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Untersuchungen in Languedoc und Rousillon

von

Fritz Krttger

Abkûrzungen.
Alart, Doc. = B. J. Alart, Documents sur la langue catalane des anciens comtés

de BousiUon et de Cerdagne. Paris 1881.

Alcover = Moss. A. Ma. Alcover, El catala devant els filolecs estranjers. Una
mica de dialectologia catalana. BDLIC 17, 194—301.

Appel = C. Appel, Provenznlische Chrestomathie mit Ahriss der Formenlehre und

Glossar. 3. Aufl. Leipzig 1907.

ALF = Atlas linguistique de la France publié par J.Gil Héron et E. Edmont.
Paris 1902.

Arch. de Narbonne == Inventaire des archives communales de Narhonne antérieures

à 1790. Annexes de la série A a par G. Mounyès. Narbonne 1871.

BDLIC = Bolleti del diccionari de la llengua catalana.

BDR = Bulletin de dialectologie romane.

Cart. Carcass. = Cartulaire du diocèse et de Tarrondissement de Carcassonne, éd.

Mahnl. I-VL Paris 1857-82.

Crescini = V. Crescini, Manualetto provemale, seconda éd. Ycrona 1905.

FSt = Franzôsisclie Studien.

Fabra = P. Fabra, Le catalan dans la Grammaire des langues romanes de

W. Meyer-Liibke et dans le Grundriss der rom. Philologie. Extrait de la

RHi XVn (1907).

Fabra, Les E toniqttes = P. Fabra, Les E toniques du catalan. Extrait de la

RHi XV.
Froese = A. Froese, Die lateinischen Vortonvokale im Altprovemalisdien. DiM.

Kônigsberg 1908.

GG = G. Gr6bcr, Grundriss der romanischen Philologie T. 2. Aufl. 1904—1906.

Hanssen = F. Hansscn, Spanische Grammatik auf historischer Grundlage. Halle

1910.

Jespenen = Jespersen, Lehrbudi der Phonetik. 1904.

k. = katalanisch.

KSrting = G. EOrting, LateiniscJt-romanisches Wôrterbudt. 8. Anfl. Paderboni

1907.

Koschwitz = E. Koschwitz, Grammaire historique de la langue des Félibres.

Greifswald 1894.

1. e= languedociach.

M.-LQbke - W. Meyer-LUbke, Grammatik der romaniscJten Sprachen, I. //.

Leipzig 1890. 1894.
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Mistral = F. Mistral, Lou trésor dôu Felibrige.

Morel-Fatio = A. Morel-Fatio und J. Saroïhandy, Grammatik der katalanischen

Sprache. 2. Aufl. 1906. In G. G. I^, 841—877.

Mushacke = W. Mushacke, Geschichtliche EntwicMimg der Mundart von Mont-

pellier. FStIV, 5. 1884.

Mussafia = A. Mussafia, Die catalanische Version der siehen weisen Meister.

Denkschrift der kais. Akad. d. Wissensch. (phil.-hist. Klasse) XXV (Wien 1876),

151 ff.

Niepage = M. Niepage, Laut- und Formenlehre der mallorJcinischen Urkunden-

sprache. RDR 1, 301-385; RDE II, 1—55.

OUerich = C. OUerich, Ûber die Vertretung dentaler Konsonanz durch u im Cata-

lanisehen. Diss. Bonn 1887.

RDE = Eevue de dialectologie romane. Bruxelles I 1909. II 1910.

Ro = Bomania.

RHi = Bévue hispanique.

Schàdel = B. Schâdel, Die katalanischen Fyrenàendialekte. RDR I, 15—98; 368-

412. 1909.

Schâdel, Untersuchungen = B. Schadel, Untersuchungen sur katalanischen Laut-

eniivicklung. Halle a. S. 1904.

Schultz-Gora = 0. Schultz-Gora, AUprovenzalisches Elementarhuch. 2. Auflage

1911. Heidelberg.

Wendel = H. Weudel, Die Entivicklung der Nachionvokale aus dem lateinischen

ins altprovenzalische. Diss, Tiibingen 1906.

ZRPh = Zeitschrift fur roman. Philologie.

Zauner = A. Zauner, AUspanisches Elementarhuch. Heidelberg 1908.

X = 1. und k. Mundart sind in der § 7 aufgezeichneten Linie getrennt.

23* = das Sternchen besagt, dass der Auskunftgeber nicht mit dem unter der

gewohnlichen Ortsziffer (23) genannten identiscb ist.

Vorbemerkungen.

§ 1. Das Material zu den folgenden spracliliclien Untersuchungen

habe icli auf einer melirwochentlichen Eeise im Juli-August 1910 an

Ort und Stelle gesammelt. Es handelte sich darum, einen Teil des

Verlaufs trennender Kriterien zwischen der Mundart von Languedoc

und Roussillon festzustellen. Dieser war ungefâhr durch die Arbeiten

von Hovelacque,! der jedoch nur ungenaue Daten gibt, von Holle,^

der sich darauf beschrànkt, einzelne lautliche Charakteristika von

1 Abbé Hovelacque, Revue mensuelle de l'Ecole d'Anthropologie 1891,

143-145.
» F. HoUe, in Frimer Congrès internacional de la Llengua catalana, Barce-

lona 1906, 336 ff.

Bévue de dialectologie romane. III. IQ
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146 F. Kriiger

Dôrfern aus der Ebene Roussillons zu geben und endlich von Schâdel,^

der teils auf Grund eigener Aufnahmen, teils durcli Ermittlungen in

Nachbardorfern die Mundart der einzelnen Ortschaften feststellt, ohne

jedoch die trennenden Chaiakteristika der genaunten Mundarten an-

zugeben, bestimmt.

§ 2. Das von mir besuclite Gebiet ist im Westen von Andorra
(einschliesslich), im Norden von der Strasse, die von Ax (Ariège) iiber

Ascou, Lafajolle, Niort, Rodome, Bessède nacli Axât und von

dort nach Caudiès de Fenouillet fiihrt, im Osten von den Orten

Fenouillet, Vira, Prats, Pézilla, Trévillacli, Montalba, Bou-
leternère (einschliesslich) begrenzt und umfasst im Siiden den Con-
fient. In diesem Distrikt habe ich sâmtliche Orte besucht, jedoch

so, dass ich in sprachlich mir wichtiger erscheinenden Dôrfern, also

vornehmlich in der eigentlichen Grenzgegend, eine grossere Anzahl

von Beispielen sammelte. Hinreichende Belege habe ich fur die Mund-

art folgender 101 Orte: 2

Confient Sud-Ost (ConflSO): Casteill (1) [kastel'], [ais kastal'-

aires]; Vernet (2) [barnçtj, [luz barnatairas]; Sahorre (3) [sacre];

Corneilla de Confient (4) [kurnçl'a], [kurnerairas de kunflen]; Fillols

(5) [firçts], [fil'ulairas]; Taurinya (6) [turina], [turinaneris]; Clara (7)

[kl ara], [klarançzus]; Estoher (8) [astuer], [astuaneris]; Espira (9)

[aspira], [aspireneris]; Finestret (10) [finastrçt], [finastraneris]; Joch (11)

[guk], [dz zukinçzus]; Rigarda (12) [rigarda], [rigardeneris]; Boule-

ternère (13) [buleternçra], [buloterneris]; Rodes (14) [rodçs]; Vinça (15)

[biusa], [binsaneps]; Marquixanes (16) [markisanas], [markisaneps];

Prades; Ria (48) [ria], [riançzus]; Villefranche (49) [bila], [bilafrapka].

Confient Nord-Ost (ConflNO): Arboussols (17) [arbusçts], [^r-

busuleps]; Eus (18) [eus].

Tarerach (40, 41) [tarerak], [al tararak].

Vallée de Molitg (VaMol): CatUar (19) [kal'a], [kal'ançzus];

Molitg (20) [muiic], [mul^cairas]; Campome (21) [kampuma], [kam-

pumairas]; Mosset (22) [musçt], [musatairas].

Vallée de Nohèdes (VaNoh): Conat (47) [kunat], [kunatairas];

Beillans; Nohèdes (46) [nuçdas], [nuadairas]; Urbanya (45) [urbana],

[urbânâneps].

Confient Central (ConflCentr): Fuilla (50) [ful'a], [ful'aneris];

Serdinya (51) [sardina], [sardinaneris]; Jujols (52) [zuzuls], [zuzulats];

1 Schâdel RDE I, 83ff.

' Ich gebe aubei die Bezeicbnung des Ortes und seiner Bewohner nach Aus-

sprache des vou uùr befragteu Sujets.
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Olette (59) [auiçta], [auiçts]; Oreilla (58) [aurel'a], [aurel'uts]; Nyer

(60) [niçr], [niçrus]; Canaveilles (61) [kanabçl'as].

Vallée de Sansa (VaSa): Sansa (53) [sansa], [sansançzus];

Railleu (54) [rol'çu], [ral'aneris]; Caudiès de Mont-Louis (55) [kuyias],

[kuyiçzus]; Aiguatebria (56) [aigetçbi], [aigatçttiats]; Talau (57)

[taiau], [taiauçzus].

"confient West (ConflW): Thuès (62) [tuçsj, [tuezats]; Font-

pedrouse (63) [funtpedruza], [funtpadruzats]; St Pierre dels Forçats

(82) [san pera dais furkats]; la Llagone (81) [la l'aguna], [luz l'agunats];

Matemale (80) [matamale], [matamalçzus].

Capcir (Ca) [kadzi], [katsi], [katsinçzis] u. a.: les Angles (64)

[alzariglis], [lazanglçzis]; Fourmiguères (65, 66) [furmigçra], [lus

furmigarens]; Espousouille (67) [aspuzul'a], [aspuzul'ats]; Fontrabiouse

(68) [funrabiuza], [funrabiuzats]; Riutord(69) [ritçrt]; Puyvalador (71)

[pipladu], [pipladus]; Odeillo (70) [audel'u], [luz audel'us]; Real (73)

[aral], [ralçzus]; Villeneuve (72) [bilançba], [bilanubats].

Cerdagne française (Cerd): Bolquère (83) [bulkçra], [buikorats];

Odeillo (84) [audel'o]; Egat (85) [çgat], [agatans]; Targasonne (86)

[targazçna], [als targazonas] (femin.); Angoustrine (87) [angustrina],

[atigustrinçis], Enveitg.

Vallée de Carol (Va Car): Latour de Carol (89) [lator da karçi],

[aiskarulans]; Carol (88); Porta (90) [pçrta]; Porté (91) [pçrteza].

Vallée de l'Ariège (Va Ar): Hospitalet (92) [lespitalet], [lez

espitalezi]; Merens (93) [mereris], [mererigezi]; Ascou (94) [asku], [Içz

§skunçzi].

Pays de Sault (Sault): Lafajolle (95) [lafazçle], [œn fazulaut];

Mérial(96) [merial]; Niort (97) [niçrt], [niurtçzij; Rodome(98) [redumo],

[redumats], Aunat (99) [aunat], [aunadgis],

Donezan (Don): Campagna^ (100) [kampana], [kampanat];

Mijanes (77), [mizanes], [mizaneziens]; Artigues (76); Rouze (78) [ruzç];

Carcanières (79) [karkan'çrç], °[kark'§,nerats]; Quérigut (74) [kerigut].

Dpt de l'Aude Westen (Aud W): Escouloubre (27) [eskulubre],

[lez eskulubrats]; Bousquet (26) [buskçt], [busketasi]; Roquefort (25)

[rçkafçrt], [iç rçkefortç] ;
Ste Colombe (24) [santo koîumbo], [les kulumats]

;

Counozouls (23) [kunçzul], [es kunuzals]; Artigues ° (101) [artiges],

[^rtigÇis].

Dpt de l'Aude Osten (Aud 0): Puilaurens (31) [p^l'aurens];

Salvezines (32) [salbezinos], [lei salbaôos] (als Spottname); Gincla (33)

[zirikla], [le :^iriklanens]; Montfort (34) [muntfçrt], [munfurtçus].

Der Ort ist aus Versehen unter Don gestellt.

10*
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148 F. Kriiger

Fenouillet Nord (Fen N): Caudiès de Fenouillet (28) [kaudiçs

de fenul'çdes], [les kaudierçls]; Fenouillet (29) [fenur^tj; Vira (30)

[bira], [birauens]; Rabouillet (35) [rabul'çt], [rabul'etans] ; Sournia (36)

[surnia].

Fenouillet Siid (Fen S): Campoussy (39) [kampusi] Ikampusi-

nais]; Frais (37) [pratse], [prakseeris]; Pézilla (38) [pezil'a], [pezil'a-

nens]; Trévillach (42) [trebirak], [trebil'akaires]; Montalba (43, 44)

[mçntalba], [muntalbançzus].

Die beigegebenen Nummern (in der Reihenfolge meines Besuchs)

geben den Ort; an Stelle der langen Ortnamen zitiere icli nur die

Ziffern. Zur Vereinfachung der Darstellung liabe icli das gesamte

Gebiet, so gut es ging, in spraclilicli einigermassen homogène Einzel-

landschaften geteilt; sie werden unter den in Klanimern bezeichneten

Abkiirzungen aufgefuhrt. I bedeutet das von niir besuchte 1. Sprach-

gebiet, II die bereiste k. Gegend. Ûber die Grenze beider vgl. § 7.

Insgesamt soU die Landschaft durch die von Mont Louis durchs Ca
nordwârts fuhrende und schliesslich Axât erreichende Hauptverkehrs-

strasse in einen ostliclien (I 0, II 0) und westlichen (I W, II W)
Distrikt geteilt sein.

Der ALF lâsst sclion eine Anzahl trennender Kriterien der in

Frage stelienden Mundarten erkennen. Er wurde dalier benutzt zur

Aufstellung des Fragebogens. Er verzeiclmet in dem von mir be-

suchten Distrikt drei Ortscliaften 1. Olette ALF Ort 794, bei mir

Ort 59, 2. Merens ALF Ort 792, bei mir 93 und 3. Axât ALF
Ort 793, wofiir ich das eine Viertelstunde entfernte Artigues ge-

wàhlt habe.

§ 3. Wie aus den folgenden Untersuchuugen hervorgeht, liabe

ich hauptsâchlich lautliche, morphologische, lexikologische, wenig syn-

taktische Beispiele gewâhlt. Tonhôhe, Dauer und Druck zu bestimmen,

musste ich mir leider versagen, da ich mit phonetischen Apparaten

nicht ausgeriistet, also auf mein eigenes Ohr angewiesen, iiber dièse

Punkte wohl nur zweifelhaftes Material geliefert hâtte. Und doch

sollen bei spâteren Untersuchuugen gerade dièse Momente betont

werden. Davon, dass grossere Unterschiede in diesen Punkten als

in Laut- und Formenlehre nicht allein zwischen der 1. und der k.

Mundart, sondern auch von Ort zu Ort bestehen, bin ich iiberzeugt.

Oftmals wurde ich von einfachen Dorfbewohnern, deren phonetischen

Angaben man allerdings in der Eegel nicht zu sehr trauen darf,

darauf hingewiesen, dass die Verschiedenheit der Patois weniger in

der „prononciation" als im „accent", in der ^intonation" liège. Durch
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Fragen ûberzeiigte ich micli, dass man mit diesen Ausdriicken die

uns gelâufigen BegrifEe meinte.

§ 4. Was nun den Auskunftgeber anbetrifft, so glaubte ich bei

einer Detailuntersuchnng seiiier Auswahl besondere Bedeutung bei-

messen zii sollen. Es bandelte sicli doch eben darum, nicht die grobsten

Tatsaclien, sondern fein abgeschâtzte Nuancen in einer verhâltnismàssig

kleinen Gegend zu konstatieren. Mit kritischem Ohre batte ich daher

die mir vorgesetzten Laiitungen aufzunehmen. Dass nur ortsansàssige

Bewohner befragt wurden, ist selbstverstaudlich. Gebildete sind als

Auskunftgeber — es sei denn, dass man damit einen besonderen

Zweck, z. B. Einfliisse litterârer Sprache auf sein Patois festzustellen,

verfolgt — ausgeschlossen. Oftmals konnte ich zur Auskunft iiber-

hilfsbereiten ortsansâssigen Pfarrern den Unterschied zwischen ihrer

Aussprache und der meines Sujets nachweisen und ihn als franzôsischen

oder litterâr - katalanischen Einfluss erklâren. Unter Ungebildeten

bleibt nur die Wahl zwischen Kindern und Alten. Leute im mittleren

Lebeusalter sind heute zumeist nicht mehr als stândig ortsansâssig

anzusehen. Nur in ganz wenigen — zwei oder drei — Fàllen habe

ich der Not gehorchend Vertreter dieser Altersklasse gewâhlt. Bei

Kindern liegt die Gefahr vor, dass sie noch nicht ausgebildet sprechen

und, mitunter geângstigt durch den mit Akten versehenen Dialekt-

aufschreiber, hybride Formen produzieren. Dazu kommt, dass bei

ilmen eine Mischung zwischen litterarischem franzosisch und boden-

stândigem Patois nur zu leicht môglich ist, da sie in der Schule zur

franzôsischen Konversation angehalten werden. ^ Beispiele hierfiir

gebe ich an der betreffenden Stelle.^ Unterlîegen die Befragten bis

zu einem gewissen Grade schon dem Einfluss eines franzôsischen

Sprechers, so ist eine noch weit stârkere Beeinflussung von einem die

heimatliche Mundart sprechenden zu erwarten. Grundsâtzlich habe

ich es daher vermieden, die zu erfragende Form in irgend einem dem
betreffenden Dorfe eng verwandten Patois vorzusprechen. Es bleiben

die Alten; sie kann man wohl, sind sie nicht von kôrperlichen Leiden

(Taubheit u. a.) befallen, als beste Auskunftgeber betrachten. Ihre

Aussprache weicht, wie man allenthalben in den Dorfern erkennt,

von der der jiingeren Génération erheblich ab. Manchmal ist es jedoch

heute schon schwierig, Vertreter dieser Klasse zu finden. Wollen daher

die Dialektologen echtes, von fremden Einfliissen freies Mundarten-

^ Fur Spanien kommt das nicht in Betracht, v. Schàdel, RDR 1, 16.

"^ Wiederholt habe ich wahrgenommen , dass Erwachsene Kindern wegen der

Sprachmischung Vorhaltungen machten.
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150 F. Kriiger

material haben, so soUten sie sich — jedenfalls gilt dies fur unsere

Gegend — baldigst zur Aufnahme bereit finden.

§ 5. Ich habe soeben auf einen Punkt hingewiesen, der bei

einer Detailuntersucbung nicht ûberselien werden darf: die Unter-

schiede der Mundart bei den verschiedenen Altersklassen. Sie sind,

wie auch ofters aus der vorliegenden Arbeit hervorgeht, sprach-

historisch imd -geographisch von nicht zu unterschâtzender Bedeutung.

Gerade dort, wo eine starke mundartliche Differenzierung der einzelnen

Ortschaften, z. B. im C a vorliegt, habe ich Studien uber dièses Moment
gemacht. Im k. Sprachgebiete indessen, das mit dem 1. verglichen

homogener ist, hielt ich es fiir weniger bedeutsam, Unterschiede aiif-

zuspiiren; tat ich es dennoch, so ergaben sich nur geringe Differenzen.

§ 6. Im Folgenden gebe ich nun in grossen Ziigen den Verlauf

der Sprachgrenze d. h. der Linie, in der sich die meisten trennenden

Kriterien vereinigen, so wie ich sie gefunden habe, wieder. Nicht

aile trennenden Kriterien vereinigen sich in dem von mir besuchten

Gebiete in einer Linie. Gegenseitige Einfliisse der beiden Mundarten

habe ich fast iiberall konstatiert.

Eine ganz eigenartige Stellung nimmt das Ca ein, hier fehlt

eine scharf geschnittene Grenze vôllig. Gewohnlich schliesst es sich

in seiner Gesamtheit weder dem 1. noch dem k. an. In der Regel ist

ein starkes Scliwanken zwischen 1. und k. Lautung von Dorf zu Dorf

zu konstatieren. Das Ca, ein ausgedehntes Gebirgstal, umfasst zehn

Orte, von denen einer, Matem aie, katalanisch ist; er zeigt nur ganz

geringe Spuren der Ca Mundart. Es liegt nun nahe, anzunehmen,

wie Schâdeli es auch getan hat, dass die nôrdlich gelegenen Orte

ein vorwiegend 1., die siidlich im Taie belegenen ein vornehmlich k.

Gepràge in ihrem Patois aufweisen. Dem ist aber nicht so. Oft

finden wir im Gegenteil gerade im Siiden eine 1. Form, wâhrend der

Norden eine k. zeigt. Die Erklârung dièses merkwurdigen Zustands

ist in den wirtschaftlichen Beziehungen dièses Distriktes mit Nord

und Siid in Vergangenheit und Gegenwart zu suchen.

Ebenso sind Tarerach (40, 41) und Montalba (43, 44) besonderer

Beachtung wiirdig, HoUe^ bezeichnet beide Ortschaften als „zwei-

sprachig". Meint er damit, dass man sowohl 1. wie k. spreche, so hat

er fiir 43 Eecht, hâtte dann aber noch andere 1. Orte, die in der

Nahe des k. Sprachgebietes gelegen sind, z. B. 42, zitieren miissen.

> Schadel RDKI, 79.

» V. Schadel ib. I, 84-
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Die wirtschaftliclien Verhàltnisse der genannten Orte erklâren diesen

Zustand. Jedoch hat man die Sache nicht so aufzufassen, als seien

1. und k. bodenstândig. Das k. ist der Eindringling in die urspriing-

licli 1. sprechende Gegend. Seinen Einfluss maclit es melir oder minder

geltend. In dem etwa 100 Einwohner zâhlenden Tarerach gibt es

nur noch vier oder fUnf, die 1. zu sprechen versuchen! Ein l.-k.

Laut- und Formengemisch ist das Charakteristikum dièses Ortes. Ich

habe festgestellt, dass man frûlier in 40 1. sprach. Die Eltern meines

Sujets 40 sowie die Grosseltern sprachen 1., ebenso stand es ehemals

noch mit andern Familien. Heute spricht die Jugend in Tarerach
nie 1., versteht es aber leidlich, Was fiir ein 1. die letzten Vertreter

der dem Untergange geweihten Mundart — sie sind darauf nicht

wenig stolz! — sprechen, wird aus den zu zitierenden Beispielen klar

werden. Weniger stark, wenngleich auch ziemlich betrâchtlich, ist

der k. Einfluss in 42 und 43. Hier hat sich das 1. als bodenstàndiger

Dialekt erhalten; sprechen die Mânner k., so ist es nur ein Gestiimper,

mit dem sie sich bei ihren k. Nachbarn beim Handel verstàndigen.

Ob dièses merkwiirdigen bilinguen Zustandes war ich genôtigt, je

zwei Sujets aus den genannten Dorfern des làngeren zu befragen,

eins als Vertreter der 1. und eins als Reprâsentanten der k. Gruppe.

In Tarerach (40) antwortete mir ein sechzig Jahre alter Ackerbauer,

dessen Vorfahren, wie gesagt, 1. sprachen, als Vertreter der aus-

sterbenden 1. Mundart. Seine Angaben zitiere ich unter 40. Unter

41 verstehe ich einen Burschen aus dem nàmlichen Dorfe, der nicht

1. spricht. In Montalba befragte ich als Eeprâsentanten des boden-

stândigen 1. Idioms einen Jungen von elf Jahren, der nicht k. sprechen

kann, als den der eindringenden k. Mundart einen sechzigjàhrigen

Mann, der beim Handel im benachbarten II le k. produziert. Den
ersteren benummere ich mit 43, den letzteren mit 44.

§ 7. Die Grenze zwischen 1. und k. Dialekt làuft, in westlich-

ôstlicher Richtung genommen, siidlich folgender Orte: Hospitalet (92),

Quérigut (74),
i le Bousquet (26), Roquefort (25), Counozouls (23),

Montfort (34), Rabouillet (35), Sournia (36), Campoussy (39), Tré-

villach (42) und Montalba (43).

§ 8. In den folgenden Abschnitten werden nun die trennenden

Kriterien des k. und 1. systematisch geordnet genannt und an Bei-

spielen erlàutert. Ich verfahre dabei in der Weise, dass ich an diesen

» Quérigut ist rein 1. Das siidlich davon gelegene Ca zeigt die § 6 genannten
Eigentiimlichkeiten,
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Lautungen und Formen der bereisten Gegend illustriere. Alsdann

gebe ich eine Erklârung der verschiedenen Entwicklungen, indem ich

besonders auffâllige Eeflexe in einen Zusammenhang mit den gewohn-

licli konstatierten zu bringen suclie. Dabei wird es mitunter von

Nutzen sein, des nâheren auf die lautphysiologischen Vorgânge ein-

zugehen und die Entwicklungen phonetisch zu interpretieren. Bei

einfachen Lautwandlungen habe icli natiirlich darauf verzichtet. Bis-

weilen ziehe ich, soweit es zur Erklârung notwendig erscheint, mittel-

alterliche Dokumente heran, beabsichtige aber nicht, bis ins einzelne

die historische Entwicklung durch Belege aus altérer Zeit zu demon-

strieren. Vollstândig zitiere icli die Réflexe fur die einzelnen ab-

gefragten Beispiele nur je eiumal; werden dièse bei Besprechung

anderer Fragen nochraals zur Beurteilung herangezogen, so gebe ich

nur kurz die im speziellen Falle interessierenden Entwicklungsstufen,

verweise aber zur genaueren Priifung auf die voUstândige Darstellung.

Dass zu der Losung mancher Fragen der ALF beitrug, braucht wohl

nicht erst gesagt zu werden; um so bedauerlicher ist es, dass ein

àhnliches Werk fiir das k. Sprachgebiet noch nicht in Angriff ge-

nommen, geschweige denn vollendet ist.

Als Transkriptionssystem benutze ich das von SchàdeU auf-

gestellte. Neue, dort nicht verzeichnete Lautungen erlâutere ich an-

alphabetisch an der betreffenden Stelle nach Jespersen.

^ Schàdel, Manual de fomtica catàlana. Coethen, 1908.
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I. Kapitel.

Lautlehre.

Yokale.

A) Haupttonige Vokale.

Vit. I.

§ 8. Vit. I ist iiberall als [i] erlialten, wenii nicht andere unten

genannte Eiufliisse seine Entwicklung storen:

FORMICA I: [furmiga] 43, 11, 100; [fnimiga] 26, 79, 101; [furmigç]

42; [frumig-^] 38; ffurmigo] 24, 25, 28, 32—34° 74, 92, 93, 96,°98, 99,

dazu4Ï; [frumigo] 27, 29,^30; [furmi§:o] i 95, 97
;
[furmio] 94; [friimigu]

31, 36, 37;° [furmigu] 39; [frumig§]2 23; [furmigaj 40.° Ca: [frumiga]

65, 70; [furmiga] 71; sonst [fiirmige]. II: [furmiga].

PAUPERE AMicu I: [pauramik] in 99, daneben [praiiramik], das

auch in 98 existiert. Ca: [pçbrQmik]; [pçbramik] 73; [pQbiiamik] 71;

[pQbremik] 67, 72. II 0: [pobremik] ausser 15, 17-19, 58—62
[pQbremik]; [pçbramik] 81—83, auch 44. II W sonst: [pçbrQmik].

cÔPERiRE I:° [kubri] Aud 0, 30, 35, 39, Ô9; [krubi] 23* 26, 28,

42, Don; [kiirbi] 93; [kcerbi] 95; [amaga] 35. Ca: [kubrij, nur 64

[kmbi], 65 [briga], das auch in 53, 87 besteht. II: [kubri], in 4, 12,

14, 20 daneben [sembulika]. V. ferner familia § 174, *habïtant

§ 314 u. a.

In I zeigen mitunter andre Lautungen:

FiLU I: [fyçl]; 28, 31 [fyal]; [fyçl] 38, 40, 43; [fyelj 43; [fil] Va Ar.

Ca: [fil]; 65—69 [fil], das in II die Eegel ist.

APRILE I: [abryçl] 74, 77, 79; [abril] 23, 25, 26, 28, 30, 35, 36,

39, 98, 99; [§bril'] 24, 33, 34, 92, 93, 95, 96. Ca: [abril]; 72, 73 [abril];

71 [abril]. II W [abril], dazu in 4, 9, 12, 14, 16, 22, 45, 46, 48, 53,

54, 80—82; [abril] 19, 20, 49-51, 56-63.

» Uber [§•] V. § 161.

« Ûber [a] V. § 88.
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Auf dem ALF cartes 567, 104 begegnen neben [fyel], [fyal] bez.

f§,bryçlj noch Formen auf [-j()\]. Meyer-Lubke^ sagt dariiber: „i

vor velaren bleibt zwar meist erlialten, zuweilen entstelit aber ein

Verbindungslaut, der mitimter dann selbst den Ton auf sich zieht.

So wird it zu ieî, iai im provenzalisclien." Er fiihrt dazu Belege

vom 14. Jaliihundert ab an. Er setzt also [i] voraus, das in moderner

Zeit in unsrer Gegend nur sehr selten zu finden ist, dessen weitere

Verbreitung aber im Mittelalter wahrscheinlich ist.

§ 9. I ist mitunter zu [e] gewandelt in I bei fz. le grillon

(gryllu) I: [gril'] 23, 28—34, 74, 77, 79; [grel'] 95, 98—100; [grels]

93; [gril'o] 24; [gril'un] 31, 92; [rik] 30; [rikrik] 27; [rigrig] 38;

[sigala] und [saut^reV] 26. Ca: [gril'] 69, 71; [gril'un] 67; [rigrig] 68.

IIO:°[Tigrig], [Tikrik] Va Mol, Confl NO, Va Nob, 50, 51; [regril'] 52,

58; [rçkril'] 57; [ragril'] 46, 60, 61, 62, Va Sa; [grin'çte] 20. II W:
[gril'], 85 [grjl'o]. Die Lautung [e] ist nicht ail ein auf unser 1. Ge-

biet beschrànkt, sie begegnet in ziemlichem Umfange in Siidfrankreich.

(ALF carte 669.)

Auch im k. Gebiete ist der Wandel i > [e] niclit unbekannt, fiir

*cAPEïTu (v. ALF carte 273) kann icli ihn nicht belegen, doch stehen

mir Beispiele fiir sekundàr entstandenes [i] zur Verfugung: [mizenet]

48 fiir gewôhnliches [miz9nit] (v. § 19).

§ 10. I + Nasal. Der ALF verzeichnet in unserer 1. Gegend

vor lateinischem Nasal durchweg eine Nasalierung des vorhergehenden

Vokals. In einzelnen Fâllen habe ich auch eine, wenngleich âusserst

schwache Loslôsung^ des Gaumensegels von der Rachenwand kon-

statieren kônnen. Nie habe ich sie vor gefallenem nasalen Konsonanten

notiert, selten bei dem geschlossenen Vokale i. Ob der Gewàhrsmann

des ALF in diesem Falle, der Gewohnheit folgend,^ auch da eine

Nasalierung zu vernehmen glaubte, wo sie in Wirklichkeit nicht

existiert, oder ob tatsâchlich eine vernehmbare Nasalisation vorliegt,

kann ich nicht entscheiden. Eine Aufnahmë mit Apparaten (System

Rousselot) kônnte uns hier helfen,

LiNU I, Ca, II: [l'i]. vinu I, Ca, II: [bi]. caminu bez. caminos I:

[le kami] Va Ar, 95—97; [el kami] 98—100; [les kamis] 24, Aud 0,

Fen N (ausser 30), Fen S; [les kamis] 40; [es kamis]° 23, 25—27, 30;

[as kamis] Don (ausser 100). Ca: [lus kamis], aber 71* [lus kamis].

1 M.-Lubke 1,61—62.
^ Jespersen 61.

' Ich weise auf k. [1] statt [ij, auf k. [a], [e] u. a. statt [a] hin.
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II: [lus kamis] 45, 50, Confl W; [lus k^mins] 83, 85; [lus kamis] Va Sa,

1, 4, 51, 52, 58—62; [l9S kamis] 49; [ais kamins] 89; [as kamis] 47,

48; [als kamins] 84, 86—88.

QuiNDECm I: [kinze] Don, Aud 0, Aud W, 28, 30, 35, 39, 43, 92,

95-98; [kinze] 36,^37, 42, 93, 94, 99. Ca: [kinza], nur 71* [kinza].

II: [kinza], nur 41 [kinzo].

vîNTi I: [bint]; [bin] 39, 42, 43, 92, 93; [bi] 40. Ca: [bin], II dgl.

[î] ^ habe ich besonders gefunden in Aud 0, Aud W, Fen N, indessen

nicht bei samtlichen Beispielen.

Wechsel des Akzents zeigt namentlich im k. cocina I: [kuzina]

26, 27, 77, 79, 100, 101; [kuzinç] 38, 42, 78; [kuzino] 99; [kuzino]

Va Ar, 24, 25, 28-33, 35, 95 -°98;° [kuzinij] 34, 36, 37, 39; [kuzina] 23*;

[kuina] 43; [kuino] 40, 41. Ca: [kuina] 68, 69, 70, 73; [kuina] 65, 67,

72; [kuzina] und [kuina] 71*; [kœzina] 71. II: [kuina]. Die Ent-

wicklung ist folgendermassen zu denken cocina > *[koina] > [kuina]

> * [kuina] > [kuina]. Das Ca hat eine der Ûbergangsstufen bewahrt

[kuina].

Vit. E.2

§ 11. Vit. E ergibt gewôhnlicli in II [ç], in I bleibt [e].

Grenze X.

piPERE I: [pebre] 23, 26, 33, 34, 42, 43, 74, 92, 95, 97; [pebre]

35, 36, 39, 93, 94, 96, 99; [pebre] 30; [prebe] 32, 79, 94, 95, 101;

[prebe] 96, 99. Ca: [pebra] 65;°[pebri] 64, §9, 71*; [pçbra] 67, 68,

71—73; [pçbri] 70. II: [pçbra]; 41 [pebra]; 44 [pçbre].

*FiTicu I: [fece] Aud 0, Fen N, Fen S, 24, 74, 75, 92, 95; [fece]

77, 93, 94; [feze] 9f, 98; [feze] 23*, 26, 27, 99, 101. Ca: [feci] 64,

69, 71*; [feca] 67; [fçci] 70; |fega] 68; [fçga] 65, 71, 73. II: [fçgga];

[fçga] 80-82, [fçgej 44; [fçca] 88; [feca] 87, 90.

PERA I: [peraj 26, 77, 100, 101; [pçra] 43; [perç] 37, 38, 42, 79;

[pçrç] 78; [pero] 24, 25, 27—33, 74, 75, 92-99; [peru] 34—36; [pçru]

39; tpera]23*.°Ca: [pçra]; 71* [pçra]; 68 [pera]; 66 [pera]. II: [pçra];

41 [pçro].

spissos bezw. spissas I: [speses] 92; [espeses] 27, 28, 31; [espeses]

25; [espçsjs] 34; [espesi] 23, 26° 94, 96° 97;° [espesos] 24, °32, 3°3;

^ Die Schlange iiber dem Vokal bezeichnet Nasaliemng.
^ Fabra, Les E toniques p. 5 spricht von der Entwicklung des Ç, ç, Q, Q im

' Katalanischen '. Die Lautungen, die er anfuhrt, widersprechen zu einem grossen

Teil direkt meinen Notizen. Er setzt wohl stillschweigend k. von Barcelona
voraus.

Provided by Diacronia.ro for IP 3.17.28.48 (2024-04-24 09:15:02 UTC)
BDD-A22840 © 1911 Société Internationale de Dialectologie Romane



156 F. Kruger

[espeses] 99; espeses] 98; [espçsos] 95; [aispeses] 30, 37—40, 42, 48,

74, 75^ 77, 79; [^speses] 78; [aspesis] 85,° 86; "[aspesi] 29, 100. Ca:

[8spçs9s] 70, 72, 73; [aspesesj 69, 71*; [9spes8s] 67, 68; [aspesjs] 65,

71. II: [espçsos]; [9Spes9s] 10; [gspçsiis] 12— 15, 17, 18; [aspesgs]

50, 51.

V. ferner: pilos § 62, tredbcim § 89.

§ 12. Oft beg-egnet in I [sçtse]; an eine Beeinflussung seitens

des k, kann nicht gedacht werden,° da die Ortschaften weit vom k.

Sprachgebiet entfernt liegen; vermutlich ist die Form in Anlehnung

an [sçt] SEPTEM entstanden. [ç] findet sich sonst nur in Dorfern von

I, die dicht an der Spracbgrenze liegen (34, 35, 39, 40, 42); es liegt

nahe in diesen Lautungen einen k. Einfluss zu erblicken, zumal da

dieser aiich liir andere Kriterien dort nacbweisbar ist. Uragekehrt

diirften 45, 46 vom 1. beeinflusst sein. Auffâllig bleibt nur [pçls],

das redit oft in I auftritt. Fiir [g-bçts] habëtis § 204 ist eine An-

gleicbung an [çts] êstis wahrscbeinlich; von [çts]— [g-bçts] baben

[çn] — [abçm] den offenen Vokal. [perkç] § 50 (nie [e]!) verdankt

seine eigentûmliche Entwicklung wabrscbeinlicb dem Wortakzent, der

ihm gewohnlich beigelegt wird. [l§,luçtu] 36 (§ 82) ist eine ans fran-

zosiscbe angeglichene Form, die iibrigens auch in andern stidfranzô-

sischen Orten erscheint (ALF carte 36 Ort: 695, 790, 791 u. a.).

