
Spracligeograpliisclie

Uiitersucliiingeii in Languedoc und Roussillon

Fritz Kruger

(Fortsetzung.) *

3. Palatale: k' (= ce, i), g' (= ge, i), j.

§ 151. k' wird anlautend iiberall [s].

ciNQUE I: [sirik], aber 26, 75 [sirij. Ca sowie IIO [sirik]; IIW,
dazu 1, 5, 6, 10—14, 18—22, 50, 52, 59, 61—63 [sinj; nur 86 hat

die Laiitung von IIO.

*ciNQUANTA I: [siTikanto]
;
[sirikanta] 43, 77, 100, 101; [sirikanto]

38, 42, 78, 79, 99; [sirikanto] 35; [sirikantu] 36, 39; [sirikante] °23
;

[sirikantê] 40. Ca: [sirikante], 70* [sipkanto]. IIO: [sirikwante] ; 44

[sirikwante]
;

[sirikwfinte] 56, 60; [sirikwçnte] 52, 55, 57, 58, 82, 87;

[sirikQnts] HW (ausser 87), 51, 57, 59, 61,° 62, 81.

CENTU I: [sent], 25, 36, 38—40, 43, 92 dagegen [sen], das im Ca
sowie II gilt. [sçn] 14—16, 20, 22.

CEREBELLu I: [serbçl'], nur 37 [serbfl']. Ca: [serbel'] 65, 72;

[serM'] 67-69, 73; [sçrtel'] 70, 71; [serbçl'] 71*. ifw,* ConflW, 7,

10, 12, 46-48, 50, 51, 59 [sçrbel'J, 91 aber [sçrbel'e]; [serbçl'] 13, 14,

16, VaMol; [serbel'] 53, 54; [s^rbçl'] 45.

ciNEEE I [sendro]. Il [sçnro] § 16.

Die Nachbarscliaft der Artikulationsstellen , dazu die Natur des

folgenden Lautes niachen den Ûbergaiig von [s] > [s] 2 in [gibada] 6

verstàndlicli : [s] y2% [s] /91f in unsrer k. Gegend, frz. dagegen /31e,ef.

Ob man anlautend ([s] > [c]) in cimice II [siiisa], [sinca], [cinse], [cinca]

und [s] in [unâik] § 235 ebenso erklàren soll, ist fraglich. Mogliclier-

weise liegen fremde (iberisclie) Einflusse vor.3

1 Cf. RDR m (1911), 144-83; 287-338; IV (1912), 1-15.
^ Ebendies [s] ist auch anderwârts z. B. in Spanieu oft anzutreffeu; auf dasselbe

scheint Millardet op. cit. p. 133 A. 6 anzuspieleu (Laudes). Ich habe iiberdies [s]

unter gleichen Bedingungeii von eiuem Bauern aus der Gegend von Figue ras gehort.

' Cf. Menéndez Pidal, Manuaî elemental de gramâtica histôrica e8j)anola

p. 72 und Hanssen p. 43.

ReTue de diBleotologie romane. Y. i

Provided by Diacronia.ro for IP 18.220.136.165 (2024-04-28 17:30:56 UTC)
BDD-A22850 © 1913 Société Internationale de Dialectologie Romane



2 F. Kriiger

§ 152. Inlautend k' fàllt in II, bleibt aber als [z] in I erhalten.

In I ist demnach k' anlautend und inlautend bis zur Stufe [s] zusammen
entwickelt; die nnigebenden Vokale machen [s] > [z]. Fiirs k. darf

gleichfalls eine pràpalatale bez. dentale Vorstufe vorausgesetzt werden,

die stimmhaft wie -d- (sudaee > [sua]) gescliwunden ist. Vermutlicli

ist die Artikulationsstelle von [z] inimer melir nacli vorn geriickt

(àhnlicli wie bei [d] § 134), bis eine vernehmbare Reibung gegen die

Zàhne iiberhaupt aufliôrte.

PLACEEE I [plaze], Ca dgl., II [pfç] § 147.

cociNA I [kuzino], Ca [kuzina] und [kuina], II [kuina] § 10.

EACEMU I, Ca [razin], II [rim] § 17.

Die Grenze zwischen 1. und k. Mundart ist markant x. K, Ein-

fiuss haben 40 [kuino], 43 [kuina] erfaliren. Im Ca herrsclit Schwanken

zwischen 1. und k. Èntwicklungsart.

In [ragims] 90 ist [g] sekundâr eingetreten, ebenso in [digçç]

82, 84, 86, VaCar, [diges] 89. Die Verbalformen fanden indessen eine

Stiitze im conj. praes., wo [g] lautlicli stammauslautend war.

Nicht erbwôrtlich ist entwickelt decembee I: [desembre] 28*, 25,

28, 74, 77, 78; [desembre] 79, 92, 95, 97, 98, 100, 101; [dçsembre] 24, 96;

[dçsembre] 26, 27, 29,°30, 35, 36, 38, AudO; [desembre] 93° 94, 99;

[dçsçrabra] 40; [dezembre] 37. Ca: [desembro], 64 [dasembri], 71*

[desembra]. II: [dasembra] 1, 45—48, 55—59, 62, 81; [dasembra] 80;

[d9sçmbr9] 7, 10—12, 14—16, 18—20, 40, 52, 87, 90, 91
;
[dezembre] 88;

[dazembra] 54; [dazçmbra] 5, 6, 8, 9, 13, 17, 21, 22, 49, 50, 51, 60,

61, 63.

Vermutlich ist das Wort unseren Mundarten vom Frz. iibermittelt

worden. [s] bleibt in I konstant erhalten, wâhrend es in II, wo der

frz. Einfluss minder stark ist, besonders noch in IIW zu [z] oft fort-

schreitet. In der alten k. Sprache sind neben gelehrten Bildungen

auch Formen mit Ausfall des Palatals konstatierbar, z. B. deemhra,

deembre im 14. Jahrhundert. ^

Dem mittelalterlichen Urkundenbefund entsprechen die modernen

Réflexe von

frz. les oiseaux I: [ausçls]; [ausçls] 38; [auzçls] 74, 94—96;

[auzel's] 93. Ca: [ausçls] 70, 7i; [ausels] 69; [ausçl's] 64, 73; [ausel's]

72° il: [ausçl's] 46, 80—83; [ausel's] 1,°2, 49, 62, 63,° Confl Centr, °VaSa,

VaCar (ausser 90); [ausels] 85;°[Qusel's] 4; [usel's] 5—18, 84, 87, 90, 91.

vgl. l'oiseau § 82.

1 Niepage RDE 1,340. Ebenso in Roiwsillon cf. Salow, Sjprg. Unterschg.

A. 3.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 8

AVie im sudfranzôsisclien Sprachgebiet iiberliaupt wecliseln in I

[s] und [z]; auf gleiches Scliwanken im Mittelalter deuten Grapliien

aus dieser Zeit. In II ersclieint [s] ausnahmslos.

§ 153. In diesen Zasammenhang gehôren auch

dix-sept I: [dezasçt] 31, 33—35, 39, 75, 77, 79, 99, VaAr; [dç-

zasçt] 25, 26, 28, 30, 36; [dezQSçt] 97; [dezesçt] 74, 95; [dçzesçt] 96;

[dezesçt] 40; [dçzesçt] 23*, 43; Ort 42 daneben [dçzasçt]. Ca: [dç-

Z8sçt] 65, 68—71; [d8Z9Sçt] 72, 73; [dazesçt] 67; [dezasçt] 71*. II 0:

[dçzasçt], dazu in 90; 80 [dezasçt]; [dezesçt] 85, 87, 91; [dazasçt] 88;

[dizasçt] 82, 89.

dix-huit I: [dezabçit] 35—39, 75, 77, 79, 92, 98, 99, 100, 101,

AudO; [dezabwçit] 93, 94; [dçzabçit] 24, 26— 30, 42; [dçzabçi] 25;

[dezobçjt] 97; [dezebçit] 74, 95; [dçzebçit] 96; [dçzebçit] 23*; [dçz9bçj]

43. Ôa: [dçzabuit] 68—70; [dçzQbui] 6°5, 71; [dezabuit] 72, 73; [dazebuit]

67; [dezabuit] 7°1*. II 0: [dezabuit], dazu in 83, 84° 90; in 10, 11, dazu

82, 89 [diz9buit]; [dezabuit] 80; [dezabuit] 85—87, 91; [dezabuit] 88.

Âhnliche Réflexe bat dix-neuf I [dezauau], II [dçzençu], aber in

10, 11, 82, 89 [dizençu].

Die Fragen, die sicli an die Entwicklung dieser drei Numeralia

kniipfen, sollen hier im Zusammenhang erlâutert werden. Das Binde-

wort von Zehner und Einer erscheint heutzutage in I als [a], [o], [e],

in II als [a]. Leitet m an, wie dies Meyer-Liibkei tut, dièse Éeflexe

von latein. et her, so bleibt die Entwicklung e > [a], [o] in I miklar;

ebenso ist nicht einzuselien, weshalb et in II decem et septem usw.

und UNA HOEA et MEDIA verschiedeu entwickelt sein sollte: [dçzebuit],

aber [unçrimiza]. Der Entwicklung andrer romanischer Idiome wider-

spricht die Annalime eines ad bez. ac als Bindeglied wohl kaum (itl.

diciasette, port, dezasete). I [e] < ac wird durch die umgebenden

Dentale erklârt.

Schwierigkeiten in der Erklârung bietet die Entwicklung von k'

in II; zugleicli ist die Provenienz des vereinzelt erscheinenden [i] in

II ( [dizasçt], [dizebuitj ) zu deuten. In I liegen die Verhâltnisse einfach,

indera k' lautlich zu [z] geworden ist und der Vokal in decem er-

klàrungsbediirftige Réflexe niclit geliefert liât.

Ebensowenig bedarf [z] im Ca einer weiteren Erlâuterung; als

Fortsetzung des Tonvokals von decem erscheint [ç], [e], woraus infolge

der unbetonten Stellung des Zehners [a] entsteht; [dazasçt], [dazabuit],

[dazançu] 67 diirften aus *[daz§-sçt], *[dazabujt], *[dazanQu] infolge von

* M.-L1ibke H, 592.
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4 F. Kruger

Assimilation hervorgegangen sein; dieselbe Angleiclnmg ist im sud-

franzosischen Sprachgebiet nicht selten: dôzônau u. a. (ALF carte 414).

In II erscheint gewohnlicli [dçzQSçt], [dçzebuit], [dçzançu]; dafiir

hat 10, 11, 82, 89 [dizesçt] usw. Vorschnell urteilend kônnte man
dièse Formen fiir vom frz, beeinflusst lialten; so diirfen sie meines

Eraclitens jedoch nicht gedeutet werden. In Nordkatalonien sind die

iiblichen Bildungen [disçt], [dibuit], [dinçu]; ans Griinden, die icli unten

nàher angebe, glaube ich, [i] sei bei diesen ebenso zu erklâren wie

bei den [i] - lialtigen Formen in IL In einer Reihe von Fâllen wird

— namentlich nach Palatal oder vor [n], [s] — vortoniges e im k. > [i]. i

DECEM Ac SEPTEM mag dalier unter lautlichem Schwund des k' >
[deeset] > [desçt] > [disçt] geworden sein. Ebenso sind [djbuit],

[dinçu] entstanden zu denken. Solche Formen kann ich in II nicht

beiegen, vielmehr existieren in dieser Gegend [dçzesçt] usw. neben

seltenem [diz8S§t]. [z] diirfen wir nicht als lautliche Fortsetzung

des k' ansehen. Man konnte daran denken, das Franzosische habe

unsrer Mundart [zj und in einigen Ortschaften dazu [ij uberraittelt.

Dass [i] nicht Import aus der litteràren frz. Sprache ist, wird durch

die folgenden Erwâgungen wahrscheinlich: [i] erscheint nur in den

Ortschaften 11, 12, 82, 89 und ist andern Dorfern in II nicht als

volkstiimlich bekannt. [i] ist in den genannten Dorfern die allein

giiltige Lautung, das [ç] der benachbarten Gegend ist ihnen nicht

gelâufig. In Fâllen, wo wir es in unsrer Gegend mit dem Franzôsischen

entlehnten Formen zu tun haben, pflegen neben diesen lautlich ent-

standene zu stehen. Ich habe mir in Ort 79 neben [Sçnç] noch [kaden^],

neben [siir] noch [segiir] notiert. In den in Frage stehenden Dorfern

bestehen Doppelforrnen nicht.

Finden sich in 11, 12, 82, 89 an das Frz. angelehnte Formen, in

den iibrigen Ortschaften aber nicht, so hat dièses Faktum einen in

11, 12 usw. sich stârker als anderswo geltend machenden frz. Einfluss

zur Voraussetzung. Spuren von einer intensiven Einwirkung des Frz.

auf die Mundart dieser Dôrfer — etwa als Folge eines ausgedehnten

Fremdenverkehrs — habe ich nicht bemerken konnen; nicht an einer

Hauptstrasse gelegen, verspiiren die vier Ortschaften (hôchstens konnte 89

ausgenommen werden) wenig von dem auf dieser vorhandenen Verkehr.

Endlich sind auf dem gesamten slidfranzosischen Sprachgebiet

[i] - Lautungen — bis auf Gegeuden, wo nur noch von einem franzô-

sierten Patois, ich denke an Marseille u. a., gesprochen werden kann
— nicht zu beiegen. Von einem Vordringen der frz. Lautung nach

Nâheres liber diesen Wandel miisste eine genauere Untersuchung ergeben.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Koussillon 5

dem Siideii (vgl. etwa die Zahlwôrter soixante, quatre-vingt) ist dem-

nach nicht zu sprechen.

[z] ist dem k. Frankreiclis mit einer Intensitât, wie wir sie niir

in seltenen Fàllen zu konstatieren liaben, vom 1. mitgeteilt worden.

11, 12, 82, 89 liaben das eindringende [dçzasçt] mit urspriinglichem

[disçt] zu [dizasçt] koiitaminiert. Die ubrigen Ortschaften in II geben

anfânglich siclier vorhandenes [i] zugunsten von [ç], das in I heiniiscli

ist und zudem im begrifflich naheliegenden [dçu] existiert, auf.

[medesi] ist gelehrt, ebenso sporadisch in II auftretendes

[m9d9si].°

§ 154. Auslautend k' ergibt in I [ts], im Ca und II [u]. Die

Grenze zwischen den beiden Reflexen ist recht markant. Sie deckt

sich mit der Haupttrennungslinie der 1. und k. Mundart. Eine be-

friedigende Erklârung fiir die seltsame Vokalisation in II hat man
meines Wissens bis jetzt noch nicht gegeben. Horningi geht auf

das eigentliclie Problem (Vokalisierung des Palatals) gar nicht ein;

Meyer-Liibkes2 Deutung ts > ]? > h", „von da zu tief velarem tônenden

Reibelaut, endlich zum velaren Vokal", ist wenig klar. Ebenso

kommt auch Baist^ erst auf grossen Umwegen zum Ziele.

PAGE I: [pats]. Ca, II: [pauj.

DECE I: [dçts]. Ca, II: [dçu].

CRUCE I: [kruts]. Ca, II: [krçij].

VOCE I [buts] (allerdings selten), II [bçu].

Man vergleiche zu den beiden letztgenannten Beispielen das iiber

sie § 37 gesagte.

§ 155. g' hinterlâsst anlautend in der Mehrzahl der Fàlle den

Reflex [z]; daneben begegnet [g]. In fortlaufender Rede habe ich [g]

in I und in IIW nicht konstatiert, wohl aber in II 0. Hier ist [g]

nicht an eine bestimmte Gegend gebunden. Die Hàufigkeit des Auf-

tretens von [g] ist von Beispiel zu Beispiel verschieden. Nach den

leider nur spârlich vorhandenen Belegen zu urteilen erscheint [g]

nach [z] weit seltener als nach anderen Konsonanten [azzinuls]-

[elginul'], d. h. anlautend g' > [g] sucht sich in der Artikulations-

weise vorausgehendem [z] anzugleichen. Nach Vokalen vollends scheint

[z] die Regel zu sein:^ [g] (Verschluss mit unmittelbar darauf folgender

* Horning op. cit. p. 78.

2 M.-Liibke I, 370.

» Bais t ZRPh XII, 527.

* Dièse Beobachtung hat Schadel, Mundartliches am Mallorca 1905, p. 35,

auch fur das Mallorquinische gemacht.
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6 F. Kriiger

Enge 7O-72) — denn dies ist vermutlich die ursprûngliche Stiife —
nàhert sich im Ôffnungsgrade den umgebenden Vokalen (78 — . . . ) :

[la zjrmana]. Trilt nun [g] aber bei [la ginziba] ôfter auf, so kann

man dièse Erscheinung als das Ergebnis eines Dissimilationsaktes um
so ehër auffassen, als in I eine analoge, allerdings in andern Balinen

verlaufende Differenzierimg zu konstatieren ist und Spuren einer Dis-

similation in IIW ganz deutlich sind (s. u.^.

Als Beispiele vergleiclie man : le genou II [al ginul'] - [ai zinu'l] § 56.

les^ genoux I: [zinuls]; 92, 93 [dinuls]; 95 [denuls]; 94 [dunuls].

Ca: [dunul's] bis auf 70, °71 [dunuls]. II:°[ginul's] 2, i 7, 46; [zinul's]

in den iibrigen Orten von II 0, nur 63 [zunul's], 81 [dunul's]; VaCar,

87 [dunol's].

GiNGivA {la gencive) I: [zenzibo] 95; [zenzibes] 28, 30, 32, 93;

[zenzibus] 34; [zenziba] 23*; [zinziba]" 43; [zinlibç] 42; [zinzibesj 35,

36,39; [zanzibe]97; [zanzibes] 79; [zensibes] 44; [zenzibes] 92; [l'anzibe]

96; [ranziba]26, 77; [l'anzibes] 74
;
[zenzibes] 92. Ca: [zenzibo]; [zinziba]

71*; [iensibos] 68, 73; [zonsibo] 64, 69. Il 0: [zinzibos], aber 81, 82

[Èenzibo"], 4, 6, 12, 14, 16, 45, 54 [ginzibo]; II W: [genibos], 85 [azgenibos].

GERMANA (la sŒur) II [la zirmano] § 85.

In IIW sowie im Ca lauten genuculu und *genuculos durchweg

mit [d] an: [dunol'] bez. [dunul']; auch in I ist [d] zu belegen, nâmlich

in VaAr, 95, mitunter im Don. Der ALF verzeichnet audi anderwârts

(carte 638) z. B. Ort 791, 792, 772, 782, 783 [d]. Als Vorstufe zu

dieser Lautung nimmt Crescini^ mit Recht [dz] an, das zwar in

unserra Gebiete niclit zu belegen ist, das man aber in Corrèze

antriiît.

Lautphysiologiscli ist die Entwicklung wohl verstândlich: [g] (pala-

tale Affricata) yO^g— 2fg verscliiebt die Artikulationsstelle nach

vorn, ohne dass nur im geringsten die Artikulationsweise geândert

wiirde. Ans der palatalen Affrikata wird allmàhlicli eine dentale:

/9 e f — 2 e f. Tritt das Verschlusselement /9 der Aiîrikata in den

Vordergrund, wird also die Engenbildung /92 vernachlâssigt, so erscheint

[d] /9 0de; gescliieht das umgekehrte, so erhalten wir [z] /91<ie. Unter

Verànderung der Artikulationsart kann [z] (oder [d]?) zu [d] /9 2de

werden. Meyer-Liibke^ gibt intéressante Belege dafiir, dass sich

in vielen romanisclien Idiomen die gleiche Entwicklungstendenz

bemerkbar macht: [dz] im venezian., lombard., genues., mazedon.; ebenso

^ Ûber die Formen des Artikels cf. § 258.