IIW bevorziigt entscbieden [e]. Man vergleicbe die Entwicklung

von E + Nasal § 16, ç § 18, ç + Nasal § 22.

Qualitàtsverànderung des lateiniscben Tonvokals ist infolge von

Akzentverschiebung k. bei *potëre § 295 eingetreten; zu erwartendes

[ç] erscbeint nur selten, gewohnlich ist [e] zu belegen.

§ 13. Die Entwicklung von ç diene dazu, den sonderbaren

Spracbzustand des Ca zu demonstrieren. Ich fiihre die Lautungen

der einzelnen Beispiele Ort fiir Ort an:i

69: [pebri], [rauzçt9], [seggli], [fret], [rçtt9], [sedz9], [tredz9],

[feci], [pçr9], [aspes9s], [très], [plaze].

68: [pçbr9], [Vmz^td], [sekb], [fret], [rçdde], [sçddz9], [trçddz9],

[feg9], [perg], [9spes9s], [très], [plaze].

70: [pçbri], [i'auzçt9], [sçkb], [frçt], [rçtt9], [sçts9], [t.rçts9], [fçci],

[pçr9], [9SPÇS9S], [très], [pl9zç].

71: [pçbr9, *pebri], [l'auzçtg], [fret], [retta], [seddz9, *s§tsa],

[treddz9, *trçts^], [fçg9, *fec|], [pçr9, *pçr^], [aspesis, *aspes9s], [freska],

[très], [plaze].

1 In nord-sûdlicher Richtung.
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73: [pç^ra], [l'auzçta], [sekle], [frçt], [sçdze], [tredzg], [fçga], [pçra],

[aspçs9s], [frçska], [très], [pl9zç].

72: [pçDra], [l'auzçte], [s^ggld], [fret], [sedze], [tredza], [pçra],

[espçsos], [fresko], [très], [plaze].

67: [pçt>r9], [l'auzeta], [sekb], [fret], [sedse], [tredso], [fçc9], [pçr^],

[9spes9s], [très], [pl9zç].

65: [pebrg], [sçkl9], [frçt], [sçddz9], [treddz9], [fçg9, *fega], [pçr9,

*pera], [gspesis], [frçsk9], [très], [plaze].

64: [pebri], [rauzet9], [sekli], [fret], [rett9], [feci], [très], [pl9ze].

Dièse wenigen Beispiele zeigen zur Genuge die spraclilich ver-

worreneu Zustânde des Ca. Der Ûbersicht lialber folge hier eiiie

prozentweise Berechnung des Vorkommens von [ç], [e], [e] in den

einzelnen Dôrfern:
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DiEECTA I: [dreitQ] 96—99; [dreta] 43, 77, 100, 101; [dret(^] 79;

40 daneben das in 24—33, 74, 75, 95, VaAr giltige [dreto]; [dretu]

84—37, 39; [dreta] 23. Ca: [dreta]; 71* [dreta]; das in ÎI ubliche

[drçta] haben 70, 73.

STRicTA I: [estreito] 97— 99; [estreito] VaAr, 95, 96; [estretf]

101; [astreta] 43, 77, 100; [astretç] 38, 78, °79; [estretu] 34; [|stretu]

36, 37,39; [fstrelQ] 24—32; [estretg] 33,74; [astreto] 75; [estreta] 23;

[astrçtç] 42.° Ca:° [astreta] 65—68, °71; [astreta] °71*; [astreta]° 72, 73;

[astrçta] 69, 70. II: [masastrçta], 41 [masastrçto], 44 [masastrçta].

L. steht dem k. deutlich gegeniiber. Grenzex. Der 1. Ort 42 iiber-

nimmt k. [ç]; das Ca schwankt zwischen [e], [e] und [ç]. Orte des VaAr
sowie des Don geben die Ûbergangsstufe von der lateinischen Laut-

verbindung zu [dretç], [estreto]. Ftirs k. ist als vermittelnde Lautung
[çij anzunehmen,! das aber frlihzeitig zu [ç] monophthongierte.

§ 16. Die Entwicklung von e in gewôhnliclier Stellung ist

sowohl fiir I als auch fiir II einheitlich. Die Abweichungen glaube

ich geniigend erklàrt zu haben. Vor erhaltenem Nasal finden wir

wesentlich andere Réflexe: In I begegnet neben [e] nicht gar selten

[ç], wàhrend in II ôfter [ç] zu belegen ist.

ciNERE I: [sendrç] 34, 78, 92, 98; [sendre] 94; [sendra] 23*;

[sendra] 26, 43, 77; [sçndrç] 79; [sendro] 40; [sendro] 24, 25, 27—33,

37, 74, 75, 96; [sendru] 36, 39; [sçudre] 93; [sçndre] 97; [sçndrç] 38,

42. Ca: [senra] bis auf 70, 72, 73 [sçnra]; 71 [sendra]. II: [sçnra];

15 [sçndra], 41 [sçnra], 44 [senra].

*coMiNTiANT I; [kumeusen] 23—34, 37, 38, 42, 43, auch 44;

[kumensen] 35, 36, 39, 77—79, 92, 94, 96; [kumensu] 98, 100; [kumenso]

101. Ca: [kumensan]; 71* [kumensen]. II: [kumçnsan], [kumensan]

1, 51; [kumensan] VaCar, Cerd,°47— 50, 80, 81. ° °

LiNGTJA I: [l'enga] 43, 77, 101; [l'erigç] 40, 42, 79; [l'erigo] VaAr,

24, 26, 28, 30, 32, 74, 75, 95—97, 99; [l'enga] 23. Ca: [i'eriga], 71*

[l'enga]. II: [l'enga], [l'çnge], 4, 5, 7, 9, 12, 82, 90.

TRENTA I: [trenta] 43, 77, 100, 101; [trentç] 38, 42, 78, 79,99;

[trentu] 36, 39; [trenta] 23*; [trçnta] 40, sonst "gewohnlich [trento].

Ca: °[treiita]. II: [trçnt^J; [trenta] VaSa, 58—62, 88, 89; [trçntej 44.

PENSO Ca, I: [pensi] dazu in 80. II: [pçnsi].

V. ferner die dominicu § 89.

Weshalb das eine Wort dièse, das andere jene Entwicklung ge-

1 Morel-Fatio p. 852 zitiert altères estreit.
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nommen hat, bleibt dunkel. Klar ist, dass IIW [e] bevorzugt,

wâhrend in ConflSO (5, 6, 7, 8) fast stets [ç] begegnet.

Merkliche Nasalierung habe icli notiert bei [se'ndrç] AudW
(ausser 24); [dime'nze] 35, 39, 42, 43; [kumçrnsen] AudW, FenN, FenS,

33, 34; [me-nsf ûberall; [feTniiQ] AudW, 38.

Der Tonvokal verbindet sich mit folgendem sekundâr entstandenen

Vokal zu einern Diphthongen. Ûber [e] + [u] < Kons. v. § 37.

§ 17. k' hat in I den Tonvokal zu [i] gewandelt in cera I:

[sirf,] 26; [sir(^] 42, 99; [siro] 30; [siro] 23, 28, 32, 33, 74, 92, 93, 95,

98;°[siru] 35, 39; [sera] 40; [serç] 32 neben [sirQ]. Ca: [sçra]; 71*

[sera], 64 [sira]. II: [sçre]. Da°ganz Siidfrankfeicli [i] hat (ALF
carte 293), so erklàrt sich wohl [e] in 32 als vom k. beeinflusst.

Bei RACEMU hat auch I [i]. I: [razin], 40 [r8zin]. Ca: [r§izin]

65; [razin] 72; [razins] 68—71, 73 (plural); [rins] 64. II 0: [rims],

dazu in 83; [rfiims] 86—88; [ragims] 90; [ragims] 91.

Vit. ç.

§ 18. E bleibt iiberall: I, Ca, II [sçt] septem.

MEL I: [mçl], [mçl] 35, 43, 92, 93; 75 hat beide Lautungen. Ca:

[mçi], [mçlj 70, 71*. II: [mçl].

HiBEENu I: [ibçr], dazu in 69, 80. Ca und II: [ibçrn].

FEEEU I, Ca: [fçr]; II, dazu 40: [fçTu].

V. hierzu lepoee § 89, bestias § 110. [e], bez. [e] erscheint

in I, allerdings ziemlich selten, nach [y]: [fyebra] 23; [fyebre] 77;

[fyebra] 26. Ôfter tritt [e] in II W auf: [bestjs] 87; [l'ebrâ] 90;

[mec9]°IIW ausser 88; [febra] 87; ]ego] 84, 85, 90.

I [fyçbro] § 88 und [tyçdo] § 118 sind wie im grôssten Telle

Sudfrankreichs ans franzôsische ângebildet; das Ca iibernimmt [tyçda],

hat aber [fçbraj.

Wie in der Yerbindung ç + [1'], so hat II auch in der Gruppe

? + [1'] [e]; I steht mit [ç] gegeniiber.

CASTELLU I: [kastçl'], [kastçl] 26, 27, 98; [k^stel'] 93; [kastel'] 23.

Ca: [kastçF], nur 71, 80 [kastçl']. II 0: [kastel'], [k^istel'] 6, 50, 51,

62, 63,°82, dazu in II W. 41 [kastçl']; 80 [kastçl']

AGNELLu I [ançl'] 30, 33, 34—36, 39, 42, 43, 74, 79, 92, 93, 95;

[ançl] 98, 99; [anî^l'] 25, 28; [aniel'] 23, 26. Ca: [anel'], 70 [aùçl'].

li: [anelj; [aniel'] 9, 12, 14—16, 19, 20; [cai] 2, 4, 20, 86, 90; [sai]

9,
12° 14, 15.°

MAETELLU I: [martçl']; [martçl] 78, 98. Ca: [martçl'], nur 67, 73

haben das in II bekannte [m^rtçl']; 53—56, 4—6, 8—12 Va Mol

[martel'].
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V. ferner: vitellu § 123; aucellu § 82; cisellu § 47; cultellu

§ 143; BELLA § 312.

Ort 23 liât konstant [e], andere Dorfer in I nur mitimter; bei

[bçl'] [bçl'o] frz. belle liabe icli keine einzige [ejlautung angetroffen,

vermutlich wurde das AVort aus dem franzôsischen libernommen (v.

§ 141). Das k. Gebiet liât durcliweg [e], 45, 46 [ç] diirften dalier

eine Anlelinung an I bedeuten; desgleiclien haben 41, 44 1. Lautung.

§ 19. Die Gruppe ç + latein. Palatal ist in beiden Mundarten

grundverscliieden beliandelt.

LECTu I: [l'çit], 42, 92 [l'çj]. Ca: [l'it], desgl. IL In 1 gilt

[l'iit], in 2 daneben [l'eit].

SEX I: [syçis], 92, 93 [syejs]. Ca, II: [sis].

MEDIA NOCTE I: [myçzançit] 25—27, 43, 77, 100, 101; [myçzançj]

92; [myçzançit] 79; [myçzçnçjt] 38; [myçzonçjt] 42; [myçzunçit] 35,

37, 39; [rayçziinçi] 36; ^yç^an^jt] 23, 40, 78; [myezançit] 94;

[mye^onçit] 93; [myçzonçi] 74, in den ubrigen Dôrfern von I [my^zo

nçjt].
° Ca: [mizanit], °71* [mizanit]. II: [mizenit], 59 [mizaniH], 48

[mizenet], 44 [micanit].

FEEiA I: [fyçiraj 26, 43, 77, 100, 101; [fyç|r(^] 38, 42, 78, 79;

[fyçiro] 75; [fy^iro] 24, 25, 28—33, 35, 40, 74, 76, 92—99; [fyçjru]

36, 37, 39; [fyçiraj 23*. Ca: [fire], 71 aucli [fira]. II: [flre], 41 [firo].

V. MEDIA HOEA § 103. In I hat das aus k in kt, ks entwickelte [i]

eine Diphthongierung des Toiivokals > [iç] > [yç] bewirkt; -di- > [iz]

und -El- > [ir] haben die gleiche Wirkung ausgeiibt; [yç] verbindet

sich mit [i] > [yçi], das indessen wieder vereinfacht wird, wenn [y]

oder [j] sich dem vorangehenden oder folgenden Palatal assimilieren.

Meyer-Liibkei stellt die k. Lautentwicklung als identisch mit

der 1. liin; meines Wissens steht er mit dieser Annahme allein.

Fabra^ setzt z. B. -p^ctu > peitu > pit an; Mussafia* lelmt eine

Diphtliongierung von ç ab. Friihzeitig begegnen im k. monoplithon-

gische Stufen lit, pit u. a., die bis heute erhalten siiid. Zweifelsohne

ist die Entwicklung von ç -f kt usw. mit der gesiclierten a + kt

(v. § 25) und E + KT (v. § 15) parallel gegangen d. h. der Tonvokal

hat sich mehr oder weniger dem Palatal assimiliert, dieser selbst ist

alsdann geschwunden. Das in dem entlegenen 2 erscheinende [l'eit]

und in 1 auftretende [l'ii t] sind vermutlich Reste der friiheren Lautung.

1 M.-Lubke I, 149 „. . . im Katalanischen, wo iei zu i geworden ist".

^ Fabra, Les E toniques, p. 5.

' Mussafia p. 156.
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Ob wir eine diphthongische Zwisclienstufe bei folgeiidem Hiatus i

(média, fbeia) anzunehmen haben, bleibe dahingestellt. Moglicherweise

bat I Umlaiit bewirkt, Morel Fatio^ scheint dies anzunehmen.

Das Ca schliesst sich dem k. an. Gegenseitige Beeinflussungen

in 40/41 und 43/44 sind nicht zu konstatieren, ebensowenig anderswo.

Die Grenze zwiscben der monophthongiscben k. und der diphthongischen

1. Lautung ist sehr markant. Grenze X.

§ 20. Lehnwortlicben Charakter tràgt:

ECCLESiA I: [glçiza] 43, 77; [gl^izç] 79; [glçizo] 40; [glçizo] 74,

75, 92, 94, 100, Sault, Aud 0, 28, 30 Aud W (ausser 23); [glçizu] 35—37,

39; [glçiza] 23, 42; [gleizç] 93. Ca: [œnazglçzi] 65—71, 71*;° [azglçzi]

72; [qenezglçzi] 73; [bzglçzi] 64. II 0: [la iglçzi]; [Ijglçzi] 41, 44,

50; [uniglçzi] 62, 87, Confl W; II W [uniklçzi] ausser 87.

Im k. scheint veclu § 235 nicht lautliche Fortsetzung zu haben;

wie SPECLU spill, so sollte veclu *[bir] ergeben; vielleicht ist es im

Ortnamen Castell Vill erhalten. 2 In I bat folgender Palatal ç > [yç]

diphthongiert [byçl'], das dann oft zu [byel'] wurde. Grenze X.

Ûber CATHEDEA V. § 211.

1 der folgenden Silbe hat Umlaut in II bewirkt bei heri II

[ayira] § 84.

vENio I, Ca: [béni], 69 [bçni]. II: [bin], nur 60 [birik]; 22 [biri-

kerçu] je viens tout de suite. In I hat das i der Endung bei heei

den Tonvokal diphthongiert: [zazyç].

§ 21. çu wird in I [iu], wâhrend II [çu] bewahrt.

MEU I: [miu], II [m§u] § 307.

Frz. prier le bon dieu I: [pregalbun dius]; [prega el bun diçs]

23, 24, 100; [prega le bun dius] 99; [prega dius] 95° 97; [prega el

bun diu] 98; [pregaltun diu]° 32, 33, 75, 77, 79; [prega di^] 92,

93, 96, 101. Ca:° [praga lu bun d§u], aber 64 [prQgalbundçu], 73

[pr9ga lu bun diu], 71* [pregalbun diu]. II 0: [ppgalbun d^u] mit-

unter [praga lu bun dçu]; [pregalbund^u] 5—8, 24, 80, 82, 84; [pregai

bon dçu] 83, 89; [progadçu] °90; [prega deu] 91; [pregadeu] 85.

Die Grenze zwischen beiden Lautungen ist die tibliche (X). In-

téressant ist das Ca, wo das Possesiv nach 1. Weise [miu], [tiu] lautet,

wo aber zumeist [dçu] gilt. Die Vorstufen zu 1. [i^] zeigt der ALF,
carte 853 [è'u]3 > [yè-u] > [ie-u] (Ort 857) > [im].

^ Morel Fatio p. 852 „das i macht e zu i".

2 Morel Fatio p. 852 A. 4; ygl. ferner Fabra, Les E toniques p. 10 und

Niepage, RDR 1,309.

3 Ich transkribiere die drei Lautungen nach ALF.

Beyue de dialectologie romane. III.
j[j_
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§ 22. Vor Nasal erscheint in I ç durchweg als [e], II liât

[ç], wâhrend in II W [e] vorwiegt; die Verschiedenlieit dieser Réflexe
scheidet deutlich Va Car und Cerd vom ostliclien Gebiete, wo nur
selten [e] begegnet.

SEPTEMBKE I: [setcmbrej 74, 77, 98, dazu in 44; [setembre] 92,

95; [setembre] 33—35°; [setembre] 26, 28, 30, 93, 99; [satembre] 23;
[setembre] 79. Ca: [setembra] 67, 68; [setembri] 69, 70; [satembri] 64;
[satembra] 65, 72, 73; [setçmbr^] 71*. II: [sçtçrabra] 81; [setçmbra]

83, 87; [satçmbra] 4, 10—18, 45, 90, 91, Va Sa, Va Mol; [sçtembra]

51, 60; [setembra] 50, 58, 88, 89; [satembra] 46, 61.

VENDERE I: [bendre] 24, 25, 27—33, 35, 39, 42, 43, 74, 79, 92,

94-98, 100; [bendre] 23, 26, 34, 36-38, 75, 77, 78, 93, 99, 101;
[bendra] 40. Ca: [benra] 65, 67, 71—73; [benrij 64, 69, 71*; [bçnri]

70. II: [bçnîa] Va Mol, 9-14, 16—18, 45, 48—52; [benra] 1-8;
[benra] II W, Confl W, Va Sa, 46, 58-62; [benxa] 47.

vENis I: [sibenes] 23-26, 28, 29, 31-35, 79, 96, 97, 100; sonst

[. .
bengs]. Ca: [bçnas], 70 [. . bçns], 67, 68 [. . benas]. II 0: [ . . beuas].

II W: [. . bçns], 85, 86, 89 [. . bens].

V. ferner liierzn: in -f sembl § 53, novembkb § 77, tenis § 278,
VENIT § 268, TEMPUS § 195.

Die Entwicklungen der einzelnen Beispiele weichen stark von
einander ab; bald ist ç im k. in weitem Umfange zu [e] geworden,
bald lassen sich nur liie und da Anfânge des Wandels aufweisen.
Die Bedingungen fur das jeweilige Auftreten dieser oder jener Lautung
festzustellen, ist nicht môglich. Gewiss ist die Tendenz des Nasals,

vorhergehendes ç zu verengen. Eklatant ist das hàufige Auftreten
von [e] in II W; je mehr wir uns dem Osten nâhern, um so zalil-

reiclier werden die [ç]Iautungen, wobei jedoch [e] nicht ganz zu ver-
missen ist. Demgegenuber cliarakterisiert sich I durch die Konsequenz,
mit der ç > [e] vor Nasal gewandelt ist. Das Ca zeigt ein starkes
Schwanken der Lautungen, ebenso Ort (40/41) und (43/44). [ansambla]
45 ist nur einmal zu belegen; Anlehnung ans franzosisclie ist wahr-
scheinlich; denn von einer Angleichung des Tonvokals an den vor-
tonigen — dies wâre eine andere Môglichkeit der Erklàrung — kann
ich in unsrer Gegend keine andern Beispiele finden.

Vit. A.

§ 23. Freies wie gedecktes a zeigt keine Qualitâtsverânderung,
wenn nicht die weiter unten erlàuterten Bedingungen gegeben sind.
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ALA I: [ala] 26, [alç] 79, [alu] 37, [ab] 23*, sonst [alç]. Ca, II:

[aie], nur 70 [ala], 71 [ala].

FAVA I: [faBa] 26, 43, 77, 101; [fabç] 79; [fat)o] 40, 75; [fat>o]

im allgemeinen, auch 41; [faM] 39; [fato] 23*. Ca, II: [fabo], fl

[faba].

siBiLARE I: [fiula]; [aflula] 28, 35, 36, 39, auch 44; [ciula] VaAr;
[aâiula] 40. II: [siuia]; [ciula] 46, 53, 60, 62.

SALE I: [sal], 92, 93 [sai], das in Ca und II gilt; 71, 72 [sal];

71* [sa}]; 2, 4—7, 9, 10, 12—14, 16, 20 [sal].

MALVA I: [malBa] 26, 43, 77, 100, 101; [maltiç] 42, 79; [mallbQ]

gewohnlich, auch in 41; [malhu] 36, 39; [malha] 23. °II: [malba], auch

Ca bis auf 70, 72 [malha]; 71 [malha]; 1, 4, 7—10, 12—16 [malha].

FORMATicu I: [furmace] 24, 39; [furmace] Aud 0; [fpmagê] 40;

[frumace] 38, 43, 95, 96, Don; [frumagej 42; [frumaze] 23*; [frumace]

Va Ar, Yen N; [frumaze] 25, 26, 99, lOlI Ca: [frumage]; [frumaôa] 66,

67; [frumaci] 64, 69, 70, 71*. II: [furmagga] 10-18, °20, 45, 55,

59, Va Mol; [furmaga] 53, 81; [furmago] 41; [furmaca] 84, 91; [frumago]

44, 80, 82; [frumace] 87, Va Car ausser 91; sonst [[frumagge], auch 45.

SPATULA I: [laspalTa] 26; [lespall'a] 101; [laspal'l'o] 24, 30, 31,

93, 95; [lespalTQ] 28, 92, 97; [lespal'l'Q] 96, 99;° [aspaVl'u] 34, 39;

[bspari'9]°23; [laspal'a] 43,77; [lasparç]°79; [l^spal'o] 75; [unuspal'u],

[lezaspal'es] 36. Ca: [laspal'l'a] 71*; [laspalTa] 67, é9, 70; [l9spal'l°a]

68, 73; [aspal'e] 65, 72; [bspal'a] 64, 71. II: [laspal'l'a] 46, 51, 61;

[aspalTa] gewohnlich; [aspal'a] 7, 13, 85.

LATRo I: [bulur], 24, 78, 94 [buliir^]; 95'[bulœr], auch 71; 96

[bulçpre]; 40 [l'adra]; 43, 44 [l'adre]. Ca, II: [l'adra]; 64, 69, 70 [l'adri].

*BRACCHios I: [bras] 23, 96; [brasis] 39, 40, 43; sonst [brasj].

Ca: [brasis], auch 80. II: [brasus].

§ 24. Auf haupttoniges a folgender Nasal hat keinerlei Wirkung
ausgeiibt.

MANU I, Ca, II: [ma].

CANE [ka]; in Va Ar, 49, 81, 82, 84, 86, 88 [gus], 83, 87, 90,

91 [gos].

MANus I, Ca, II 0: [mas]; II W dazu in 82 [mans].

liANA I: [l'ana] 26, 43, 77, 101 ferner in 44 und 71; [l'anç] 42,

79, 99, 100; [l'ano] 78, 94; [l'ano] im allgemeinen; [l'anç] 34—39. Ca,

II: [l'ana].

GANTANT I: [kautçn]; [kanten] Va Ar, 34—36, 39, 42, 77, 79,

auch 71*; [kantu] 98, 99. Ca, II, auch 23 [kantan].

11*
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SEPTANTA, I: [setanta] 26, 77; [setanta] 101; [setanto], [setanto]

99; [setantQ] 28, 30, 74, 95—97; [setantç]" 33, 93, 94,°98; [sçtantof34,

35; [sçtantu] 36, 39; jsetante] 23; [sçtanta] 40; 93 [swasantadçts], 94

[swasantodçts]. Ca: [setanta], 70 auch [setanto], 72 [setanta], 67

[satanto].° II: [setanta] 2, 62; [setanta] 46° Va Car, Cerd, Confl W;
[sçtanta] 45, 48, 50, 51, 56, 57, 59°

60; [satanta] 4, 12, 14—16, 20, 53.

*rEANCA I: [frariko] in der Regel; [frapka] 26, 43; [frariko] 99;

[frarikij] 36, 39; [frapka] 23, desgl. Ca, II,
° ° °

MONTANEA I: [muntau'o]; [muntan'a] 77, auch 71*; [muntan'o]

79, 99; [muntan'u] 34, 39, 43; [myntan'a] 40. Ca, II: [muntan'a], dazu

in 23, 26. °

ANNos I: [ans], ferner in 69—71, das iibrige Ca wie II: [an's].

Frz. flamme I gewôhnlicli [flambo]; [flamba] 43, 77; [flambo]

99; [fl'ambo] 95,96; [flambu] 35, 36, 39°; [flama]°26; [flamo] 32, 94;

[fl'amo] 92,° 100; [flamu] 34; [flama] 23*; 42 hat neben [ffam^] ein

[fjaml)ç]. Ca, II: [flama]; [flamba] 44; [flamada] 2, 4, 5, 60, 62, 63,

70; [flamarada] 70, 87.

°

CAMPU I: [kamp]; 42, 43, 92 wie Ca, II: [kam].

EXAMEN [çpam] 23*, 24; [çisam] 28, 40, 93, 101, Sault, AudO
ausser 31; [eâam] 26, 27, 31, 92, 94; [ajâam] Don ausser 75, Fen N
ausser 28, Fen S, 25; [a§am] 42, 43. Ca: [epam] 72; [esam] 71; [esam]

70; [œnsara] 64; sonst [apam]. II: [çisam] 47, 62; [eisam] 51; [eâam]

49, 58, 60, 84, 88, Va Sa ausser 56; [e§am] 48, 63, 91; [aisam] 44, 45,

52*, 61; [agam] 50, 56, 82, II W ausser 84, 88, 91; sonst [aâam].

§ 25. Die Entwicklung der Lautgruppen a + kt und a + ks

ist in I und II grundverschieden. Der diphthongischen Stufe des 1.

steht deutlich die monoplithongische des k. gegenûber.

PACTU I: [fçit]; [fçi] 34—39, 43, 74, 76, 92, 93, 95—101. Ca:

[fçi]; [fçit] in 66, 67, 73. II [fçt].

LACTE I: [l'çit]; [l'çi] 92; [l'ait] 28. Ca: [l'çi]; [l'çit] 67, 69, 73.

II: [l'çt]; [l'eit] 1; [l'et] 84, 91.

FEAxiNU I: [frçise] 28, 30, 37, 39, 95, 98; [fraise] 23, 32, 34, 36,

75, 92, 93; [frçisa] 77; [frçiso] 74; [frçse] 26; [frçse] 37, 99. Ca:

[frçâa], 71* [frçiia]. II 0: [frçsa], dazu°in 88, 91; îfresa] 90; [frçysa]

45, 46, 51, 80°.

Die Entwicklungsstufen sind sowohl fiirs 1. als auch fiirs k.

durch mittelalterliche Belege klargestellt. i Doch ist das k. dem 1.

1 Mussafia pp. 156—157. Niepage EDR I, 306.
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weit vorausgeeilt, Belege fiir die monophthongische Stufe begegnen

schon im 9. Jalirhundert. Sehr wahrscheinlich ist aber [l'çHJ 1 noch

ein Rest der frûheren Lautung; meines Wissens sind diphthongisclie

Stufen fur a + kt im gesamten k. Sprachgebiet heutzutage nicht be-

kannt.i In dem vereinsamten Casteill (1) kann indessen die alte

Lautung sich wohl erhalten haben. Die Annahme einer Diphthon-

gierung des aus [ci] hervorgegangenen [ç] ist deshalb unlialtbar, weil

— wie ja auch bei lectu § 19 — der Diphtliong nur bei Worten

begegnet, bei denen auf den Tonvokal ein Palatal folgte. Fiir a + ks

erscheint in I mitunter [çys]; entweder haben wir auch hier eine

altère Entwicklungsstufe bewahrt oder aber [y] ist sekundàr als

Ûbergangslaut von [(j] zu [§] entstanden; selten findet sich [es] in I.

Abgesehen von diesen an Zahl geringen Sonderlautungen, sind in I

nur diphthongische, im Ca und II nur monophthongische Stufen zu

beîegen. Grenze X. Aus [ç] ist in einigen Ortschaften von II W in

Umgebung moderner Palatale [e] geworden: [l'et], [fresa], aber tiber-

all [fçt]. Im ubrigen vergleiche man iiber das Verhalten des aus

latein. Palatal entstandenen [i] § 247. [l'ait] 28 mag eine fruhe Ent-

wicklungsstufe darstellen.

§ 26. Dem Einiiuss eines folgenden palatalen Lautes unterliegt

die Entwicklung des Tonvokals im Suffix-AEiu. I [yç], Ca, II [ç].

Die Entwicklung in II ist klar: i ist nach einer Palatalisierung des

B vor dièses getreten: der Diphthong [ai] hat sich alsdann zu [ç] ver-

einfacht. Belege fiir den Monophthongen erscheinen in friihster Zeit:

fruyter, sengler, lehrer in den „Sieben weisen Meistern",^ îeuger,

leugerament, manera < -aeia in der Visio Tund a li,^ die gleichen Stufen

weisen die altmallorkinischen Texte * auf. Im 1. ist nicht von -ariti

auszugehen, sondern vermutlich von einer durch das ahd. Suiïix -ari

[ari] beeinflussten Form. -^

[ç] ist alsdann lautlich zu [yç] diphthon-

giert worden.

FEBRUAEiu I: [fçbryç]; [febryç] Va Ar, 95, 98; [fçbryç] 34; [fabryç]

40; [frebyç] 28, 33, 79; [febrye] 99. Ca: [fabrç]; 71* [febrç], 70 [fJbryçj.

II: [fairç] Confl SO, ConiÎNO, VaMol; [febrç] 44; [fabrç] in den nicht

besonders genannten Orten; [fabre] 16; [ïabre] 84; [fabre] 90, 91.

^ Hanssen p. 24 zitiert mit Unrecht das k. als it < kt erhaltend.

* Mussafia p. 156.

» Visio Tundali ZRPh HI, 327.

* Niepage EDR I, 307—308.
s Thomas, Mussafiaband pp. 641— 660.
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jENTJABiu I: [zambyç], 43 [zanbye], 40 [gjn'ç]. Ca: [zinc], 64

[zine], 68 [zenç], 71* [zantbyç]. II: [zanç]; [ganç] 51, [zinc] 44, 47,

54, 60, 61 sowie in 92; [ginç] 46, 47; [z9ne] 84, 90, 91.

PEiMARiu I : [priimyç]
;
[prcpmye] 95, 97. Ca, II : [primç]

;
[prime]

9, 10, 16, 84, Va Mol.

PANARiu, -AEiA I : [pan'ç] ; Ca, II : [sisteF], daneben in 52 [pan'ç]
;

70, 71, 81 [sistçl']; II W [pançrs], daneben in 85, 90 [sistel'j, 91 [sistel's];

87 [pan'çre].

-AKiA zeigt analoge Réflexe: I [yçro], Ca, II [çre].

Franzôsiscliem la cerise entspricht in unsrer Gegend eine Bildung

mit -AEIA I: [seryçro] vorwiegend; [seryçra] 77, 101; [seryçru] 34, 36;

[seryçre] 23*; [saryçruj 35, 37, 39; [saryçi-g] 42; [seryera] 26; [seryero]

28', 32; [saryeroj 29—31. Ca: [sirçra]; 66° 71* [sfrçra]" HO: [sirçra]

dazu in 90; 41 [sirçra]; II W (ausser 90) [sirere]. Vgl. ferner

*CAMIN + AEIA § 45.

[gin'ç] 40 ist eine Kontamination ans k. Stamm und I. Endung;

[y] hat regelreclit [n] palatalisiert (s. u.). [zinc] 92 ist rein k. Form;

Einfliisse des k. in Va Ar sind im grossen und ganzen niclit zahlreich.

Wie primàres, so hat auch sekundâr entstandenes [y] voraus-

gehendes [n] mouilliert; [y] selbst fàllt: [pan'ç], [zardin'ç] § 229,

[kurdun'ç] § 297.

In einigen Fâllen, vornehmlich in II W, wird [ç] > [e] verengt.

Ûber LEviARiu v. § 167.

§ 27. 1. steht der Diphthong [au], da bei den folgenden Beispielen

vorkonsonantiges l zu [u] geworden ist, dem k. Monophthong [a] + [I]

gegeniiber.

ALTA I gewolinlich [nauto]; [nauta] 43, 77, 101; [nauto] 38, 42;

[nautu] 34—37, 39. Ca: [nautb] dazu 23; aber [auta] 71*; [aiite] 73.

II: [nalta] und [nauta] 80; [naite] 1, 2, 8, 9, 13, 18, 46, 48, 52, 53, 55,

57, 60; [alte] und [nalta] 54; [n^Ita] 4—6; in den nicht genannten

Orten [aite].

CALCE I : [kaus]
;
[kauzino] 93

;
[kauzino] 94. Ca : [kausj ; II : [kals].

SALiCB I: [sauze]; [sauze] 93, 98, 99. II: [saize]; [salza] 46, 72;

Va Car [sadzo]. Ca : [°salz9], nur 70 [salzi], 64 [salzi]. Vgl. liierzu calceas

§299.

§ 28. ATR ergibt in I [air], in Ca, II [ar].

PATRE I: [paire] 23-26, 28-31, 33, 34, 42, 43, 74, 77—79, 92,

93, 95, 97, 98; [paire] 27, 32, 35—37, 39, 75, 94, 96, 99; [paira] 40.

Ca: [paire] 65-68, 71, 72; [pairj] 69—71, 73. II: [para].
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MATRE I: [maire] 28—31, 33, 34, 36, 38, 42, 43, Aud W (ausser

101), 74, 77, 78, 92, h, 95, 97, 99. [maire] 32, 35, 37, 39, 75, 94, 96,

98, 100, 101. [mair§] 40. Ca: [maira] 65, 67, 68, 71, 72; [mairi] 69,

70, 71*, 73. II: [mara].

§ 29. -ad'r- wird in I [air], in Ca, II [aur].

CADERE I [kaire]; Ca, II [kaura] § 211.

§ 30. Vorhergehender Labiovelar teilt folgendem a hàufig in

II Lippenrundung und Artikulationsstelle mit; es kommt vor allem

die Lautverbindung kwa in Betracht. Da in I das labiale Elément

friihzeitig schwand, unterblieb die Assimilation.

quattuorI: [katre], [katre] 74, 78, 96, 101, Va Ar. Ca: [katra],

71* [katra], 64 [kwatra]. II:Ykwatr9], [kw^tp] 60, 80; [kwçtra] 52,

54, 55, 58, 63, 81, 82;°[kQtp] II W, °51, 57,° 59, 61, 62.

ciNQUANTA I im allgcnieinen [sirikanto]; [sirikanta] 43, 77, 100,

101; [sirikaiitç] 38, 42, 78, 79, 99; [sirikanto] 35; [sinkantu] 36, 39;

[sirikantr)] 23
;°

[sirikaiitê] 40*. Ca: [sipkante], 70* [sirikanto]. II: [siri-

kwante]; [sipkwante] 44; [sipkw^iita] 56, 60; [sinkwçnta] 52, 55, 57,

58, 82, 87; IsirikQiite] II W,°51,°57°, 58, 61, 62, 81.

Die Beispiele zeigen deutlicli den Velarisierungsprozess : [kwa]

> [kw^] > [kwç] > [kç]. Im ostliclien Teile von II sind nur in

geringer Zahl Velarvokale zu finden; sie nehmen jedoch zu, je melir

man sicli dem Westen nàhert und zwar wird niclit allein die Zahl

der velaren Réflexe vermehrt, sondern aucli die Velarisierung

verstârkt.

Velarisiert erscheint [a] auch durch unmittelbar folgendes [u]

und zwar in I und II 0. pavor I, Ca, II [pQu] ; II W und 82 [po].

Man vergleiche aus dem Mittelalter belegbares Palou.^ [po] scheint

allerdings auf pavore zuriickzugeben, indem vortoniges a vor Vokal

lautlich gefallen ist; [pao] existiert nocli in litterarischer Sprache.

Vit. G.
c

§ 31. G bleibt in freier wie gedeckter Stellung im gesamten

Gebiete [ç].

LiNTEÔLU I : [l'ansçl]
;
[l'ansçl] 43

;
[lansçl] 93

;
[lansçl] 30, 32, 33

;

[l'insQl] 35. Ca: [l'fusçl], nur 65, 71* [Yansçl]. II W (ausser 84),

Confl W, Va Sa, 9,
22° 47 [l'fnsçl]; [l'insçl] Va Noh, Va Mol, Confl NO,

Confl SO (bis auf die soeben genannten Orte).

JULIGLU I: [ziil'et]; [ziil'çt] 93; [zœl'et] 95, 98. Ca, II: [zuliçl],

1 Niepage RDE 1,308.
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COLLE (trz.par le cou) I: [pçlkçl'] ausser 77; [peralkçl'] 79. Ca, II,

auch 77 [peikQl']; 45, 46 [pçlkçl'].

coE I [kçr]; [kçre] 24, 29, 33, 36, 71*; 23 [kçr] und [kçra].

II: [kçrt] Confl SO, Va Mol, Va Noh, 41, 50, 51, 53, 58, 63; [kçra] 54,

57; sonst [kçr].

Frz. les os I: [çsj]; [çsis] 39, 42, 43, 101, desgl. in Ca. II: [çsus].

jocu iiberall [zçk]; 3, 4, 20, 51, 54 [elgQk].

*coLPos I: [kçts]; desgl. Ca, nur 70, 72 liaben wie II: [kçps].

MOBILES I: [mçbbles] 25, 26; [mçbblis] 39, 42; [mçbbli] 37

[mQbles] 92; [mçpples] 74, 75; [mçples] 96, 97, 99; [mçpl'es] 9°5, 98

[mçplis] 30, 34, 36, 43, 94; [mçpli] 28,° 29, 32, 33, 35, 38; [mçples] 77

79; [mçple] 93; [moples] 23. Ca: [mçbbles] 73; [mçbks] 65, 68, 73

[mçpplGSJ 69, 71; [mçpplis] 70; [mçpples] 71*; [mçplas] 67. II

[mçbbles], dazu in 83, 88; [mçbbs] 62; [mQplas] II W (ausser

83, 88).

QUATTuoEDECiM I: [katçrzç]
;
[katçrze] 30, 36, 42, 74, 93, 94, 99.

Ca: [katçrza], 71* [k§,tQrz§i].
°

II: [katçrza]; [katçrze] 4, 7, 12,

19, 20.

°

coBPus I: [kçrpiis]; [kçrpœs] 95, 97; [fçstu de diçs] 36, 39;

[fçsto de dius] 34. Ca, II: [kçrpus].

§ 32. Fiir o + Nasal ist zu nennen :

PLANu (bene) boni I: [pla buni]; [pl'a buni] Va Ar, 97, 99, 100;

[byçn buni] 36; [pla bunis] 39°; [pla bus] 28, 29, 35, 37; [pl'a bus] 95;

[byçn bus] 43; [frwit pl'a bu] 96; [frwita pla buna] 101; [frwito pl'a

buno] 98; [frûto pl'a buno] 24. Ca: [bçn bus], nur 70, 71 [bçn bunis].

II: [bçn bus];°[bçn bunsj 81—84; [bçn bunas] 60 (femin.); [bçn bu]

9, 10, 48; [bons] 85, 8°6, Va Car; [bonas] 87; [boue] 90.

BONTJ GUSTu I, Ca, Il : [buT] gust] ; Aud W [bûn . .] ; II W [bon

gust]. 49 [bô gust].

V. ferner frz. mon mari (homine) § 307; homine § 235; bonu deu

§ 21; DAEMONIU § 311.

Selbst wenn man noch Karten des ALF z. B. il tonne, carte 1315

zur Beurteilung der Frage heranzieht, bleibt es schwer ein endgiiltiges

Urteil zu fàllen ; uber das Verhalten von o + Nasal in Catalonien

fehlen exakte Nachrichten durchaus. Es scheint, als ob I und II die

gleiche Entwicklung haben, nâmlich [ç] > [u] wandeln; [diuigni] ist

gelehrt; homine I [çmej, II [çma] steht mir leider als einziges

Beispiel fiir o + m zur Verfiigung. II W hat durchweg [o] ;
wenn

dort bei le Ion dieu [bun dçu] erscheint, so erklàrt sich dies aus

der proklitischen Stellung des Adjektivs.
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§ 33. Die Entwicklung von o + lat. Palatal in II weicht erheblich

von der in I ab.

ocTO I: [bçit]; 43 [bçi]; 94 [bwçit]. Ca, II: [buit]; 65 [bui].

Frz. si c'était bien cuit I: [si çro pla kçito] 28; 30, 31 daneben

[. .kçito]; [. . çra . . kçit] 25—27, 7°9, ioO, 101; [. . çra . . kçi] 43;

[. . era .°. kçit] 77°; [. . çrç . . kçit] 38, 42, 78; [. . çro . . kQJt] 24, 95, 97,

98, Va Ar; [. . erç . . kçit] 96, 99; [. . cru . . koit] 34—37; [. . çra . . kçite]

23*. Ca: [si çra^bçn kœta]; 71* [si çra bçn kœt]. II: [si çre bçn kuit]

;

41 [si çrê bçn kuit].

MEDIA NOCTE I [myçzo nçjt] ; Ca, II [mizanit] § 19.

coxA I: [kçiso] gewohnlich; [k(jisa] 26, 43, 77, 100, 101; [kçisç]

38, 78, 79; [kçisu]° 34—37, 39; [kçsç] 42; [kçso] 94, 99; [kçisa] 23.

Ca: [k(ps9]; 67,° 68 [kœisa]; 71* [kœisa]. II: [kusa]; 44 [kuse]; 41

[kuso].

'ocuLTJ I: [çl']. Ca: [ol'j, 72 [(gl']. II: [ul'].

ocuLOS § 87.

roLiAS I: [fçl'es]; [fçl'es] 42, 74, 99; [fçl'os] 32, 33; [fçl'os] 24, 96;

[fçl'us] 34; [M'es] 25, 39; 93 daneben [fçl'esj; [ful'es] 43; [ful'9s] 23,

40. °Ca: [fcpl'es]; 71* [fœl'es]; 69 [f(pl'9s]. II: [M'es]; 44 [ful'es].

TROJA I: [trçza] 100; [trtjiza] 77, 101; [trçiç] 42; [trçiz(^] 38, 78,

79; [trçizo] 75, 95, 97, 98; [treizo] 99; [trçzu] 34, 36, 39; [trçizu] 37;

23*, 4°0°[trçz9]. Ca: [trœz9], 67 ttrœiz9], 71 [trœza]. II: [truz9], 41

[truzQ], 90 [troz9].

*PLÔviA I: [plçizo], Ca: [pl(]ez9], II: [pluzg] § 167.

coRiu I: [kçr]; 24°[kçr^]; 39 [kuire]; 43 [kuire]; 42 neben letzterem

auch [kçr]. Ca: [k(pir9] 71, 72; [kqeiri] 64, 69,° 70, 73; [kqeira] 71;

[k(¥iru] 68. II: [kuiru]; 44 [kuire]; 41 [kuirê]; [kuirg] 8—19.

HODiE I: [bçi]; [bçy] 34; [bçy9] 33; [abçi] 35, 40, 42, 43, 95—97,

VaAr, Don ausser 79. Ca: [abcei], 69 [abqei]. II: [abui], 88 [aboi].

Der Gegensatz zwischen k. [ui] und 1. [ci] springt in die Augen.

Grenze X. Wie in friiheren Arbeiteni bereits betont worden ist, liât

im k. eine Diphtongierung des o nicht stattgefunden. Seit friihster

Zeit begegnet [ui]; o liât sich iiber [o] zu [u] verengt d. h. die Enge

des folgenden Palatals ist, so weit es bei vokalischer Zungeneinstellung

môglich war, vorausgenommen. Als alte k. Formen nenne ich : Puioïo,

Puio Jenesto im Jahre 1006; Puio Baluell 1063; cuyta 1285, mug <
MODiu 1288; 2 uUs, vull, fuylles, vuy < hodie, auch uy in einem Texte

» Mussafia p. 156. Schâdel, Untersuchungen p. 7— 8.

* Schadel, Le. M.-Liibke 1, 178 setzt Diphthongierung voraus.
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des 14. Jhdts.i [i] fehlt heutzutage vor [â], [z], [1']; sonst verbindet

sich das ans dem latein. Palatal entstandene [i] mit dem Tonvokal zu

einem fallenden Diphthongen. Gesondert steht[nit] da. ScliâdeP belegt

nuyt;s! 1284, nuyt 1298; seit dem 14. Jahrhundert begegnet nebeii

diphtongischen Forraeii nit] auch nut^ ist in alten Dokiimenten um
dièse Zeit anzutreffen. Die Kurzform [nit] wird durch den hàufigen

proklitisdien Gebrauch des Wortes erklàrlich;^ einmal verwandt,

wurde sie verallgemeinert.

Die modernen 1, Formen setzen eine durch den Palatal bedingte

Diplitongierung des Tonvokals voraus; das erste Elément des Di-

phtongen [ii] ist indessen gefallen. Im 13. Jahrhundert sind aus der

Gegend von Narbonne zu belegen: cuer,* cueyt^,* nueyt^,* huelhs,*

trueia;* eine Urkunde aus Carcassonne'" (Beginn des 15. Jhdts.) schreibt

cueyt, eine aus Ahonne^ (arr. Carcassonné) hat 1431 nicht mehr das

erste Elément : neyt, veit. Vermutlich ist es dort um dièse Zeit gefallen.

Die Entwicklungsreihe ist demnach : o + pal. > [iié] + [i] > [lié'] + [i]

> [çij. Vor [1] fehlt [ij; vielleicht ist i in der Gruppe rt garnicht

in die Tonsilbe getreten; erhalten ist [i] mitunter vor [s] und [z] und

zwar vor [§] fast ausnahmslos, vor [2] seltener.

Das Ca hat — und dies kommt nur selten vor — eine von 1.

und k. abweichende Lautung. Mittelalterliche Graphien aus dieser

Gegend kann ich natlirlich nicht zur Stiitze meiner Vermutung, o

4- pal. habe sich nach 1. Art zu [iiçij und daraus weiter (vgl. den

Wandel u > [œ] im Ca. § 38) > [cgçi] > [qej] > [qei] entwickelt, an-

fiihren; [i] fehlt gewohnlich wie in II vor [s] und [z], desgleichen

vor [1']. Intéressant, weil recht charakteristisch fur die Mundart des

Ca, sind [nit] und [huit], die direkt dem k. entlehnt sind.

In Ort 84 ist anstelle von [bçi] [bçy] eingetreten; in 35 wurde

noch [e] beigefiigt (aus welchen Griinden?). Die 1. [li] und [u]haltigen

Formen fiir folia scheinen mir k. Eindringlinge zu sein. Sie be-

gegnen nur in Ortschaften, die auch in andrer Hinsicht k. Einfluss

erfahren; der ALF hat [û] in Ort 773 (carte 559). [bwçit] 94 entspricht

der gaskognischen Mundart; Anlehnung an dièse werden wir noch

verschiedentlich im Va Ar zu konstatieren Gelegenheit haben. coctu

zeigt nur vereinzelt lautliche Réflexe; und selbst dort, \vo ich dièse

notiert habe, drohen die analogen Neubildungen (nach Formen, wo

1 L'Amant, Eo I, 504ff.

« Schàdel Le.
8 Mussafia p. 157. A. 3.

* Arch. de Narbonne 198, 170, 162, 160, 148.

^ Oart. Carcas. I, 275, 20.
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auf den Tonvokal nicht [i] < k folgte z. B. stammbetonte Prâsens-

formen) einzudringen. Intéressant ist das Eindringen der k. Form
fiir „Leder" in eiuigen 1. Grenzorteu des Fen. S. Lederfabrikation

ist in dieser Gegend nicht iiblich; notigenfalls versorgt man sich

damit in k. 111 e oder weiter in Perpignan.

§ 34. o + [u] < V ist 1. und k. verschieden fortgesetzt.

ovBS I: [yçus]; [çus] 92, 93. Ca, II: [çus].

BOVES I: [lez byçus]; [lei byçus] 24, 29, Aud 0, 95—97; [le byçus]

30; [lei byçiis] 101; [aîz . .]
7°7; [az°..] Don (ausser 77); [ez . .] 98—100,

AudW (ausser 24 und 101), 28. Ca, II: [luz bçus]; [l9z..] 52; [lez..]

44; [alz . .] 89, 90; [az . .] 7, 11, 12, 41, 49, Va Mol ausser 22; [çz..]

22; [alz . .] 84, 86; [az . .] 2, 4—6, 15, 16, 18.

DIE jovis I: [dizaus], auch in 68, 79. Ca, II: [dizçus], dazu in

Don (ausser 79).

NovEM I: [nau], auch in 69. Ca, II: [nçu], ferner in 92, 93, Don
(ausser 100 [nau]).

PLoviT I: [pi au]; [pi 'au] 24, 94, 100, Sault. Ca, II: [plçu], 68

daneben [pi au].

*PLô'v°ERE I: [plaure]; [pl'aure] 24, 92, 94, 95, 97, 100; [plaure]

31, 33, 36, 37, 39, 75, 77,° 78, 101.
°
[pl'aure] 96, 99; [plaura] 4o[ Ca,

II: [plQure]; [plçurij 04, 69, 70, 71*; [plçurQj -^1-

Der einheitlichen Lautung von II [çu] entspricht in I [au] und

[yçu]. Grenze X. Weder in unserm beschrânkten Gebiet noch auf

dem siidfranzosischen Sprachgebiet uberhaupt zeigt ein Wort beide

Entwicklungsstufen [au], [yçu]. Die modernen Réflexe sind, wie uns

z. T. mittelalterliche Graphien lehren, in folgender Weise entstanden

zu denken: Q + [u] > [iiçuj > [içu] > [yçu]; andrerseits Q + [u] > [çu]

> [au]. Wir sehen also in demselben Gebiet die gleiche lat. Laut-

gruppe verschieden entwickelt; entweder tritt eine durch [u] bedingte

Diphthongierung oder ein Wandel des Tonvokals zu [a] ein. Vergleicht

man die modernen Eeflexe mit den entsprechenden mittelalterlichen,

so findet man fiir die diphthongierten Formen auch solche in friiherer

Zeit; fiir die modernen [au]-Bildungen fehlen dièse in den vergangenen

Jahrhunderten vôllig. Es ist demnach nicht als Zufall zu betrachten,

dass fiir novem altprovenzalisch diphthongische Stufen nicht zu be-

legen sind.i Es besteht seit altersher ein Unterschied in der Ent-

wicklung von novem, novum (s. § 316) einerseits und boves u. s. w.

andrerseits. Eine etwa angenommene Beeinflussung von novem durch

^ SoVoretzsch, Zur Geschichte der Diphthongierung im Altprovenzaîischen,

Suchierband p. 581.
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nové (Voretzscli) lôst die Schwierigkeit nicht. Weshalb die beiden

verschiedenartigen Entwicklungen eingetreten sind , ist schwer zu

sagen. Die bisher gemachten Erklârungsversuche befriedigen kaum:

Aymericsi Erklàrung ist unvollstândig, da er nur novem und novum
heranzieht, auf die Deiitung der anderii Beispiele aber verzichtet.

Auch Zauners2 Auffassung, der eine lange Reihe wenig plausibler

Analogien annimmt, ist kaum beizupflicliten.

Von einer Diplitliongierung ist im k. nichts zu merken; mittel-

alterliche Urkunden schreiben stets ou. Das Ca schliesst sicli durcli-

weg dem k. an, iibermittelt manchmal sogar der benachbarten 1.

Gegend [qu]. In Va Ar maclit sicli gleiclifalls k. Einfluss geltend.

[çus] 92, 93 entspricht der gaskognisclien Entwicklung.

Vit. 0.

§ 35. wird frei und gedeckt, auch vor Palatal gewôhnlich [u].

juvENE I: [zube]; [zube] 32, 99—101; 95, 96 [zœne] neben [zube];

43 [z(pna]. Ca, 110°: [zuba], [guba] 2, 4, 12, 51; 64,'70, 71* [zub^].

II W und 81 [zoba].

NEPOTB I: [nebut], [nebut] 93, 96. Ca, II 0: [nabut]; II W:
[nobot].

CALOEE I [kalu], II [kaiu] § 147.

EUBiu I: [mze] 26, 28,° 74, 95, 98; [ruze] 30, 33—35, 39, 42, 77,

79; [ruza] 23. [rue] 92 sowie Ca, II und 82. [roc] II W.
RUBiA I: [ruzo]; II 0, Ca: [ruze], II W: [ro^e] § 144.

SOLE I, Ca: [sulel']. II 0: [sul], 45-57, 58, 60—63, 80 daneben

[sulel']. II W, 81, 82: [sçl].

Lupu I: [l'up], dgl. Ca, II 0; nur 81, 82 haben wie II W [l'op].

DUOS I, Ca, Il 0: [dus]; 81, 82, IIW [dos].

*D0DECiM I: [dutse], 92 daneben [dudse]; [dutse] 93, 94, 99; [duddze]

42; [duddza] 40. Ca: [âuddza] 65, 68, 71; [dudzo] 72, 73; [dudse] 67, 69;

[dutse] 70; [dutsa] 71*. II: [duddze]; 41 [duddzo]; 82 [dudze]; [doddze]

81; [dodze] 85, 86, 88, 89; [dçdze] 87.

Frz. la bourse I [burso], II [bulse], II W [boddze], [bçdse]

§ 230.

cuBiTu I: [kuide] 92; [kuire] 93, 94; [kude] Aud 0, Fen N,

Fen S, Sault, 74; [kudet] 26; [kudit] 23, 25, 75,° 77, 79, 101. Ca:

ï Aymeric, ZRPh 111,331.

* Zauner, Zur Lautgeschichte des Aquitanischen. Programm, Prag 1898,

p. 5ff.
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[kuddza] 65, 68; [kudza] 72, 73; [kudsa] 67, 71; [kutsi] 64, 69, 70, 71*.

II 0: [kuddza]; [kçddza] 82, 83; [kodza] 88, 89, Cerd (ausser 83);

[kQds9] 90, 91.

GUTTAS I [giites], Ca, II [gutas], IIW [gotes] § 137.

Frz. les pommes douces I: [puinçi dusosj 33; [puraçi dusus] 34;

[pumos dusos] 32; [puraos dusos] 24, 95; [pumoi dusos] 96; [pûmes

dulses] 25, 26; [pûmes dvîses] 31, 43, 74, 78, 97, 98; [pûmes dusas] 23;

die iibrigen Orte in° I [pûmes duses]. Ca: [pumas dusas], nur 65

[pûmes dulsas] dgl. II 0. II W: [pomas dolsas] und [pçmas dçlsas] 87;

[pomas dçlsas] 91; [puma dolsas] 84.

OCTOBRE I: [(^tçbre]; [çktçbre] 93, 99; [çtçbre] 25, 26, 32, 37,

77,99; [^tçbra] 23,42; [utQbra] 40; [çktobre] 92." Ca: [utubra]; [utoM]

64; [utçbra] 69; [çtQbra] 68; [QtQbrç] 71*. II [uktubra] 87, 91;

[utubra] 90; [aitubra] 57; [utobra] 4, 7, 48; [utobra] 46; [uktçbra] 14,

20, 21, 52, 53,° 81—83, 89;° [utçbra] 10, 13, 18, 54, 62, 84; [utçbro]

41; [çktçbra] 11, 12, 15, 16,° 19, 51, 58— 60, 63, 88; [çtçbra] 22;

[çtçbre] 44.

*AGUSTU I, Ca, II: [agust]; [agust] 7, 11, 46, 56—58, 60, 62, 70;

[agost] 90.

UNA HORA I: [iinuro]; [iinura] 26, 77, 100, 101; [œnura] 43;

[unur(^] 38, 42, 78, 79; [^nurçj 95° 98; [unuru] 34—37, 39. [ûnura]

23; [unuro] 40. Ca: [qeiîura]" 70 daneben [œnuro]; 71* [qpnura]. II:

[unçra]; 41 [unçro]; [unura] 80.

GLORIA I: [glçria] 100, 101; [glçrio] 25, 32, 93, Sault; [glçriij]

35; [glçri] 36, 74, 92, dazu in Ca und II ;° [glwçru] 34; [glwaro] 24.

ROBURE [ruire] I 0, Don; [raure] Va Ar; 93 daneben [garik], das

sich in 77, Sault iindet; 99 [arik];°37 [auzine]. Ca: [rura] 65, 68, 72,

73; [ruri] 64, 70, 71; [fac]î 69. II 0: [rûra] ausser 4, 51, 59, 62

[ruira]. [rçura] II W.
Eine Trennung des k. Sprachgebietes vom 1. ist nur zwischen

Va Car, Cerd undVaAr moglicli; dièse Landscliaften werden markant

durch die Lautungen [o], [ç] und [u] geschieden. Eine gegenseitige

Beeinfiussung der Tâler Va Car, Va Ar habe ich nicbt konstatiert.

[agust] begegnet auch in der Cerd (s. u.). Im Gegensatz zu IIW hat

das Ca sowie II [u]; damit ist eine deutliche Abgrenzung der west-

lichen k. Gegend von der iibrigen untersucliten gegeben. Die [g]-

Lautung entspricht dem Lautstande Nordkataloniens. Vergleichen

wir die Entwicklung von ç mit der von o, so konstatieren wir einen

auffàlligen Parallelismus fiir II W: beide Vokale erhalten ihre ur-

Entspricht nicht der Bedeutung nach frz. chêne.
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spriingliche Qualitât. Wir liaben wohl kaum anzunehmen, o habe

sich mit II zu [u] und dann wieder zu [o] zuriick gewandelt;

Verkehrsgemeinscliaft ^ zwisclien Cerd und Confl W erklârt das —
allerdings seltene — Vorkommen von [u] in der Cerd und umgekehrt
das Auftreten von [o] im westlichen Gonflent, [o] ist in IIW mit-

unter zu [q] fortgeschritten; die Beispiele lehren, dass der Wandel
vor [}] sowie Konsonantengruppen eintritt, deren erstes Elément ein

Verschlusslaut ist: [sçi], [dçtsas], [kçdse], [bçdsaj, [dçdze].

Einige Worte zeigen eine Sonderentwicklung: von octobee
sind schon in mittelalterliclien IJrkunden sonderbare Gestaltungen zu

belegen. En II uberwiegt [ç], selten ersclieint [o]; das 1. hat vor-

nelimlich [ç]; ist diesen Gegenden das Wort durch Vermittlung des

Franzosischen bekannt geworden, so wird [uktubra] u. a. in Va Car

und Cerd durch die kastilisclie Anitssprache in Aufnahme gekoramen sein;

ebenso ist die [uJ-Lautung des Wortes in Nordkatalonien zu erklàren.

*AGusTu hat, wie oben angedeutet, in II W fast durchweg den

Tonvokal [u]; wie octobee, so ist auch dièses Wort erst spât in den

heimisclien Wortschatz aufgenommen worden.

HOEA hat k. bis auf einen Ort [q] als Tonvokal; auch in Nord-

katalonien nimrat dièses Wort eine Sonderstellung vor den ubrigen

Beispielen ein.

[zqpne], [zceno] weisen aufs Franzosische.

[-iir],° [-œrj in [tal'iir], [tal'cer], [buliir, bulœr] setzen nicht lautlich

-OEEM fort; die Worte sind erst spât in den Wortschatz unsrer Gegend

aufgenommen worden; da nun dem franzosischen Laute [œ] in I recht

oft ein [ii] entsprach {[cf]— [iij [brqET] — [briin] u. a.), so setzte man
anstelle des franzosischen [tayœr] ein [tal'iir] u. s. w. Entsprach in

der Gegend franzosischem [œ] der gleiche heimische Laut, so lag

naturlich keine Veranlassung vor, [ii] einzufiihren. Ferner ist zu be-

nierken, dass nicht tiberall frz. [œ] durch [ii] substituiert wurde, selbst

wenn [œ] dem heimischen Lautstande nicht angehôrte; wie die ALF-
Karten 127G, 1412 zeigen, wurde in vielen Gegenden der frz. Laut

ohne Verànderung libernommen.

GLOEiA trâgt nicht volkstiimlichen Charakter. Durch die Predigt-

sprache mag das Abstraktum den Dorfbewohnern bekannt geworden

sein; oftmals hatte ich Miihe, das Wort dem Munde des Auskunft-

gebers zu entlocken. [giwaro] entspricht dem modem frz. Ausdruck;

* Die moderne mundartl. Differenzierung fiudet ihre Erklâruug in mittelalter-

lichen und heutigeu Verkehrsverhàltnissen. Das Material zu dieser Frage habe ich

bereits gesammelt und werde es demnachst bearbeiten.
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[glwçru] deutet auf eine friihere Ûbernahme aus dem Frz. (vgl. [bwçs]

= le bois § 254); [glçria], [glçrio], [glçriu] setzen altprovenzalisches

gloria fort; [glçri] 36, 74, 92 zeigt die k. Beliandluiig der Endung,

ist auch wahrscheinlicli aus II ubernommen; indessen ist dieselbe

Form auch anderwârts bekannt (Mistral).

§ 36. vor freiem oder gedecktem Nasal ist nicht wesentlicli

von vor oralen Lauten verscliieden entwickelt.

EATiONE I: [razuj, 40 [razu]. Ca: [îezu], nur 71* [rezu]. II 0:

[reu], nur 45, 82 [rau]; Cerd. [ragu]; Va Car [rago].

SAPONE I: [sabu], auch in 44. Ca: [sabu] bis auf 65, 71* mit

der Lautung von I. II 0: [sabu], auch 84; [sabu] 83, 85, 86; [sabo]

81, 87, Va Car ausser 89 [sabo].

Vgl. CARBONE § 227, TITIONE § 168.

SATioNES I: [sazus]. Ca, II 0, dazu in 40, 43: [sazus]; 81 [sazuns];

Cerd [sazons] bis auf 86, das wie 88, 90 [sazons] liât.

Vgl. *MULTONES § 80.

UNDECIM I: [unze] 26, 42, Don, 92, 95, 97, 98; [unze] 94, 96, 99,

Aud 0; [ûnze] Fen N,°25; [ûnze] 23, 35; 40, 43, Ca (ausser 71* [unza]),

II 0: [unza];°IIW, dazu 82 [onza].

PLUMBU I: [plum], desgl. Ca, 10; [pl'um] 24,95,98; [plom] IW.
Ich verzeichne hier anscliliessend ponte, eonte, feonte. ^

PONTE I: [punt]; [pun] 36, 40, Fen S, 92, 94, 98; Ca, Il 0: [pun],

ebenso 83, 91. IIV: [pon].

FONTE I: [fuut]; [fun] 28, 35, 40, Fen S, 95, Va Ar; Ca, II 0:

[fun], gleichfalls 84; II W, 82 [fon].

FEONTE § 239.

II W charakterisiert sich durch Bewahvung des [o] gegeniiber

I, II, die zu [u] fortgeschritten sind. [o] gilt auch in Nordkatalonien

(z. B. Tarragona); es sei jedoch bemerkt, dass dort [pçn], [fçn] auf-

tritt. Gerade zur Losung solcher verwirrten Qualitàtsverhàltnisse ist

ein Blick auf das gesamte k. Sprachgebiet von nôten. [u] begegnet

in der Cerd vereinzelt, sehr selten vor erhaltenem Nasal, nie in Va
Car; umgekehrt ist fiir einige Beispiele Orten des Confl W die

Lautung der Cerd mitgeteilt worden. [oj ist zu [ç] nur in 87 [pQmas],

das neben [pomas] steht, fortgeschritten. [pagu], [pa^] zeigt lautlichen

Wandel von [o] > [u] in nebentoniger Silbe, nachdem Akzentwechsel

eingetreten ist; Verschiebung der Druckstàrke ist nicht allein II W,
sondern auch II und dem Ca eigen; einige 1. Grenzorte schliessen

1 M.-Lubke 1,172.
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sich an (Ort 23, 42); 39, wo beide Silben gleich starken Akzent

tragen, scheint diesen folgen zu woUen.

PONEEB zeigt in I: [pundre] 92, 95, 97, 98, 100, Don; [pûndre]

AudO, FenN, Fen S, 42, Aud'w (ausser 101); [pundre] 93, 94, 9Q,

99, 101; [pQndreJ 44; [pûndre] 40. Ca: [punri] 64, 71; [punre], das

auch in 55— 57, 61, 63, 80, 82 gilt; [pundra] 81; [pçnTa] im ubrigen

II 0, sowie II W bis auf 83, 84, 91 [ponra]. [pçnra] in Nordkatalonien

weicbt auch dort von der allgemeinen Entwicklung ab. [u] begeguet

in I libéral], in II indessen recht selten. Schwache Nasalierung liabe

icli an den genannten Stellen gefunden; intéressant ist, dass der k.

Vertreter (44) sie auch verrat.

§ 37. Infolge der Vokalisation des auslautenden Konsonanten

erscheint k. ein Diphtong bel crucem und vocem; das 1. kennt die

Auflôsung des -k' nicht.

CRUCE I: [kruts] ausser 40. Ca: [kreu] 64, 65, 67, 70, 71*; [kreu]

69, 72; [krçu] 68, 71, 73. II: [kreu] 87, 89, 91, sonst uberall [krçu],

auch in 40.

VOCE I: [buts] 93, 94; die ubrigen I Orte [bwçs] bis auf 40, 43.

Ca: [beu] 64, 67-69; [beç] 65, 70, 71, 71*, 73; [bçu] 72, desgl. in 40,

43 sowie II.

Deutlich ist die k. diphthongische Form von der 1. abgegrenzt (X).

K. [krçu], [bçu[ geht auf altes crou, vou^ zuriick. Noch Don Jaume
hat: a una vou cap. 392; cridaren tots en una vou cap. 218; crou cap. 81.

Alart, Doc, p. 165 crou, p. 205 la feste de Santa Crou ; die gleiche

Schreibung begeguet nun aber fur ë + [uj < kons. So erscheinen

crou < CREDO, fou < FECiT, hourc < BiBERE. lu Scte s avis reimt

1408/9 creu-pou; 1418/19 pou-veu; 1054/5 Irou-creu. Die gemeinsame

Lautgruppe, zu der sowohl o + [u] als auch ç + [u] sich entwickelt

hatten, mag etwa [eu] gewesen sein; von dieser Stufe aus entstanden

modernes [kreu], [bçu] und andrerseits [bçuro]. Die Cerd und Va Car

zeigen auch hier ihre Vorliebe fiir [e] ; denn sehr oft ist [eu] zu kon-

statieren. Die Beispiele crucem, vocem zeigen in I verschiedene

Formen; lautlich mag [kruts] — im 13. Jhdt. crots'^ — und nur in

Va Ar auftretendes [buts] sein
;

[bwçs] stammt aus einer friiheren

Période der frz. Lautenwicklung, ebenso ist (nach ALF transkribiert)

[krwès] Ort 776 ALF carte 363, das nur dort zu belegen ist, zu deuten.

Ort 40 ûbernimmt [bçu] und [krçu] aus dem k., 43 nur das erstere.

^ Schâdel Untersuchungen p. 8; Niepage KDR I, 313.

2 Arch. de Narbonne p. 137.
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Vit. u.

§ 38. Die Entwicklung von xi ist in geschlossener und offener

Silbe sowohl in 1 wie in II gleich.

FIGURA I: [ala figuro]; [ala figUra] 77, 101; [figuro] 78, 79;

[figuru] 34—36, 3°9;° [figuro] 23;° [figc^rç] 95, 97; [kara] 43, 44, 93;

[karo] 42 neben [figiiro]; [karo] 41; [karl] 40. Ca: [kara], 71* [kara].

II: [kara].

LACTUCA I: [l'çitugo]; [l'çituga] 77; [rçjtiia] 98; [rçitiigo] 26, 38,

42, dazu in 44; [l'çitugo] und [l'aitugo] 32;° [rçitûo]° 93, 94, 97;

[l'çitudo] 96; [l'aitiigo] 27° 28, 30, 74; [l'çitiigu] 34—37, 39; [l'çitugo]

41; [l'aitugo] 40; [l'çitugat] 31, 101; [l'çitriigo] 29. Ca: [l'çitœga], in

67 [l'aitœga]. II: [l'çituga]; [l'eituga] 1; [l'eituga] 2—8; [l'etuga] 14,

15, 17; [l'etuga] 11; [l'atuga] 10; [l'ituga] 9, 12; [l'aitugaï 16, 87;

[l'futuga] 13, 83, 85; [l'çitoga] 88.

SANGUISUGA § 43.

*juDicu I: [ztice]; [ziice] 22, 75, 77, Va Ar; [ziiga] 42; [ziigga]

23; Izûze] 25—27; [zûze] 3°1, 97—101; [zœce] 43, 95; [zugga] 40.

Ca: [zœga]; [zcpca] 67, 69. II 0: [zuggaj; 80, Sl, 83, 87 [zuga]; II W
[zuca].

BUTYRu I: [biire]; [biire] 99—101; [bœre] 43, 95; [bœra] 44;

[mantego] 40. Ca: [mantçga]; [mantçga] 67, 69; [mg,ntega] 71; [bqpri]

71* Ilb: [mantçga],°aber 2, 4,°7, 10, 13, 16, 45° 49, 50, 53, 56,

58—60, 62 Confl W wie II W [mautçga].

PUEGA I: [purgo]; [piirga] 26, 77, 100, 101; [purgç] 42, 78, 79;

[piirgu] 34—37, 39; [pœrgo] 95; [piirga] 23; [purgo] 41; [purgo] 44.

Ca: [pqerga], 71* [pœrga]. II: [purga].

PUEU I: [pur]; [pitre] 27*—29, 78, 94, 96, 100; [pura] 74; [pœr]

43, 95, 97; desgl. Ca, ausser 69, 70 [p(gr]. II 0: [purt]; [pur] II W,
Confl W, 22, 52, 56, 58, 60—62; [pura] 54, 55.

MATURA I: [madiira] 77; [madùr(^] 42, 79; [madiiro] 28, 30, 32, 33,

74, 75, 98 Aud W, Va Ar; [maduru] 34—36, 39; [madœra] 43; [madurç]

44; [maduro] 40. Ca: [madcpra]; [inadqprQ] 71; [madœra] 72; [madqera]

70. H: [madura] 4, 8—16, 45, 46, 5°0, 51, Va Mol, Confl NO; [m°adura]

7, 47, 48, 52, Confl Centr, Va Sa, II W.
DURA § 145.

suDO I: [siizi], 43, 95, 97 [scpzj]. Ca: [sq^zi]. II: [suj].

Frz. il a plu I: [plaijgiit]; [pl'açgiit] 95; [plçiit] 92; [plaugqpt]

43; [pl'augqpt] 97; [plaugut] 40. Ca: [plugqpt].°° II: [pjugutj; 44

[PÎ9gut].

Bévue de dialectologie romane. III. 12
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*VENDUTA I: [bendûdo]; [bendMa] 101; [bendûda] 77; [bendiido]

42, 78, 79; [benduaç] 75, °94; [bendûdu] 34—37, 39;° [bçndœda] 43;

[bendcedoj 95; [banude] 41. Ca:° [bandceda]; [bendœda] °65, 69, 70;

[b|ndœd9] 67; [bendœdç] 71*. II: [b8nud8].

cuLu I: [tyul]. Ca: [kœij. II: [kui].

Die Beispiele illustrieren den bedeutsamen Unterschied zwischen

k. Mundart und dem siidfranzôsischen ûberhaupt. Wie aiif der

iberischen und zum grôssten Teil auf der appenninischen Halbinsel ist

[u] der Vertreter fur u, wâhrend die sogenannten gallo-romanischen

Mundarten der Wandel i u > [ii] cliarakterisiert. Bis in die modernste

Zeit nahm man eine enge Verwandtscliaft zwischen provenzaliscli und

katalanisch an. 2 Von diesem Standpunkt aus suclite man dann eine

Erklàrung fiir die auffâllige [u]-lautung in Roussillon; Suchier^ glaubt,

It. u habe sich wie in ganz Frankreich zu [ii], dann aber wieder zu-

riick zu [u] im k. gewandelt. Meyer-Lubke* maclit mit Recht

darauf aufmerksam, dass Spuren eines Riickwandels absolut nicht an-

zutreiîen sind; er benutzt das P'aktum der Erhaltung von [u] im k,

dazu, um den Wandel u > [ii] im siidfranzosisclien moglichst spât zu

datieren. Er glaubt, das k. habe sich vom 1. abgesondert; die Ur-

sachen und den Zeitpunkt dieser auffàlligen Differenzierung vergisst

er dabei anzugeben; er lâsst auch unerklârt, weshalb eine so mar-

kante, schroffe Sprachgrenze zwischen 1. und k. besteht; demi als

Résultat einer allmàhlichen Differenzierung erwartet man gewiss

einen allmàhlichen Ûbergang der einen Mundart in die andre;

ferner bleibt unbeachtet, dass die deutlichsten Charakteristika des k,

(ich meine z. B. Vokalisierung auslt. Dentale und Palatale; Mono-

phthongierung primârer und sekundârer Diphthonge u. a.) bereits in

den àltesten Urkunden klar zu Tage treten, sich also nicht erst im

Laufe der Folgezeit herausgebildet haben. Das k., von historischer

Zeit ab vom siidfranzôsischen durch wichtige Kriterien geschieden,

* M.-Lûbke I, 68 ff., M.-Llxbke, Die Aussprache des aliprovenzal. u. Mélanges

Wilmotte 1909; Philipon, L'u long latin dans le domaine rhodanien. Eo XL, Iff.

2 Ich zitiere nur zwei Ausserungen in letzthin verôifentlichten Handbiichern.

Meyer-Liibke, Einfûlirung in das Studium der roman. Sprachwissenschaft. 2. Aufl.

1909. p. 26: „dieses letztere [= das katalan.] ist ein mit dem Zuriickweichen der

Araber vordriugender provenzalischer Dialekt, der ausser der Mittelmeerkiiste mit

Valeucia und Barcelona auch die Baleareu und Pithyusen umfassf. Schultz-Gora,

Altprovenzalisches Elementarhuch. 2. Aufl. 1911. p. 8: „àie Siidgrenze des alt-

provenzalischen lag jenseits der Pyrenaen, indem das katalanische . . nur als eine

Abart desselben gelten kann".