* Crescini p. 41, A. 2. [dz] bedeutet wohl dentale Affrikata.

" M.-Lubke 1,328-9.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Eoussillon 7

in Sudostfrankreich (cf. ALF 638); ferner in portugiesisclien Mundarten.

Das Istrische wandelt [dz] > [z]. Die andere Entwicklung ([dz] >
[d] > [d]?)) nehmen das venezianische Festland und das Ràtisclie.

Oft genug ist aiif galloromanischem Gebiete eine interdentale

Affrikata (/9
0ef_2ef>^0â,de— 2d,de) zu konstatieren (ts, dz).

Das Kartenbild von gingiva ist recht bunt. Die in verschiedensten

Richtungen verlaufenden Entwicklungen der rasch aufeinander folgenden

palatalen Konsonanten erzeugen es (âhnlich wie bei caminu + aeia

§ 160). Von II habe ich bereits gesproclien; in IIW erscheint im

ÂVortanlaut [g]
(/Obi), zu dem wohl [é]^ eine Vorstufe bildet. Die

Artikulationsstelle ist demnach nach hinten versclioben, wâhrend der

anlautende Konsonant bei [dunol'] durch ein Verschieben derselben

von [g] nach vorn erreicht ist. In der nâmliclien Gegend erfâhrt

auch das zweite palatale konsonantische Elément Umbildung: [nz] >
[û], d. h. [z] teilt dem [n] die Artikulationsstelle y g mit, wâhrend es

von ihm Nasalitât (ô2) und Mundverschluss (/^-/O) iibernimmt; 85

hat wiederum Entpalatalisieruug eintreten lassen [û] > [n] = 7 g

> /îOef.

Im Ca lautet durchweg [z] an, ebenso ist das zweite palatale

Konsonantenelement gewôhnlich [z]; fiir das letztere tritt mitunter [s]

ein, das eine Vorstufe in [z] im Don und benachbarten Strichen hat.

Ob bei der Verânderung der Stimmbânderfunktionen (e 1 > e 3) [z] >
[s] das Frz. von Einfluss gewesen ist, muss unentschieden bleiben.

In 1 lautet zumeist [z] an, in IW begegnet dafiir vorwiegend

[1']. Der Dissimilationsprozess beruht hier in einer vôllig verànderten

Artikulationsweise: anstelle des Spaltes tritt latérale Ôffnung: y 2g
> ylg. Unter Vernachlâssigung der Differenzierungen der Vokale,

woriiber man § 56 vergleiche, ergibt sich fiir unsere 1. Gegend folgende

Filiation:

r- -fe 1 ^ [zçnzibe]
/[zanzibe] > ^^^ .^^^/ L " o-" [zçnsibç]

[zenzibe]<^ — [zenzibe]

\ [l'anzibe] > [l'anzibe]

§ 156. Intervokales g' fàllt iiberall, mitunter ja schon in vor-

romanischer Zeit.

viGiNTi > viNTi I [bint], II [binj.

QUADBAGEsiMU I [karemç], II [kurçzme] § 70,

MAGiSTRu I [mçstre], II °z. T. [mçstra] § 86.

1 a" f yOg h—2g 11 rfO £ 1.
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8 F. Kriiger

§ 157. Anlautend j zeigt die fiir g, mit dem es in yglt. Zeit

zusammenfâllt, im Anlaut konstatierten Eeflexe. Neben ûberwiegendem

[z] tritt in II [g] auf: [ginç] § 26; [ai gçk] § 31; [gulja] § 35.

Belege fiir [g] fehlen, wenn j ein Vokal vorausgeht:

Frz. ils commencent à jouer I: [zuga], aber [zuga] 97, 98, [zua]

77, 92, 95, auch 97. Ca, II: [zuga], 87° [zuga].

Bei *juDicT7 § 38 geht dem j nicht immer ein Vokal voraus

([luzugga] und [aizugge]), trotzdem erscheint stets [z]; icli glaube

dies als eine Einwirkung des folgenden [gg] erklâren zu diirfen.

§ 158. Inlautend j wird [z]: die jovis I [dizaus], II [dizçus] § 193.

§ 159. J im Auslaut begegnet bei maju I: [mai]. Ca, II sowie

der 1. Ort 40: [mac].

4. Velare: k (=ca,o,u)^ q (==Ga,o,u).

§ 160. Anlautend k bleibt als [k] bewahrt.

CATHÉDEA I: [kadjçra] 26, 43, 77, 100, 101; [kadyçr(^] 37, 38, 42,

79; [kadyçro] 75; [kadyçro] in den nicht durch Ziffer bezeichneten

Orten von I; [kadyçro] 78; [kadyçru] 36, 39; [kadyeru] 34, 35; [kadyera]

23; 40 liât neben [kadyçro] [kediro]; 41 [kodiro]. Ca: [kadira] 71*;

[kadira] 65, 69, 72, die ûbrigen Ca-Dorfer [kadira], das auch in

II gilt; beachte aber 2, 6, 7, 9, 16, 44, 47, 50, 51, 61, 80—82, dazu

in IIW [k^diraj.

CAUSAS I [kauzes], II [kçzas] § 41.

coEiu I [kçr], Ca [kqeiri], II [kuiru] § 33.

coMPEEHENDERE I [kumpreuç], II [kurnpçnra] § 77.

Eine Scheide der 1. und k. Mundart liefert die Entwicklung des

K bei CABALLu § 63, indem, wie 1. c. schon betont ist, I das frz, Wort
iibernimmt; dort lautet entweder [c] oder [s] an. Der ALF carte 269

transkribiert in Ort 792 [kabalj, [kabals], wâhrend ich [sebals]

notiert habe; durch die Beziehungen des VaAr mit VaCar mag die

erbwortliche Form sich bis heute erhalten haben; nunmehr droht ihr

aber vom frz. Eindringling Vernichtung.

Auf fremden Ursprung weisen die Entsprechungen von frz. la

cheminée § 45. [c] lautet fast durchweg in I, sehr oft auch in II

an; in beiden Mundarten begegnet daneben [s]. IIW kennt nur [s],

das durch Dissimilation entstanden ist: [simançza] > [simançza]; in I

und II existiert das Suffix -[eza] nicht.

§ 161. Inlautend k wird stimmhaft.

LACTUCA I [rçitligo], II [l'çituga] § 38.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 9

SEcuEU I: [segûr] 39, 92, FenN (ausser 28); [segii] 93; [segiire]

AudO; [seg'iirg] 74; [sigiir] 28, Aud W; [sigiire] 77; [segœr] 43; [sigcpr]

97; [segurt] 40; [segiirji 100; [siœr] 95; [siir] 97. Ca: [sogœr]; [s8gqer]

69; [segqer] 68; [segœrt] 71*. II 0: [segurt], aber 54, 56, 57 [sagure];

[s8gur] 80, IIW (ausser 84 [segur] ).

AcucuLA I [agul'o], II [agul'e].

FOEMiCA I [furmigo], II [frumiga] § 8.

Icli liabe bei den genannten Beispielen zumeist [g] transkribiert.

Damit begehe ich eine kleine Ungenauigkeit, die hier erwàhnt sei.

Tatsâclilicli liabe ich nur selten [g] mit 7O, ebenso selten aber [g]

mit 72 gehort; ich habe vielmehr intervokales [g] zumeist als mit

7 2 gesprochen aufgefasst. Diesen Laut wolle man daher unter dem
mit [g] transkribierten in intervokaler Stellung verstehen. Einen

grôsseren Ôffnungsgrad habe ich durch die alphabetische Transkription

kenntlich gemacht ([g]).

Mitunter ist in I Schwund des intervokalen Konsonanten zu

konstatieren: [l'çitûa] 98, [l'çitup] 93, 94, 97; [sicer] 95; [furmig] 94.

Von der Stufe [g] 7 2ij wurde° [g]
72ij z. B. [zuga] 97, 98, daraus

in Umgebung von Palatalen [g] 72111 z. B. [sepr] 100, [furmigo] 95,

97; durch ein weiteres Annâhern an die Artikulationsstelle des [i], [ii]

iiber [y] und ein Eintreten in dièse wurde der vollige Schwund moglich.

[zua] ging als Vorstufe unmittelbar [zuga] (7 3 < 7 2) voraus. Das

Schwinden des g ist nur in einem Teile unsres 1. Sprachgebiets be-

merkbar (VaAr, Sault), Sekundâr ist [d] in [l'çitiido] 96 entstanden.

Infolge des vorangehenden au bleibt [k] nach°Meyer-Lubke2
stimmlos (phonetische Erklârung?) in I [auko], II [çka] § 41,

KK erhâlt sich im Inlaut als [k]: I [bakes], II [bakos] § 138.

§ 162. Im primâren Auslaut fàllt k:

Frz. cela I [ako], II [9so].

Im sekundàren bleibt es:

PAucu I [pauk]. Ca, II [pçk] § 235. paupere amicu I [pauramik],

II [pobramik] § 8.

Eine intéressante Sonderstellung nimmt *limacu § 47 ein und

zwar beziiglich der Entwicklung des in den Auslaut tretenden Kon-

sonanten als auch des Tonvokals. Als lautliche Fortsetzung des ge-

nannten Grundwortes ist [l'Imak] anzusehen, das in IIW, dazu in 82

» Unter [§] yerstehe ich einen Engelaut mit folgender Organeinstellung: «"

/?" 72h i rfO fl.

» M.-Lubke 1,361.
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10 F. Kriiger

gilt; [l'imats] 93 ist der entsprechende Plural, [l'imak] gilt auch in

Nordkatalonien. Der Konsonant ist lautlich bei [l'imauk] IIO, dazu

in 40, 68, 70, 92, 100. Die zahlreichen Bilduiigen von Tiernamen mit

dem Suffix -ald {crapaud, pataud, levraut u. a.), die siidfranzosisch

genau so beliebt wie im nordfranzôsischen sind, mogen die Form
[l'imaut] sekundâr veranlasst haben; ans einer Kontamination von

[l'imaut] mit [l'imak] wird [l'imauk] entstanden sein. Eine Be-

einflussung durcli das Suffix -ald zeigen IIW und Nordkatalonien

nicht. Wie oftmals liât der nôrdliclie Einfluss an der Cerd Hait gemacht.