8 GG 12, 729.

* M.-Liibke 1,71.
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darf also unter keinen Umstânden als Ableger des Provenzalischen

aiigesehen werden. Es diirfte demnach wolil als unzweifelhaft gelten,

dass [u] im k. Roussillons wie jenseits der Pyrenàen urspriingliches

u unmittelbar fortsetzt.

Die Grenze zwischen k. [u] und 1. [ii] kann deutlicher kaum ge-

dacht werden; markante Absonderungen weisen, wie die moderne

Sprachgeographie lehrt, fast immer auf alte, sehr friihe Scheidung.

Das Ca liât [œ], seltener [cg]; mit dem siidfranzôsischen hat sich dort

u > [ii] entwickelt, worauf es selbstândig zu [qp] fortschritt; der

Wandel [U] > [œ] ist in gallisclien Mundarten niclit unbekannt.

Meyer-Liibkei weist auf einen verhàltnismâssig friihen Wandel von

[ii] > [œ] in der Pikardie und Burgund hin; die Kiistenstriche der

Dpts de l'Hérault und de l'Aude charakterisiert dieser Ùbergang (vgl.

die zahlreichen Karten des ALF fiir dièses Kriterium). Selbst in

uusrer 1. Gegend ist das Fortsclireiten von [ii] > [ce] nicht unbekannt.

[œ] liabe ich in Ort 43, 95, 97 gefunden und zwar ist in 43 und 95

der Wandel mit Konsequenz durchgefiihrt, wâhrend 97 erst in den

Anfàngen der Entwicklung stelit; intéressant ist zu bemerken, dass

der Ùbergang noch niclit bei Ausdriicken vollzogen ist, die in begriff-

licher Bezielumg in dem Empfinden des Dorfbewohners fremdartig

wirken: [ziize] ist ein Amtsausdruck; [sansiio], [plirgo] gelioren eher

der Medizinersprache an; [biire] ist kein heimisclies Produkt. Diesen

Ausdriicken stehen die folgenden Adjektive, die durchaus kein fremd-

artiges Geprâge tragen, sâmtlich mit [œ] gegeniiber: [krcpzo]; [dcero];

[madœro]; [madœr]; [sigœr]; [pœr]; ebeiiso [azœdi], [sœi]. Die [ii] be-

wahrenden Beispiele wirken nicht lieimisch; in ein weiteres Stadium

der Entwicklung zu treten, leisten sie vorlâufig Widerstand. [œ] be-

gegnet nur im nordlichsten Telle von I; leider kann icli ins einzelne

den Verlauf der Grenze zwischen [ii] und [œ] nicht angeben, da ich

die an 95, 97 angrenzenden nôrdlichen Ortschaften nicht aufge-

sucht habe.

Der Wandel [ce] > [(g] im Ca ist durch folgendes [r] bedingt;

1. [duru] § 311 ist Lehnwort; in cultj ist [u] in Ûbereinstimmung mit

dem gesamten siidfranzôsischen Sprachgebiet bewahrt [tyul]. Trotz

seines Bestrebens, mir 1. vorzusprechen, ignoriert der Bauer 43 durch-

weg den charakteristischen Unterschied zwischen k. [u] und 1. [ii];

nur [tii tanierezu] ist ihm entschlupft; umgekehrt hat 44 [l'çitugç],

wâhrend sonst in seinem patois u stets [u] entspricht.

1 M.-Lubke 1,75.

12*
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§ 39. u vor Nasal zeigt im wesentlichen dieselbe Entwicklung

wie u vor Oral.

LijNA I: [l'uno]; [l'ûna] 77, 101; [lun(^] 38, 42, 78, 79, 100;

[l'uno] 24; [l'unu] 34—37, 39; [l'une] 23; [l'œna] 43; [l'œno] 95, 97.

Ca: [l'cpne]; [l'qpna] 69, 70. II: [l'uno]; [l'unç] 40, 41.

UNu I: [un]; [qpn] 43, 95, 97; desgl. Ca.° II: [un].

Frz. hrune I: [brimo]; [briina] 101; [brimç] 38, 42, 78, 79; [brûnu]

35— 37, 39; [brœna] 43°; [brœnç] 95, 97; [bruna] 44; [bruno] 40;

[nçgro] 74. Ca: [brqeno], 71* [bfœna]; 64, 65 [negro]. II: [brune];

[brune] 57, 58; [nçgre] 49, 52, 61, 84°; [murène] 9, 15, 16, 19, 47, 54,

63, 85, 88; [bronze] 82.

*DisjuNos I: [deziini]; [deziis] 35, 39; [aziini] 92; [dezceni] 30,

95, 97; [az(gn] 43. °Ca: [dez(ps], [dezœnis] 70, 73. 110°: [dezus].

II W: [dezuns].

juNiu I: [ziin]; [zœn'] 43, 95, 97, 98. Desgl. Ca. II: [zun']; [gun']

2, 4—7, 10—14, 20, 21.

PLUMA I: [pliimo]; [pliima] 77, 101; [pl'uma] 100; [plumç] 26, 38,

42, 79; pl'iinio] 24, fa Ar; [plumu] 34— 37,° 39;°[plume] 2V;°[plœmo]

95, 97; [pluma] 43; [plumç] °44; [plumo] 40. Ca": [plume]; 66, 7Î*

[pluma]; 71* daneben [plœma]. II: [plume]; Va Car, 85, 87 [plome].

BRUMA I: [brumo]; [bruma] 43; [brûmo] 42; [brumu] 35, 37, 39;

[brume] 23; [brcpmo] 9°5, 97 ;
[brume] 40. Ca: [brcemes]; II 0: [brume];

Va Car, 86 [bromes].

DIE LUNAE I: [dil'us]; [dil'œs] 43, 95,97; [dil'us] 40. Ca: [dil'œs].

II: [dil'uns].

V. germ. skum § 127; allumino § 201.

Das 1. bat zumeist [ii]; [qe] begegnet in denselben Ortscliaften,

die den Laut vor oralem Konsonant haben; 40 hat durchweg [u].

[§,z(gn] 43 stammt aus dem frz., vermutlicli zeigt auch 30 Anlelinung

daran. Neben [œ] begegnet im Ca nur selten [(g]; pluma ist im

gesamten Ca (ausgenommen 71*) zu [plume] u. a, entwickelt; dass

einzelne Worte im Ca sich von der gewohnliclien Entwicklung analoger

Beispiele lossagen und, ohne dass man immer dafiir die Griinde an-

geben konnte, sich dem 1. oder k. anschliessen, haben wir bereits

gesehen (vgl. [nit], [huit] § 33). K. [u] ist aber auch ins Don gedrungen,

ebenso hat 43, wo sonst nur [ii] zu konstatieren ist, [plumet]; [u]

scheint in diesen Grenzorten aus dem k. zu stammen
;
jedenfalls besteht

kein geographischer Konnex mit den im zentralsiidfranzosischen [u]

bewahrenden Ortschaften (ALF 81, 1040). Das k. hat iiberwiegend [u];

[briine] 57, 58 zeigen frz. Tonvokal. In II W ist vor m bei einigen

ÂVorten Wandel von [u] > [o] eingetreten; [o] ist bei pluma, bkuma,
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*SKUMA zu konstatiereUj niclit aber bei fumu. Nordkatalonien zeigt

gleichfalls bei diesen Beispielen [o]; mittelalterliche Urkunden lassen

erkennen, dass der Wandel nicht jung ist. Im Streitgediclit des

En Biic^ begegnet ïapïoma; altmallorkinische Texte zeigen die gleiclie

Stufe.2 Verkehr mit Coiifl W lâsst in der Cerd [u] bei diesen Worten

eindringen.

§ 40, Fiir u + kt steht mir nur feuctu zur Verfugung.

FRUCTU I: [frwit]; 42 [frwits]; 24 [friito]; 43 [frœis] desgl. im

CaOrt69, 73; [fruis] 65, 67/68, 72; [frwits]" 70; 71 liât [frwit] und

[frui], beides als Plural gefasst. II: [fruits]; [fruis] 41, 44.

Das k. liât die einlieitliclie Lautung [ui] ; im 1. steht dagegen [ii],

[cpi] neben ungleicli hàufigerem [wi]. Die Vermutung, [frwit] sei dem
frz. entlelmt, bestâtigt der ALF 615; [frwit] ist auf dem gesamten

siidfranzosisclien Sprachgebiet neben lautliclien Bildungen anzutreffen;

mitunter liât ein Ort erbwôrtliclie und lelinwortliclie Form z. B.

Ort 93, 3 wo der ALF [û] verzeiclmet, wâhrend icli [frwit] gefunden

habe. Die eindringende frz. Bildung scheint daher dem Erbwort den

Untergang zu bereiten. Als lautlicli liât in unsrer Gegend [friito] zu

gelten: kt > [it], worauf sicli [i] mit dem entspreclienden gerundeten

Vokal vereinigt (v. [biijre] > [biire] § 206). Der ALF belegt [ii] in

773, 784, 791, 792 u. a.,° [u|] ist °nur selten anzutreffen (ALF 653,

748). Die Entwicklung des [û] > [œ] scheint folgendes [i] nicht zerstôrt

zu haben, wie 43, z. T. auch das Ca zeigen. Der ALF beweist das

gleiche (ALF 768). Nach dem Wandel [u] > [ce] war eine Ver-

schmelzung mit folgendem [i] ausgeschlossen, [frwits] 42 geht auf

k. [fruits] zuriick. Das Ca hat neben [frœis] auch k. Bildungen.

Vit. AU.

§ 41. L. und k. Mundart behandeln au durchaus verschieden.

DUAs CAUSAS I: [dus kauzes]; [dus kauzes] 31, 43, 98; [dçs kauzos]

32
;
[dos kauzos] 95

;
[dçs kauzos] 33

;
[dos kauzos] 24, 96

;
[dçs kauzus]

34. Ca: [dus kçzes]. II und 83 [dus kçzes]; 44 [dus kozes]; 6—8
[dus koz9s] ; Cerd [dos kçz8s], Va Car [dugas kçzes].

AucA I: [auko]; [auka] 26, 43, 77, 100, 101; [aukç] 38, 42, 79,

99; [auko] 29, 30, 3^; [auku] 34—36, 39; [auka] 23*; [çkç] 41; [çka] 40.

Ca: [auka] 64, 65, 67, 70; die iibrigen CaOrte wie II [çka].

1 ZEPh I, 87.

« Niepage RDR 1,315.

• 3 ALF Ort 792.
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PAUPEEB AMicu § 8. I: [paurauiik], II: [pottremik].

AURU I: [çr]; 79 [çre]; 23 [çr] und [çraj, 40, auch 44 [çrt]. Ca:

[çr]. II 0: [çrt] bis auf 52, 56, 58, 60, 62, die wie II W [çr] haben.

Charakteristisch fûrs stidfranzosische ist die Erlialtung des It.

Doppellautes in irgend einer diplithongisclien Gestalt. Das k. ist

schon sehr friih auf der Stufe angelangt, die es bis lieute bewalirt

hat; eine Urkunde aus dem Jahre 943 weist bereits auf die mono-

phthongische Lautung.i o ersclieint auch in spàterer Zeit als Graphie

ftir [ç] ; dann und wann auftretende au-Formen sind Eigentumlichkeiten

der die provenzalische Schreibung nachzuahmen sich bemuhenden

Schreiber. Schàdel 1. c. hat in Ort 91 fur auca einen Diphthongen

vorgefunden ; damit Avird einer der seltenen Einflusse des Va Ar aufs

Va Car erwiesen; in Wirklichkeit besteht Monophthong neben Diphthong;

letzterer begegnet fur atjca auch im Ca, das sonst durchweg [ç] hat.

Einflusse des k. aufs 1. sind selten ; Ort 40 hat [çkê], sonst aber [au].

Die Grenze zwischen I und II ist eben — ich erinnere an die frtih-

zeitige Differenzierung! § 38 — recht markant (X).

[o], das in II fast durchgângig bei [pobre] erscheint, vielleicht

auch selten auftretendes [koz9s] deuten auf Einfluss des Franzosischen

hin. II W hat nur [ç] ; wie so oft unterliegt dièse Gegend im Gegen-

satz zu II nicht der frz. Beeinflussung. [çr], das im gesamten

Suden gilt, ist frz. Lehnwort.

Germ. ai.

§ 42. Die beiden abgefragten Beispiele zeigen keine einheitliche

Entwicklung.

wAiGAEo I : [gaire] 35, 74, 79, 92
;
[gaire] 34, 42, 93

;
[gaires] 43,

98; [gaires] 26—28, 30, 36, 39, 77, 99; [gairçs] 24; [gairos] °95 (auf

ein fem. pi. bezuglich). 23 und Ca: [gaires]
;

°
[gaire] 65, 67, 72, 73.

II: [gaires] II W, 9, 10, 21, 22, 45, 56,° 81; [gaire] 4; [gwaires] 7,

12—19, 49, 51, 53, 54, 80; [gwaire] 6, 48; [gwçires] 55, 57, 58, 60;

[gçiros] 59; 20 hat [gaires] und [gwaires].

frz. laid I: [l'çc] 40, 42, 74, 75, 79, Va Ar, Aud W (ausser 101);

[Içt] 39, 100, 101, AudO, Fen N, Sault. Ca: [l'çc], ebenso II ausser

15, 91 [l'ec].

frz. laide I: [l'çzç] 42, 79; [l'çzo] 24, 26, 27, 40, 74, 75, VaAr;
[l'çze] 23*; [Içda] 43, 101; [Içdo] 28—31, 95, 97, 99, 100, Aud (ausser

1 Schadel, La Frontière entre le gascon et le catalan. Ro XXXVII, 146.
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34), dazu 41; [Içcîu] 34—36, 39. Ca: [l'çza] ausser 65 [Içza]; 71*

[l'çza]. II; [l'çz9]; 91 [l'eza]; 10, 14—17 [l'çga],

[ai] sollte k. zii [ç] werden vgl. *[fait] > [fçt] usw. Deshalb ist

[l'çc] beziiglich des Tonvokals lautlich. Dagegen begegnet k, [gairas]

seit alter Zeit.^ Im 1. ist [gaires] zAveifelsoline lautlich; [Içt], [Içdo]

weisen — v. § 139 l auf Entleliuiing ans dem frz. Durch [w] erfulîr

der Tonvokal bei waigaeo ira k. z. T. Velarisierung. Der An-

gleichiingsprozess fiihrt mitunter zum Scliwund des labio-velaren Kon-

sonanten; eine zu [gwai] > [gwçi] > [gçi] parallel gehende Ent-

wickliingsreihe hatten wir sclion § 30 kennen gelernt. In II W
begegnet [gairas]; dies deutet auf friihen Schwund des [w]. [l'ec],

mitunter in II W zu belegen, erklàrt sich ans einer Assimilation des

Tonvokals an die ihn umgebenden palatalen Elemente vgl. [l'et] statt

[l'çt] II § 25.

» Mussafia p. 157; Niepage RDR I, 336.
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(Fortsetzung.)

B) Unbetonte Vortonvokale.

§ 43. Als allgemeine Regel gilt, dafî i, e, o, u in unbetonter

Vortonstellung sowolil 1. wie k. schwinden.

SANGuisuGA I: [sausliga] 77; [sansugç] 42; [saiisiigo] 75; [sansugQ]

74; [sansiigu] 34, 37, 39; [sansugQ] 95, 98; [sansuç] 79; [sansûo] 26, 28;

[sansiio] 97, 99, VaAr; [saiisiiô] 23*. Ca [sc^nscega], aber 69 [s^ns(ggo];

71 [sanscBga]; 70 [simsœgQ]; 64 [seiigunçl'e]. II [simsugo], aber 14,

45, 80,° 81 fs9nsng8];°63, 82 [sirignnel'o], ebenso 86, 88. In IIW sonst

[sirigunere].

HospiTALE I: [ustal]; 35, 43 [ustal]. Ca, II: [kaza]; 71* [kaza];

41 [kazo].

V.°*ALLUMiNAEE I [aVuma], II [aruma] § 53; sibilare I [fiula],

II [sinla] § 34; côperire"! [kiibri], II dgl. § 17.

*coMPERATi I: [krumpadi]; [knimpaclis] 43; [krumpats] 35— 37,

42, 92, auch 44; [krumpat] 40, 93, dgl. Ca, nur 68, 70 [krurnpadis]
;

65, 73 [krumpats]. II: [krumpat]; [kiimprats] 15, 41; [kuraprat] 84,

85, 89. °
°

°

LABORARE I: [l'aura], dgl. in Ca und II. {l'eura] 46, 50—52, 62,

82, 86, 91, VaSa, ConflSO, VaMol, auch in 40; 64, 68.

MANDUCAMTJS I: [mauzam]; 43, 75, auch 44 [manzçm]. Ca: [man-

zam]; [manzam] 65, 71; [minzam] 64; [manzçm] 69; [manzem] 71* 80.

II W [manzam]; II 0: [manzçm]; [manzçm] 2—4, 48, 60, 80—82.

§ 44. Ein Vokal bleibt erhalten, um das Zusammentreffen ge-

wisser Konsonanten zu vermeiden.

*coMiNTiABAT I: [kumeusaba] 23, 26, 48, 77, 101; [kumensabç] 42,

79; [kumensabo] 24; [kumçnsabç] 25, 27—33, 74, 92, 93, 95°; [kumçn-

sabu] 34—37, 39; [kumens°aba] 100; [kumensabç] 78; [kumeusabç] 75,

94, 97—99. Ca: [kumansaba], nur 71* [kumensàba]. II: [kumansaba];

44 [kumansabç]; 41 [kumansabo].
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(*texitoe) *tbxitore I: [tiseire]; [teseire] 94; [tiseire] 28, 30, 32,

37, 39, 42, 74, 79, 95, 97, 98.
°
Ca:° [tiseiri] 64; [tigeiri]°74; [tiseire]

72, 73; [tisçiri] 69; [tisçire] 65, 67, 68;° [tisçira]
"66°;°

[tisoflim] 71*.

II: [tiseire] VaSa; [tiseire] 80; [tisçiro] 81, 84°; [tiiedu] 51, 60, ConflSO,

YaNoh, VaMol, ConfiNO, auch 40; [tesado] 90; [tapedu] 63; [taisictu]

58, 61; [tisidu] 62; [tesido] 82, 86, 87, 89, 91. °

ATTENTioNE I: [atçnsyu]; [atensyu] 97, 101. Ca: [atensyuj;

[atansyu] 65, 68, 73. il:°[atensyu] lîw, 46, 48, 50, 51, 62; [atensyuj

56, 58, 60; [atansyu] 14, 16,° 18, 45, 53; [atansyu] 9, 20.

Die Entwicklung ist klar: 1. erscheint [e], woraus in sehr

seltenen Fâllen [e]; im k. gilt [a]; das Ca zeigt sowohl 1. wie k.

Réflexe. Grenze zwischen l. und k. Lautung: X. k. [taisidu]
,

[tisidu]

usw. haben [i] nach Niepage^ in Anlehnung an den Inlinitiv texir

[tasi]. Die [e]-Lautungen im k. sowie [a] im Ca lassen attentione

nicht als erbwôrtlich entwickelt erscheinen.

§ 45. In Anlehnung an stammbetonte Verbalformen ist der un-

betonte Vortonvokal erhalten bei

ADJUTAEE I: [aziida]; [azqpda]; 43, 95, 97, dgl. Ca. II: [azuda]

2, 4, 45, 47, 49, ConflCentr, °ConflW, II W; [azuda] 7, 10, 14, 16,° 20,

53, 54; [zuda] 40, 48, 51, 57..

V. frz. déjeûner I [deziina] bez. [dezœna] § 306.

Der Tonvokal ist unverândert in° die vortonige Stellung iiber-

nommen worden,

Àlmlich ist 1. [l'auzeto], k. [l'uzçta] alaudetta zu bemerken;

hier ist der unbetonte Vortonvokal in Anlehung an alauda geblieben;

da die anlautende Silbe fiel (v. § 251) wurde die tonlose Vortonsilbe

wie eine nebentonige entwickelt (v. § 82).

Endlich erscheint ein Vokal in unbetonter Silbe vor dem Ton

bei gelehrten sowie bei Lehnwôrtern.

*ANiMALOs I: [animais], dgl. Ca. [animais] II sowie 67, 68;

[animais] 1, 4, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 22. ° °

ABELLANAs I: [abel'anes], II: [. . bal'anas] § 141; das AVort zeigt

auch im Kastilischen Erhaltung des unbetonten yortonvokals;^ alt-

provenz. sind indessen synkopierte Formen zu belegen.^

SEMiNAEE § 201 I: [semena] u. à.; das k. dagegen mit Synkope

[sambra].

Frz. médecin I: [medesi] 24—27, 74, 79, AudO, FenN, FenS;

1 Niepage RDR 1,318.

2 Baist Gr. Gr. I, 892.

3 Schultz-Gora p. 29.
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[medesi] 23, 75, 77, 93—96, 98—101; [medesi] 92, 97, 98; [madesi]

40.° Ca: [medesi]; 67 [medesi]; 65 [medesi]. IIO: [mçgge]; [mçce] 88;

[mece] IIW (ausser 88);° 91 daneben°[medesi], das auch in 49, 57, 81,

82 zu belegen ist.

Bei den beiden letztgenannten Beispielen erscheint in I der

interessierende Vokal gewôhnlich als [e]; mitunter ist jedoch Dissi-

milation der beiden gleiclilautenden Vortonvokale eingetreten, sodass

bald der nebentonige bald der unbetonte als [e] auftritt; Wandlung

beider zu [e] ist selten; Ort 40 substituiert den k. Laut [e]: [semena];

das Ca weist sowolil 1. wie k. Lautung auf.

Frz. cheminée entspricht in unsrer Gegend in I: [cimin'çra] 43,

100, 101; [cimin'çro] 99; [cimin'çro] 31, 33, 95, 97, 98; [cimin'ero] 30;

[cimin'çru] 35—37° 39; [siminçrçj 42; [simin'çro] 96; [siminçle] 44;

[ciimin'çra] 77; [ciimin'çrç] 78, 79; [ciimin'çro] 74, 75; [ceminçrç]

38; "[ciraen'ero] 28—30; "[ciimen'çrQ] 24, 25;
° [cûmçnVe] 23*, 32;

[cemen'çru] 34°; [cûmençyo] 94; [slimeiîçyo] 93; [cumençyo] 92; [siman^ro]

40.
°
Ca: [ciiminçye] 64; [cœminçye] °65; [cœmançire] 69, 70, 72;

[sœraançire] 67, 68; [cimançira] 71*; [ccBmanel'e] 71. II: [cimenel'e]

21, 22, 45, 46; [simenel'ej 7°—
11, 13—20; [limençl'e] 4, 49, 52; [simenel'e]

12; [cimançl'e] 50, 51, 53, 60; [simançl'e] 48, 58, 59, 61, 62; [cimanel'e]

2; [simanel'e] 47; [simaneze] 81; [simaneze] 82, 89; [siraançze] IIW
(ausser 89); [simançye] 63; [cumaneirej 80; [cumen^l'e] 55; [cumin^l'e]

54, 56; [cuminçye] 57.

In I ist I mitunter zu [e] geworden, in der Mebrzahl der Fâlle

aber ist es in Anlehnung an caminu erlialten; in Ort 40 findet sich

das im Ca und II so hâufige [a] < [e] (vgl. den Wandel el > [e] > [a]

nacli Labial § 53); [i] ist im Ca und II àusserst selten.

Vortoniges o bei den Lehnwôrtern wird durcli heimisches [u]

ersetzt [urtula] §229; [kurdun'ç] §297; [l'erigunise] §69. [i] erscheint

durcliweg bei [zardin'ç].

§ 46. Fiir in unbetonter Vortonsilbe stehendes a erscheint in

I und IIW gewôhnlich [a], in den iibrigen Gebieten teils [a], teils [e];

in II erscheint [a] indessen nur in Ortschaften, die mit [a] sprechenden

Gegenden wirtschaftliche Beziehungen haben oder hatten; darunter

sind besonders der ConflW und die im nordlichen Telle des VaSa und

VaNoh gelegenen Dôrfer zu verstehen (vgl. die Entwicklung des neben-

tonigen Vortonvokals in den Gruppen dental, pal. + a i § 62 ff.). Als

Beispiele vergleiche man:

*ABANTiAEE I: [abaiisa], aber 26 [. . bausa]. Ca: [abansa]; 67, 69

[abeusa]. [abaiisa] 60, 62, ConflW, II W; "[abensa] 4, °167l7, 48, 50,

51, 58, VaNoh,°VaSa5 [ôbeçsa] 10, 12, 14, 20, 41.
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IN + EXAGiAEE I: [eusaza] YaAr, Sault, AudW, AudO ausser 31,

28; [ansaza] Don (ausser 79), FenN, FenS, 31; [anseza] 79; [enseza]

43; [9ns9za] 40. Ca, II: [prutia].

In Ort 79 sind nebentoniger und unbetonter Vortonvokal mit

einander vertauscht: [ensazaj > [anseza]; k. Laute hat 40 eingesetzt

[onseza], woraus vielleicht [anseza] 43 hervorg-egangen ist; eine Um-
stellung der Vortonvokale glaube ich deshalb nicht annehmen zu

diirfen, weil in der Ort 43 benaclibarten Gegend [e] uberliaupt niclit in

den beiden vortonigen Silben erscheint (FenS liât durchweg [ansaza]).

C) Nebentonige Vortonvokale.

Vit. I.

§ 47. I bleibt gewohnlich 1. wie k.

HiBERNu I: [jbçr]. II: [ibçrn] § 18. eiguea I: [figiiro] § 38.

*cî8ELLU I: [sizçl'], aucli in 44; [sizçl] 27, 98, 99; [sizV] 35, im

Ca Ort 69, sowie II; [sizçl'] 67, 70.

*LiMACu I: [l'imauk]40, 92, 100; [l'imaut] 26, 27, 79, 101; [l'imaus]

97 (plural); [limau] 99; 37, daneben das in 39, 43, AudO, FenN iib-

liclie [i'imau]; [l'imats] 93; [l'imçk] 77; [l'imçt] 23; [l'iniçts] 74. Ca:

[l'imau],° ferner in 80; 68, 70, dazu in II 0: [l'imauk]; [l'imak] 82, II W.
Vor unmittelbar folgendem Vokal neigt [i] dazu, in die Eeibelaut-

stellung iiberzugehen ([y]); schnelle Rede besclileunigt den Wandel.

Frz. la viande I: [byando]; [byanda] 43, 77, 101; [byando] 38,

42, 79; [byando] 75; [byandu] °36, 37, 39; daneben liât I: [kar], 23

[kare]. Ca: [karii], 71* auch [byanda]. II: [karii], in 46, 47, 54, 56,

57, 83 auch [byanda].

DIABOLU § 311.

§ 48. Ein auf i folgender Nasal hat gewohnlich einen besondern

Einfluss nicht ausgeiibt.

Frz. printemps I: [printens]; 35 [printems]; 40 [primabyçro].

Ca: [primabçra]; 71* [primabçra]; 65, 69 [priiitens]. II W: [primaberaj;

nur 91 [primabçre], das in II vorherrscht; [primebçra] 4, 9, 12, 14,

16, 22, 51° 57; [printems] 62; [printçms] 16, 20;°[primtçms] 44.

Frz. ils finissent § 314. Hàufiges [fenisen] ist aus [finisen], das

nur in Ort 42 zu belegen ist, durch Dissimilation entstanden zu

denken. Anlehnung an den sekundàr entstandenen [e]-Laut zeigt der

Tonvokal in 26 [feuesen].

Gesondert hat sich primariu I [priimyç], Ca, II [primç] § 26

entwickelt; m hat im Ca und II auf den Vortonvokal keine Wirkung
gehabt, ihn jedoch in I gerundet. In 95, 97 wird [ii] alsdann [œ].
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Die assimilatorische Wirkung des nasalen Labials lâBt sicli bei dem
genannten Beispiel in ganz Siidfrankreicli (ALF 1088) nacliweisen;

auch mittelalterliche Urkimden zeigen die Beeinflussung schon (prumier

neben premier);^ 1. und k. sind in der bekannten Grenzlinie ge-

schieden.

Vit. E.

§ 49. Wenn nicht uuten zu erwâhnende Umstànde eine Sonder-

entwicklung bedingen, gilt in I [e], in II [a], wâhrend das Ca beide

Lautungen kennt.

DEBBBANT I: [dçbinj
;

[debien] 23; [debiu] 101; [debyçn] 33, 34,

97; 35 [tçnin]. Ca: [tanien] ; "[tanin] 69; ftpin] 71. lîW: [debien]

desgl. in 45, 56, 82; [debiyen] 51; [dabin] 80°; II sonst [tonien].

*vENDUTu I: [bendiit]; [bendcet] 97. Ca: [bandœt], nur 68 [ben-

dœt]. II: [benut]; 40, 80 [bendut].

AQUA BENEDicTA I: [aigo benito], II: [aig9 bançita] § 103.

Franzosiscli dénicher I: °[deniza] 31, 92. [dezniza] 93; [denisa]

94; [desprofita] 95—97; [desprufita] 75, 77—79;° [plega] 23, 25,°26,

98, 101; [pl'çga] 99, 100; [plç°ga]° 32, 33; [ploga] 40° 41; [bbga] 44;

[serka] 24; [°surti] 27; [trçirej 36. Ca: [dezniza] 72; [trçure] 64, 65,

68,71; [trOT] 70; [sal'i]69; [sal'e] 67; [desprufita]
°
71*, 73. II:

[trçure], 22 [replega].

j'ai cru I: [ç kregiitj, II: [sun kregut] § 277. *disjunaee I:

[dezuna] §306. peeca°re I: [prega], II: [prega] §21.
Bis auf *VENDUTA, das in drei Orten [e] hat, ersclieint in I nur

[e]. Mitunter substituieren 40, 42 den k. Laut. Ein sekundâres [e]

hat die Lautverbindung [kr] in 28 erzeugt. [krçgiit] 77 diirfte ein

Einfluss aus dem Ca sein; dass Ca- Lautungen ôfter in dieser Gegend
auftreten, werden wir noch sehen. [aziini] 92, [az(gn] geben die fran-

zosische syntaktische Konstruktion wieder. [ç]', [e], [e]- Lautungen im
Ca und II bei *venduta, precare, plicare sind entstaiiden in An-
lehnung an stammbetonte Formen, \vo sie ilire lautliche Berechtigung

haben.

§ 50. Folgt [r] auf den Vortonvokal, so erscheint dieser in I

gewohnlich als [ç], seltener [e], [e]. Die Tendenz des [r], den vor-

hergehenden Vokal zii olînen, ist in der romanischen Sprachgeschichte

nicht unbekannt.

PERDUTA I: [pçrdœda] 43; [pçrdudo] 28; [pçrdudo] 24,26,27,92;
[pçrdiidu] 35; [p^rdiide] 23*; [perduda] °77, 100, 101; [perdiid^] 38,42,

^ Froese pp. 35, 47.
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79, 99; [perctudQ] 29, 30, 75, 93, 94, 96—98; [perdopaç] 95; [perductç]

AudO; [perclûdu] 36, 37, 39; [pardudo] 41. Ca: [parclœda] 71*; [pçr-

dœda]. Il: [perduda]. perdutos I : [perdiit] , II : [perdut] § 292.

PER QriD I: [pçrkç] und [perkç]; Ca, II: [perkç].

Die Beispiele z°eigen, dass Ca und II auf der gewôhnlichen Stufe

verharren. Grenze X.

§ 51. L. [e] wird oft [e], wenn die folgende Ton- oder unbetonte

Vortonsilbe [e], [e] oder [ç] enthâlt. Ich habe auf dièse Dissimilations-

erscheinung schon § 45 hingewiesen. Neben den dort verzeichneten

Beispielen vergleiclie man tepidam I: [tebeze] neben [tebezo] § 118.

EEBRUARiu I: [febrjç] neben [febryç] § 26. septembre I: [setembre]

neben [setembre] § 22. décembre I: [desembre] neben [desembre]

§ 152. VITELLU I: [bedçl'] neben [bedçl'] § 123. recipit I:° [reseu]

neben [reseu] § 120.

Lokal scheint [e] eber an I W als I gebunden zu sein; jedoch

finden wir kaum «ine konsequente Durchfûhrung von [e] in einera

Orte; die Zahl der Hâufigkeit schwankt von Beispiel zu Beispiel.

Selten begegnen wir anderen Reflexen: die Form [madesi] des

Sprachstumpers 40, der gezwungen nach ihm niclit mehr gelâuflgen

Lautungen sucht und dabei die sonderbarsten Formen produziert, be-

darf kaum einer Erklàrung. [ç] in [dçsembre] 24, 96 bedeutet eine

weitere Stufe der Dissimilation, wenn man nicht wie bei [dçsçmbre] 40

Anlehnung an [dçts] annehmen will. Ort 40, 42 haben bisweilen k. [a].

In allen Fàllen bat Ca und II: [a], [e] liât in Ca nur das

gelehrte [medesi].

§ 52. [e] statt [e] haben mitunter in I noch folgende Worte :

pilareI: [pela]; [pela] 26, 32, 77, 94, 96, 98, 99; [pela] 39. Ca:

[pela] 64, 68, 69; [pala] sonst, nur 65 [pela]. II: [pala], 20 daneben

NEPOTE I: [nebut] neben [nebut] § 35.

Frz. vous veniez I: [bénits] 29, 30, 36, 42, 74, 77, 97, 101, Va Ar;

[ben'Qts] 24, 32—34, 95; [tenits] 75, 78, 79, 99, 100; [bénis] 98. Ca:

[baniyu]; [baniu] 67, 72; [beniu] 71*. II: [boniyu]; [beniu] 45, 46,

86—89.

Frz. vouz deviez [débits] neben weitaus iiberwiegendem [débits]

§ 316.

SEPTiMANA I: [semmano]; [semmano] 93; [semmana] 76,77; [sem-

manç] 42, 79; [semmano] 30; [semmano] 28, 74,° 75, 95, 96, 98; [sem-

manu] 34, 35, 39; [semmana] 23° 40, 431 Ca, II: [sammana] 71; [sam-

manai] 44; [semmana].
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Es ist auffâllig, dass den genannten Beispielen durchweg- im

frz. als Vortonvokal [9] 1 entspricht ; Worte, bei denen dièse Bezieliimg

felilt, haben stets [e] in I (vgl. § 49), sofern der Vortonvokal [e] niclit

infolge von Dissimilation zu [e] wird (§ 51). Ich halte es bei der

nlcht geringen Lautâhnliclikeit der genannten 1. Ausdriicke und der

entsprechenden franzôsischen (insbesondere der Vortonsilbe) nicht fiir

ausgeschlossen, dass unter Einfliiss der frz. litterâren Sprache [e] > [e]

geworden sei, d. h. dass [e] sicli der frz. Lautung angenâhert habe.

Môglicherweise liegt nur eine momentané Beeinflussung seitens des

Dialektaufnehmers vor : [e] ist nâmlich nicht an eine bestimmte Gegend

gebunden, in der der Einfluss des Schriftfrz. in diesem Falle besonders

stark sein miisste ; es tritt vielmehr sporadisch bald hier bald dort auf.

§ 53. Besondere Beachtung verdienen folgende Beispiele:

BIBEBAT § 121; VITELLU § 123; FEBRUARIU § 26,

Frz. allumer I: [artima]; 34 daneben das in 93 geltende [aliima];

[al'œma] 43, 95, 97; 74 [ansendre]. Ca: [al'cema] 64, 72, 73; [ansenraj

6°5—67, 71; [ansenri] 69,° 70. lïW, 4, 48, 62, 80 [ansçnrQJ; [ansenre]

2, 54, 63; [ensçnraf 5, 7, 10, 20, 53; [ensçnre] 50, 52; [al'uma] 7, 12,

14, 16, 45, 46, 51, 57, 58, 60.

Fyz. j'allume §201.

IN + SEMEL [ensemble] 26, 34; [punensemble] 28; [ansemble] 30,

74; [bunansemble] °39 , 42; [punansemble] 23; [ansemble] 35, 36, 92;

[araasç] 79; [amaso] 27, 34, 75, 93—95; [punamasa] 77. Ca: [ansembla];

[ansembli] 71*. il: [ensçmbb] 2, 4, 11; [ensçrable] 14, 16, 48; [bun-

ansçmbb] 46, 51; [ansçmbla] 45, 47, 50, 53, 59, 62, 81; [ansembb]

80, 90; [ansambb] 57-' [plegats] 89, 90; [tots] 87.

Frz. essayer § 46; j'entends § 236.

Frz. s'embrasser I: [sçmbrasa] 24, 26, 28, 33, 34, 95, 97, 98;

[sembrasa] 96, 99; [sambrasa] 23*, 30, 31, 3^, Don, Fen S, auch 44.

Ca: [sembresa] 64, 70; [sambrasa] 6&—69, 72, 73; [sambrasa] 71, 71*

dgl. Cerd, 51, 58, 82; [sambrasa] 60, 62; [sambrasa] 45, 52, 81; [sam-

brasa] 88 sowie die nicht bezeichneten Orte in II 0.