[l'jmçt], [limçts] deuten auf das Suffix -ittu. [l'imçk] 77 hat zwar

den Vokal des soeben genannten Suffixes, entleiht aber den auslautenden

Konsonanten dem in der Nachbarschaft und vielleiclit friiher im Dorfe

selbst gesprochenen [l'imak] bez. [l'jmauk].

§ 163. Anlautend g zeigt keine Verânderung:

GUTTAS I [gutes], II [gutas] § 137; gustu I, II [gust] § 32.

Die bekannte lehnwôrtliche Form zeigt [zardin'ç].

§ 164. Gefallen ist g im Inlaut bei frz. heureux I [iiruzi], II

[uruz^s] § 81. *TEGULOs I [teules], II [tçulas] § 140.

Das proklitisch verwandte°EGo > eo wird in I [y^u], neben dem
selteneres [yeu] stelit: der Ôffnungsgrad des [ç] y 7 nàliert sich all-

mâhlicli dem des vorangehenden Reibelautes [y] y 2 ([ç] > [e] = 77

> y h). Eine weiter fortgeschrittene Assimilationsstufe stellt [yiu]

/S > /3 vor, das in I selten, ziemlich oft aber im Ca erscheint. In

[yu] 70 ist die Angleichung vollkommen. In II ist g nicht gefallen,

vielmehr ist das Fiirwort frûhzeitig zu [yo] > [zç] geworden. Eine

deutliclie Grenze besteht zwischen I und II (x).

sANGuisuGA § 43 weist in II [g] durcliweg auf, in I dagegen

deuten Spuren auf kiinftigen Ausfall des intervokalen Velars. Der

Ûbergang von -g- zur Scliwundstufe vollzielit sich langsam; als Ent-

wicklungsstadien nenne ich [sansiigo] > [sausii^o] 95, 98 > [sansiiyç]

30, 32 > [sansiio] VaAr und anderwârts (vgl. die Entwicklung des ent-

sprechenden stimmlosen Verschlusslautes in analoger Stellung § 161).

B) Konsonanten + i.
^

1. Labiale: bi, vi.

§ 165. Inlautend bi ergibt [z] bei eubea I [ru^QJ, II [ruza]

§ 144.

* Konsequenterweise sollte dièses Kapitel nnter C (§ 179 ff.) (Konsonanten-

gruppen) untergebracht werden. j bedeutet einen palatalen Reibelaut (mehr oder

weniger stimmhaft).
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 11

Franzosische Art der Entwicklung zeigt in I, z, T. auch

in II:

*RABiA I: [raca] 43; [racç] 38, 78, 79, 100; [raco] 24, 25, 28—30,

32—34, 74, 75, 93—97; [racu] 36, 37; [ragç] 42; "[rage] 40; [raza]

101; [razo] 98, 99; [raza] 23; 77 hat [raca] und [raDia]. Ferner habe

icli die Adjektivformen [enracat] 26, 28; [anracat] 39 sowie [anrezat]

31 notiert. Ca: [rabi], nur° 69 [raéa]. IlV °sowie ConflW, VaSa, 7,

45, 47—51, 59-61 [Tatii]; 1, 4, 5, 6, 40 [raca]; 58 hat beides. [raga]

62; [ragQ] 41; [ragga] 12. In 14, 15, 17—22 [anragat]; 8, 13 [anragat];

9 [anragat]; 10 [anracat].

V. Es ist intéressant zu bemerken, dass die (nicht volkstiimliche)

typisch-k. Form [rabi] im westliclien Teile unsres k. Gebietes

ausschliesslich gilt, dass sie aber im ôstlichen der nach franzosischer

Weise gebildeten Platz maclit. [rabia] 77 ist gleichfalls gelehrt (s. u.

[gabyo] usw.).

§ 166. Auslautend bi bei rubeu ist in beiden Mundarten ver-

schieden beliandelt bei I [ruza], II [rue]; nur 92 hat nach k. Weise

^l > [c] gewandelt.

§ 167. Inlautend vi wird [z] *plôvia (oder *ploja ?) I [plçizo],

Ca [plœza], II [pluza] § 182.

*LEViARiu I: [l'auzyç] 34; [l'auzyç] Don, 23*, 99, 100; [yauzyç]

29; [lauzyç] 25—28, 30, 31; [l'auzye] 95; [l'auzç] 93; [l'auzç] 24°, 32,

36, 39, 40, 43, 92, 94; [lauzç]°33, 42. Ca:° [l'auzç] au°sser 64, 72

[l'auzç]. IIW, dazu ConflW,°18, 44, 52, 62 [l'auzef, aber 82 [l'auze],

91 [l'auze]; [l'auzç] 16, 18, 52, 53; [l'uzç] VaSa, ConflCentr (ausser 62),

VaNoh, ConflNO, ConflSO; [l'uze] 16,VaMol ausser 22 [l'auzç].

Die zu erwartende Bildung I [zyç] ist nur einmal zu belegen.

Von den drei rasch aufeinder folgenden Palatalen ([1'], [z], [y]) àndert

der eine ([z]) seine Artikulationsstelle (/Ig > /91f). Es entsteht

aus [l'auzyç] > [l'auzyç], das recht oft anzutreffen ist. Andererseits

kann [zyç] auch [zç] werden (Ausgleich in der Artikulationsart),

das in FenS beliebt ist. Aus [zç] (nicht [zyç], was lautphysiologisch

wohl begreiflich wàre) mag [zç] entstanden sein; ich schliesse dies

aus der ràumlichen Nachbarschaft der beiden Eeflexe.

Nach dem Gesagten ist im ôstlichen Teile unser Sprachgebiet

fiir *LEviARiu homogen; weiter westwàrts steht 1. [zyç] k. [zç] gegen-

ûber und zwar folgt die Scheide der § 7 genannten Linie; das Ca
hat [zç] und sondert sich damit von der Mundart von I und II;

VaCar und VaAr sind homogen.
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12 F. Kriiger

Nicht erbwôrtlich ist k. [at>i] aviu, avia § 298. 87 [abie] zeigt

eine unsrer Gegend fremde, aber westlicheren Gegendeni wohl be-

kannte Gestalt.

CAVEA zeigt ebenso nicht erbwortliclie Fortsetzungen und zwar

in I wie in II.

I: [gabya] 26, 79, 100, 101; [gabyç] 38, 42, 74, 78; [gabyo]

30, 33; [gabyo] 24, 25, 27—29, 31, 32, 34, 75, 92, 94-99; [gabyu] 36,

37, 39; [gabyl] 23; [gapya] 43; [gabi] 40, 77, 93, dazu im Ca und IL

2. Dentale: ti, di, si, li, ei; ni.

§ 168. Intervokales ti wird in I [z], wâhrend es in II keine

Spur zu hinterlassen pflegt.

RATioNE I [razu], II [tou] § 36. Im Ca bleibt [z] : [razu] ; in IIW
ist sekimdâr ein Konsonant eingetreten [rogu] und [rogo].

Fiir SATioNES § 36 ersclieint in II durchweg [z] < ti; das Wort
hat als Lehnwort zu gelten, jedenfalls ist [sao] in Katalonien in der

Bedeutung „Jahreszeit" nicht bekannt.

TiTioNE hat ebenso in II reclit oft [z] : titione I [tizu], dazu im

Ca und IIO; 16 [tiu], 17 [tiyu]; 82, IIW [tizo], aber 91 [tiyoj, 87

[buskal'].

Man erkennt, dass die lautliche Fortsetzung von -ti- in II sich

nur noch in Enklaven hait; das Franzôsische siegt. In Nordkatalonien

begegnen nur Formen mit Schwund des inlautenden Dentals.

Es ist zum mindesten auffâllig, dass gerade fiir -ti- sich ur-

spriingliche Formen in Roussillon nur in so geringer Zahl erhalten

haben. Durch den regulàren Ausfall des -ti- war das Zusammen-

stossen zweier Vokale gegeben. Wir haben gesehen, wie peinlich

man den Hiatus meidet. SoUten da nicht [z] haltige Formen der (frz.)

Gebildeten und Nachbarn einen willkommenen Ersatz fUr dièse ge-

boten haben?

§ 169. TI im Auslaut wird in I [ts], in II tritt Vokalisation zu

[u] ein; das Ca schliesst sich der Entwicklung von II an.

PRETIU I: [prçts], Ca, II: [prçu].

Eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Mundarten ist nicht

zu finden.

§ 170. Anlautend di zeigt, wie zu erwarten, dieselben Réflexe

wie anlautend j und g^, i, d. h. vorwiegend [z].

1 Cf. Schadel, RDR I (1909), 401 ff.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 13

Frz. le jour I: [zun]. Ca, II: [diye]; 71* [diya]; 7, 22, 41, 44,

45, 51 [diya].

Grelehrten Ursprungs ist I [dyaplç], II [dyabbb] § 311.

§ 171. Di im Inlaut ergibt ebenso gewohnlich [2].

ADJUTO I [aziidi], II [azudi] § 180.

MEDIA NOCTE I [myçzonçit], II [mizenit] § 19; média hora I

[myçzuro], II [mizQro] §103; média I [..myçzo], II [..mizg] ib.;

frz. laide I [1'§zq],° II [l'çze] § 42.

Formen wie [micenit] 44; [micçrg] 3, 15; [mica] 44; [migçra] 16,

44, 49, 50; [mige] 10, 15; [l'^ga] 10, 14—17 durften in Anlelmung ans

Maskulinum entstanden sein.

§ 172. Auslautend di in hodie § 33 wird in I, II [i], selten tritt

[y] auf ; der fiûhzeitige Ûbergang von di > [y] > [i] findet womoglich

seine Erklàrung iu der hàufigen proklitischen Verwendung des Wortes.

Sonst wird -di > [c]:

MEDiu [myçc] 79, [mie] 71*.

Frz. laid: II sowie in den benachbarten Orten von I [l'çc] § 33.

Frz.jevais 1 [bau] desgl. Ca; II [bai], 46 [bac], [bai] wird von

Niepage^ als lautlich ans [bac] entwickelt angenommen.

§ 173. Fiir inlautend si steht mir allein ecclesia § 20 zur Ver-

fiigung, dessen Fortsetzungen mehr oder weniger gelelirt sind. In I

gilt [glçizo], in II [iglçzi]. Die beiden Formen sind markant von-

einander getrennt (x). Das Ca bat eine von I und II verschiedene

Form [qenazglçzi]; àhnlicbe Bildungen erscheinen in der alten Urkunden-

sprache oft:^ esgleya, sgïeya, esglesia, esgleya u. a.

§ 174. Li wird in- wie auslautend durch [!'] fortgesetzt:

Frz. le tailleur I [tal'ur] § 85.

coNsiLiu I, II [k^nsel'] § 14.

ALiu I, Ca, II [al'].

Franzosischem cheminée § 45 entsprechen in unsrer Gegend

Bildungen mit verscliiedenen SuMxen. -aria liegt [-çro] I zugrunde,

desgleiclien [-cira], [-Çii^a] iïn Ca. In II erscheint dasselbe Suffix

kontaminiert mit andern [-çl'a] bez. [-el'o]. [y\ zeigen 57, 63, ferner

im Ca Ort 04, 65 [-çyo]. Aus [-çya] mag, was die lokale Nachbar-

schaft von [-çya] und [-çza] wahrscheiulich macht, [çza] entstanden

sein. VaAr zeigt àhnlich wie II [-çyo].

juLioLU § 31 weist in I eine lautliche Weiterentwicklung von

Li auf, wâhrend das Ca und II niclit erbwôrtliclie Behandlung von

1 Niepage RDR 1,354.

« Id. ib. 356.
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14 F. KrUger

Li zeigen: I [^ul'et], Ca, II [zuRçt]. Grenze zwischen [1'] und [li] ist

deutlich (x).

LI in FAMiLiA wird in I [!'], II dagegen hat niclit erbwortliche

Formen:

FAMiLiA I [famil'o]; [famil'a] 33; [famil'u] 34—36, 39; [famil'a]

23, dazu im Ca. II: [famiii]; [famitj] 1, 5—7, 11, 12, 14, 57, Va Mol;

[femili] 13; [famil'a] 47; [famil'a] 16.

Die Formen in 16, 47 diirfen wir als unter dem Einiluss des 1.

und des frz. entstanden anselien. [famili] liât ein fiir II auffàlliges

[1]; es ist wahrscheinlich, dass die beiden umgebenden geschlossenen

Voi'derzungenvokale das Heben der Zunge an den Hintergaumen ver-

hindert haben.

§ 175. Ûber das Verhalten von ei im Suffix -aeiu habe ich

schon §§ 28, 147 gesprochen; der Palatal teilt k seine Artikulations-

stelle mit, worauf dièses, in den Auslaut tretend, fâllt. Im Suffix

-ARIA wird E gleichfalls palatalisiert , docli bleibt es, da inlautend,

(als Dental) erhalten. Der palatale Engelaut ist gewôhnlich nicht

bewahrt, doch ist seine Wirkung auf den Tonvokal wenigstens zu

erkennen.

Eine Fortsetzung desselben ist in Ca und II bei coeiu Ca
[kqpiri] bez. II [kuiru] § 33 zu finden; I liât [kçr].

§ 176. Intervokales ni wird [n] bei

*MONTANEA I [muutano], Ca, II [muntana] § 24.

In andern Bahnen verlâuft die Entwicklung bei

LiNEU I: [l'inze] 24, 35, 43, 79, 100, auch 44; [l'inze] 23; [linzej

25, 26, 28, 30, 36, 39, 42, 74, 95, AudO; [linze] 77, 93, 99. Ca: [l'inza],

nur 69 [l'inzi], 71* [l'inza]. II: [l'inza].

Vermutlich stammt das Wort aus dem frz.; in Katalonien, iiber-

haupt auf der iberisclien Halbinsel ist jedenfalls das Etymon unbekannt.

In Tarragona habe ich [rçba] notiert.

Sekundâr entwickeltes [ny] wird [ri].

Im Auslaut wird ni ebenso [ri]: junitj I [2ûri], Ca [zqeri], II

[zuri] § 39.

Gelehrt ist [dimçni] § 311.

3. Palatale: ki, gi.

§ 177. Inlautend ki sowie kki liefern [s].

SALSiciA I [sa^siso], II [susisa].

*BEAccHios I [brâsi], II [brasus] § 23. Davon abgeleitet I [sçm-

brg,sa], II [sambrasa] § 53. .
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 15

§ 178. Intervokales gi hat

coEEiGiA I: [kureza] 77, 100, 101; [kurezQ] 79, 99; [kurezo] 31;

[kurçzo] 92, 93; [kurezçf 24, 27, 28, 32, 33, 75,° 94—98; [kurezu] 34;

[kurez9] 23*; [kurego] 42, dazu 41; [kureca] 43; [kurecç] 38; [kureco]

29° 30; [kurecu] °35—37, 39. Ca: [kurez9] 65, 68, 71, 72; [kurçze] 6°9,

70, 73; [kureza] 65*, 71*. II: [kurezaj 83, 86, 91; [kurçza] 81, 82, 84,

85, 87, 88° 90°; [kurçga] 54—56, 58, 80, aucli in 43; aile nicht ziffern-

mâssig aufgefiihrten ûbrigen Orte in II [kurçgga]; 49; [kurçgca].

*coRRiGiu pflanzt fort [kurçc] 60—62.

In II ist demnach [gg] iiberwiegend; Ansatz zum Yerlust des

Stimmtons zeigt Ort 49 ; in Confl W begegnet mitunter [g], nocli weiter

westlich [z]. Dièse Lautung gilt vorzugsweise im Ca und I. Fen N
und Fen S liaben indessen im Gegensatz zur gesamten ubrigen 1. (I)

Gegend [c]. Eine Grenze zwischen I und II ist dalier nur im Osten

gegeben. 41, 42, 43 haben nach 1. Weise nichtgelângten Konsonanten,

jedoch nach k. den Stimmton.

HOEOLOGiu § 140 zeigt in II wie coerigia fiir gi [gg]; weiter

westlich gilt [g], II W hat aber [c] wie der grôsste Teil von I. [z] be-

gegnet in I nur sporadisch (Ort 26, 99, 100). 42 entlehnt den Stimmton

dem k. Im Osten sind demnach I und II geschieden, im Westen sind

sie homogen. Das Wort gehorte urspriinglich nicht dem heimischen

Wortschatz an; dies mag die von der Entwicklung von gi bei coeeigia

so verschiedenen Réflexe erklâren.

EXAGiAEE § 46 hat nur in I eine Entsprechung [ansaza]; das

gesamte 1. (I) Gebiet hat die einheitliche Lautung [z]. Môglicherweise

hat Fen N und Fen S [c] aufgegeben, weil eine reiche Zahl von Verben

auf [-za] < -iDiAEE z. B. [kareza], [neteza] u. a. daneben standen.

C) Konsonantengruppen.

^

1. Labialverbindungen.

a) PT, PS, PL, PE.

§ 179. In der Gruppe pt gleicht sich der Labial an den Dental

an: pt > [tt[ > [t]:

SEPTE I, Ca, II [sçt].

SEPTEMBEE I [setembrc], II [setçmbra] § 22.

pt'm wird zu [mm] vereinfacht:

SEPTiMANA I [semmano], II [sammana] § 52.

* Sekundâre Gruppen behandle ich in unmittelbarem Anschluss an die
primaren.
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16 F. KrUger

§ 180. PS wird in I [is], in II steht [§] neben [y§].

CAPSA I: [kaisa] 26, 77, 100, 101; 43 daneben [kasa]; [kaisç] 38,

78, 79; [kaigo] 24, 25, 27—33, 40, 74—76, 92—98; [kaisu] 34—37, 39;

[kaiso] 23*; °[kaso] 99. Ca: [kaisa], 71 aucli [kaisa]. °IIW, dazu 8,

10—14, 16, 18, 19', 22, 49, 54, 56, 82 [kasa], Ort 20,°48 daneben [kaysa];

41 [kaso]; 44 [kaisa] und [kaise]; die iibrigen Orte von II [kaysa].

Eine deutliche Grenze ergibt sicli demnach im Westen, nicht

aber im Osten, da es natiirlich oft nicht leicbt ist, [ys] von [is] zu

scheiden.

§ 181. pp's ergibt in I und im Ca [ts], in II [ps]:

DEAPPOS I, Ca [drats], II [draps] § 84. Ort 64 bildet nach dem
Plural sekundâr den Singular [drat]. Vgl. eine parallèle Entwicklung

bei *coLPos I [kçts], II [kçps] § 31.

§ 182. Anlautend pl bleibt gewohnlich.

*PLÔviA I: [plçiza]77, 101; [plçizç] 38, 79; [plçizQ] 95,97; [plçizu]

36, 37; [plçzç] 42, 78; [pl^zu] 35; in den°iiiclit ziffernmâssig angegebenen

Orten von I°[pl§zo]; [pî/çizo] 96, 98; [pl'çza] 100; [pl'çzo] 94,99. Ca:

[plœza], 71* [pïœzaj. II: [pluza], 41 [pluzo].

PLUMA I [pliimo], aber 100 [pl'uma]; 24, VaAr [pl/umo]; II

[pluma] § 39. " °

PLUMBU I, II [plum], aber 24, 95, 98 [pl'um] § 36.