Die genannten Beispiele zeigen im Gegensatz zu den bisher

erlâuterten streckenweise einen Wandel von [e], bez. [a] > [a]. Er
ist zu konstatieren im 1., doch nur in einem beschrànkten Gebiet,

nâmlich Don, Fen S und Ort 92. Er tritt in I in der Formel en 1
auf, nicht aber bei den drei zuerst zitierten Worten. Die Kon-

sequenz, mit der [a] in den genannten 1. Gebieten durchgefiihrt

ist, làfit sich im k. nicht konstatieren; im Gegensatz zu I erscheint

» Frz. aber gerundet.
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[a] in II auch bei bibebat, vitellu, febeuariu. Was zunâchzt das

1. betrifft, so ist [a] nur in Ortschaften zu finden, die in der Nâhe
des k. Sprachgebiets belegen sind (s. o.); weiter nôrdlich begegnet [a]

nicht, wovon der ALF Zeugnis ablegt. Daraus den Schluû zu ziehen,

die wenigen Grenzorte hâtten [a] dem k. entlehnt, wàre verkehrt;

denn 1. begegnet gerade im Confl SO und Confl NO d. h. der dem
FenS benachbarten Gegend [a] âusserst selten; 2. tritt in I [a] auch

in Fàllen auf, wo das K. in iiberwiegender Zahl [a] hat (vgl. die

Entwicklung des i protheticum und des bestimmten mânnlichen

Artikels). Vielmehr haben wir es in den betreffenden 1. Gebieten

mit einem spontanen Wandel des vortonigen e > [a] zu tun. ^

Im k, unsrer Gegend ist e in der Formel en L teils als [a],

teils als [a], selten als [e] fortgesetzt. [e] diirfen wir wolil als die

urspriinglich zu erwartende Lautung anselien; dalier finden wir sie

auch tiber unser gesamtes k. Gebiet verstreut. [e] mag sich sekundâr

aus [a] entwickelt haben; es begegnet nur vor gedecktem Nasal;

daher scheint es mir nicht ausgeschlossen, dass sich [e] gemeinsam

mit dem sekundâr aus [a] vor [ri] entwickelten [e] > [e] gewandelt

habe (vgl. [seiigratj < sanguinato § 75); jedenfalls tritt [e] < [a] < e

nur in Gebieten auf, wo [en] < [en] < a -f- Nas. begegnet (VaMol, 60, 52).

Was den Wandel [a] > [a] im k. betrifft, so ist er keineswegs

so allgemein, wie ihn Meyer-LUbke^ hinstellt. Das aus vortonigem

e entstandene [e] kann in unserm Gebiet [a] werden 1. nach Labial,

2. in der Formel en L. Manche Worte haben eine reichlichere Zahl

der [9]-, andere der [a] -Lautung. Die letztere erscheint vornehmlich

in II W.
Das Ca hat den Wandel [a] > [a] bei vorausgehendem Labial

so gut wie nicht mitgemacht, wohl aber erscheint [a] oft bei en L.

Eine Grenze zwischen 1. und k. Mundart bietet uns nur die

Entwicklung des vortonigen e nach Labial: 1. [e], [e] stehen dem [a],

[a] des Ca und k. deutlich gegeniiber. Grenze X. Nicht gleich sieht

das Kartenbild flir die Entwicklung von e in der Formel en 1 aus:

dem k. Gebiet, wo [9] und [a] mit seltenem [e] gemischt sind, schliesst

sich die siidliche 1. Gegend und das Ca an, wo [a] durchweg gilt,

worauf das nôrdliche 1. Gebiet mit [e], bezw. [e] folgt.

§ 54. Es verbleiben noch die Réflexe der nachstehenden Bei-

spiele zu deuten.

^ In der ostlich an meiu Gebiet stosseuden 1. Gegend begegnet [a] auch weiter

nordwârts. (Nachtragliche Jtfitteilung von Herrn K. S a 1 w , Halle.)

» M.-Lubke 1,279.
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SEPTEMBEE (§ 22) und SEPTANTA (§ 24). Die Entwicklung des

vortonigen e ist namentlich im k. von der der oben besprochenen

Beispiele verschieden; doch auch im L. ist ein Unterschied zu kon-

statieren. Im K. sollten wir [9] erwarten, das in einigen Gebieten

z. B. II W fast garnicht, in andern selten anzutreffen ist; bei weitem

iiberwiegt [ç]. Das Grundwort septem [sçt] bat zweifelsohne die

Qualitât des Yortonvokals beeinflusst. II W bat vornehmlich [e],

worin eine nur imvollkommene Angleichung des vortonigen e an

[sçt] zu erblicken ist. [e] habe icb nur zweimal notiert. Im Ca gilt

vor allem [e], seltener ist [a] oder [e] anzutreffen, nie [ç]. Im L.

wird die Entwicklung des e bei septembee durcb den folgenden

Tonvokal bestimmt (v. § 51). Eine Einwirkung von [sçt] ist kaum
bemerkbar. Ort 23 iibernimmt wie oftmals die k. Lautung. Stàrker

ist in I der Einfluss von [sçt] auf septanta. [ç] begegnet ofter,

doch nur in nabe dem k. Spracbgebiet gelegenen Ortscbaften; es

scheint demnach, als ob k. [sçtante] sie beeinflusst habe. Der ALF
verzeichnet tatsâchlich (ALF 1240) im Dpt. de l'Aude — bis auf die

nicht unser Gebiet betreffenden Ortschaften 776, 787 — e = [e].

Fiir AESTIVU erscheint in I neben [e], [a] auch [i]. [e] > [§i]

entspricht der Entwicklung des frei anlautenden e > [a] (v. § 55).

[j] mag durch Anlehnung an den Tonvokal entstanden sein. Das k.

unsrer Gegend hat [j] fast iiberall.

SECUEU § 161 I: [segiir] und [sigiir], Ca: [sagœr], II: [sagurt].

Das Ca und II haben diezu erwartende Lautung. In 84 erscheint vor-

toniges e ôfter als [e] z. B. [estiu] u. a. [o] begegnet in 40. In I ist

oft erscheinendes [i] beachtenswert; [i] ist auch in westlichen Gebieten

Siidfrankreichs zu belegen (ALF 1269). Môglicherweise hat [s] die

Hebung der Vorderzunge verursacht.

In LEVIAEIU § 167 veràndert [u] < v,die Qualitât des Vorton-

vokals E. Er wird mit [u] zum Diphthongen [au] vereinigt, der im

grossen und ganzen dieselbe Entwicklung nimmt wie primâres vor-

toniges au, d. h. [au] bleibt in I, wâhrend in II Wandel zu [au] > [u]

eintritt. IIW sowie benachbarte Ortschaften des Confl haben [au],

das im iibrigen besuchten k. Gebiet nur selten begegnet; dort ist

vielmehr [au] und noch hàufiger [u] zu notieren. Eine Grenze zwischen

1. und k. Mundart làsst sich daher nur im Osten konstatieren, im

Westen ist das Spracbgebiet fiir das in Frage stehende Kriterium

homogen.

*VENUTU § 204 hat als Vortonvokal [e] im 1. Gebiete; das k. hat

[9], [e], [i]; gleiche Réflexe zeigt *tenutu. Vermutlich ist der Ver-

engerungsprozess unter Einfluss des folgenden [ti] vor sich gegangen.
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Einwirkung des nasalen Velars in dieser Richtung liaben wir § 75

noch zu konstatieren. Danebenstehende Formen wie [biri] venio,

[bingi] vENiAM, wo [i] lautlicli aus e durcli Einfluss des folgenden

Palatals entstanden ist, kônnen dieser Tendenz niclit im Wege gewesen
sein, nW kennt [a] nicht, das in II niclit gerade selten zu belegen

ist. Ort 40 hat die k. Lautung [a]. Im iibrigen besteht eine deutliche

Scheide zwischen 1. [e] und k. [a], [i], da k. [e]-Lautungen verhâltnis-

màssig nicht gross an Zabi sind.

Bei dem gelehnten Wort ecclesia ist in I der Vortonvokal

geschwunden [glçizç»] § 20, Das k. unsrer Gegend hat [iglçzi], wâhrend
im Ca Formen wie °[azglçzi[, [azglçzi] vorkommen. Aphàresierte Form
scheidet das 1. vom k.

Als frz. Lehnwort hat zu gelten I: [ace], II: [agga] *aetaticu

(v. §§ 89, 311). II: [dimçni] daemoniu § 3li ist ebensoAvenig volks-

tiimlich.

Endlich ist hier *viaticat zu nennen. I: [buyaco]; [buyaca] 43,

77; [buyacç] 37, 38, 78, 79; [buyacu] 34, 36, 39; [buyagQJ 42 J
[buyazaj

100; [buyazo] 25, 27, 31, 97-99; [buyaza] 26; [buyaze] 23*.° Ca:

[buyaca] 66,° 67, 69, 70; [buyaca] 71*; [buyaga] 65, 68, 7°2, 73, desgl.

in 82. II 0: [biagga]; 41 [biaggQ]; 3, 50, 80 [biaga]; IIW und in 5,

49 [biaca].

Im k. ist E, da im Hiat. stehend, zu [i] verengt worden; das Ca
und I passen das frz. Wort der heimischen Mundart an (vorton. [o]

> [u]). Ort 82 [buyaga] halte ich eher fur eine Beeinflussung seitens

des Dialektaufnehmers als eine Einwirkung aus dem Ca. Das Verb
voyager ist nàmlich im k. unsrer Gegend nicht gerade beliebt; oftmals

entlockte ich es erst nach vielen Fragen dem Sprecher; verlegen grif£

der Auskunftgeber in 82 zum frz. Wort.

§ 55. Das vor sogenanntem s impurum entwickelte i > e zeigt

im wesentlichen die Eeflexe, die wie oben als im allgemeinen geltend

konstatiert haben,

*STELAS I: [çsteles] 97; [esteles] 25, 28, 92, 95, 100; [lazestelos]

33; [lazestelus] 34°; [esteles] 93;°[asteles] 30; [lezasteles] 35; [alzasteles]

74; [elzastelas] 23; [lastela] 77; [unastelç] 42; [iinastelu] 39; 36 [iinustelu]

und [asteles]; [astelç] 79. Ca: [astela]°67—69; [astela] 64, 65; [astela]

71*; [astçîa] 71; [astçla] 70; [estçla] 72; [lastçla] 73. II: [astçlas];

45, 46, 53, 81 [lastçla].

STAGNU I: [estan'] 31, 34, 98; [estan] 24, 26, 28; [lestan'] 95, 99;

[astan'] 23, 30, 35, 37, 39; [lastan'] 43, 78. Ca: [lastan'], 64 [lastan'].

II: [astan'] 4, 9, 81, 85, 89; [lastan'] 45, 46, 48, 50° 53, 58—60, 62.

STEICTA § 15.
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STATA I: [çzçstada] 26; [çzçstacto] 28, 30; [çzçstafle] 23; [çzestadg]

33, 74, 75, 99; [çzestaia] 100; tçzestadu] 34—36; [çzestade] 93; [ez-

estado] 97; [aestacto] 95; [çzastada] 43; [ezastadu] 39, 42. Ca: [çz-

estacte]; 71* [çzestacfa]. II: [çzestacto]; [aestat] 10, 14, 89; festât] 90,

91; [çzastade] 14.

SPISSAS § 11. SPATULA § 23.

SCRIBERE § 191.

scuTELLA I: [eskiidel'a] 26; [eskudçl'(^] 99; [çskûdçro] 28;

[eskudçl'o] 33, 34; "[eskœdçVo] 95; teskiidçl'a] 23; [askiidçl'a] 100;

[askiidçl'o] 30, 74, 92;° [askudçl'u] 35,° 39. Ca: [eskcpdçl'e] 66, 69;

[eskœdel'°8] 70, 72; [askœdçl'a] 73; [askcpdel'o] 67, 68. lîO: [askudçl'o]

sowi°e in 88; [askudel'ei 12, 14, 16, 90° 91; [oskudel'e] 20; [askudçl'o]

87; [askudel'a] 62.

SCUTU § 311. SKUM § 127.

Z. T. konnen die genannten Beispiele die Entwicklung des Vor-

tonvokals nicht einwandfrei zeigen. Die meisten Substantive wurden

nâmlich mit dem bestimmten Artikel abgefragt, so dass dieser (im

sg.) Elision bewirkte. Aucli den Adjektiven gingen teilweise vokal-

endigende Worte z. B. [masaspçses] voraus. Schliesst man die Beispiele,

wo Elision statthatte, vollig ans, so kommt man zu dem Ergebnis,

dass B protheticum wie primar anlautendes e behandelt wird. In I

erscheint [e]; [e] besonders vor folgendem betonten [e] z. B. spissas,

STRICTA. In Don, Fen S, dazu zuweilen in 92 und 23 erscheint

anlautend [a]. In 93 kommt [a] nur bei elidierten Beispielen vor:

[laspalTo], [laskrumo], wâhrend sonst [e] gilt; ebenso entsteht [a]

durch die Elision m°it weiblichem Artikel in 31, 95 [laspalTç»]; 34

[linaspalTu]; von dieser recbt hâufigen Wortverbindung ans entstand

26 [aspalTaJ; 24, 31 [aspalTo], wâhrend [a] in diesen Orten bei

andern Beispielen nicht begegîiet. Da in 23 auch in Fâllen, wo an

Verschleifung nicht gedacht werden kann, [a] auftritt z. B. [aiisemblç],

[elzastebs], so haben wir keinen Grund, [askrûmê] den eben genannten

B°ildungen gleich zu achten; gleiches gilt von 92 [askiid^l'Q]. Durch-

gângig erscheint [a] namentlich in Fen S sowie dem siidlichen Don.

In [iinusteluj, [unuspal'u] 36 ist [u] aus dem Auslautvokal von una

entstanden. Wie ofter hat Ort 23 k. Lautung [a] iibernommen. In

dem Ausdruck a été [çzçstado] weist der Vortonvokal auf Assimilation

an den Tonvokal des° verbum finitum. Ohne anlautenden Vokal

erscheint [skriimu] 37; [speses] 92. Ort 98 hat [a] nur bei [askiit].

Im Ca kommt [a], [a], °[e], auch [e] vor. Geht das vorangehende

Wort auf [a] aus, so tritt Verschleifung zu [a] ein, bei vorhergehendem

[a] wird zu [a] elidiert: [masastr^ta], [unastçla] — [laspalTa], [laskruma].
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STATA hat durcliweg [a]: [çzgstada]. II hat [9]; selten ist [a] anzu-

treffen; [e] begegnet nur bei [eskriure]. Da [a] und [e] nur als

Enklaven in dem weit ausgedehnten [aj-Gebiet begegnen, so stôren

dièse Lautungen eine deutliche Trennung von k. und 1. Mundart nicht.

K. [d]- 1. [e], [a]. Grenze X.

§ 56. Ein vortonigem e vorausgehender Palatal hat die Tendenz
E in [i] zu wandeln.

GENucuLU I: [zinul] 31, 33, 39, 98, 99, FenN; [zinul'] 34, 40, 74,

77, 96, 97, 100; [dinnlj 92, 93; [denul'] 95; [dunul'J 74° 75, 94, dgl. Ca.

II: [ginul'j 1, 2, 11, 13—16, 18, 20-22, 46-48; [zunul'] 63; [dunol']

VaCar, dazu in 87; [dunçl'] 86; sonst II: [zjnul'].

GENUCULOS § 155.

In II W, Ca und z. T. ConflW ist der Vortonvokal an den Ton-

vokal assimiliert; er ersclieint als [u]. Dieser Angleichung begegnet

man nach Morel Fatioi und Fabra^ ofter im k. Durcli das Ca ist

[u] ins Don gedrungen, wo [ij daneben besteht; auch Ort 94 hat [u].

[e] 05 steht allein da. I wie fast der gesamte Siiden Frankreichs

(ALF 711) entlehnt den Monatsnamen janvier § 26 der frz. Schrift-

sprache. Im Ca und II sind [9]- und [i]-Formen anzutreffen.

In gedeckter Silbe schreitet die Angleichung des Vortonvokals an

den Palatal langsamer vorwàrts. geemana § 85 hat in II W, dazu in

weitem Umfange im Ca und ConflW [e] und [e].

Eigene Entwicklung hat gingiva § 155. In II erscheint in An-
lehnung an den anlautenden Palatal [|]. II W sowie I charakterisiert

Dissimilation der gleichen lautlichen Bestandteile von Ton- und Vor-

tonsilbe ([:^i]— [zi]). Haupttoniges [i] hat die unter Einfluss des anlt. [z]

eintretende Entwicklung von e > [i] ziemlich oft aufgehalten ; mitunter

ist dièse im entgegengesetzten Sinne > [a] verlaufen. [i] haben in I nur

Ortschaften, die hart an dem k. Sprachgebiet liegen, ich vermute des-

halb, E sei dort in Anlehnung ans benachbarte k. Idiom zu [i] fort-

geschritten. Im ôstlichen Telle unseres untersuchten Gebietes greift

also die k. Lautung in die 1. Gegend ein; im weiteren Verlaufe (bis zum
Ca) trennen sich 1. und k. in der § 7 gegebenen Linie; da das Don [a],

das Ca aber [a], [e], [i] hat, so ist auch hier eine Scheidung der Idiome

Yorhanden. Im Westen fehlt sie vôllig, dort gilt [e] sowohl 1. wie k.

§ 57. Nach anlt. l > [1'] ist die Palatalisation des Vortonvokals

nicht so weit vorgeriickt wie nach [^j, [g].

1 Morel Fatio p. 851.

' Fabra p. 5.
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*LEGiTu z. B. zeigt [e] in weiterem Umfange als bei den eben

besprochenen Beispielen. I: [l'ezit]; [lezit] 30, 35—38, 79, AudO; [lezit]

43, 99. Ca: [l'ezit]; [lezit] 65, °70, 73; [rizit] 69. II: [l'ezit], nur 4—16,

21, 50, 62, 83 tl'izit].

°

[i] fehlt also in I vollig; im Ca erscheint es einmal und auch

im k. begegnet es — namentlich in IIW — recht selten. Wie bei

GiNGivA (s. 0.) hat der Tonvokal [i] die Entwickhmg- des vortonigen

E beeinflusst.

Eigentlimliche Eeflexe ergeben sich fur den in gedeckter Silbe

stehenden Vortonvokal bei linteolu § 31. Da iinsre 1. Gegend

durchweg [a] hat, so diirfen wir wobl 35 [i] als k. Einfluss deuten.

Altprovenzaliscli sind lansol, ïensol, linsol bekannt. ^ II hat [i], in-

dessen erscheint auch dort schon [e] und [ç], die in IIW ausschliesslich

gelten. Im Ca ûberwiegt [ç].

§ 58. Die drei Beispiele, bei denen der Vortonvokal auf k' folgt,

zeigen keine einheitliche Entwicklung.

ciBATA I: [sibado]; [sibada] 77, 100, 101; [sibadç] 78, 79; [sibado]

33, 34, 75; [sibadu] 37, 39; [sibada] 40; [sibado] 23, 42, 43; [sibade]

38. 71* [sibade], die iibrigen Ca-Orte wie II: [sibada], 6 [êibada].

Frz. une cruche II: [sitrel'] § 299. *ceearia I: [seryçro], II:

[sirçre] § 26.

Das k. sowie das Ca haben in sâmtlichen Fâllen [i]; I hat zwar

[sibado], aber [sery^ro] bezw. [saryero] FenN und FenS.

In gedeckter VoVtonsilbe ist ein Wandel e > [i] nicht zu kon-

statieren.

CERVELLU I: [serbçl'], nur 37 [serbçl']. Ca: [serbel'] 65, 72;

[serbel'] 67—69, 73; fsçrbel'] 70, 71; [serbçl'] 71*. II tV sowie 7, 10,

12, 46-48, 50, 51, 59, ConflW [sçrbef]; [sçrl^el'e] 91; [sçrbç]'] 45;

[serbel'] 13, 14, 16, VaMol; [sarbel'] 53, 54.

Es ist schwer zu sagen, in welcher Richtung der anlt. Palatal

auf den folgenden Vokal seine Wirkung ausgeiibt hat; finden wir in

I durchweg [e], so steht dièse Lautung im Gegensatz zu der Ent-

wicklung des vortonigen e vor e [pçrdût], [pçrkç] § 50. Die Ver-

kleinerung des Zungenabstands kann °sich wohl durch Einwirkung

von k' erklàren, andererseits aber auch als durch Dissimilation ent-

standen gedeutet werden. Vermutlich haben beide Faktoren zum
konsequenten Auftreten von [e] gefiihrt. In II wird vortoniges e vor

H gewôhnlich zu [e] ; dièse Lautung ist nur zwei Mal zu konstatieren;

daftir tritt in dem weitaus grossten Gebiet [ç] auf, das àhnlich wie

1 Froese p. 31.

Revue de dialectologie romane. III, 20
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[e] in 1. [serlbçV], als Eesultat einer Dissimilation aufzufassen ist. In

Ca sind [çj, [e], [e] vertreten. L. [e] stelit nach dem Gesagten deut-

lich k. [ç], [a] gegeniiber (Grenze X).

§ 59. Eine bunte Mannigfaltigkeit liefert die Entwicklung von

E + It. Palatal (e + ks).

EXAMEN § 24.

*LixîvTj I: [l'eisiu] 93; [leisiu] AudO; [l'esiu] 26, 29, 92; [l'esiu]

36; [lesiu] 28, 95; [l'isiu] 25, 27, Don; [l'isiu] 35° 40, dazu 44; [ikiû]

98, 99,° 101; [l'çisiu] 24; [l'asiu] FenS; [lasiuj 30; [l'çusiu] 23. °Ca:

[l'eisiu] 71,72; [l'isiu] 69; [l'epiu] 73; [l'çisiu] 67, 68, 70 ; °[l'aisiu] 65.

II: [l'eisiu] 45, 46, 52, 53, 57; [l'esiu] 49, 54, 60, 85, 86, 90, 91;

[l'iâiu] 1, 4, 7, 12—18, 20, 48, 50, 51° 55, 56, 84, 88; [l'çisiu] 22, 58,

62° 6°3; [l'çsiu] 59, 61, 82, 83, 87.

8EXANTA I: [swasanto]; [swasanta] 77, 101; [swasantç] 79, 99;

[swasantu] 36, 39
;

[swasautê] 40
;

[swasante] 23*, desgl. in° den Ca -

Orten 69° 70*, 72; [swasanto] 70. II: [âilantej, desgl. im Ca-Ort 64,

65, 67, 68, 71; [sisante] 44; [sisanta] 73.

*TExiTOR § 44 I: [tiâeirej, II [tisadu].

Ûber die Entwicklung der Vortonsilbe in examen, *lixivu einer-

seits und sexanta, *texitoe andererseits vgl. man § 248. Die beiden

zuerst genannten Beispiele zeigen nur selten als Vortonvokal einen

Monopthongen, wâlirend dieser bei sexanta (nur in II begegnet eine

lautliche Fortsetzung) die Regel ist und aucli bei *texitor bei weitem

die diphthongischen Stufen iiberwiegt. Die letzteren sind hâufiger in

I als in II, zahlreicher bei examen als bei *lixivu. Angleichung an

verwandte Formen, die die Sonderentwicklung von sexanta und

*TExiToii erklàren, ist bei examen und *lïxivu nicht vorauszusetzen.

Die Entwicklungstendenz der Lautgruppe êksI und êks^ ist die gleiche:

ËKS ^^^:::::;^ [ajs] > [as]

[Çiâ] > [ai§] > [a§]

Bei den zwei Beispielen sind demnach die Entwicklungsstadien

im grossen und ganzen dieselben; die Ausdehnung der Réflexe ist

jedocli bei den beiden Worten reclit verschieden, dem einen liegt It.

ÊKs, dem anderen It. ëks zu Grunde. Vom phonetischen Standpunkt

aus ist daher begreiflich, dass examen die offeneren, *lixivu die
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geschlosseren Laute bevorzugt. Von der Stiife [es] ans ist examen

zu [es] vorgeriickt, *lixivu dagegen zu [is]; die Entwicklung verlâuft

also niclit melir in derselben Richtung. In der Gegend, wo *lixivu

[i] hat, zeigt examen [a]; wir werden niclit fehl gehen in der Ver-

mutung, [Y] und [s] liaben das Fortschreiten von [e] > [a] verhindert,

vielmelir die Entwicklung in der Richtung [e] > [i] verlaufen lassen.

[l'çusiu] 23 mag eine volksetymologische Bildung (Anlelinung an

[l'çu]) sein.

Vit. A.

§ 60. Wâhrend I im allgemeinen einen einheitlichen Reflex [a]

fiir die Entwicklung des nebentonigen a vor dem Tone zeigt, erscheint

in II [a] und [a], Der bunte Weclisel der beiden Lautungen verwirrt

den Dialektaufnelimer anfangs; eine genauere Priifung der Beispiele

zeigt indessen, dass der Wandel des vortonigen a > [d] von bestimmten

Faktoren abliàngig ist. Die Bedingungen fiir das Fortschreiten von

a1 > [q] sollten im folgenden im einzelnen gepriift werden. Ich scheide

die zahlreich vorhandenen Beispiele in solche, wo 1. der Vortonvokal

A vor Oral in freiem Anlaut steht und 2. a + Oral kein Konsonant

vorausgeht. Alsdann bespreche ich die Einwirkung eines auf den

Vortonvokal folgenden Nasals und Palatals.

§ 61. Indem wir Fâlle, bei denen unten zu erlàuternde Umstànde

eine Sonderentwicklung hervorrufen, ausscheiden, kommen wir zu dem
Ergebnis, dass in I frei anlautendes a als [a] durchweg erhalten bleibt,

dass es in IIW nur selten seine Qualitât àndert, dass aber in II

ein auf den ersten Blick verwirrendes Schwanken zwischen [a] und

[e] herrscht. Das Ca erhâlt in bestimmten Fâllen [a], in andern

nimmt es an dem k. Wandel [a] > [9] teil.

Eine genauere Betrachtung des Lautzustandes von II lâsst

uns folgendes erkennen: das Vorkommen von [§,] und [9] ist nicht

von der Lage der Ortschaften abhângig; [a] und [e] kommen im

Norden und Siiden vor. Nur in Bezug auf die Hàufigkeit des Auf-

tretens der einen oder der andern Lautung gelangt man zu einem

Ergebnis, das einen Fingerzeig daflir gibt, unter welchen Bedingungen

der Wandel Ai > [a] > [9] zuerst eintritt oder welche Verhàltnisse

auf sein Fortschreiten hemmend einwirken.

Aus der Gruppe der Beispiele sind zunâchst die auszusondern,

die den Akzentverhàltnissen JL _ 1 unterliegen; bei ilmen schreitet

die Entwicklung langsamer fort als bei den Worten mit dem Druck-

typus A L. Unterschied des Akzents (Druckstârke) bedingt also

die verschiedene Entwicklung. Vergleicht man nun die Worte,

20*
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deren Druckverteilung der Formel 1 - 1. entspricht, untereinander, so

ergibt sich eine Verschiedenheit der Entwicklung je nach dem in

der folgenden unbetonten Vortonsilbe stehenden Vokal. Ist er [e]

oder [e] (z. B. [atensyu], [atensyu]) oder auch [9] (z. B. [atola], [atasa]),

so erfolgt der Ubergang des nebentonigen Vortonvokals zu [a] langsamer

als vor andern Vokalen (z. B. [azmurza], [azuda]). Der [a] lautphysio-

logisch nahe stehende ([e], [e]) oder gleichwertige Vokal ([a]) der

folgenden Silbe liindert demnach das Fortschreiten von [a] > [e] mit-

unter, anders ausgedruckt der Wandel [a] > [9] beginnt in II bei

Worten mit der Akzentlage J. _ i. zuerst, wenn der Vokal der un-

betonten Vortonsilbe [a] lautphysiologisch nicht nahe stelit und ergreift

alsdann die andern Worte.

Wenn bei apiculas [abçl'as], [abçl'asj weniger oft [9] erscheint

als z. B. bei [gbril] [azudi], so wird dies aucli durcli die Natur des in

der folgenden Silbe stehenden Vokals erklârlich.

Bei AGusTu ûberwiegt indessen [a] : [agust]. Wir haben § 35

jedoch gesehen, dass das Wort vermutlich nicht als Erbwort zu

gelten hat.

Als Beispiele zu dem Gesagten vergleiche man: attentione § 44
Frz. atteler I: [atela]; [atela] 77, 93, 94; [atgla] 42, 43; [akul'a]

35, auch' 42. Ca: [atefa], 69 [at9la]. II: [atgla] 44—46, 53, 54,° 80,

81, 87; [azuni]! 59;°[zuni] VaCar, 87; [zun'a] 57; [puza] 82, 86. II

kennt dazu [akul'a] und [9kura].

*ABANTIAIIE § 46; ADJUTAEE § 45; APEILE § 8; APICULAS § 110;

AGUSTU § 35.

Das Ca bewahrt, wenn zwei Silben der tontragenden voraus-

gehen, [a], entwickelt es jedoch, wenn nur eine ihr vorangeht, mitunter

zu [a]. Der Wandel tritt jedoch nicht ein, wenn die Tonsilbe als

Vokal [e] bez. [ç] hat. Das Fortschreiten von [a] > [a] unterliegt

hier also gleichen Bedingungen wie in II 0.

§ 62. Ein vortonigem a vorausgehender Palatal oder Dental

weist k. diesem in seiner Entwicklung besondere Wege.

V. CAMINOS § 10.

CATHENA I: [kadeno]; [kadena] 43, 77, 100, 101; [kadenç] 42,

79, 99; [kadenu] 34—36, 39; °[kadçnu] 37; [kadena] 23*; °79 [sçn(^].

Ca: [kadçna] 68, 70; [kadena] 64; [kadena] 71*; [kadçna] in den

iibrigen Ca-Dôrfern. II 0: [kadçna]; [kadçna] 6, 16, 44, 46, 47, 48,

50—53, 63, 80—82, II W; 12 hat daneben [kadçna]; 41 [kadçnç].

^ Aus meinen Anfzeichnungen kann ich nicht ersehen, ob bei dem Verbum

JUNQEKE [§] als selbstâiidige Prâposition oder zum Verb gehorig aufzufassen ist.

IProvided by Diacronia.ro for IP 3.17.28.48 (2024-04-24 09:15:02 UTC)
BDD-A22840 © 1911 Société Internationale de Dialectologie Romane



Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 303

CAPEiTuI: [krabit], nur 40 [kraMt]. Ca: [kraMt]. II 0: [keMt];

[kaDrit] II W, dazu 44, 47, 50, 51, 68, 80, 81° Ort 49 hat beide

Lautuiigen.

Frz. les cheveux I: [les pels] 34, 100; [les pçls] 27, 40, 97;

[pelsi] 33, 36, 38, 93, 99; [pçlsii°23, 25, 30, 37, 74, 92; 26 daneben

[p^ls]; [pelsis] 35, 43; [el pel] 98; [al pel] 77, 78; [le pel] 95, 101;

[le°pçl] 24,° 31, 32, 94, 96; 2*6 [pçlsi] und [pçls]; 28, 29 [le pel] und

[les pelsi]. Ca: [pçls] 67, 70; die ûbrigen Ca-Orte [pçls]. II 0:

[kebel's]^ 41 [kobçl's]; [kabel's] II W (ausser 84, 90 [kabçl's]), dazu

50, si, 80-82.

CABALLA I: [kabal'o], auch in 41; [kabal'a] 43, 98, 100, 101;

[kabal'^] 42, 78, 79 ; °[kabal'u] 34—36, 39; [kabal'a] 23. Das Etymon

EQUA haben 74, 75, 92 [çgo]. Ca: [kabal'a] 68; 69 daneben das sonst

im Ca iibliclie [çga]. II :*" [kabal'a] ;

°
[kabal'a] 44—47, 50, 51, 58, 61,

62, 87; 53 daneben [çga], das ich noch in 16, 19, 80, 81, Va Sa,

86—88, 91 gefimden habe; [ega] 85, 90.

CATHÉDEA § 160.

CANTAEE I: [kanta] ausser 40; Ca ausser 64. II 0, 40, 64: [kanta]
;

[kanta] haben 44, 58°, 60, 62, ConflW.

CANTioNE I, Ca: [kansu], nur 64 [kansu], das in II gilt
;
[kansu]

haben 50, 51, 53, 58, 60^ 62, ConflW, C°erd. 49 hat beide Formen.

[kanso] Va Car, ferner in 87.

Frz. chauffer I: [kalfa], desgl. Ca in 71*, 72, 73; [kaffa] 67;

[kalfa] 65, 68, 69; [askalfa] 64, 70; [askalfa] 71. II: [askalfa] 43, 49,

53,°55; [askalfa] 46; [skalfa] 50; [askalfa] 4, 18, 20, 45,° 57, 60, 62;

[askalfa] 6, 8,° 14; [skalfa]°16.

CASTELLU § 18. CARBONE § 226.

Die genannten Beispiele stimmen ira allgemeinen in ihrer Ent-

wicklung iiberein : I lâsst den Vortonvokal qualitativ unveràndert, es

erscheint [a] ; in II wird a 1 > [a] > [a] , wàhrend II W mit auf-

fàlliger Deutlichkeit [a] erhâlt. Zwischen dem konservativen II W
und dem ostlichsten Telle unseres k. Gebietes nimmt der ConflW eine

Mittelstellung ein, indem er neben ursprtinglichem [a] ein [a] erscheinen

lâsst. Zu beachten ist, dass [a] nur in Ortschaften erscheint, die mit

der Cerd Verkehrsbeziehungen hatten oder haben d. h. vor allem in

Dôrfern, welche lângs der von der Cerd nach der Ebene fiihrenden

Hauptverkehrsstrasse liegen, dass es jedocli nicht in die nôrdlichen

Seitentâler gedrungen ist. Mit einiger Hâufigkeit kommt [a] ôstlich

von der Cerd bis zum Ort Fontpedrouse (63) vor, noch weiter ost-

wàrts begegnet es nur sporadisch, zumeist neben jiingerem [a]. Im
Ca ist [a] und [a] anzutreffen. Zwischen 1. und k. Mundart làsst sich
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nach dem Gesagten eine Grenze nur im ôstliclisten Telle unseres

Sprachgebiets ziehen; je mehr wir uns dem Westen nâliern, um so

undeutlicher wird sie, zwischen VaCar und VaAr ist sie nicht mehr

erkennbar.

Ich habe oben darauf hingewiesen, dass von der Yerkebrsstrasse

Ille-Montlouis die [aj - Lautung nicht in die sich in nôrdlicher Richtung

an dièse anschliessenden Gebirgstàler gedrungen ist. Denn wir diirfen

kaum an einen Import von der Route Nationale her denken, wenn

in den nôrdlichsten Orten der Tàler — es kommen hauptsâchlich

VaSa und VaNoh in Betracht — [a] erscheint ; wir haben vielmehr

anzunehmen, dass in den in Betracht kommenden Orten 45, 46, 53

durch den Kontakt mit [a] - sprechenden Bewohnern des Ca bez. Mit-

gliedern der 1. Sprachgemeinschaft (AudW) [a] erhalten geblieben ist.

Man vergleiche besonders cantionb, cathena, caballa, caminos.

Ort 44 zeigt gleichfalls in der weitaus grossten Zahl der Fàlle 1. [a]

,

Ort 41 indessen hat sich von diesem Einfluss freigehalten.

Tritt in II fast uberall [karnisç] § 297 auf, so bedeutet dies

eine Anlehnung an das Grundwort [karn]. [katçrze] wird durch das

daneben stehende [kwatra] erklârt.

Das 1. iibernimmt nur selten die k. Lautung [a]. In 23 wechselt

[kerbu] und [karbu]; 40 hat mitunter neben [a] junges [9].

§ 63. Auf Entlehnung aus dem Frz. weisen in I die Réflexe von

CABALLU und CABALLOS.

CABALLU I: [cabal] 27, 30, 31, 100, 101; [cebal] 98, 99, 26, 75,

77_79; [cebal] 23—25, 74, 76, 96, 97, Aud (ausser 31), Fen N (ausser

30), Fen S '(ausser 40); [sebalj 92-94. II 0, Ca: [kebal'J, dazu in 83,

84, 90, 40. [kabal'] II W (ausser 83, 84), in den Ca-Orten 65, 67, 70,

dazu in 40.

CABALLOS I: [lez . . cabals] 1 30
;
[lei..cabals] 31,101; [ez..cabal s]

100; [ez..cabals] 99; [lez . ."cebals] 28, 35—39, 42, 43; [lei..cebals]

24, 29,°32—34,94, 95, 97- [ez.°.cebals] 23* 25; [ascebals] 74— 7°6, 79;

[lez..sebals] 92, 93; [lei..sebalsnez\.cebals] 26,27^98; [lez .. kabal s]

40
;

[lez . . kabal's] 44. Ca : [luz . . kabal's]
°

65, 68
;

[l9z . . kabal s] 69
;

[luz..k9bals] 70; sonst wie 83, 91, II [luz .. kabal's] ; ausgenommen

sind: [lez. "kabal's] 7, 8, 13, 52, 62; [az .. kabal's] 5, 9—14, 17, 18, 41,

49, 82, dazu in 89; [alskabal's] 6, dazu 84, 90; [az.. kabal's] 85, 86;

[luz..kaba]'s] 87, 88.