Intéressant ist die in der romanisdien Sprachgescbichte nicht

unbekannte Palatalisierung des nachkonsonantischen [1]; hier stehen

wir in den ersten Anfângen der anderwârts schnell und weit fort-

schreitenden Entwicklung ([pl] > [pl'] > [p/] > [c] u, à.). Der Wandel

ist namentlich in IW zu belegen und zwar ebensogut fiir anlautend

wie inlautend pl. Schâdel^ glaubt, in Merens (93) sei pl > [pl/]

unter Einfluss der an der Noguera Pallaresa [pl/] sprechenden Kata-

lanen geworden; da es indessen kaum angàiigig ist, einen Einfluss fiir

die librigen [pl'] sprechenden Orte (z.B. 24 u. a.) aus dieser Gegend

herzuleiten, werden wir einen spontanen Wandel in unsrer Gegend

anzunehmen habeu.

§ 183. Inlautend pl wird in I gewohnlich durch [pl] fortgesetzt;

in mehreren Orten (IW) (s. 0.) erscheint [pl/]. Der Labial wird nur

in nahe k. Sprachgebiete gelegenen Ortschaften stimmhaft 39, 40, 42,

dazu in 95 [bl']. Das Ca hat [pl] und [bl]. II hat fast durchweg
[bbl], [bl] tritt in 90, [pl] in 91 auf. Sieht man von den k. EinflUssen

1 Schadel, RDR 1,87.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 17

im Fen ab, so ergibt sicli im Osten eine markante Grenze zwisclien

1. und k. Mundart. Man vergleiche als Beispiel duplu I [duple], II

[dubbl9] §88.

§ 184. PE im Anlaut erscheint allgemein als [pr].

PEiMARiu I [priimyç], II [primç] § 26.

Bei PEËNDERE I [prene], II [pçnre] § 89 ist [r] infolge von

Dissimilation in der Ton- (II)° oder Nachtonsilbe (I) geschwunden. Das

Ca schliesst sich II an. Die Grenze zwischen 1. und k. Mundart ist

recht deutlich.

Intervokale pe und p'e ergeben [br].

APEiLE I [abrilj, II [abriè] § 8.

LEPOEE I [l'çbre], II [l'çbre] § 89.

In I tritt mitunter Metathesis ein bei pipeee § 11: I [pebre],

aber 32, 79, 94, 95, 101 [prebç]; 96, 99 [prebe]. Das Ca und II kemien

nur Formen ohne Umstellung [pçbre].

Lautet K an, so scheint in I die Metathese die Regel zu sein:

CAPEA I [krabo], ebenso Ca [krabe], dagegen II [kabre] § 94.

*CAPEiTu I und Ca [krabit], II [kebrit] § 62.

Verànderung bez. Beibehaltung der urspriinglichen Lautfolge

bietet ein deutliches trennendes Kriterium fiir 1. und k. bei den

beiden soeben genannten Beispielen.

Nidit iiberall wird e umgestellt bei coopeeire I [krubi], selten

[kubri]; [kiirbi] 93, [kcprbi] 95 sind vereinzelt. Das Ca hat recht selten,

II nie Metathese.

§ 185. Die Entwicklung- von p'e bei paupeee (§ 8) scheidet I

und IL In II wird p'e wie bei den oben erwàhnten Fâllen [br], ebenso

im Ca; in I indessen assimiliert sich [bj dem vorausgehenden [u]

([b] «2/" > [w] al 732 > [u] «3/3) und vereinigt sich mit ihm:

I [pauramikj, II [pobramik]. 98, 99 setzen [r] hinter das anlautende

[p] [prauramik].

Man beachte, dass dem k. die Metathesis ^ des [r] durchaus

fremd ist.

b) BT, BL, BE.

§ 186. Inlauteud b't:

MALE + HABITA L [uialauta] 26, 43, 77, 101; [malautç] 42, 79;

[m§-lautu] 35, 39; [m^lautô] 23*, sonst in I [malauto]. Ca: [malaute].

^ So auch in den westlichen Pyrenàentàlern im Gegensatz zum Gaskognischen.

Cf. Schâdel, Eo XXXVII (1908), 147—8.

Bavas de di»le«tologie romane, V. 2
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18 F. Krliger

II: [malalta] ausser VaSa [meialto]. Ort 15 hat beide Formen neben-

einander.

Auf dem gesamten Gebiet ist b't wohl iiber [bt] > [wt] > [çt]

geworden; auf dieser schon im friihen Mittelalter belegbaren Stufe

sind I und das Ca stelien geblieben, wâhrend II in ein weiteres

Stadium der Entwicklung [ut] > [H] getreten sind.i Dieser Wandel

ist fiirs k. charakteristiscli und nicht im Siidfranzôsisclien anzutreffen.

Âhnliche Wege ist auslautend b't beim Magkulinum mâle +
HABiTTj § 68 gegangen. -b't > [ut] > [u] > [1]. Die âlteste Stufe

bewahrt I; in einigen Ortschaften, aber nur in solchen, die dem k.

Sprachgebiet reclit nahe liegen, ist die nâclist jiingere Stufe anzu-

treffen; sie ist sonst nicht im Dpt de l'Aude und im Dpt de l'Hérault

(ALF carte 803) bekannt. Es wird demnach zweifellos, dass in den

Grenzorten [t] unter Einfluss des k. geschwunden ist; ob es aber zu

der Zeit, wo das k. [malaut] > [malau] wandelte oder aber in jiingerer

Zeit fiel, kann nicht entschieden werden. Ort 52 reprâsentiert als

einziger k. Ort den Rest einer alten Lautung. Ort 93 entwickelt

wie das k. [u] > [è].

Einen analogen » Wandel von sekundârem [au] > [al] in II

demonstriert [galta], aber I [gauto].

cuBiTu § 35 hat sonderbare Fortsetzungen. [i] in [kujde] mag
auf [ii] < [u] zuriickgehen; Belege fiir die altère Stufe stehen înir fur

CUBITU nicht zur Verfiigung, wohl aber fur andre Worte, z. B. arbore

> [aibra], wo eine âhnliche Entwicklung zu [i] stattgefunden hat.

[kude] geht entweder auf [kuide] zuriick oder ist die unmittelbare

Fortsetzung einer àlteren Entwicklungsstufe (*[kuua9]) [kudit], [kudet]

begegnen auf dem ALF carte 330 selten. Aus [kuide] kann [kuire]

werden; der lautphysiologisch wohl verstândiche Wandell (man vgl.

[-d-] > [r] im Hérault) ist auf einem grossen Telle des siidfranzôsischen

Sprachgebiets vollzogen.

In andern Bahnen ist die Entwicklung in II und im Ca ver-

laufen [kçddze]; daneben kommen Formen mit [dz], [ds], [ts] vor. Alt-

katalanisch ist cubitu > coUe, danach cohada, recolzar geworden.

Die Vorstufe bildet *couze (Ollerich p. 23). Wahrscheinlich ist, dass

wie [salz9] > [sadze] auch colze > [kçdza] sich gewandelt hat. Bei

cohe selbst bleibt die Bedingung fiir das Auftreten des [z] statt [d]

*[kou[d8] > [koMe] festzustellen.

§ 187. bb't wird im westlichen Telle unsres 1. Gebietes [ttj,

wâhrend der Osten die Doppelkonsonanz vereinfacht hat. Beide

1 Cf. Schadel BDR III (1911), 104—5 und M.-Lûbke 1,476.
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Sprachgeogr. Untersucbuugen in Languedoc und Roussillon 19

Réflexe sind ràumlicli scharf getrennt. Da im Dpt de l'Aude (vgl. die

SABBATi § 89; ALF carte 1186) niir stimmlose Fortsetzungen der lat.

Konsonantengruppe existieren, ist [dd] in 39, 40, 42 wohl ein Katala-

nismus. 43 hat gelângten stimmlosen Konsonanten. II zeigt durcliweg

[dd], II W ist auf eiiier âlteren Stufe stehen geblieben [bd], [pt]; in

84 hat dasselbe Sujet beide Lautverbindungen. Vereinzelt erscheint

[pt] noch im gaskognischen Sprachgebiet, sonst sind in Siidfrankreicli

nur fortgeschrittenere Entwicklungsstadien zu finden. [bd] ist die

Vorstufe fur [dd] II 0, [pt] fur [tt] VaCar, 81 sowie IW und [t] 10.

Im Ca liabe ich [dd], [tt] und [t] gefunden. Es erhellt, dass eine

Scheidung von 1. und k. Mundart nur im Zentrum unsres Gebietes

vorgenommen werden kann; dort deckt sich die Trennungslinie mit

der iiblichen Grenze (x).

§ 188. Primàres bl wird in einigen Ortschaften von IW [bl'];

die iibrige Gegend erhâlt [bl] vgl. blancu.

§ 189. b'l wird [ul] I, [ul] II bei sibilaee I [fiula], [siuia]

§ 23. Auf spâte Synkope weisen mobiles I [mçpli], II [mçbblas] § 31;

DiABOLu I [dyaple], II [dyabbla] §311.

Frz. aimable I: [aimaple] 24, 28—31, 42, 79, 92; [aimaple] 23,

26, 27, 32—36, 74, 75, 93, 101; [aimapl'e] 95, 97, 98, lOoJ [aimable]

25, 78, 94; [aimabble] 42; [aimabble] 37, 39. Ca: [aimable] 73; [^mabla]

72; [papla] 67, 88;° [braba] 68; [brabi] 64; [estimât] 65; [estimât] 69;

[gwape] 70. II: [amabblo] 9, 49; [pa°bbl9] 22, 51, 52, 57, 58;°[amabl9]

62, 63; [çmaple] 54; [amapb] und [afaple] 91; [estimabbla] 56, 81,82;

[8stimat|° 18, 80, 87; [astimos] 90; [estjmos] 89; [kumplazen] 86;

[kumplazçn] 1, 13, 14, 19— 21, 61; [gresyus] 15; [gwapu] 45; [braba]

2,
4°

5, 10, 12, 44, 46—48, 55, 59 ebenso in 1, 9, 22, 51; [bu] 6, 7;

[bçnbu] 84; [bunik] 16; [çmedabundat] 85.