» Ich bemerke, dass les deux chevavx abgefragt wurde ; es bleibt danach [dus]

zu ergânzen.
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Das k. sowie das Ca zeigen die bei den oben (§ 62) genannten

Beispielen konstatierten Eeflexe; in I hingegen liabe ich vorwiegend

[e] und [e] notiert; die Vorderzungenvokale sind auf dem ALF 269

niclit verzeiclinet; in der Tat scheinen [e] und [e] nur in der Gegend

zu existieren, die sicli zwisclien die vom ALF verzeichneten Orte 792,

793, 786 im Suden und 784, 785 im Norden schiebt. Darauf weisen

die nur in ganz nordlich gelegenen Ortscliaften auftretende [a]-

Lautung in I; notiert liabe icli [a] in 27, 30, 31, 98—101. [e], [e]

darf man als Fortsetzungen des frz. Vortonvokals auffassen, wâhrend

[a] in Anlehnung an [kabal'o] entstanden ist.

Ganz eigentiimlich ist° *caminu + aria entwickelt. Der ALF
263 zeigt die sonderbarsten Gestaltungen des Wortes; nicht minder

mannigfaltig ist das Kartenbild, das unsere beschrànkte Gegend

liefert. Zu einem grossen Teile beruhen die Differenzierungen in der

mannigfacben Entwicklungsart der Vortonvokale. § 45 liabe ich das

Verhalten des unbetonten vortonigen Vokals bereits dargestellt. Es

sei bemerkt, dass das lateinische Grundwort in einem Dorfe, ja im

Munde eines Sprechers oftmals viele Entsprecliungen bat: man ver-

gleiche z. B. die Transkription des ALF (Ort 792) [ciminço] mit der

meinigen (Ort 93): [siimençyo]. Die sonderbare lautliche Zusammen-

setzung des Wortes, dazu sem nicht volkstiimlicher Ursprung mogen

die Sonderentwicklung bewirkt haben. Eine phonetische Erklârung

der zahlreichen Varianten sei wenigstens versucht. Der franzôsische

nebentonige Vortonvokal wird als [e] fortgesetzt ; unter Einfluss der

prâpalatalen Affrikata wird daraus °[i]. Dieser Keflex ist in II am
hàufigsten, aber auch in I nicht zu vermissen. Der folgende Labial

teilt [i] Lippenrundung mit, wodurch [u] entsteht. Im Ca wird [ii]

> [œ] weiter entwickelt. [u] VaSa kommt anderwârts nicht vor;

bedenkt man, dass das VaSa ôfter sich aufs engste an die benach-

barte Ca - Landschaft oder an das 1. anschlies'st — ich erinnere an

[tigeire] statt k. [tisedu] u. a. —, so braucht man vielleicht nicht

zuriickzuweisen, dass die genannte Gegend das 1. [ii] oder Ca [œ],

welches in unendlich vielen Fâllen einem heimischen [u] entspricht,

durch eben dièses [u] substituiert hat.

§ 64. Sehen wir von allen speziellen Entwicklungen des auf k

folgenden a in II ab, so ergibt sich als Endresultat, dass, nachdem

die Zunge einmal gegen den Vordergaumen (bei [k] etwa /Oi) ge-

hoben ist, sie bei dem darauffolgenden Vokal die gleiche Neigung

hat. Dadurch entstehen die Varianten von palatalen Vokalen, die wir

im letzten Kapitel kennen gelernt haben. Die Einwirkung eines

vorausgehenden [g] veranschaulicht II [genibçt], IIW [ganibçt] § 80.
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Die Vermutung liegt nahe, dass wie k, g, auch andere Kon-

sonanten, die ihrer Artikulationsstelle nahe kommen, z. B. [r], [s],

assimilatorische Wirkung auf folgendes vortoniges [a] ausiiben. Eine

genaue Priifung der Beispiele lâsst in der Tat klar erkennen, dass

auch [s], [r] — iiber die ubrigen Dentale s. u. — folgendem vortonigen

A ihre Artikulationsstelle mitzuteilen streben. Eine Stufe auf diesem

Entwicklungswege ist [9], die indessen nicht auf dem gesamten be-

sucliten Gebiete anzutreffen ist, vielmelir an II gebunden ersclieint.

I sowie II W cliarakterisieren sich gerade durcli Erlialtung des [a].

In II ist [a] nur in Ortscliaften zu finden, die in der Nâlie [a]-

sprechender Gebiete, also II W und I, gelegen sind; anderswo ersclieint

[a] — aber ziemlich selten — vor [}]: der Velar mag eine Gegen-

wirkung auf den assimilatorisclien Einfluss des dem Vokal vorher-

gehanden [s] usw. ausiiben.

§ 65. Fiir sa L vergleiche man:

*SAPËRE I: [sabe]; 40 [sabyç]. Ca: [sapye] 64, 65; [s9pye] 67;

[sapyç] 68, 70, 73; [sapye] 71*; [sapyç] 72; [sabyç] 69. II: [sabe] 88;

[sabç] 81, 83, 85, 89; [sapiye] 16; [sapi^ç] 90; [sapige] 82; [sapigç]

91; [sapige] 9, 14, 18, 19; [sapiye] 12, 20; [saptige] 45; [sapigç] °4,°22,

46, 48, 52, 59; [sapigç] 57, 60, 62, 63, 80; [sapiyç] 50, 51, VaSa;

[sabç] 87.

sAPPiNu I: [sapin]; 92 [sapi]; daneben existiert [abet] in 34, FenN;
[abçt] 93 dgl. im Ca; nur 67° [abet], 68 [abe], 71 [abet]. II: [abçt];

14, 20 [sapin]; 12 [sapi].

Man vergleiche ferner sapone § 36; sationes ibd.

Wie man sieht ist II fast durchweg zu [a] fortgeschritten.

[a] begegnet im ConflW. Selten ist [a] in die Cerd gedrungen.

Hàuflger als bei den soeben erwàhnten Beispielen, wenngleich

keineswegs iiberAviegend, erscheint [a] wegen des folgenden Yelars in

II bei SALVATicEs § 208 und

SALTAEE I, auch 41 [sauta] dgl. Ca ausser 64, 65 [saita]. II W:
[salta], dazu in 2, 4, 10, 45,° 50, 51, 58, 62, 82; der iibrige II hat

[saïta].

§ 66. [r] hat auf den folgenden Vortonvokal a den gleichen

Einfluss wie [s]: I sowie IIW erhalten [a], indessen herrscht in II

fast iiberall [a]. Das Ca zieht das fortgeschrittene [a] vor.

V. frz. le couteau § 80 [rau]. eatione I [razu], II [rau] § 36.

[rezu] 71 mag unter Einfluss des Frz. entstanden sein.i ALF 1130

' Die Sudfranzosen ubernahmen dasWort rechtfruh. Vgl. Karch, Die nord-

ramôsischen Elemente im AUprovenzalischen. Diss. Heidelberg 1901. p. 28.
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zeigt, dass die frz. Lautung grosse Gebietsteile Siidfrankreiclis er-

obert liât.

§ 67. Das gleiche Kartenbild liefert die Entwicklung des auf

N folgendeii Vortonvokals a.

NATALE I: [nadal], nur 35, 43, 75, 77, 92, 93 [nadat]. Ca und

IIW desgleichen. "[nadai] 1, 4, 7—10, 14, 15, 19, 48—52, 59.

Fiir daI, taI, la^ felilt es mir leider an passenden Beispielen.

Erwâhnt sei noch, dass in II fiir sabucu neben [s9buk],

[s9bukç], [s9Lik] ein [suke] mit Schwund des Vortonvokals zu belegen

ist (§ 316).

§ 68. Gehen dem Vortonvokal a labiale Konsonanten voraus,

so ist natilrlich die Môgliclikeit, die Artikulationsstelle des Vokals

nach dem Vordergaumen (etwa zu [a] liin) zu verschieben, nicht

gegeben. So ersclieint denn in II nach vorausgehendem Labial [a]

weit seltener als nach Dental oder Palatal. II W, I halten an der

ursprilnglichen Lautung [a] fest, auch das Ca bevorzugt dièse. Man
vergleiche:

¥vz. papier I: [papyç]. Ca: [papç]; 71, 71* [papç] dgl. II ausser

12-15, 20, 22, VaNoh, 55, 57, 82 [popç].

PATiENTiA I: [pasyenso]; [pasyensa] 23, 26, 77; [pasyenso] 42, 79;

[pasyensu] 35; [pasj'-çnsu] 37. Ca: [paseusi] 67, 70; sonst [pasyensi]

dgl. IL [pasyçnsi] liaben 16, 45; [pasyçnsi] 20.

MALE HABiTu I: [malaut]; [malau] FehS, 36, 74, 75, 92, 94;

[malal] 93. Ca: [malauj. II: [malaï], ausser 14, 17—19 [melal];

52 [malau].

MAETELLU § 18. MATUTINU § 316.

Intéressant ist [maiti] 33, 34, 77, 101, VaAr, Sault; unsre [ai]-

Gegend schliesst sich an die ostliche Gascogne an (ALF 823). Der

Diphthong ist in mittelalterlichen Dokumenten im Provenzalischen i

wie Katalanischen 2 zu belegen. Icli vermute die Artikulation des

Tonvokals ist vorweggenomraen wie in den andern von Mussafia
1. c. erwàhnten Worten: aymia < amica, wonach aymador-, paytits =
frz. petits.

§ 69. Beachtet sei:

SALCiciA I: [salsiso]; [salsisaj 43, 101; [salsisç] 42; [salsisu]

34—36, 39; [salsisaj 23*. Ca°: [salsisa]; 71* [salsisa]; 72 [sosisa].

• Froese p. 40.

* Mussafia p. 157.
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II: [lerigunise]; [l'erigunise] 4, 6. Daneben besteht in 6, 9, 12, 14, 16,

20, 50, 51, 63, 86 [susisa]; in 56, 58, 62, 89 [sausisa], 60 [sansisçt].

Die Lautung [o] ist aus dem modernen Frz. ûbernommen; in II

wird sie durch das in vortoniger Silbe geltende [ii] substituiert.

[sausisQJ scheint mir nicht lautlich zu sein, da sekundâres [au] bald

> [eu] > [u] wurde, [l'eriguniSe] stammt aus Nordkatalonien, wo der

entsprecliende Ausdruck [l'arigunise] lautet; [ri] hat [a] > [e] verengt

(v. SANGuiNATU § 75); [§] bildet eine Mittelstufe zwisclien beiden

Lautungen.

Geschwunden ist [a] zwischen [f] und [r] im k. Gebiet bei farina

[frina]. Man aclite auf eine analoge Ersclieinung im 1, [kreme]

QUADRAGEsiMU, [krauto].

Millardet, Etudes de dialectologie landaise. Toulouse, 1910.

pp. 90—91 weist auf die nàmliclie Erscheinung in der gaskognischen

Mundart hin.

§ 70. Nach dem bilabio-velaren Reibelaut, der zumeist in der

Verbindung [kw] oder [gw] erscheint, zeigt der Vortonvokal a in II

die Neigung zu velarer Artikulation. Der Angleichungsprozess ist in

vortoniger Silbe entschieden schneller vor sicli gegangen als in der

Tonsilbe (v. § 80). In I schwand der Labio-Yelar friih, sodass er

eine Einwirkung auf folgendes kL niclit ausiiben konnte. In II zeigen

eine einlieitliclie Entwicklung die Beispiele:

QUARANTA I: [karauto]; [karanta] 43, 100; [karanto] 38, 99;

[karanta] 23; [kranta]°77° ÎOl; [krant^] 42, 78, 79; [°kuautQ] 37, 75;

[krantu] 36, 39. Ca: [karanta]; [karanto] 70, daneben das in 65

geltende [krantaj. II: [kuranta], 44 [kurante], 41 [kuranto].

QUADRAGEsiMA bezw. QUADRAGESIMU I: [karemç]; 39 [kareme];

30, 37 [karemç]; 23,32 [karemç]; 74, 75, 77, 79 °[kremç]; 43 [krçma];

40 [kurezmo]. °
Ca: [kurezma] 6°5, 68; 70 daneben das m den ilbrigen

Ca-Orten geltende [kurezma]; 71* [krema]. II: [kurçzma], 44 [kurçzma],

80 [kurezma].

*WAIDANJAN {vous avez gagne) I: [abçt gan'at]; [abçts gan'at]

23, 24, 26—32, 75, 79, 101; [abet gan'ats]° 37; [abç gan'at] 25. Ca:

[abçu gan'at] 69, 73; [bçu gan'at] 65, 72; [çu gan'at] 66, 67, 71*;

[bçu gun'at] 68; [b§u gœn'at] 70. II 0: [sçu gun'at]; [abçu gun'at] 44,

57; [bçu gun'at]. II 0: [bçu gun'at]; [çu gun'at] 82, 89.

Durch die konsequente Durchfûhrung der [u]-Lautung scheidet

sich das k. markant vom 1., wo [a] erlialten ist. Grenze x. Nur 40

ubernimmt den k. Laut in [kurezmo]. Im Ca ist das Auftreten des

Velars von Beispiel zu Beispiel verschieden. Die Entwicklung des
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KWAi. > [ku]l ist parallel der des Kwâ gegangen, wie uns mittel-

alterliche Dokumentei erkennen lassen [kwa] > [kwa] > [kwç] >
[ko] > [ku].

Schwierigkeiten macht es, die Réflexe der beiden nun folgenden

Beispiele in II zu deuten. Zwar begegnet auch bei ihnen [u], doch

macht dièse Lautung an vielen Orten anderen Platz:

*WAED + AEE I: [garda]. Ca: 71* dgl, die iibrigen Ca-Plàtze

[garda]. II: [gurda]; 51, 80 daneben [gerda], das nocli in 47, 56—58,

60, 63 ersclieint.

*WASTARE I: [gasta]. Ca dgl.; 65 [banagasta] = ils vont gâter

70 [g8Sta]. II: [gasta]; [g9sta] 46, 47, VaMol, 54, 56, 57, 59, 81

[gwasta] 2; [gwasta] 12; [gusta] 10, 13, 16, 50, Ort 48 daneben [gasta]

[pudri] 84, 86, 87, 91.

In I ist die Entwicklung klar: [w] ist gefallen, ohne eine Wirkung
auf folgendes [a] ausgeiibt zu haben. Im Gegensatz zu den oben ge-

nannten Beispielen erscheinen aber auch in II Formen, bei denen

eine Velarisieruug des [a] nicht stattgefunden hat. Wir diirfen wohl

eine Kreuzung mit stammbetonten Formen, wo die Velarisierung

langsamer vor sich ging, annehmen. Bei [gcen'at] 70 scheint mir

Lautsubstitution vorzuliegen (v. § 78).

§ 71. Uber die Einwirkung eines Nasals auf vorhergehendes

a1 ein endgiiltiges Urteil zu fâllen, ist leider nicht môglich, da mir

eine grôssere Zahl von Beispielen leider nicht zur VerfUgung steht.

Im grossen und ganzen ist die Entwicklung eines frei anlautenden

vortonigen a vor Nasal dieselbe wie vor Oral: [a] ist erhalten in I,

II W. Nicht ganz so klar liegen die Verhàltnisse in II 0, sodass

sich iiber die Réflexe dieser Gegend einige Erlâuterungen als nôtig

erweisen.

§ 72. Nach meinen Beispielen zu urteilen, bleibt vor nicht

gedecktem n frei anlautendes a als [a] gewohnlich erhalten.

Frz. aïle^ I: [anats] 23, 26, 27, 94, 95, FenN, VaAr; [anat] 42;

[ana] 39; [ançts] 33, 34, 75, 79 (neben [anats]); [ançt] 97; °[anç] 77.

Ca: [ançu] 71*; 67, daneben das in den nicht ziffernmàssig aufgefiihrten

Ca-Orten geltende [anau]; [nau] 64; [nçu] 69. II: [ançu]; [nçu] 4, 46,

48, 50, 51, 82; [anau] 91. V. nous allons § 271. animalos hat in

verschwindend geringer Zahl [8]-Lautung.

§ 73. Der Vortonvokal von amicu erscheint in II durchweg
als [a].

^ Vgl. Schâdel, Untersuchungen p. 18flf. und Niepage RDE I, 316/317.
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ton ami I: [tun amik]; [el tiu amik] 33, 39, 42, 101; [lemeu amik]

92. Ca: [tun amik]; [el tiu amik] 65; Ort 70 daneben [el tiu amik];

64 [el tiu Qmik]. II W: [ol tçu amik], dazu in 81, 82; 91 [el teu amik];

II 0: [el tçu emik]. Das Beispiel gestattet also eine Abtrennung des

II von IlV und I 0.

§ 74. Vor gedecktem n erscheint in II vorwiegend [e], docli

feUt aucli [a] nicht. [a] tritt durchweg in der Naclibarscliaft der

Cerd, also im ConflW, auf. Das Ca hat vorwiegend [a]. Es ergibt

sicli also im ostlichsten Telle unsres Spracligebietes zwischen 1. und

k. eine deutliclie Grenze; weniger ausgeprâgt ist sie im weiteren

Verlaufe; im Westen ist das Sprachgebiet homogen. Man vergleiche:

MANDUCAMUS § 43. MANTiCA (frz. U heurré) § 38.

§ 75. Velarer Nasal folgt vortonigera a bei sanguinatu und

sANGuisuGA. Beide Beispiele zeigen indessen nicht dieselben Réflexe.

In I bleibt bei sanguinatu zwar [a] bewahrt, docli zeigt II eine von

von den oben besprochenen Fallen (a vor labialem und dentalem Nasal)

verscliiedene Entwicklung.

SANGUINATU I: [saunuat]. Ca: Ort 71* dgl.; 71 [serigrat], aile

iibrigen Ca-Ortscliaften [sennat]. II W: [serinatj ausser 84 [serinade],

82 [sennat], 81 [sennat]; [sengrat] 4, 12, 14, 16, 45, 46, 51, 53, 60, 62;

[sçrigrat] 18, 20, 49, 52, 56, 57; [sarigrat] 48. In II ist [a] und [e]

also verhâltnismàssig selten zu konstatieren; sehr oft hat sich [e] > [e]

fortentwickelt.

Bei SANGUISUGA erscheint in I als Vortonvokal zu erwartendes

[a], in II und im Ca dagegen assimiliert sich der Vortonvokal an

den Tonvokal. Im Vallespir hat eine vollstândige Angleichung der

Vorton- an die Tonsilbe stattgefunden (ALF 1189 Ort 798). Ca:

[scpnsœge]; II 0: [simsuge]. Die Form [sensuge] ist in II nicht oft

zu belegen. In II W ist der vor [y\] stehende Vokal von [e] (s. o.

[sçrinat]) zu [i] fortgeschritten: [siriguneFe]. So ist auch altkat. sin-

guinea neben sanguinea entstanden, wohl kaum, wie Niepagei will,

durch Assimilation an den unbetonten Vortonvokal. Die Grenze

zwischen 1. und k. ist markant. x.

§ 76. Als einziges Beispiel fiir vortoniges a mit folgendem Palatal

steht mir lactuca zur Verfiigung (§ 38). In I ist die Entwicklung
zu derselben Stufe vorgeriickt wde die des betonten a vor Palatal.

In II hingegen begegnen wesentlich altère Stufen als in der Tonsilbe:

[ci] besteht neben seltenem [ai]. Nur der ostlichste Teil unseres k.

» Niepage RDR 1,319.
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Gebietes neigt zur Monoplithongierung; dort wird [ci] > [ei] > [ei] > [e],

einmal kann icli auch [i] belegen; andererseits konnte [ei] > [e] > [a]

werden. In dem ôstlich an mein Gebiet stossenden Distrikt ist die

raonophthongisclie Stufe die Eegel. Das Ca liât zuraeist [ci]; [ai]

ist einmal zu konstatieren. In [l'çutuga] ist die Artikulation des

Tonvokals schon in der Vortonsilbe vorweggenommen (v. [maiti] >
[mati] § 68).

Vit. o.

§ 77. Fiir die Entwicklung des vortonigen o nenne ich folgende

Beispiele:

*voLETis I: [bulçts]; [bulçt] 28, 29, 37, 43, 74, 93, 96, 101; [bulç]

31, 97, 98. Ca, II: "[buiçu].

°

NOVEMBRE I: [nubembre], [nubembre] 33—35, 99; [nubembra] 43;

[niibembra] 42. Ca: [nubembre]; [nubembri] 64; [nubembra] 71*. II:

[nubembra] ConflCent, °AudW, VaSa, VaNoli, 4, 48, *50, 83, 88, 89;

[nubembra] 80; [nubçmbra] 10—14, 16, 20.

Frz. il porta I, Ca: [purtçk], nur 24 [purtç]. II: Ca [ba purta].

Ein vortonigem o folgender Nasal liât eine besondere Entwick-

lung nicht bedingt.

COMPREHENDERE I: [kuiiiprçndre] 92; [kumprçndre] 93; [kuni-

prende] 74; [kumprçne] 39; [kumprçne] 42; [kumprçna] 40; [kumprene]

FenN,°'AudO, AudW, Sault, 43.° Ca°: [kumpçnra];°[k^mpçnîi] 64, 69—71.

II: [kumpçnTa], nur 15 [kumpçndra].

*coMPERARE I: [krumpa]. Ca dgl. Ort 65, 70—72 daneben [a-

krumpa]. II: [krumpa]° 2,° 14, 16, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 57, 86, 87;

[^krumpa] 18, 44°,° 56, 58, 60-62, 80-82, 90; 4, 20 [akrumpa]; [§-

kumpra] 89.

Ein Unterscliied in der Entwicklung des vortonigen o besteht

zwisclien 1. und k. nicht. Beide Mundarten liaben den Vokal zu [u]

verengt. Spuren des Wandels sind im k. bereits im 12. Jahrliundert

zu findeni und zwar urspriinglicli vorwiegend vor Nasal. Aus Ur-

kunden Roussillons sind aus dem 12. Jahrliundert zu belegen: cumpïits,

Muntada, dunare neben jornal Im 13. Jlidt.: turmentar, murdienw.Si.

Doch liaben heutzutage nicht aile k. Gebiete den Wandel durchgefûhrt.

Urspriingliches o ist in der Provinz Lleyda, Osca und Saragossa,

ferner in der Gegend von Valencia, dazu teilweise auf den Balearen

erhalten.2 Die 1. Urkunden bewahreu in altérer Zeit in der Schrift

fast immer o.

^ Schadel, Untersuchungen p. 13.

2 Alcover p. 235.
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§ 78. Akzentwechsel ist in II bei *potbre § 295 und cocina

§ 10 eingetreten. Auffàlling sind [kœzina] 71 sowie [pcege] 65. [œ]

im ersteren Falle konnte von stammbetonten Formen z. B°. [kqet] cocttj

iibernommen sein, [pœge], dem tontragende [œ]- Formen nicht zur

Seite stehen, mag sicîi wie [gœn'a] § 70 erklâren: da [œ] des Ca in

reclit zahlreichen Fâllen katalanischem [u] < u entspriclit, so erscheint

es auch in Fâllen, wo k. [u] auf andere Quellen zurtickgelit. coperire

§ 8 zeigt im allgemeinen lautliches [u] fiir den Vortonvokal. Ort 93

hat indessen [kiirbi] und 95 [kœrbi]. In der Nachbarscliaft dieser

Dôrfer verzeiclinet der ALF 342 nocli andere Ortschaften mit [ii] z. B.

762, 673, 772, 784, 791, 792, 793; auch andern siidfranzôsisclien

Gegenden ist dièse Lautung im fragliclien Falle bekannt. Ein Ver-

gleicli mit andern Karten des ALF z. B. dormir carte 418 zeigt, dass

[ii] in Fâllen auftritt, wo in der Tonsilbe auf vortoniges [u] ein [i]

folgt; dièses hat demnach den Wandel [u] > [ii] bedingt. Man ver-

gleiche portare ALF 1063, wo eine [ii] -Lautung nirgends begegnet.

Mitunter entwickelt sich [ii] weiter zu [qp] > [(g] aus dem durch Auf-

gabe der Lippenrundung in einigen Ortschaften [§] wird.

NONANTA § 303 hat in I fast durchgângig den Vortonvokal [o];

auch in II und Ca begegnet bisweilen dièse Lautung; andere sild-

franzôsische Gegenden, die gewôhnlich vortoniges o < [u] wandeln,

haben bel nonanta [o] (ALF 1114). Formen mit [a] (ALF Ort 755,

764) sind auch unserer Gegend nicht fremd: Ort 97 [nananto]. In

Anlehnung an das in Siidfrankreich weit verbreitete [nçu] novem ist

[nouanto] entstanden zu denken, wàhrend [nananto] seinen Vorton-

vokal dem in nur kleinem Umfange im siidfranzosischen Sprachgebiet

bekannten [nau] entlehnt. [nonanto] ist aber auch in Gegenden ge-

drungen — wie z. B. die unserige"—, wo als Grundwort [nau] gilt.

[nunauto] 74 und [nuraiitêj 40 diirfen als vom k. beeinfluBte Formen
angesehen werden, da in I wie iiberhaupt den benachbarten nordlichen

Idiomen nie [u] auftritt.

§ 79. Auf vortoniges o folgt ein Palatal in octobre § 35 sowie

ocTANTA § 303. Das erstere ist nicht als erbwortlich entwickelt an-

zusehen. In II ist die aus dem frz. iibernommene [Q]-Lautung bunt

gemischt mit dem sonst vortoniges o vertretendem [u]; II W hat bis

auf einen Ort [u], wâhrend I konsequent [ç] bewahrt. Das Beispiel

lehrt deutlich, wie allmâhlich erst das durch das frz. importierte [ç]

an Platz gewinnt: I zeigt ausschliesslich die frz. Lautung, II liegt

in Widerstreit zwischen dieser und [u], II W endlich passt das gelehrte

Wort vôllig und konsequent heimischen Lautverhâltnissen an. Der
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Palatal liât eine Wirkung auf den Vortonvokal scheinbar niclit aus-

geiibt, er ist entweder in urspriinglicher Form erhalten oder er hat

sich dem folgenden Dental assimiliert ([kt] > *[tt] > [t]). Formen

wie etwa *[buitubr8] oder àhnlich, die im mittelalterliclien k. begegnen, ^

sind heute recht selten anzutreffen. In dem weltverlassenen Talau

(57) habe ich von dem greisen Auskunftgeber [aitubre] zu Gelior be-

kommen; der anlautende Diphthong setzt siclier altes [ui] fort; der

Bauer mag jedocli seit langem in seiner Umgebung nicht mehr [ni]

vernelimen, vielleicht verwendet er es audi selbst nicht mehr im tâg-

lichen Gesprâch; nur auf mein Drângen hin, mir nur die „alten,

friilieren" Patoisformen vorzusetzen, mag er das nunmelir sonderbar

modifizierte Wort produziert haben.

ocTANTA ist in I durch eine Entsprechung von frz. quatre vingt

ersetzt; nur 40 hat [beitante]. In II ist [buitanta] dem voUigen Ver-

schwinden nahe. Die letztgenannte Form diirfte wohl als lautliche

Fortsetzung des lateinischen Grundwortes anzusprechen sein, wâhrend

die Vortonsilbe bei [bçitante] an [bçit] octo angeglichen ist,

§ 80. o + L + Kons. L ergibt in I und II [u].

cuLTELLu I: [kutçl']; [kutel'] 23, 26, 27, 29—31, 74 dgl. in Ca

Ort 64, 67, 73, auch 80. Die iibrigen Ca-Dôrfer haben [kutçl']. II:

[ganibçt] 5, 7, 10, 19, 49, 53, 63, 81, 82, 88, 90, Cerd; [ganibçt] 8, 9,

11° 13—15, 18, 20—22, 48, 50, 51, 54, 56—58; [gabinçt] 55. In II

besteht daneben [rau], 45 [rau]; 41 [kutel'].

*MTJLTONES I, Ca, II 0: [mutus]; Ort 57,' 58 auch [fçdas], das noch

in 69, 70, 72 erscheint. [mutuus] 82, 83, 85; [mutons] 91; [multons]

88, 90; 85, 88 [aubel'e]; [aubçl'Js] 82; [auçl'as] 91; [eçl'es] 90; [ubel'as]

81; [ubel'gs] 87.

°

*coLPAEE I [kiipa] § 306.

Im gesamten Gebiet hat sich [1] liber [I] zu [u] entwickelt. In

I wie iiberhaupt auf einem grossen Teile des siidfranzosischen Sprach-

gebietes ist Vokalisierung eines vorkonsonantigen [1] recht hâufig, das

k. bleibt indessen gewohnlich auf der Stufe [I] stehen. Die Natur

des vorhergehenden Lautes mag den Wandel beschleunigt haben.

Primàres und sekundâres [u] sind zu einem Laute verschmolzen.

Im 1. hat die Vokalisierung des [1] ziemlich friih stattgefunden;

in einer TJrkundensammlung ans Narbonne sind im 12. Jhdt. moto,^

im 13. Jhdt. moton,"^ motos,"^ cotellis"^ zu belegen. Katalanische Doku-

» Niepage RDR I, 314.

» Arch. de Narbonne pp. 5; 107; 125; 133.
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mente liaben im 13, Jhdt. moïto^ neben moutos,^ motos, ^ motoninesA

Orte im Va Car stelien nocli heute auf der àlteren Stufe [multons];

âhnliclie Formen begegnen in Nordkatalonien.

Ûber die Entwicklung der Vortonsilbe ira part, il a plu lâsst

sich ein endgiiltiges Urteil niclit fâllen, da analoge Beispiele felilen.

K. [plugut] kann lautlich aus *[pluugut| < *f'pluvgiitj entstanden sein;

dieselbe Form liât das Ca. Nimmt man bei [plaugiit] nicht die gleiche

Entwicklung des sekundàren [ou] in der Vorton- wie in der Tonsilbe

an, so liegt Angleichung an stammbetonte Formen wie [plau] vor.

Ort 92 [plçiit] steht allein; dièse oder eine àhnliche Form ist auf dem
ALF 1036° nicht verzeiclmet.

*ovicuLAs § 80 entwickelt die Vortonsilbe ov^ > [ou] > [eu] <
[au]

[9].

Betreffs des Wandels [9u] > [au] beachte man hedeea [l'oura] > [l'aura].

Die Réflexe von hoeologiu §211 I: [relçce], Ca: [ral'Qge], II: [ral'çga]

§ 140 entsprechen span. reloj, port, retogio.

Vit. u.

§ 81. u in vortoniger Silbe ist wie in tontragender ent-

wickelt.

PTJEGAEE I: [purga]. Ca: [pœrga]. II: [purga] § 147.

suDAEE [sœza] 43, 95, 97, die iibrigen 1. Orte haben [siiza]; 40

[suza]. Ca: [s(E°za]. II: [sua].

*AGtJEOSOS I: [uruzis] 35, 39, 75; [uruzi] 28, 30, 37, 79, 96, 98, 99,

AudO, AudW; [œruzis] 43; [œruzi] 95. Ca: [uruzis], nur 65 [qeruzis].

II 0, sowie 83 [uruzus]; 46 [uruzis]; 85, VaCar [urozus].

JULIOLU § 31.

FUMAEE I: [fœma] 43, 95; [fiima] VaAr, Don, AudW, AudO,

FenN, 39, 98, 99. Ca: [fœma]. II: [fuma].

K. und 1. sind deutlicb gescliieden; das Ca liât wie in der Ton-

silbe [œ]; durchgehends haben dièse Lautung noch Ort 43, 95, 97,

wâhrend sie in 30, 96 [qezat], 98 [zœret] vereinzelt erscheint. Die [œ]-

Lautungen sind demnach in vortoniger Silbe hâufiger als in haupt-

toniger. 97 [al'iimetes] ist vielleicht zu bewerten wie [ziize], [biire]

usw. § 38. [al'umetes], das in mehreren 1. Orten begegnet, ist°auffâllig.

Das Ca hat vorwiegend [qe], nur juliolu und *agueosos haben nach
k. Weise [u]; beide Worte diirften erst spât in den Wortschatz der

Landschaft aufgenommen worden sein. 71* zeigt [uzades].

» Alart, Boc. pp. 44; 45; 81; 111.
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Vit. AU.

§ 82. AUCBLLU I: [ausçl']; [ausçl] 28; [açsel'] 77, 92; [auzçl']

24, 95, 96; [auzel'] 93. Ca: [ausçl'], nur 70, 71* [ausel']. II 0: [usel'],

aber 1, 4, 5, 18, 19, 49, 51—56, 58—62 [ausel']; [ausçl'J ConflW, 45,

46, dazu in 83; IIW [ausel'], jedocli 85, 88 [usel'].

alaudettaI: [l'auzeto]; [l'auzeta] 26, 43; [lauzetç] 42, 99; [lauzeto]

93, 98; [1 auzetu] 34, °39;° [l'auzçtu] 35; [l'auzeta] 23*; [laluçtu] 36.

Ca: [l'auzçta], nur 64 [l'auzeta] und 67, 71 [l'auzeta]. IIO gewohnlich

[l'uzçte] desgl. 83; [l'auzçta] 14, 45, 53, 56; [l'auzeta] 22; [l'auza] 55;

[l'çza] 87, 91; in 86, 88, aucli 87 [Içza]. V. ferner aucellos §152.

In I erscheint nur [au], im k. dagegen ist daneben oft [u] anzutreffen.

[au]- und [u]-Gebiete lassen sich nicht deutlich trennen; oftmals

begegnen beide Lautungen in einem Dorfe, niclit selten bei demselben

Worte. ALAUDETTA hat in II in niclit so weitem Umfange [au] wie

ATJCELLu; es ist nur im nordlichen Telle des k. Gebietes zu finden.

Als Vorstufe fiir k. [u] dlirfen wir [au] ansetzen, das zwar bei den

drei genannten Beispielen nicht zu belegen ist, das icli aber bei dem
in seiner Entwicklung langsamer fortsclireitenden sekundàren au
(laboeare) sowie in der Mundart von Tarragona konstatiert habe.

LABOEAEE § 43 zelgt lui k. die âlteren Stufen [au] und [au]. Nur
vereinzelt ist aul > [çu] gewandelt: [çusel's] 4.

Besonders ist zu bespreclien:

frz. le fauteuil I: [fautul']; 96, 97 [fautœl']; [fotcgl'] 43; [futœl']

95. Ca: [fautœl'], nur 64, 69 [fotœl']. II gewëhnlicli [futul']; [futol']

89, 91; [futœV] 87; [fautul'] 80; tfçtœl'] 88, 90; [fQt(gl'] 22, 52.

Die Formen weisen mehr oder weniger auf nicht volkstiimlichen

Ursprung. Die [o]-Lautungen deuten auf eine Ûbernahme aus dem
frz.; eine Reihe Von Orten hat das frz. [o] der heimischen Mundart

angepasst, d. h. zu [u] gewandelt. [au] in I mag aus [a] und folgendem

aus [1] entstandenem [u] sich entwickelt haben. Ob [au] in 80 als

Beeinflussung des Ca anzusehen ist oder lautlich alt . . fortsetzt (vgl.

[l'aura]), lasse ich unentschieden.

D) Ausiautvokale.

§ 83. Da die Entwicklung des auslautenden a liberaus reiche

und mannigfache Eeflexe im Gegensatz zu der der ubrigen, die im

wesentlichen nur gering an Zahl sind, aufweist, will ich die Stellung

von -A getrennt von der des -i, -e, -o, -u, besprechen (§ 93 ff.).

§ 84. Die Ausiautvokale ausser -a fallen 1. bei Paroxytonis,

wenn nicht gewisse unter § 88 zu nennende Gruppen den Abfall

hindern, im gesamten Gebiet:

Bévue de dialectologie romane. UI. 21

Provided by Diacronia.ro for IP 3.17.28.48 (2024-04-24 09:15:02 UTC)
BDD-A22840 © 1911 Société Internationale de Dialectologie Romane



316 F. Kriiger

HERi I: [zazyç] 26, 27, 30—39, 42, 74, 75, 78, 94—96, 98; Ort 40

daneben [zazyç]; 101 hat neben [zazyç] auch [zazyç]; [zazye] 23, 24,

auch 26; [zaze] 92, 93; [zazyç] 29, 79, 99; [zazye] 77; [dazyç] 97; 34

[yçre], Ca: "[zazia] 72; [zaziya] 69, 70; [zeziya] 64—68, 70, 71; [zizis]

71*.° II 0: [ayira]; 41 [ayirê]; 88, Cerd [ayir]; 89 [ayi].

PEDE I: [pç], 42 daneben das in 40, Ca, II geltende [pçu].

LACTE I: [l'çit]; II: [l'çt] § 25.

BOVES I: [byçusj, II: [bçus] § 34.

DEAPPOS I: [drats], sg. [drap]. Ca: [drats]; sg. 64 [drat]. II:

[draps], sg. [drap].

MANus I, II: [mas] § 24.

Formen wie [bunis], [bunj] und andrerseits [dizes], [benes] flnden

ihre Erklârung in der Formenlehre.

§ 85. Urspriinglichen Schwund des Auslautvokals haben wir

auch bei den folgenden Beispielen vorauszusetzen.

CARU I: [kar] 23, 26, 28, 31, 35, 37—39, 42, 43, 74, 75, 92, 93,

97, 98, 101; [kare] 29, 30, 32—34, 36, 77—79, 94—96, 99, 100; [kar»]

24, 25, 27. Ca, Il W: [kar] (ausser 86), dazu in 59—62; [kar»] 54—57,

86. Der iibrige II [kart], ebenso 40.

EARu I: [rare] 30, 32—35, 37, 39, 95, 99—101; [rare] 24, 26, 27,

28, 29, 31, 42, 74; [rat] 23. Ca: [rar] 64, 69, 72, 73; [rara] 67, 68.