[bbl] ist nach den Beispielen zu urteilen in II die Regel, in

ConflW begegnet mitunter [bl], wàhrend IIW [pi] vorzieht. I hat

vorwiegend [pi], das in mehreren Orten von IW [pi'] wird. [bbl] ist

in einigen Dorfern des FenS (37, 39, 42) durchweg, in Ortschaften

von AudO (23, 25, 26) neben anderen Lautungen anzutreffen; [bl]

erscheint vereinzelt in VaAr. Als Grundgegensatz darf wohl der der

Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit der Gruppen angesehen werden.

In dieser Hinsicht ist I deutlich von II getrennt; IIW bevorzugt

wie I die stimmlosen Réflexe.

Ein Blick auf den ALF (z. B. carte 848 u. a.) lehrt, dass I und

die benachbarten 1. Gegenden die Stimmlosigkeit nicht allein dem k.,

sondern auch dem Gaskognischen gegeniiber auszeichnet. Es gilt dies

2*
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20 F. Kruger

nicht allein von den Entsprecliungen der Gruppe b'l, sondera auch

von denen anderer, die eine analoge Entwicklung nelimen z. B. pl,

bb't. Der Parallelisraus der Entwicklung dieser drei Gruppen in

unserm Gebiete ist eklatant. Da das gesamte Dpt de l'Aude sowie

die umgebenden Striclie stimmlose Konsonantengnippen zeigen, darf

man wohl in den stimmliaften in I vom k. beeinflusste Réflexe er-

blicken, da sie nur in der eigentlichen Grenzgegend vorkommen.

§ 190. BR wird [t>r]: febre I [fyçbrç], II [fçbre] § 88.

FEBRUARiu I [fçbryç], II [fabrç] § 26.

OCTOBRE I [çtçbre], II [çktQbra] § 35.

[r] wird in °28, 3°3, 79 umgestellt [frebyç].

§ 191. b'b ergibt iiberall [ur]: bibere I [beure], II [bçura] § 89.

SCRIBERE I: [eskriure], 23*, 26, 28, 31, 92; [eskriure] 32—35, 97;

[eskriuro] 40; [eskriure] 9°5; [eskriure] 93, 94, 101; [askriure] 29, 30,

3V, 42° 43, 79, aucîi°4l; [askriure]" 36, 38 30, 77. Ca: [eskriure] 65;

[eskriuri] 70; [eskriura] 66; [eskriure] 71, 72; [eskriuri] 69; [askriuri]

71*.° H: [eskriura] 10° 80; [eskriuro] 46—50, 52,°58-62, Va Sa 86-88,

90; [9skriur9]°2, 6, 9, 11—15, °89°, Va Mol; [askriçre] 44; [askriure] 4,

51; [askriure] 41.

LABORABE I, II [l'aura] § 43.

In ROBURE § 35 wird b'r nur in einem kleinen Telle unseres

Gebietes [ur]; in I gilt gewolmlicli [ir], das aus [ur] < [ur] entstanden

ist. Mitunter begegnen Formen mit [ir] aucli in II 0, docli sind

hâufiger Bildungen mit Schwund des [i]: [ruire] > *[rulir9] > [rura].

Da [ruire] nur sporadiscli in II auftritt, ergibt sicli °eine Sclieide

zwiscben 10 und II 0. IIW liât in Ûbereinstimmung mit Nord-

katalonien [rçure]; b'r ist [ur] aucli in VaAr geworden. Da aber in

dem dem VaAr benaclibarten Gebieten nirgends eine âhnliclie Form
begegnet, so durfte [rçura] aus dem k. ubernommen und zu [ra^re]

(vgl. [nçu] > [naij]) weitergebildet sein (vgl. ALF carte 265).

C) FL, FR.

§ 192. FL bleibt anlautend in der Regel als [fl]. In IW erscheint

nicht selten [fl']. flamma I [fjamo] bez. [fl'amo], II [flame].

FR im Anlaut erscheint als [fr].

d) VS, VE.

§ 193. V in v's, v'r wird zu [u] vokalisiert.

DIE jovis 1: [djzaus], auch 79, dazu in 68. Ca, II, ferner Don

ausser 79 [di^ççs].
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ovos I: [yçus]; 92, 93 [ççs]. Ca, II: [çus].

* PLÔVEEE I [plaure], II [plçure] § 89.

e) MP, MB; ML, MR, MN; Mk'.

§ 194. Inlaiitend mp liefert II [empiire] § 14.

Im Auslaut wird mp in II und Ca (das Gaumensegel bleibt bei

gleichbleibender Lippenstellung zu lange in der Stellung ô2) [m], in

I bleibt [mp]: campu I [kamp], Ca, II [kam] § 24. Ort 42, 43, 92

iibernehmen k. [m]. Sonst bleibt I und II geschieden.

§ 195. Mp's wird in I [ms] > [ns], ebenso im Ca. In II wird

die Artikulationsstelle des Nasals durch [s] niclit beeinflusst, es

erscheint [ms].

cAMPos I: [kans] 27—29, 32—36, 40, 42, der Ca-ort 68 dgl. II:

[kams] 46, 55, 57-°63.

pRiMu TEMPus I [printens], in II gilt [ms] in sâmtliclien Orten,

wo das Etymon zu finden ist. 35 [printems] mag ein Katalanismus sein.

Die beiden Eeflexe sclieiden 1. und k. Mundart in der § 7 ge-

nannten Linie.

In der Redensart quel temps fait-il hat mp's zum Teil andere

Réflexe als bei dem gerade genannten Beispiel:

Frz. quel temps fait -il? I: [kintensfa] 23, 39, 42, 43, 92; 94

daneben [kintemfa]; [kûntensfa] 24— 27, 35, 36, 77—79; 34 dazu

[kuntemfa]; [kqentensfa] 97; [kintensfa] 93; [kintemfa] 74, 75; [kin-

tçmk] 37, 38, 40; [kuntemfa] 28—30, 100, 101; [kiintçmfa] 31, 33, 9°6,

98; [kœntemfa] 95; [kiintemsfa] 99. Ca: [kintensfa], nur 65 [kintenfa],

II: [kintemsfa] 80; [kintçmsfa] 1— 9, 12— 16,' 41, 44, 48— 62, 81,° 82,

II W; die nicht genannten Orte von II [kintçmfa].

mp's bei printemps befindet sich am En de einer Expirations-

gruppe, bei quel temps fait -il dagegen im Innern derselben und

zwar vor Dental, [p] ist in beiden Fâllen dem Nasal assimiliert und

geschwunden. Folgt auf [s] ein Dental, so gleicht es sich diesem oft

an und fâllt; dies gilt fiir unser gesamtes Gebiet wie iiberhaupt fiir

ganz Siidfrankreich. Ein Vergleicli der Karten des ALF 1290 und

1291 zeigt dies deutlich.

Beachtenswert ist, dass in IIW [s] stets erhalten bleibt. Schwindet

[s] friih, so kann es in I natiirlich nicht [m] > [n] wandeln; bleibt

es, so nimmt [m] stets dentale Artikulationsstelle ein; allein steht

[tems] 99.

Es ergeben sich in I demnach zwei Hauptreflexe, wenn auf mp's

[f] folgt: [mf] und [nsf]. [nf] ist in I nicht zu belegen. [mf] bez.

[çsf] sind nicht an eine Gegend gebunden; oftmals erscheinen viel-
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22 F. Kriiger

mehr in einem Ort beide Konsonantengruppen. Vermutlich ist das

Sprechtempo ausschlaggebend.

Im Ca gilt vorwiegend [nsf], nur einmal habe ich [nf] notiert,

Da [s] auf vorhergehendes [m] in II keinerlei Wirkung ausiibt, so

begegnen [msf] und vereinfaclites [mf].

§ 196. MPE ergibt in I [mpr] bei comprëndeee, im Ca und II

hingegen schwindet [r] infolge von Dissimilation.

COMPRËNDEEE [kupiprenç,] Ca, II [kumpçnre] § 77.

mp'e bleibt als [mpr] im Ca, und im II [sçmpra] § 207.

[r] wird allgemein umgestellt bei *compeeaee: I, II [krumpa]

§ 77. Die urspriingliclie Lautfolge hat nur Ort 89. Metathesis ist

nicht so konsequent eingetreten bei dem part. perf. desselben Verbs

*coMPEEATOS §43 iu II: [kumprats] 15, 41; [kumprat] 84, 85, 89.

Nicht in ihrer Lautreihe verànderte Worte begegnen demnach

vor allem in IIW. Dies entspricht dem Sprachzustand Nordkataloniens

(z. B. Tarragona).

§ 197. Inlautend mb wird nicht veràndert: I [tumba] = frz.

tomber.

Im Auslaut assirailiert sich [b] dem Nasal: plumbu I, Ca, II

[plumj § 36.

MBE bleibt unverândert:

SEPTEMBEE I [sçtembre], II [satçmbre] § 22; décembre I [desembre],

II [dazçmbra] § 152;° frz. s'embrasser I [sembrasa], II [sembresa] § 53.

§ 198. Inlautend m't wird in I stets [nt], in II begegnet da-

neben [mt]:

PEiMu tempus I [priuteus], II [printçms], aber 44 [primtçms] § 48.

§ 199. m'l wird [mbl]: insemel I [ensemble], II [ansçmbb] § 53.

[IJ schwindet durch Dissimilation bei flammula I [flambo] § 24.

§ 200. m'r schreitet zu [mbr] fort.

In I und Ca wird bei caméra [r] umgestellt, in II unterbleibt

die Metathese.

CAMERA I: [krambo]; [kramba] 26, 43, 77, 100, 101; [krambç] 42,

78, 79; [krambo] °31, §8; [krambu] 34—37, 39; [kramb§] 23.' Ca:

[kfamba], ausser 64 [kambre], das in II gilt; 41 [kambro].

Wie schon aus den oben behandelten Gruppen zu ersehen ist,

tritt in II hochst selten Metathese des r ein. Sie bildet dagegen ein

Charakteristikum von I. Im vorliegenden Falle scheidet Umstellung

und Bewahrung des [r] deutlich I und IL
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§ 201. Die Gruppe m'n ist verschiedentlich entwickelt. Bei

FEMiNA, DOMINA assimiliert sich [m] an [n]. Die Vorstufe zu k. [n]

ist 1. [nu]: frz. la femme I [fennQ], Ca, II [dçna].