II: [rar] 53, 60, 82, 91; [Tara] 20, 45; [rart] 12, 14, 16—18, 21, 50,

51, 58; [raru] 87.

CLARU I: [kl'ar] 24, 95, 99, 100; 95 auch [kl'are]; [kl are] 36,

94, 96—98, AudO, AudW, sonst in I [klar]. Ca °dgl.° ebenso HW
(ausser 90 und 87), dazu 58, 61, 62; [kla] 87; [k|ara] 80, 90, VaSa;

die iibrigen Orte in II [kl art].

MATURu I: [madiir] VaAr, AudW (ausser 23 [amadiir]), FenN,

FenS, 34, 98; [madœr] 43, 95, 97; [madure] 30, 32, 33; [madura] Don;

[madurt] 40, auch 44. Ca: [madœr]; [madqer] 69, 70; [madœra] 68.

IIW,°dazu 61 [madur]; [madura] 54, 56, 57; [madurt] 47, 48, 52, 53,

55, 58—60, 63; [madurt] VaMol, ConflNO, 8—16, 45° 46, 50, 51.

SECXJRIJ § 161. AURU § 41.

Nur fiir I kommen in Betracht

Frz. le tailleur I: [tal'ur]; [tal'ure] 24, 25, 32, 33, 74, 78, 79, 94;

[tal'œr] 95; [tal'œre] 96, 97; [sastrê] 40; [sastre] 43. Ca: [sastra],

[sastri] 64, 69, °70, 71*. II: [sastra].°

Frz. le voleur § 23.

Frz. la sœur I: [sçr] 23* 28, 30—32, 35, 37, 39, 42, 77, 95, 96,

101, VaAr, Sault; [sçjt] 40; 27 hat neben [sçr] das sonst in I be-
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kannte [sçrf]. Ca: [zermana]; 71* [zirmana]. II: [zermana] 88, 89

Cerd; [zermana] 81, 86, 90, 91; [zirmana] II 0.

Bei den aufgefiihrten Beispielen ist [r] sekundàr in den Auslaut

getreten und — im Gegensatz zu andern v. § 147 — in dieser

Stellung erhalten geblieben. Nur selten lautet [r] ans, vielmehr tritt

gewohnlich an dièses ein sekundârer Laut, in I [f], [e], in II [a], [a],

liàufiger aber [t]. Wie ist dièse Erscheinung lautphysiologisch zu

deuten? Sind [9], [a], [e], [e] und andrerseits [t] Réflexe, deren Auf-

treten verschiedene, voneinander unabhângige Voraussetzungen hat? Ich

glaube es kaum. Das Herantreten eines [t] bezw. [e] an auslautend

[r] ist niclit allein unsrer Gegend eigen, sondern auch. in andern

romanischen Idiomen zu konstatieren. In der Gironde, Charente-Inf.,

den Landes 1 z. B,, auch anderswo lâsst sich die Erscheinung be-

obachten. Ich vermute, dass die Natur des [r] die Lôsung der Frage

gibt. Das gerollte Zungen-[r] /9R ist — wie allerdings auch die

iibrigen Zitterlaute — dadurch charakterisiert, dass es nicht eine,

sondern mehrere Artikulationsstellen hat; die Zungenspitze befindet

sich in einer schwirrenden Bewegung (/?Ref—g). Unsre Gegend wird

durch eine lange Reihe von Schwingungen ausgezeichnet ; es scheint

mir, als ob dank der starken Elastizitàt der Zungenspitze ein plôtz-

liches Aufhoren der intensiven Schwingungen unmôglich ist; die

Bewegung wird entweder in der Richtung zum Gaumen ef oder

zum unteren Mundraume (Indifferenzlage) ^fortgesetzt; findet sie

dadurch ihren Abschluss, dass sich die Zungenspitze dem Vorder-

gaumen (e oder f) nâhert und diesen beriihrt, so entsteht, da die

Stimmtonstellung der Stimmbânder bereits aufgegeben ist, [t], das je

nach dem Druck der — mitunter nur noch recht schwach — aus-

gestossenen Luft mehr oder weniger deutlich vernehmbar ist. Geht

andrerseits die Zunge in die „Indifferenzlage", so entstehen die Laute,

die ich
[f],

[e] transkribiert habe: die Vorderzunge befindet sich etwa

in der Stellung 757I1 bezw. yblg—gK Charakteristisch fiir die

beiden Laute ist aber, dass zumeist wâhrend ihrer Artikulation die

Stimmbânder aus der Stellung e 1 in die Lage s 3 iibergehen, wâhrend
zugleich der Druck von g 3 > ^ 1 vermindert wird. Nicht leugnen

will ich jedoch, dass mitunter [a] und [e] bis zum Schluss mit vollem

Stimmton, jedoch mit geringer werdendem Druck hervorgebracht werden.

Wie schon bemerkt, hat I in der Mehrzahl der Fâlle [ç];

Formen ohne Auslautvokal sind relativ selten anzutreffen; [r] lautet

aus in Ort 23, 35, 39, 42, 92, 93. In einigen Orten — namentlich

1 V. Millardet, Etudes de dialectologie landaise p. 148ff.

21*

Provided by Diacronia.ro for IP 3.17.28.48 (2024-04-24 09:15:02 UTC)
BDD-A22840 © 1911 Société Internationale de Dialectologie Romane



318 F. Krûger

in solchen, die in der Nâhe des k. Sprachgebiets liegen, erscheint [9].

Vokalischen Auslaut bei sâmtliclien Beispielen habe ich in 32, 78,

79, 96 gefunden; die Mehrzahl der Orte schwankt indessen zwischen

konsonantischem und vokalischem Wortausgang; schneller scheinen

die ôstlich gelegenen einen Auslautvokal zu entwickeln als die

westlichen. soeoe bat im Siidfranzôsischen , z. B. Aveyron und

anderwârts, auslautend é,i wàhrend die oben besprocbenen Beispiele

konsonantisch endigen (ALF 1236); é = [e] ist genetisch nicbt mit

dem in unsrer Gegend bei caeu, matueu usw. notierten [a] oder [e]

zu identiiizieren, vielmehr ist es als „Stiitzvokal" des erst spât ver-

einfacbten [r] aufzufassen und erklàrt sich wie bei den § 88 ff. auf-

gefûhrten Beispielen; daher ist auch in der mittelalterlichen Sprache

oft begegnendes sorre, sore^ zu begreifen. aueu bat nur in ganz

wenigen Fàllen einen Vokal hinzugefiigt; auch dies charakterisiert

das Wort als nicht volkstiimlich (v. § 41). Bei den Entsprechungen

von tailleur und voleur ist gleiclifalls recht oft der Auslautvokal zu

vermissen; die beiden Ausdriicke sind eben erst spât der Mundart

vom Frz. iibermittelt worden. Ort 40 schliesst sich dem k. an,

indem er regelmàssig [rt] auslauten lâsst; Ort 23 zeigt [rat]. Im Ca

erscheint gewohnlich urspriingiiches [r], selten tritt [9] hinzu, [t] nur

einmal [segœrt] 71*. In II W ist nur auslautend [r] anzutreffen.

Dièse Eigèntiimlichkeit scheidet den Westen deutlich vom Osten (II 0),

wo mit ziemliclier Konsequenz [t] sich entwickelt; der ConflW nimmt

eine Mittelstellung zwischen beiden Gebieten ein, indem er bald mit

[r], bald mit [rt] auslautet. Ein Vokal — [a], [9] — tritt in II an

[r] in einigen dem 1. Sprachgebiet nicht fernliegenden Orten, z. B.

VaSa, 20, 45. Fiir heei kann ich in II keine einzige [rtj auslautende

Form belegen; in II ist [ayir9] die Eegel, wâhrend II W [ayir],

auch [ayi] bat. In Tarragona habe ich als Entsprechungen der ge-

nannten Beispiele [k|a] claeu, [kar] caeu, [madu] matueu usw. notiert.

§ 86. Lehnwôrtlichen Charakter tragen in II folgende Worte :

Frz. le tabac I: [tabak]. Ca, II W: [tabaku], ebenso 2, 48, 50,

51, 58, 60, 62, 80; [t9baku] 1, 4, 6, 7, 12, 14—16, 20, 45, 46, 53, 56.

FEEEU I, Ca: [fçr]. II, dazu in 40: [fçru].

Frz. le cigare I: [sigaru], 96 [sigaro]. Ca, II: [sigaru].

Frz. le maître I: [mçstre] 28, 30, §2, 74, 96; [mçstre] 23* 26,

34, 36, 39, 42, 77, 79, 95, 98° 99, VaAr. Ca: [amu]; 64, 70 daneben

1 Nach Transkription des ALF.
* Zitiert von Wendel p. 110. Millardets Herleitung (loc, cit. p. 152) yon

*FERRA scheint mir wenig einleuchtend.
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[mçstri]. Ort 67, 71, 72 haben [mçstra]. Il: [a mu], daneben [mçstp]

49, 51° 56, 62, 84, 91.

Frz. aveugle I: [abiikle] 23, 24, 26, 28—30, 32, 34, 36, 75, 77,

79, 92, 93, 100; [aMkfe] 98; [abqekle] 43,95,97; [abiikle] 35,94,99,

101; [abukli] 37 ;

°
[abiilflis] 39 (pl.)

;

°

[V^g^s] 40. Ca: [syegu] 64, 65,

71*, 72°73;°[syçgus] 67—69; [abœkli] 70. II: [syçgus] 57, 60, 83, 85,

90; [syegus] 14,89; [syçgu] 47, 48, 53, 55, 59, 62, 80, 82, 86; [syegu]

4, 10, 16, 18, 20, 45, 46, 52.

MINUS I : [mens] , 77 [mesmens] magis + minus. Ca : [mariku]

,

67 aucli [mçnus]. 85 [menus] ; 89 [menus] ; 87, 90, 91 sowie II

[mçnus].

Die genannten Worte stammen aus dem Kastilischen : [tabaku]

entspricht tàbaco, wobei — wie auch bei den folgenden Beispielen —
ausl. [o] durch heimisches [u] ersetzt ist. [tabaku] maclit an der § 7

genannten Linie Hait; das 1. zeigt Scliwund des Auslautvokals.

Kastilisches cigarro ist indessen durch [sigaru] in ziemlichem Umfange

in Siidfrankreich vertreten. Vermutlich ist ja auch it. sigaro eine

unmittelbare Fortsetzung des kastilischen Wortes. Fiir mittelalter-

liches ferre^ tritt in II modernes [fçru] in Anlehnung an hierro. I

hat [fçr]. Kastilisches amo wird fortgesetzt durch [amu], menos durch

[mçnus]. Das Ca hat die Sonderform [mapku], das von der literâr-

katalanischen Bedeutung „verstummelt" aus den Sinn „fehlend"

„weniger" bekoramen hat. Soviel ich weiss, verwendet man in

Katalonien das Wort in der Bedeutung „wenfger" nur in der Formel

[mezumariku] „mehr oder weniger" ; ebenso wird es in mittelalterlichen

Texten gebraucht.^ Wie der Diphthong der Tonsilbe, so deutet auch

der Auslautvokal in [syçgu] auf kastilisches cieco. Ehemals iibliches

cech im provenzalischen ist vollkommen der frz. Form gewichen. [syçgus]

ist Plural, indem in dem Satze il faudrait être aveugle das Prâdikat

auf eine Mehrheit bezogen wurde. Gelehrtes Kirchenwort ist coepus

§ 31. u wird in I durch [ii] bez. [ce] substituiert ; das Ca — bekannt-

lich entspricht dort [cp] gewohnlich einem u — sowie II àndern den

iibermittelten Laut nicht.

§ 87. Die Auslautvokale (ausser -a) fallen 2. bei Proparoxytonis,

deren Mittelvokal friih, mitunter schon vulgârlateinisch, synkopiert war.

» Niepage RDR 1,231; Griera, Filologia catalana 1909—10. Anuari de

r Institut d' Estudis Catalans III p. 752 erklârt in mir nicht einleuchtender Weise

-0 in ferro durch die vorangehendeu Vibranten bedingt.

« Niepage, RDR H, 6.
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FRiGiDU I: [fret], desgl. im Ca Ort 64, 67, 68, 71; [fret] 69, 72;

[frçt] 65, 70, 73 dazu IL

DIGITU [dit].

MALE HABiTr I [malaut], II [matai] § 68.

ocuLOS I: [lezçlsj; 96 [lezçl's]; 35*, 43 [lezçls] ;. [elzçls] 99,

AudW (ausser 24 [lez..]); [alzçls] Don, 40. Ca: [luzœl's]; 70, 71

[luz(pls]. II: [eizul's] und [luzul's]; 8, 12, 15, 80 [aizul's].

§ 88. Ein Auslautvokal erscheint in der modernen Mundart

zunàchst bei Paroxytonis nach gewissen Konsonantengruppen. i

FEBRE I: [fyçbra] 26, 100; [fyçtirç] 42, 79; [fyçbro] 28, 30, 32,

75, 92, 94, 95, 99; [fyçbru] 35, 36, 39; [tyçbre] 33, 74, 77^96; [fyçbre]

34, 93; [fyebre] 23. Ca: [fçt»rç] 71*, das ubrige Ca wie II [fe^bra].

OCTOBRE I [çtçbre], Ca [utulire], II [uktiibra] § 35.

SEPTEMBRE I [setembie], II [satçmbre] § 22.

NOVEMBRE I [nubçmbre], II [nubembro] § 77.

PATRE I [paire], Ca [paire], II [pare] § 28.

MATBE ibid.

Frz. à la charrue I: [alaraire] 37, 39, 43, 74, 79, 92, 95, 97,

Aud 0, Fen N, dazu 44. [alaraire] 42, 77, 93, 94, 101
;

[alaraire] 40.

[alaire] 26,27; [aire] 25; [aire] 23. Ca: [alaraire] 65, 67, 68, 72, 73;

[alarairi] 64, 69—71, 71*. if: [alaraire] 20, 45, 46, 48, 53, selten in

16;° [alarade] 55, 81, 82, 86, 87, 89, 90; [larade] 88, 91; [alapç] 8, 9,

14, 16,°18, 20, 80; [alaine] 56, 61, 62; [alayine] 56, 61, 62.

DTJPLU I: [dupîe] 35, 36, 43, 93, 97, Don, AudO; [dupl'e] 92;

[dubble] 39; [dubbl'ej95; [duple] 28, 30, Aud W; [dupl'e] 94; [dùbble]

42; [dubble] 40. Ca°: [duple] 64, 67, 69; 70 daneben°[dupli], das 71,

71* haben; [duble] 65, 68,°72, 73, dazu 83. II 0: [dubblel; [dobble]

87, 88; [doble] 90; [dçple] 91.

Als „Stiitzvokal" dient in I [e], selten [e], in II [e]. Die 1.

Réflexe sind vom k. deutlich geschieden, ein Ûbergreifen der einen

Lautung in die benachbarte Mundart ist àusserst selten. Die Grenze

hat den iiblichen Verlauf (X). Es muss als zweifelliaft gelten, ob

der auslautende Vokal urspriinglich geschwunden und sekundâr an

seine Stelle ein neuer Vokal getreten ist oder ob man die modernen

Eeflexe als unmittelbare Fortsetzungen des It. Auslautvokals aufzu-

fassen hat. Die Beantwortung der Frage liegt ausserhalb des Rahmens
der vorliegenden Arbeit; bemerken will ich jedoch, dass Worte, deren

^ Im einzelnen untemchtet iiber Erhaltung oder Schwund des Auslautvokals

Wendel pp. 92—102.
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Auslautvokal wohl sicher gefallen ist (quattuoe, in + semel usw.

§ 91) genau dieselben Eeflexe eines sekundàr entstandenen Auslaut-

vokals zeigt wie die oben genannten Beispiele. [e] und [e] wechseln

bunt miteinander
; individuell mag Schwanken zwisclien den Lautungen

herrschen. [o] bez. [a] bei febeem bedeutet Anlehnung an die zalil-

reichen Femiîiina auf [g] und [a] < -a. Auf dem ALF ist dièse Ûber-

tragung nicht zu konstatieren. Die k. Lautung ubernimmt Ort 23

mitunter. Das Sujet 40 hat in der grôssten Zahl der Fàlle [é]; wie

aus jedem Kapitel der Lautlehre zu ersehen ist, spricht er eher k.

als 1. In seinem Beraiihen, mir 1. vorzusprechen, làsst er sich von
den zahllosen auf [o] < -a endigenden Worten beeinflussen; so bildet

er einen Kompromisslaut zwischen k. [9] und 1. [0], den Laut, den ich

mit [ô] transkribiere : [9] a46b /?f yô^g dO e 1 ^2; [ê] «6 5b /9fg

75 7bi,i 60 fil ^2; [0] 6 5b ^g yôTJ ôO fil g 2. Die Lippen-

stellung von [9] entspricht der des [0]; die Zungenspitze riickt aber

weiter nach hinten als bei [9]
/9f > /9fg:; gleiches gilt von der

Artikulationsstelle der Vorderzunge bg>hi, i; zugleicli senkt sich die

Vorderzunge 7 5 > 7 5 7. [ê] finden wir aber nicht allein als Fort-

setzung des It. -a, vielmehr als Auslautvokal schlechthin. 41 spricht

liâufig Laute, die It. -a entsprechen, wo auslt. -e, -u vorliegt z. B.

[utçbrQ] u. a. 44 hat zuweilen 1. Lautung neben der k., 43 umgekehrt
mitunter [9]. Der Widerstreit in der Anwendung des 1. oder k. Lautes

fiir die Auslautvokale ist charakteristisch fur Tarerach (40, 41) und
Montalba (43, 44).

Das Ca hat [9], [i] und, wenngleich selten, [a]. Die Ortschaften

65, 67, 68, 72 haben durchgehend [9]; 71* verwendet [i] und [a],

wàhrend die ubrigen Orte neben [i] das k. [9] kennen: [i] ist die

hâufigere Lautung, nur in 73 ist sie relativ selten. [9] ist natiirlich

die k. Lautung, [i] mag aus 1. [e] weiterentwickelt sein, [aj habe ich

nur in 71* bei [setçmbra], [çtçbra], [nubembra], [uranza] konstatiert;

eine lautliclie Entwicklung des [a] < [9] < [9] scheint mir wenig

wahrscheinlich, vielmehr glaube ich, dass, weil ja dem [a] in 71* recht

oft k. [9] < -A entspricht, [a] auch in Fâllen verwandt wird, wo [9]

auf andrer Basis beruht. [fçbr<^] hat die 1. Femininendung.

Im k. habe ich nur [9] gefunden.

Lehnwôrter haben die gleichen Réflexe wie die genannten

Beispiele. Unter diesen ist hoeologiu § 140 und lineu § 176 zu

nennen. Dem aus dem Kastilischen entlehnten toronja entspricht in

einigen Ortschaften des Ca sowie in 41, 43, 44 [turçnzu]; vermutlich

ist die Endung an die andern zahlreichen Lehnwôrter auf [u] < -0

angelehnt (oder direkt aus toronjo = Orangenbaum).
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§ 89. Ein Auslautvokal erscheint ferner bei Proparoxytonis,

deren Mittelvokal spàt synkopiert wurde.

piPERE I [pebre], II [pçbra] § 11.

LEPORE I: [l'çtire] 23, 74, 95, 98; [l'çDre] 33, 34, 93, 99; [l'^bra]

43; [l'çtirç] 42, 79; fl'çbro] 25, 28, 30, 75, 92; [l'çbru] 35, 36, 39;

[l'ebraut] 26. Ca: [l'çbre], nur 71* [l'çbia]. II: [l'çbra], niir 91 [Yehrd].

Frz. samedi I: [disadde] 42, auch 44; [disatte] 43, 74, 75, 79, 92,

95, 98; [disate] 23*, 2°6, 28,° 30, 35, 36; [disadde] °39, 40; [disatte] 77,

93, 96, 97, 99° 100; [disate] 33, 34. Ca: [disadde] 65, 68, 72°; [disatta]

71, 73; [disate] 67; [disatti] 69, 70, 71*; [disati] 64. II: [disabde] 83,

84, 87; [disapte] 84, 86; [disatte] 81, VaCar; [disadde] der iibrige II 0;

41 [djsaddo].

TREDECiM I: [tretse] 23, 26, 30, 35—37, 43, 74, 77, 79, 92,

95—98, 100, AudO; [trçtse] 39; [tretse] 75, 93, 94, 99; [trçddze] 42;

[treddse] 40. Ca: [trçddze] 68; [treddze] 65, 71; [tredze] 72, 73;

[tredse] 67,69; [trçtse] 70; [trçtsa] 71*. II 0: [trçd°dze], dazu 87;

41 [trçddzo]; [trçdze] 82, 85, 88° 89; [trçdse] 90, 91.°

*PRËN°DERE I: [prendre] 25, 27, 75, 92; [prende] 74, 78, 79, 100;

[prene] 24, 26, 40, 95° 97, 98, 101, AudO, FenN,' Fe°nS; [prendre] 93;

[prende] 77, 94; [prene] 96, 99. Ca: [pçnre] 65, 68, 71—73; [penre]

67; [pçnri] 69, 70;°ipenri] 64, 71*. II: [pçndre] 15; 43 hat daneben

das in II geltende [pçnîe]; 41 [pçnre]; 80, 82, IIW [penre].

PERDERE I: [pçrdrej 23, 24, 30, 35, 37, 39, 43, 74, 79, 92, 95,

100; [pçrdre] 26, 28, 77, 93, 97; [pçrdre] 40. Ca: [pçrdre], nur 64,

69, 70, 71* [pçrdri]. Il: [pçrdre]; 58, 60 [pçrdrej; 16 [pçRdre]i und

[pçdre].

BiBERE I: [beure] 74, 77, 79, 92, 95—97, FenN, FenS, AudO,

AudW, (ausser 101); fbeure] 75, 78, 94, 99, 100, 101; [beure] 40. Ca:

[beure] 65; [beure] 68; [b^ure] 69, 72; [beuri] 64, 71*; [bçuri] 70, 71.

II: [bçure], 44 [bçure]; 41 [beure].

*vï'dere I: [beire] 32, 40, 77, 79, 92, 95—97, 100, FenN, FenS,

AudW; [beire] 75, 93, °98, 99. Ca: [beuri] 64; [beuri] 71*; [bçuri] 69;

sonst im Ca [bçure] dgl. IL

*PLÔ'vERE i: [plaure]; [pl'aure] 24, 92, 94, 95, 97, 100; [plaure]

31, 33, 36, 37, 39, 75° 77,° 78, 101; Ipl'aure] 96, 99; [plaure] 40° °Ca,

II: [plQur^]; [PlÇFi] 64, 69, 70, 71*; [plçurç] 41.

V. *riTicu § 11. viLATicu § 208. formaticu § 23.

Frz. quel âge as-tu I: [kiinace] 28, 30, 36—38, 74, AudO; [kqpnace]

95; [kinace] 35, 39, 43, 75, 79, 92; [kiinaze] 25, 26; [kinage] 42, auch

' R soll in diesem Aufsatz den stimmlosen nonlaren Vibranten bedeuten.
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44; [kûnace] 77; [kinace] 93; [kiinaze] 100; [kinaze] 23, Ca: [kinace]

67; [kinagJ] 68, 72, 73;°[kmaci] 64, 6°9—
71; [kintens] 73; [kinten] 65;

[kantan's] 66. II 0: [kinagaj; [kinagga] 4, 10, 14, 16, 18, 20, auch 40.

II W: °
[kinac9] 85, 89; [kintçms] 91, dazii 60; [kçntan's] 56, 81;

[kçnsan's] 85, 87; [kçnzan's] °90, °91.

DIE DOMiNicu I: [dimenze] 23, 26, 74, 75, 77, 92, 95, 98, AiidO,

FeiiN, FenS; [dimenze] 93, 99;° [dimçnzo] 40. Ca: [dimenza] 64—67,

72, 73; [diraenza] 68; [dimenzi] 69, 71; [dimenzi] 70. II: [diumenzo]

46, 49, ConflCentr, VaSa, ConflW, II W; [diumçnza] 12, 14—17, VaMol;

[dimenze] 4, 8; [dumçnza] 45.

Die Réflexe der auslautenden Vokale -i, -e, -o, -u sind bel den

Proyaroxytonis dieselben wie bei Paroxytonis (§ 88): I hat [e] und [e]

gemischt, das Ca weist [a], [i], Ort 71* dazu [a] auf, in II gîlt durch-

weg [a]. Grenze zwischen 1. und k. Mundart x.

Ort 23 hat bis auf [ziigga] durchweg 1. Lautung; 41 zeigt vor-

wiegend [o] und [§]; [a] nur bei [zngga], [aga], [mçgga]; 40 hat recht

oft [a], daneben aber auch [e], [e], [a], [o]; 44 schliesst sich dem 1. an,

wâhrend 43 kaum einen Einfluss des k. verrat.

LEPORE (s. 0.) und ciNERE § 16 habcu in I vielfach weibliche

Endung; dièse Ûbertragung scheint fiir unsere ]. Gegend charakteristisch

Zu sein (vgl. fièvre § 88), jedenfalls ist auf dem ALF 769 durchweg

die mànnliche Endung verzeichnet. waigaro (§ 41) wird nicht immer

als Adverb behandelt, vielmehr oft adjektivisch flektiert. Anderen

Idiomen entlehnte Worte wie z. B. aveugle I: [abiikle] § 86, diable 1

[dyaple], II [dyabbla] §311, même I [mçme] § 315 °zeigen den Aus-

lautvokal erbwôrtlicher Proparoxytona.

§ 90. Der gewôhnlichen Entwicklung schliessen sich nicht voll-

stàndig an:

SECALE I: [sekja] 26, 43; [seklç] 38; [seklo] 24, 25, 28—32;
[seklu] 36, 37, 39; °[sekle] 74; [sekle] 34; [s'eklâ] 23; [segla] 101;

[segle] 95; [segle] 99; [sçgglç] 42; [segglo] 40; [segl] 27, 75, 77, 79,

96—98, VaAr. Ca: [seklaj 65—68, 73; [sçkla] 70; [seklj] 64; [scjggla]

72; [seggli] 69. II 0: [sçggla], dazu 83, 88; 41 [sçgglo]; [sçkla] 84,

85, 89—91; [sekla] 86.

CANNABE I: [karbe] 23—27, 29—34, 37, 39, 74, 77—79, 92, 95,

98; [karbre] 97; [karbe] 28, 36, 38, 93, 94, 99, 101; [karba] 40. Ca:

[karbi] durchgehends. Il W, dazu 9, 19, 22, 49, 58, 61—63, 81 [kanam];

die iibrigen Dorfer in II 0: [kaman]. Ort 12 hat beide Formen.

ciMiCE I: [simet] 23, 26, 28, 30, 32, 34, 39, 42, 92, 95; [sime] 77,

97; [simes] 74; [simet] 75, 93, 101; [simçt] 35. Ca: [ôinca]; 70' 71*
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[cins9]; 66—68, 71 [sMd]. II: [cinca] 46, 48, 50, 51, 60, 80, VaSa;

[cins9j 20, 21, 45, 62, 6°3; [since] 90; [sinse] 11, 12, 14, 16, 18, 68, 81,

82,° 87, 89.

Im Gegensatz zu [sekla] usw. geht [segl] auf eine nicht syn-

kopierte Form zuriick; in der alten Spraclie sind setgïe und seguel zu

belegen;! aus der letzteren hat sich zweifellos [segl] entwickelt, das

namentlich in IW anzutreffen ist; die Form Nordkataloniens [segui]

(Tarragona) ist gleichfalls auf eine unsynkopierte Bildung zuruck-

zufuhren; in Anlehnung an zahlreiche gelehrte Bildungen auf -ulu^

ist hier jedoch die Entwicklung in einer andern Richtung verlaufen.

Viele 1. Orte geben dera Worte weibliche Endung. Fiir modernes

[karbe] usw. bestehen im Mittelalter synkopierte Vorstufen: canhe,

camhe, carbe, woneben jedoch auch canebe und canep zu nennen sind.^

[e], [e] sind die nach mehrfacher Konsonanz zu erwartenden Réflexe

d°es Auslautvokals; auffâllig ist das in sâmtlichen Ca-Orten begegnende

[karbi]; vermutlich hat ein Ort, bei dem der Auslautvokal lautlich [i]

wird, anderen, bei denen „Roggen" kein heimisches Produkt ist, die

sonderbare Lautung mitgeteilt. K. [kanam], [kaman] gehen auf friiheres

[kan'em] < *[kan'9b] (Assimilation des [b] an den vorhergehenden

Nasal) zuruck. canyem belegt Niepage,^ canem ist liâufig in Urkunden

Roussillons seit dem 13. Jahrhuudert zu finden.s [simet] > [sime] ist

gleichfalls nicht synkopiert.»

Der Auslautvokal fâllt lautlich bei folgenden Beispielen:

FRAxiNU I [frçise], II [frçsa] § 25. juvene I [zube], II [zuba]

§ 35. HOMiNE I [çmej, II [Qm9] § 235.

CEESCERE I: [krçise] 28—30, 74; [kreise] 32; [krçse] 26; [krese]

42, 43, auch 44; [krçiie] 93, 95, 97, 99, 101;° [kreise]
°
92; [kreise] 34,

37, 77, 79; [krçse] 23.° Ca: [krçsa] 73; [krçyse] 65, 67, 68, 72; [krçisi]

64, 69, 70, 71*; [kreisa] 66.° II sowie 83, 88, 90, 91 [krçsa]; nur

46 [krçisa]; 40 auch 4V[krçis§]; [kresa] 87; [kresa] 85, 89.

*coNoscERE I [kunçise], II [kunçsa] § 216.

Nach Wendel' unterbleibt im provenzalischen — wir fiigen

hinzu — und im katalanischen die Synkope des Mittelvokals, wàhrend

1 Wendel p. 21.

2 Vgl. dazu Niepage EDR I, 328—329.
3 Wendel p. 52.

* Niepage RDR 1,378.

^ Al art, Doc. pp. 55, 82, 84.

^ Horning, Zur Geschichte des lateinischen c vor e und i im romanischen.

Halle 1883. p. 68.

' Wendel p. 76.
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der Auslautvokal fâllt, sobald sich der erstere vor n oder zwischen

mediopalatalem oder dentalem Reibelaut und k befindet Mittel-

alterliche Belege fur dièses Faktum sind in Menge vorhanden. Der

sekundâr in den Auslaut getretene Mittelvokal erscheint in I als [e]

oder [e], im Ca als [9J,
[i] und selten [a], in II durchweg als [9]. Die

Entwicklung gleicht also durchaus der des Auslautvokals, so er er-

halten bleibt. Weibliche Endung nimmt — wie ûbrigens auch in

einem Telle der Gascogne — fraxinu an; gleiches gilt vom Ca, wo
die Maskulinendung [|] zu missen ist.

§ 91. Ein Vokal erscheint, wenn bel Paroxytonis der auslautende

Konsonant nach Abfall des Auslautvokals sicli mit dem stamm-

endigenden Konsonanten zu einer Gruppe vereinigt.

IN + SEMEL I: [ensemble], II: [ensçmblo] § 53.

QUATTUOR I: [katrej; [katre] 74, 78, 96, 101, VaAr. Ca: [katra];

64 [kwatre]; 71* [katra]. 11°W, dazu 51, 57, 59, 61, 62 [kçtra];

[kwQtro] 52, 54, 55, 58,° 63, 81, 82; [kw^tra] 60, 80; die ubrigen Orte

in II [kwatr9].

SEMPER § 207. SARTOR II: [sastre] § 85. *texï'tor I: [tiseire] § 44.

Lautphysiologisch unterscheidet sich der Stiitzvokal nicht von

den in den vorigen Kapiteln behandelten. [tiseire] VaSa, 80, 81, 84:

eine Substitution des 1. Lautes [e] durch heimisches [9] hat also nicht

stattgefunden.

§ 92. Vor Konsonant steht der Vokal der Endsilbe bei:

die veneris I: [dibendres] 23, 26, 30, 95, 98; [dibendres] 34, 39,

74, 75, 77, 93, 96, 99; [dibçndres] 28; [dibenres] 92; [dibendras] 35.

Ca: [dibenr9s]; 70 [dibçnrgs]; 64 [dibenris]. II W: [dibçnT9sJ, dazu in

87, 91; i5 [dibçndras]; 4, 60, 62, 63, 80, 86, 88, 90 [dibenras].

Beziiglich der Endung ist an die veneris angeglichen die mércuri

I: [dimçkres] 23*, 74, 92, 95, 98; [dimçkres] 26, 28, 30, 34, 35, 39, 75,

77, 79, 93; 99. Ca: [dimçkrgs]; 72 [diinçgras]; 64 [dimçkris]. II 0,

dazu 83, 86, 88 [dimçkpsj; [dimekr9s] 87, 90; [dimekras] 84° 91.

Der Auslautvokal ist bei diesen Worten entwickelt, als wenn
ein Konsonant nicht folgte. Wir begegnen denselben Reflexen, die

wir als typisch fiir die Auslautvokale erkannt haben. Die Endung
-es ist demnach 1. im gen. sg. anders entwickelt als im ace. pi. z. B.

MOBILES (v. § 253). Réflexe wie [is], [i] begegnen im 1. bei den beiden

in Frage stehenden Substantiven nicht. Bis zur Stufe [es] sind die

Endungen des gen. sg. und ace. pi. zusammengegangen; Von da aus

entwickelt sich der ace. pi. weiter zu [is] > [i], wàhrend die veneris

in dem Stadium [es] verharrt. Die Endung [is], bez. [i] wurde typisch
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fiir die Bildung des ace. bez. nom. pliir. Dies erklart einerseits die

zahlreiclien Ûbertragungen der Endung [is], [i] auf Substantive,

Adjektive der lat. II. Deklination usw. (v. § 254), andererseits aber

das Verharren des Wortes [dibendres] eben in dieser Gestalt. [is],

[i] erfiillten als Endungen die syntaktischen Funktionen des nom. ace.

pi. und nur dièse. Die [e]-Lautung in dem so vereinzelt stehenden

Eeste des alten lateinischen Genetivs mag eine Stlitze gefunden haben

in der Endung andrer Wochennamen z. B. [disatte] und des urspriing-

lichen [dimçkre].

Ûber die° Endung -unt, -ent spreche ich in dem Kapitel iiber

Formenlehre.

§ 93. -A. Das Kartenbild fiir die Beispiele des -a scheint

anfànglich von nicht zu entwirrender Mannigfaltigkeit. Dies gilt vor-

nehmlich von unsrer 1. Gegend; das Ca ist relativ homogen, das k.

des von mir bereisten Gebietes einlieitlich; dass indessen anderwârts

auf k. Sprachgebiet sicli mannigfaltige Entwicklungsstufen von -a

nachweisen lassen, hatScliâdeli fiir die k. Pyrenâengegend erwiesen.

Er weist darauf hin, dass die Entwicklung von -a bedingt ist durcli

folgende zwei Faktoreu 1. die Stellung des -a in der Expirations-

gruppe: a) -a befindet sicli am Ende derselben (-a/), /?) -a steht inner-

lialb derselben (-a . . ./). 2. Die Nachbarscliaft eines wortauslautenden

postdentalen oder supradentalen Konsonanten (-s oder -n).

§ 94 la. -A am Ende einer Expirationsgruppe (-a/). An
Beispielen fehlt es nicht; ich beschrànke mich jedoch darauf, nur

wenige zu zitieren, die iibrigen konnen auf vorhergehenden oder

folgenden Seiten eingesehen werden. Ich nenne:

TELA I: [tela] 26, 43, 77, 101; [telç] 42, 79; [telo] 40; [telo] 28,

30, 32, 37, 74, 92—97; [telu] 34, 35, 39;° [tela] 23*. Ca: [teia] 61, 65,

67-69; [tçfej 72, 73; [tçlaf 70, 71. II: [tçla].

CAPEA I: [kraba] 26, 43, 77, 100, 101; [krabç] 38, 42, 78, 79;

[krabo] 33; [krabo] 24, 25, 27—32, 74, 75, 92—99; [krabu] 34-37,

39; [kraba] 23* 40. Ca: [kraba], 71* [kraba]. II: [kabra].

qu(i)eï'tat I: [krida] °26, 43, 77, 101°; [kridç] 42; [krido] 40;

[krido] 28, 30, 32, 34,° 74, 92, 93, 95, 97, 99, da°zu m 41; [kriduj 36,

37, 39; [krida] 23. Ca: [krida], nur 66, 71* [krida]. II: [krida].

Bemerkt sei, dass der ALF im gesamten Dpt. de l'Aude sowie

in dem Dpt. de l'Ariège, soweit ich es besucht habe, die erwâhnte

Lautbuntheit nicht aufweist, vielmehr durchweg ô = [o] transkribiert.

1 Schâdel KDR 1,386 ff.
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Im 1. Gebiet habe ich an Entwicklungsstadien notiert: [a],
[çj,

[9]? [q]» [¥]• I^^r lautphysiologische Prozess, der der Entwicklung

dieser" Lautfolge zu Grunde liegt, bedarf keiner Erlàuterung. XInser

râumlich beschrâuktes Gebiet spiegelt die Entwicklimgstendenz, die

in ganz Siidfrankreicli zu bemerken ist, wieder. Als besondere, nicht

auf dem ALF meines Wissens verzeiclmete Lautung habe ich [§] ge-

funden, die ich § 88 des genaueren beschrieben habe. Der Laut ist

typisch fiir einige 1. Ortschaften, die ganz in der Nâhe des k. Sprach-

gebietes liegen und von dort einen erheblichen Einfluss (in sprach-

licher Hinsicht) erfahren oder erfahren haben. Es kommen vor allem

Ort 23 und 40 in Betracht. Genaueres v. § 99.

§ 95. Die ursprtingliche Lautung [a] tritt auf in 26, 27, 43,

100, 101. Ein geographischer Konnex besteht zwischen diesen Ort-

schaften nicht; welcher Zusammenhang mit den nôrdlich, ôstlich und

westlich an unser Gebiet stossenden Gebieten existiert, miisste eine

Detailuntersuchuug in dieser Gegend ergeben. Fast durchweg [a]

haben 43, 77, 101; denn nur selten begegnen wir unter der langen

Eeihe der Beispiele andren Lauten. Ich nenne in 43 [semmana],

[lasibada], [maskçre]; in diesen Reflexen diirfen wir einen Einfluss

des benachbarten k. erblicken. Ort 77 iibernimmt die gelehrte k.

Bildung [gabi]. 101 hat [freskç] und [kabal'a]. Die Tatsache, dass

die einzige [a] -Lautung in 98 bei [kabal'a], in 93 bei [alakara] vor-

kommt, lâsst den Schluss berechtigt, dass in den drei Ortschaften die

vorhergehenden Vokale einen diesbeziiglichen Einfluss ausgeiibt haben.

In Ort 26 herrscht erhebliches Schwanken: [a] iiberwiegt zwar, doch

sind [9] und namentlich [0] garnicht selten; ich habe notiert: [fjguro],

[karanto], [swasanto], [dreto], [plçzo], [gauto], [auto], [gauco], [briimo],

[l'iino], [laglçizo], [kçiso] neben [kçisa]; [taupç], "[l'çitiig^], [pliimç];

auch [9] findet°sich: [ffgiira], [buyaza], [muntan'e]. Das Schwanken
ist keineswegs individ.uell, vielmehr habe ich es bei sâmtlichen be-

fragten Personen bemerkt. Der Verkehr mit [0] sprechenden Nachbarn

(24, 25, 27) mag zur Aufgebung der alten [a]-Lautung fiihren. Nicht

ganz so stark ist das Schwanken in 100 [figiiro], flamo], [glç|zo];

[l'anç], [rac^], [riino].

§ 96. Die [a] zunàchst liegende Entwicklungsstufe [ç] weisen

38, 42, 78, 79 auf. Abweichungen sind selten: 78 [l'ano]; [nauto],

[byando]; 79 [gabya], [freska], [frumiga]; 38 [l'anu], [krambo], [sibade];

42 [çzastadu], [muntan'o]; [kase], [saryçre], [laglçize]. Das Ausweichen

des [q] zu geschlossenèrem [0], [0], [u] oder offenerem [a] ist ver-

stândlich; [e], [a] sind in Anlehnung an das k. entstanden; die Lage
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der Orte (38, 42) erklârt dies. Hâufig zeigt Ort 99 [ç]: [buzç],

[l'an^j, [tyçd^], [rettç], [karantç], [butel'ç], [sirç], [setantç], [muntan'Q],

[fratikç], [perdûd(^], [sirikantç]" [I'u^q], [kadeîiç] u. a.
° Wir haben

bereits konstatiert, dass die Naclibarorte z. B. 77, 100, 101, weniger

98, auf einer àlteren Entwicklungsstufe stehen geblieben sind. Oft

genug tritt neben [(^] ein [g] auf, und zwar wird jenes von der àlteren,

dièses von der jiingeren Génération bevorzugt.

§ 97. [u] haben fast durcliweg 36, 37, 39, weniger oft, doch

auch in der Mehrzahl der Fàlle 34, 35. 36 hat [sjbado]; in 35 gilt

manchmal [o], ofter aber noch in 34. Fiir 35 nenne Ich: [sibado],

[karanto], [sVasanto], [muntan'o], [frariko], [fyçiro], [trento], [fennoj,

[byando], dazu [sirikanto]. 34 [malbo], °[raco], [swasanto]" [butel'o],

[frapkç], [çrlo], [figiirQ], fbrtino], [myç^zuro] u.^a. 37 [malbo], [figuro],

[kranto], [trento]; [auko], [maîauto]; [buyacç].

§ 98. Die iibrigen Orte haben vornehmlich [o], die Lautung
aiso, die auf dem siidfranzôsischen Sprachgebiet iiberwiegt. Aus-

nahmen sind selten.

Von andren Lautungen seien zitiert: 25 [gauto], [burs§,]; 28

[sansiio], [eskiidçl'o] ; 29 [auko]; 30 [semmano], [gabyo], [siro], [figiiro],

[auko], [butso]; 31 [krambo], [kurezo]; [frumigu]; 32 [ratqpelado],

[sçro] neben [siro]; 33 [sibado], [gabyo], [krabg], [randulo]; 74 [gaby(^];

75 [malbo], [talpo], [byando], [rendulo], [sibadç], [sansiigo], [fyçiro],

[kadyçro]; 93 [semmano], [a la kara]; 98 [plçizo], [kabal'a]. Neben [o]

tritt also hauptsâchlich noch [o] auf; man darf vielleicht an die

analoge Erscheinung bei dem Vorderzungenvokal [e], [e] erinnern,

wenngleich dort [ej ungleich hàufiger ist als entsprechendes [o]. [ç]

erscheint, wenn Nachbarorte dièse Lautung aufweisen (32, 74);

gleiches gilt fiir [a] (Ort 25). Die Erklârung fiir [a] in [alakara] 93,

[kabal'a] 98 habe ich oben zu geben versucht. Ahnlich glaube ich

das gânzlich alleinstehende [frumigu] deuten zu kônnen: die vorher-

gehenden geschlossenen Vokale haben sonst iibliches [o[ > [ç] ge-

wandelt; Nachbarorte zeigen jedenfalls nie [uj.

§ 99. Es eriibrigt sich noch die Stellung der Grenzorte 23, 40,

43 zu charakterisieren. Ort 40 hat vorwiegend [o], selten [o]; be-

obachtenswert ist der Reflex [§] in [kar§], [sibadê], [karantê], [swasantê],

[sçtautê], [muntan'ê], [sirikante], [çkô], [trçnt§], [nurantê]; [9] haben
[raitug9], [furmige], [sçmmana], [raga], [maskçre], [trçza]; [sera] steht

allein da; [dretç] habe ich neben [dreto] gefunden; [kabal'c^] steht

neben [k^bal'g,]. Die Beispiele zeigen zur Geniige den Widerstreit
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zwischen 1. und k. Lautung: bald entscliliipft dem Spreclier der rein

1. Laut, bald der rein k.; gewôlmlich gilt die 1. Lautung [q] bezw. [o],

mitunter aber aucli die der benachbarten Orte [ç], selbst [a|; oft genug

ersclieint der „Konipromisslaut", den wir bereits° in 23 zu konstatieren

Gelegenlieit hatten. Icli meine, dies eine Kriterium (-a) geniigt, um
den Sprecher einem an der l.-k. Sprachgrenze gelegenen Orte zu-

zuweisen, der mit beiden Mundartengebieten Beziehungen unterhâlt

Oder unterbalten bat. Die Hàufigkeit von Wôrtern mit -a in gewohn-

licher Rede lâsst den Hôrer besonders eklatant die interessanten, bunt

wechselnden Réflexe zu Bewusstsein kommen.

Der „katalanische" Sprecher aus demselben Dorf (41) unterliegt

vollstândig dem 1. Einfluss; [o] ist die Regel, als Abweichung habe

ich nur [sirçr§] notiert. Wir haben bereits gesehen (§ 88), dass 41

selbst den zu erwartenden „Stiitzvokal" zu Gunsten einer 1. Lautung

aufgibt. In andrer Beziehung schliesst sich 41 kaum an das 1. an;

docli ist der eine Einfluss, da er sich doch bei einer unendlichen Reihe

von Worten bemerkbar macht, recht auffâllig und charakteristisch.

Des Zusammenhangs halber schliesse ich 43, 44 gleich an. Der

1. Auskunftgeber hat fast durchweg [a], er erfàhrt nur einen sehr

geringen k. Einfluss. Umgekehrt ist die 1. Einwirkung auf den k.

sprechenden Bauern (44) eher merklich; so habe ich [l'çitiigç], [macturç],

[l'ubç], [plumç], [askrumo] und [bruna], [klar§,], [l'ang,] notiert; auch

[kuse], [kiiraute], [sisaute], [sirikwaute], trçute] deuten auf Entnahme

des Auslautvokals aus dem 1. Lautstande hiri.

Auf die Sonderstellung von Counozouls (23) habe ich schon

§ 94 hingewiesen. Die beiden Alten (23, 23*), die ich des làngeren

verhort habe, zeigen vorwiegend k. [a]. 23 hat daneben nicht selten

[§], so habe ich z. B. notiert: [frumigê], [fçnn§], [gaby§], [plçzê],

[krambêj, [askriimo], [briim§], [l'iine], [l'ubê], [kridê]. Dièse Lautung

fehlt allerdings auch bei 23* nicht: [malauta], [rendulê], [sausiiê], doch

habe ich ôfter [o] notiert: [brûno], [madiiro], [. . diiro], [kçiâQ], [l'çjtiigç»]

Fiir diesen Laùt hat 23 nur °den Beleg [sirç], dazu [pasyensa]; [§]

dem wir schon in Montalba begegneten, hat sowohl 23 [çz^stade]

als auch 23* [buyaze], [iinure l myçze]. Gerade dièse Lautung muss

wie [§] als charakteristische Fortpflanzung von It. -a in dem k

Sprachgebiet benachbarten 1. Dôrfern gelten. Im eigentlichen k

Sprachgebiet sind beide unbekannt.

§ 100. In 40, 77, 93 gilt [gabi]; die Form ist dem k. entlehnt

denn der ALF 194 verzeichnet in den unsrer 1. Gegend benachbarten

Dpts nicht dièse Bildung; bekannt ist sie in Siidostfrankreich und zwar
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in ziemlicher Ausdehniing. [glçri] 17, 36, 74, 92 ist gleichfalls aus

dem k. ubernommen.

§ 101. Wesentlich einfacher liegen nun die Verhâltnisse fiir -a/

im Ca. Es schliesst sich im allgemeinen dem k. an. Zu beachten

bleibt nur, dass Kinder, soweit ich sie befragte, 1. Lautungen erzeugten.

So liât 71* bei fast allen Worten [a] und ebenso 66. Der Alte in 71

hat gewôhnlicli [d], aber [malba], [rettaj, [sanscega]. L. Lautung

haben in Fourmiguères auch die Frauen (in mittlerem Lebensalter):

[primabçra] neben [ratopanada] 66. Sie bewaliren zugleich mit den

Kindern die urspriingliche Lautung, wâhrend die Mânner zu [9J fort-

schreiten. Wir sehen also, dass das Ca in der Beliandlung des -a/

erst allmâhlich dem k. nachfolgt: Die Mànner kommen eher — man
denke an Mârkte, Viehverkauf u. a. — mit k. Nachbarn in Gemein-

scbaft als die das Haus hiitende Frau oder gar das Kind. Man sieht,

dass meine Feststellungen im Gegensatz zu denen Gauchats^ stehen,

der bei seinen — allerdings weit detaillierter angelegten — Unter-

suchungen gerade beim Kinde die fortgesclirittenste Stufe entdeckt.

§ 102, Das k. liât einheitlich die Lautung [d]. Nicht erbwortliche

Entwicklung zeigen [pasyçns|], [famili], [iglçzi], [gabi], [glçri]; neben

[rabj] kommt namentlich in II hâufig [rac8] vor. Eine andere nicht

erbwortliche Gestaltung haben die genannten Beispiele in Nord-

katalonien: [familio], [iglçzia], [Italio] usw. Das Ca iibernimmt zumeist

die lehnwôrtlichen k. Formen; einmal ist [race] 69 zu nennen, durch-

weg gilt [fg-mil'e].

§ 103. -A innerhalb einer Expirationsgruppe (-a . .). Als Bei-

spiele hierzu vergleiche man
une houteille de vin pur § 14.

Veau bénite I: [aiga benita] 77, 100; [aiga benitç] 79; [aiga benito]

26, 92, 99; [aiga benido] 27; [aiga sen'ado] 25,° 94; [aig^beiiitç] 88;

[aigQ bçnitQ] 28, 29,°75, 93, 97, 98,°Audb; [aigç» bçnitç] 95; [aigobeniâç]

30; °[aigo °sen'ado] 74; [aigu benitu] und [aigu benezidu] 35; [aigu

bençitu] 39;° [aigu benitu] 36, 37; [aig§ bençito] 40; [aiga bançitç] 42;

[aiga bançito] 41. Ca: [aiga bençita] 71; [aiga bançito] 70; [aiga banita]

und [aiga sen'ada] 65; [aiga banazida] 69; [aiga bançita] und [aiga san'ada]

67; [aiga san'adç] 70, 71. II 0, dazu 85, 87 [aiga bançita]; 6 [aiga

banaita]; [aiga banaida] 84, 88; 86, 90 daneben [aiga bançitaj; [ajga

banagida] 91.

^ Gauchat, L'unité phonétique dans le patois d'une commune. Morfband,

p.l75ff.
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Frz. toute la nuit I: [tuta la neit] 25—27, 79, 98, 101; [tuta la

nçi] 43; [tuto la nçit] 38, 78;
° [tutu la nçit] 35, 39; [tutu la n^i]°36°;

[tuta la nçitj 23* 40; 42 neben [tuta la nçi] auch [tuto la nçi]; die

iibrigen Orte von I: [tuto la nçit]. Ca: [tut9 la nit]; 64 [tuta nit];

71* [tuto la nltj. II 0: °[tut9 la nit]; [tuta la net] 46-48; [tuta la

nit] 9, 11, 14—16, 45, VaMol; [tuta la niit] 6.° II W: [tota la nit].

Frz. la crête rouge . . I: [krçsta . ./] 26; [krestç . ./] 42; [kresto . ./]

24, 28, 30, 33, 34, 74, 93, 95, 98, 99; [krçsto . ./]'92; [krestu . ."/] 3^, 36,

39; [kresta . ./] 23*. Ca: [kresta . ./]; °[krèsta . ./]
72;° [krçsta . ./] 73.

II W, dazu 82 [kresta . . /]; lïO: [krçsta .°./].

Frz. une hoîte d'allumettes I: [bwçta . ./] 26, 27, 77, 79, 98, 100,

101; [bwçt^Q . ./] 38, 78; [bwçto . ./] 94; [bwçto . ./] 24, 25, 28—33, 75,

92, 95—97; 99; [bwato . ./] 93; [bw^tu . ./] 34, 36, 37; [bwatu . ./] 39;

[bwçta . ./] 23, 74; [bwat^ . ./] 42; [bwata . ./] 43. Ca: [bwata . ./];

[bweta . ./] 73; [bwata . ./]
7°1*. II 0: [bwata . ./], dazu 83, 84; [kapsa . ./]

88, 90; [kabza . ./] 84—87, 89, 91.

Frz. crue et dure I: [kruza . ./] 27, 74, 77, 100, 101; [krqpza . ./]

43; [kriizç . ./] 38, 42, 78; [kruzo . ./] 25, 26, 32, 33; [krœzQ . ./] 95,

97; [kruzu../] 34—37, 39; sonst in I: [kruzo../]. Ca: [krœza . ./],

nur 71* [krœza . ./]. II: [krua . ./]; 44 [kruza °

./]; 15, 50 [kruwa . ./]

15, 50; [krîia .°./] 41.

° °

Frz. sic' était hien cuit § 33,

Frz. une demi-Jieure I: [iina myçzura/] 100; [cena myçi^ura/] 43;

[iina myçzuro/] 25—27, 98; ein jûngerer Bewoliner in 98 [iino myç-

zuro/]; [UnQ° myçzurQ/] 38; [iino myçzuro/] 74; [iino myçzuro/] 29;

[iiuQ myc^zurç»/] 24, 28, 30—34, °77, 95, 97, 99; [œnQ myçzurQ/] 96,

97;°[iinu myçzuru/] 35—37, 39; [iina myçzurç/] 42;° [una myçzui^o/]

40; [iina myçzura/] 23. Ca: [cena mizura/], 70 "daneben [cena mizuro/],

69 [cpna mizurada/]. II: [una mizçra/]; 16, 44, 49, 50 [una migçra/];

3, 15 [une micçra/J; 41 [una mizçro/].

Frz. une heure et demi I: [iinura e myçza/] 100, 101; [iinura

myçÈo/] 26; [iinura e myçô] 79; [iinuro e myçzo/] 96; [cenuro e

myçyzo/] 95; [iinuro myçzo/] 24, 25; [iiîiuru ^ myçzu/] 37; [iinuru

myçzu/] 35; [cenure niyçza/]°43; [iinure myçz(^ /] 38, 78; [iinure myçzç»/]

27, 29—34, 74, 97,° 99, VaAr; [œnure °myçzp/j 98; [iinure myçzo/] 28;

[iinurç myçzu/] 36, 39; [iinura e myçze] 23*. Ca: [qenure miza/], 70

daneben [œnure mizo/]; 71 [œuure mie]. II: [unçri miza/]; 10, 15

[unçri miga/]; 44 [unçre miôa/J; 41 [unçro i mizo/].

Bei den beiden zuletzt genannten Beispieîen kann man nicht

immer die Natur des Auslautvokals (-a . ./) feststellen, da er vor

folgendem Vokal oft edidiert worden ist. Im Folgenden beschrànke
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F. Kriiger

ich mich darauf, auf die Entwicklung der einzelnen Gegenden, Ort-

schaften usw. liinzuweisen, ohne indessen Beispiele zu zitieren. Die

Belege fiir die ausgesprochenen Behaiiptungen findet man ja in den

genannten Beispielen (s. o.).

§ 104. Ein Vergleicli der Entwicklung des -a . ./ mit der des -a/

zeigt, dass die lautliclien Relfiexe fiir den Auslautvol{:al dieselben sind.

Die Entwicklungstendenz ist demnacli in beiden Stellungen die gleiche.

II, sowie das Ca liaben [9] d. h. in sâmtlichen Orten ist -a . ./ und -a/

auf demselben modernen Stadium augelangt. In I zeigen nur wenige

Orte dieselben Réflexe fUr -a../ und -a/: In 36, 39 tritt fur -a../

und -a/ [u] auf. Ort 24, 28—33, 95—97 liaben den Auslautvokal,

gleichgiiltig ob er am Ende oder im Innern der Expirationsgruppe

steht, zu [0] entwickelt; [0] vernaclilâssige ich dabei, da es nur ganz

selten ersclieint. Ort 78 hat -a . ./ und -a/ gleichmâssig zu [ç] fort-

schreiten lassen, allein steht da [bak8 blarikç]. Ausnahmslos [ç] hat

38; [a] begegnet stets in 77, 101.

Wir haben bei der Behandlung des -a/ gesehen, dass aile dièse

Orte eine gewisse Konstanz der Lautung auszeichnet. Unentschieden

muss das Urteil Uber das Tempo der Entwicklung des Auslautvokals

in den beiden Stellungen bleiben: entweder ist [a] gleichmâssig bei

-A . ./ und -a/ zu [qJ > [0] > [0] > [u] fortgeschritten oder aber -a/

hat sich anfânglich schneller (s.u.), dann aber langsamer entwickelt,

sodass -A . ./ in die gleiche Entwicklungsstufe rucken konnte.

Aile oben nicht genannten Ortschaften weisen eine verschiedene

Entwicklung des Auslautvokals in den beiden Stellungen auf. Aus-

nahmslos ist fiir -A . ./ ein altères Entwicklungsstadium zu konstatieren

als fur -a/. Die Druckverhâltnisse bedingen das Entwicklungstempo.

Der auf -a . ./ ruhende Akzent ist nicht gleichwertig mit dem auf -a/

liegenden; die Druckstârke von -a . ./ ist in unsrer Gegend etwa mit

g 1, die von -a/ mit g 2 abzuwerten. Der -a , ./ gegeniiber stàrkere

Druck in -a/ hat dièses ein schnelleres Entwicklungszeitmass an-

nehmen lassen.

§ 105. Einem [a] < -a . ./ entspricht gewôhnlich ein [ç] < -a/.

Dièses Entwicklungsverhâltnis weist Ort 79 auf. In Ort 26 hatten

wir fiir -a/ ein starkes Schwanken zwischen den Reflexen [a], [ç], [0]

konstatiert (v. § 95), ftir -a . ./ gilt nur [a]; die Anfânge des Fort-

schreitens vom urspriinglichen Laute sind demnach fiir -a im Innern

der Expirationsgruppe nicht bemerkbar. Die dem Ort 26 benachbarten

Dôrfer 25, 27 haben gleichfalls [a] < -a . ./, dem gewôhnlich [q] < a/

entspricht; Ansàtze zur Velarisierung des Auslautvokals zeigen in 25:
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[iinuro myçzo/], [bwçto dalumetos], [kruzoe Siiro/], in 25 imd 27

[butef'o . ./], °Ort 98 liât niclit selten [a] < -a . ./, das wir fiir -a/

bis au! eine wolil erklârliclie Ausnalime nie konstatiert hatten. Die

Jugend zieht nach meinen Sondernotizen [ç] < a . ./, also die fort-

gesclirittene Lautung vor. In 98 ist -a . ./ schneller zu velaren

Yokalen fortgeschritten als in 25 und 27, wo [o] nur spârlich auftritt.

100 zeigt fiir -a . ./ diirchgehends [a], wâlirend fiir -a/ nicht selten

jiingere Laiitungen zu finden sind. Eine Spur des alten [a] < -a/

ist in VaAr nicht zu belegen, wohl aber fiir < -a . ./; allerdings

sind dieBelege reclit selten: [aiga fresko] 98; [aiga benito], [iinabrariko]

92; [aiga sen'ado] 94. Trotzdem aber sind sie intéressant als Beweise

der Tatsache, dass der Velarisierungsprozess des -a zuerst bei -a/,

erst spâter bei dem weniger stark betonten -a . . / einsetzt. Anzureihen

ist noch Ort 99, der -a . ./ gewolinlicli > [o] wandelt, der aber in

[aiga benito] noch einen Rest der alten Lautung liefert. Die bei -a/

so hâufige Entwicklungsstufe [q] kann ich fiir -a . ./ nicht belegen.

Ort 34 lâsst -a/ gewôhnlich zu [u] fortschreiten; dieser Laut

iiberwiegt den daneben auftretenden [o]. Umgekehrt ist -a . ./ in der

Mehrzahl der Fâlle zu [oj gewandelt, weniger oft zu [u] vorgeriickt.

Ich nenne: [aigo benito], [aigo fresko], [iino brariko], [iino myçzuro],

[iino piirgii], [kresto ruzii], [tuto la îieit]. In 35 findet m°an wie ftir

-a/ so auch fiir -a . ./ [u] und [o]: [iinuru myçzu], [aigo fresko]. Das
Dorf 37 hat -a/ fast durchweg > [u] entwickelt, fiir -a . ./ kann ich

neben dem am weiten fortgeschrittensten [u] auch altères [o] ofter

belegen: [tuto la nçit], [butel'o debi], [kabeto debi].

Eine Vërschiedenheit der Entwicklung" von . . -a / und -a . . / ist

demnach sowohl in Orten zu konstatieren, die nur wenig von der

urspriinglichen Lautung sich entfernen als auch in solchen, die mit

gTosserer Sclmelligkeit und Intensitàt -a velarisiert haben. Bei der

ersteren Gruppe entspricht gewôhnlich einem [o] < a/ ein [a] < -a../,

wâhrend bei der letzteren [u] < -a/ einem [o], [o], selten [u] < -a../

gegeniiberzustehen pflegt.

§ 106. Intéressante Réflexe liefern in Nachbarschaft des k. Sprach-

gebiets liegende 1. Ortschaften; ich meine 23, 40, 42, 74, 78. 23 hat

rein 1. Lautung nur in den Beispielen [la baka blarika/] und [kriizo . ./];

sie stehen vereinzelt unter den zahlreichen -a . ./ > [d] wandelnden

Worten: [tuta la nçit] u. a. Im grossen und ganzen zeigt demnach -a . ./

die fur -a/ notierten modernen Réflexe (v. § 99).

In 40 ergibt -a . ./ bis auf [aig§ bençito] [a]; ans -a/ hatten wir

[d] nur selten entwickelt gesehen. Ahnlich liegen die Yerhâltnisse in

22*
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41: A . ./ > [a] ist die Regel; davon weiclit nur ab [unçro imizo/],

[siçrâ bçnkuit], [kru9 . ./]. Fiir -a/ ersclieint in dem Orte nie [d].

°

Auch in 42 wird -a . ./ gewôlinlich [a], Andere Eeflexe zeigen

[kriizQ . ./], [siçro . ./],
[butel'o . ./]. [ej < -a/ koramt nur vereinzelt vor,

In 74 fehlt [9J < -a/ vôllig; fiir -a . ./ kann ich indessen die

Lautung belegen: [bake blariko/], [bwç ta . ./]. Die iibrigen Beispiele

zeigen [0]. In 78 ist mir [b°ak9 blatikç] begegnet; in den iibrigen

Fâllen ergibt -a . ./ [9].

Fiir die genannten Orte ist das Auftreten des k. [a] charakteristiscli.

Unverkennbar ist die Tendenz, diesen Laut vorwiegend fiir -a . ./ zu

verwenden; einem -a/ entspriclit [a] nur in wenigen Ortschaften und

auch dort niclit in einer grossen Zabi von Beispielen.

43 schliesst sich nicht den beschriebenen Verhàltnissen an: [a]

bleibt sowohl fiir -a . ./ als auch fur -a/. Ort 44 zeigt fiir -a .
./

konsequent [a].

§ 107. Im Ca erscheint im allgemeinen [a] < -a . ./; diesem

Refiex begegnen wir auch in 66 [bwata . ./] u. a., ebenso in 70. Wie
die oben erwâhnten 1. Grenzorte zeigen also dièse Orte k. [a]

vornehmlich fiir -a . ./• Nur 71* hait konsequent am Laute [a]

< -A . ./ fest.

§ 108. Im k. ist nur der Reflex [a| zu konstatieren. Das proklitische

Wort (il)la erscheint in I durchweg als [la], in II mitunter als [a],

ofter aber als [la]. Die vôllig tonlose Stellung des Artikels erklàrt

das Verharren bei der urspriinglichen Lautung.

§ 109. Eine Sonderstellung nimmt aqua ardente ein.

I: [aigardent] 26, 27, 30, 99, 101, Don; [aigarden] 35, 39, 40, 42,

43, VaAr,°dazu 44; [aigarden] 28; [aiguruent] 24° 29, 31, 34, 95—97;
[aigurden] 32, 33, 36; [aigardent] 23. Ca: [aigarden]. II W, dazu 48,

54, 81 [aigarden]; [aigarden] 55—57, 60, 80; [aigarden] 8, 9, 12, 13;

[aigardçn] 14—17; [aigwardenj 2; [aigurden] 45—47, 49, 50, 58, 59,

61, 62; [aigurden] 4, 7°; [aigurdçn] 18—2°2.

-A ist in der eugen Verbindung, die zwischen aqua und aedente
besteht, besonders tonlos; deshalb ist es nur selten von -a aus fort-

geschritten. Andrerseits ist natiirlich die Moglichkeit gegeben, [a]

als wortanlautenden Vokal von ardente zu fassen. Wird [a] velarisiert,

so bleibt die Entwicklung nur selten bei [ç] stehen ([aigQrden] 28):

AQUA und ardente wird als Einheit aufgefasst und [ç], [0] als Vorton-

vokal wie dièse bald > [u] gewandelt (vgl. spât in den Worschatz
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aiifgenommes cordonnier [kQrdçn'e] > [kurctun'ç] u. a.). In II ist [u]

unter Einfluss des vorhergehenden Labiovelars entstanden; erhalten

ist dieser nocli in [aigwarden]; friihzeitig gefallen ist er in IIW
[aigarden] > [aigarden].

Das kastilisclie Lehnwort ersclieint in I nur selten in urspriing-

licher Gestalt [duro]; ôfter begegnet man [duru] wie in II.

§ 110. 2. Ein auf -a folgender postdentaler oder supradentaler

Konsonant bedingt teilweise in unserm Gebiet eine von der unter 1 a

und 1 /? beschriebenen verschiedene Entwicklung.

APicuLAs I: [abel'os] 32, 33, 95, 96; [abel'us] 34; [abel'es] 23, 31,

97, 98; [abel'es] VaAr, Don, 25—30, 35—37, 39, 40, 101.° Ca: [abel'as]

65, 67, 71*; [abçl'es] 64, 68, 69-73. II W, dazu 10, 46, 47, 49—51,

52, 58—63; [abel'es] 82, 88, 89, 91; [ebçl'as] 4—9, 11, 14—21, 45;

[ebel'es] 12, 13°, 22.

BESTiAS I: [bçstios] 32; [bçstius] 34; [bçsties] 28, 30, 35, 38, 39,

42, 77, 79, 92, 101; [bçstiçs] 43, 74°; [bçstis] 26,°93. Ca, II dgl.; 70

[bçsties]; 71 [bçstes].

Frz. pâques I: [paskos] 24; [paskos] 32—34, 95; [paskes] 23*,

28—30, 35, 37, 39, 43, 9°3, 97, 99; [paskes] 92; [paska] 77, 100;

[pask(^] 79; [paskç] 74, 75; [pask] 26. Ca: "[paska]; 71* [paska]; 69

[paskos]. II 0: [°pask9s], dazu in 40; [paske] 90, 91; [pasku] Cerd,

81, 82, 89.

V. ferner hierzu les pommes de terre § 500. *salvaticas § 208.

VACCAS § 138. *STELAS § 55. FOLIAS § 33. SPISSAS § 11.

In I begegnen folgende Réflexe [^],
[o], [o], [u], [e], [e]; wir

finden demnach velare Vokale (wie bei 1 a und °1
0) sowie palatale

vor. Das Vorkommen palataler und velarer Vokale in einem Dorfe

habe ich nicht konstatiert. Die Vorderzungenlaute iiberwiegen bei

weitem die Hinterzungenvokale; dièse habe ich nur in 24, 32—34,

95, 96 gefunden; sie erscheinen also namentlich im nordlichen Telle

unsres Gebietes. Dem entsprechen die Angaben des ALF, der im
Dpt de l'Aude (die auf dem ALF verzeichneten 1. Orte liegen ziemlich

vom k. Sprachgebiet entfernt) durchweg ô = [o], im Dpt de l'Ariège

fast immer ô = [ç] verzeichnet. Das [e], [e] gebiet schiebt sich dem-

nach zwischen den k. Sprachkomplex sowie die vom ALF diesem

zunâchst verzeichneten 1. Ortschaften. Sicherlich hat auslautend [s]

die Palatalisation des Vokals [a] bewirkt; zumeist ist erst die Stufe

[es] erreicht, [es] begegnet nur in einzelnen Fâllen.

Ûber die velaren Auslautvokal aufweisenden Orte sei im einzelnen

bemerkt: 24 hat neben unweit hàufigerem [os] [patanos] und [paskçs];
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in 32 herrscht elier [os] vor, nur [paskos], [salbacos], [espesos]; dasselbe

gilt von 33, wo mit [os] nur [paskos], [abel'os] und [es°pesos] zu nennen

sind; 34 zeigt bis auf [patanos], [paskos],
°
[salbacos] konsequent [us];

in 95 sind von der gewôliulichen Lautung [os] als "abweichend [gairos],

dazu [esteles] zu erwâhnen; 96 hat immer [os]. Man erkennt, dass

-s durchaus nicht die Entwicklung des Vokals der Endsilbe gestort

hat; wir finden in den genannten Dorfern genau die Réflexe wieder,

die wir bei vokaliscliem Ausgang der Schlusssilbe zu notieren hatten.

§ 111. Wird das auf velaren Vokal folgende [s] (zunâchst vor

stimmhaften Lauten) > [i] aufgelôst (vgl. dariiber genaueres § 138),

so erscheinen wesentlich von den soeben konstatierten Lauten ver-

schiedene Réflexe nicht; soweit die zwei zur Yerfiigung stehenden

Beispiele {à grosses gouttes und x^ommes douces) eiuen Schluss gestatten,

ist eher die Tendenz bemerkbar, einen âlteren Laut zu bewahren als

in der Entwicklung fortzuschreiten: in 33, 34, 96 erscheint [çj] statt

[oj] bezw. [uj],

§ 112. Das Ca kennt nur [9s]; ob man unter alleinstehendem

[salbacis] eine Weiterbildung < [es] zu erblicken hat, ist zweifelhaft.

Fiir les bêtes kommt zumeist das k. [bçstis] (s. u.) vor; [bçstas] 71

bildet einen Kompromiss aus [bçstis] und nach 1. Weise gebildetem

[bçsties] 70. Bis auf 44, der konstant 1. Lautung aufweist, hat II nur

[8s]. Das k. hat in allen Fâllen [es].

§ 113. Frz. sourcils wird bald als masc, bald als fem. be-

trachtet, daher die Mischformen des Adjektivs spissas in I. Frz.

pâques eutspricht im Don sowie in der Cerd eine singulàre Form.

Siidfrankreich kennt dièse, nach dem ALF 970 zu urteilen, sonst nicht,

wohl aber ist sie in Nordkatalonien bekannt. Tarragona hat [paskwe].

[pask] 26 ist endungslos in Aulehnung an das Franzosische. Die

nicht erbwôrtliche Form [bçstis] ist typisch fiir unsre k. Gegend; im

nôrdlichen Catalonien sagt man [bçsties];! die 1. Orte 26, 93 ûber-

nehmen die k. Bildung [bestis].

In der Form des bestimmten weiblichen pluralen Artikels erscheint

[a], also [las], in den 1. Orten, wo -a vor s als Velarvokal erhalten

ist; in den iibrigen Dorfern von I begegnet [lez] > [lez]. In diesem

proklitischen Worte konnte [z] vor stimmhaftem Konsonant zu [i]

werden (v. § 138), sodass neben den genannten Reflexen: [lai], [lei]

> [le] erscheint.

' Genaiiere Augabeu maclit ScLâdel, RDR I, 401ff.
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Fiir DUAs begegiiet auf dem weitaus grôssten Gebiete von I [dus];

[dos] erscheint in 24, 95, 96, [dçs] bez. [dçi] in 32—34. [o], [ç] siud

also gerade in den Orten zu finden, bei denen auslautend -a vor s

durch einen Velarvokal fortgesetzt wird. In diesen Ortschaften ist

DOAs zweifellos > *[doQs] und weiter durch Akzentverschiebung

> *[doçs] > *[doQs[ > [dçs] geworden; mit der Endung -as > [qs]

> [os] ist [dQs] alsdann weiter in einigen Orten > [dos] vorgeriickt.

Andrerseits wird [doas] > *[does] > *[dues]; in Anlelmung an die

andern femininlosen Zahlwôrter wird das proklitische *[dues] > [dus].

Das Ca sowie II hat [dus] flir masc. und fem. In der Cerd tritt

lautliches [dos] < duos auf; das Femininum [duas] wird dort mit

Einscliub eines hiattilgenden [g] [dugas]. [o] ist, da im Hiat steliend,

zu [u] verengt worden (vgl. altspanisch dos, dues)A

Wie [dues] > [dus] in einem Teile von I, so wird auch die

Verbalendung -i(b)as > [ies] > [is] und -i(b)atis > [iets] > [its]; in

24, 32—34, 95, 96 nimmt die Entwicklung einen andern Verlauf,

indem -ias > [ios] > [yos] und [iatis] > [iots] > [yçts] wird (vgl.

dazu §§ 267, 274).

Da in II [ias] < -ias erhalten bleibt, so ist wolil [dus] als

Femininum nicht die lautliche Fortsetzung aus [dues], sondern die

maskuline Form verwendet bei weiblichen Substantiven. Von dieser

Ûbertragung zeugen schon altkatalanische Texte. ^

Ûber die Verbalendung -ant s. Formenlelire §§ 275, 276.

E) Unbetonte Nachtonvokale (tonloser Mitteivokal).

§ 114. I, B, A, O, U als tonloser Mitteivokal schwindet in der

Kegel. Die Synkope findet entweder in einer sehr friihen Zeit (v. § 87)

oder einer spàteren Epoche (v. § 89) statt.

§ 115. Die Synkope unterbleibt, wenn der Mitteivokal sicli vor

N oder zwischen mediopalatalem oder dentalen Reibelaut einerseits

und R andrerseits befindet (v. § 90).

§ 116. Uber tegulu v. § 245. tepidam hat in I: [tebezo], in

II: [tçbi] § 118. Nach Wendel^ schwindet bei dem masc. tepidu der

Auslautvokal lautlich: tepidu > tehe; cupidu > cohe. tepida werde

* Zauner p. 17.

« Niepage RDR II, 6.

3 Wendel p. 56.
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tépeda > tébeda > tebéda (> [tebezo]) oder tebe'a. Gelehrt sei fehia

wegen Erhaltimg des i. Herzog^ "glaubt teheo > tehio als lautlich

entwickelt liinstellen zu diirfen; zum fem. tehio sei alsdann das masc.

teli neu gebildet worden. Es sei bemerkt, dass [tebij lieutzutage in

II masc. und fem. vertritt. Nordkatalonien, z. B. Tarragona, liât [tebia]

als weibliclie Form.

1 Herzog, ASNSL CIX, 131.

(à suivre.)
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