Das zweite nasale Elément hat sich dem ersten angeglichen bei

*ALLUMiNAEE I [arûma], II [al'uma] § 53.

Frz. j'allume I: [al'iimi], 34 daben [aliimi]. Ca: [arœmi] 67, 71;

72 dazu [ansçni], das auch in 69, 70, 73 gilt; [^nseni] 65, auch 67.

II 0: [alumi], aber [ansçni] 50, 51, 62, Va Sa; [ansçni] 10, 20; [anserik]

82, 88,° 89.

°

In II wird bei seminaee m'n Mb zu [mr] dissimiliert; i dadurch,

dass bei dem Verweileu in der Lippenstellung «0 das Gaumensegel

von72 > 7O iibergelit, entsteht [b] (vgl. [ml] > [mbl]; [mr] > [mbr]),

die Gruppe [mbr] ist in altérer Zeit raannigfach bei femina > fembra

zu belegen.

K. [sambra] stebt 1. [semena] gegeniiber, liber das § 45 gesprochen

ist. Das Ca schwankt zwischen Formen mit und ohne Ausfall des

schwach betonten Vortonvokals :

SEMINAEE I: [semena]; [semena] 79, 92, 94, 95; [semena] 96, 101;

[semena] 93; [somena]°42; [semena] 40. II: [sambra] auch Ca ausser

70 [semena] und 11 * [semena].

§ 202. Nur fur Ca und II werden wir iiber die Entwicklung

von m'k' bei dem Worte cimice unterrichtet.

ciMicE I: [simet] 23, 28, 30, 32, 34, 39, 42, 92, 95; [simet] 75,

93, 101; [simçt] 35; [sime] 77, 97; [simes] 74. Ca: [cince], nur 70, 71*

[cinse]; 66—68, 71 [sinle]. II: [cince] 46, 48, 50, 51, 60, 80, Va Sa;

[cinse] 20, 21, 45, 62, 63; [since] 90; [sinse] 11, 12, 14, 16, 18, 58, 81,

82,° 87, 89.

Die Réflexe sind demnach [ne], [n§].

2. Dentalverbindungen.

a) tm; ts, tl, te; tk.

§ 203. tm in der Redensart una hoea et média § 103 wird zu

[m] vereinfacht: I [iinurçmyçzç], Ca [cenurçmii^e], II [unçrimize].

§ 204. t's begegnet auslautend vor allem als Endung der funften

Person von Verben. I hat zumeist [ts], wâhrend im Ca und II die

k. typische Vokalisation eintritt.

Frz. nous savions bien que vous veniez I [bénits] oder [ben'çts];

Ca [beniyç]; II dgl. § 52.

Kastilisch hombre, sembrar u. a.
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24 F. Krttger

Frz, vous dites que c'est vrai? I: [dizçts]; [dizçt] 36, 74; [dizç]

28, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 98, 99. Ca: [dizçu]. II 0: [diçu], dazu in

83, 85, 87; in 82 sowie dem ubrigen IIW [digçu], 86 [diyçu].

Frz. voulez -vous que faille moi-même I [bulçts], selten [bulçt];

Ca, II [bulçu] § 77.

Frz. vous avez un heau chien I: [abçts] 23, 28— 30, 32, 33, 35,

37_39^ 42, 43, 79, 95, 96, 100, VaAr; [tençts] 36; [tençts] 24; [tençts]

40; [abets] 25—27; [abçt] 75, 78, 79, 97—99, 101. Ca: [tançu], aber

71* [tençuj. II: [teniu], nur 44 [teniu].

Frz, vous avez peur I: [abçts] 23, 100; [abets] 26, 27; [abçt]

33—35, 37, 39, 42, 43, 74, 75, 78, 79, 95—99, 101, VaAr; [abetj 24;

[tenit] 36; [^bç] 28—32, 77. Ca: [teneu]. II: [tanin], aber 44 [teniu].

Frz. vous avez gagné I [abçtgan'at] , seltener [abçtsgan'at] ; Ca

[bçugan'at]; II [sçugun'atj § 70.

st's in ESTis wird friih zu [ts] in I und zeigt die gleiche Weiter-

entwicklung wie [ts] < t's:

Frz. vous vous êtes fait mal I: [buzabçts] 23—29, 79, 92, 100;

[buzçts] 23*, 95; [buzabet] 37, 75; [buzabç] 30, 31, 33—36, 39, 42,

43° 74, 77, 94, 96—99, °101; [bnsibç] 93. Ca: [buzabçu] 64, 65, 69, 70,

72, 73; [buzçu] 67, 68; [busçu] 71. II dazu in 83, 84, 87 [bus(ju],

nur 57 [buzabç]; 81, ferner 86, 88, 91 [buzbçu]; [buzçu] 85, 90.

Frz. vous êtes venus I: [çtsbçngMi] 92; [çtsberigiit] 23* 26, 42,

100, FenN; [çtbengMi] 38, 39, 75, 78, 79, 93, 95, 101; [çtberigût] 27,

37, 74, 77, 96-99, AudO ausser 31; [abçtbengUdi] 38; [abçtbetigœts]

43; [buzbçtbangut] 40; [çbengiit] 24, 25, 31. Ca: [abçube^ngœt] 68;

[bçubgngçet] 65; [bçubangçpt] 72; [çubengqpt] 71*; [çuberigcpt] 66, 67;

[çubangcpt] 69, 71, 73; [buzautrizçubangqedis] 70. II 0: [sçubirigut],

dazu in 87; [sçubçnguts] 15; [sçubangut] 4, 47, 48, 53, 57, 58, 60, 80;

[sigçubÎTiguts] 89; [çtbirigut] 45; [bçubirigut] Va Car ausser 89; dazu

83, 84/86; [çubjngut] 82, 85.

Ûber die Keflexe in II sowie im Ca ist eine weitere Bemerkung

uberfliissig: beide Gebiete wandeln t's in [u].

In I begegnet [ts] > [t], mitunter schwindet der auslautende

Konsonant vôllig. Wie man ans den oben zitierten Beispielen ersieht,

begegnet ein Reflex bei dem einen hâufiger als bei dem andern. [ts]

ersclieint fast ausschliesslicli, wenn es vor eine Sprechpause tritt;

andrerseits ist [t] bez. Schwund selten zu finden bei den (mit starkem

expiratorischen Akzent hervorgebracliten) Imperativen^ vgl. allez à

1 Ich eriunere au den vielfach in Gegenden Spaniens konstatierbaren Gegen-

satz zwischen [pare] und [pgfa]?].
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc nnd Roussillon 25

Véglise! § 72 und fermez la porte! § 314. Icli bemerke, dass icli bei

dem erst genannten Beispiel [anet] > [anç] niclit gefunden liabe, wenn
ein Vokal folgte.

Tritt [ts] an das Ende einer Expirationsgruppe, folgt ihm

jedoch nur eine kurze Pause {vous dites
\
que c'est vrai? — voulez-

vous
I
que faille moi-même?), so ersclieint es zwar in der Melirzahl

der Fâlle unverândert, docli begegnet mit grosserer Hâufigkeit als

bei nous savions bien que vous veniez
\\
und bei den Imperativen [t]

und Schwund des auslautenden Konsonanten.

Steht [ts] wortauslautend im Innern einer Expirations-

gruppe, so iiberwiegt gewohnlicli [t] und die Schwundstufe. Doch ist

zu beachten, dass [ts] weit liâufiger bei folgendera Vokal {vous avez

un beau chien) als bei nachfolgendem Konsonanten {vous avez peur

usw.) auftritt. Ich erinnere an die analoge Erscheinung, die wir bei

Besprechung der Gruppe mp's in tempus § 195 erwàhnt haben.

§ 205. t'l wird im allgemeinen [IT], indem der Verschlusslaut

Artikulationsstelle sowie die latérale Offnung des folgenden [1'] vor-

zeitig einnimmt:

SPATULA I [aspall'o], II [espalTe] § 23.

Selten ist [IT] zu [l'] vereinfaclit worden.

§ 206. TE, t'e nacli dem Akzent werden in I sowie im Ca

> [ir]; in II schwindet der erste Bestandteil der Konsonantengruppe,

naclidem die Entwicklung von [tr] > [dr] > [dr] vorgeschritten war.

Das Kriterium ist wiclitig fiir die Abtrennung des k. Sprachkomplexes

von den sildfranzosischen Mundarten.i

PATEE I [paire], Ca [paire], II [pare] § 28.

MATEE I [majre], Ca [maire], II mare] ib.

*TExiTOE I [tiseire], Ca [tisçire] § 44.

Gegenseitige Beeinflussungen der beiden Idiome sind nicht zu

konstatieren.

In [biire] § 38 hat sich [i] nach Ûbernahme der Lippenrundung

des vorausgehenden [ii] mit diesem vereinigt.

L. [tiseire] ist in einen Teil des k. Sprachgebiets gedrungen;

auch k. [alaraire] § 88 mag von dort stammen. K. [alarade] setzt

einen durch Dissimilation bewirkten Schwund des auf t folgenden e
voraus (vgl. altit. arato, span. arado). II [l'adre] § 23 mag durcli

stammesgleiche Worte, bei denen te vor dem Tone steht, beeinflusst

^ Dem "Wandel tr > ir begegnet man auch in spanischen Mundarten z. B.

in Andalusien oder Extremadura. Auch im uberseeischen Spanisch ist es zu finden.
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26 F. Krttger

sein. Es sind wenigstens in der àlteren Spraclie ladrocini, ladrar

belegt. 1

TR vor dem Akzent ergibt [dr] : [pudri] Ort 84, 86, 87, 91.

tt'r "wird [tr]: quattuor I [katrç], II [kwatro] § 91.

§ 207. tt'di erscheint in I als [c], woraus mitunter [g] > [z]:

Frz. toujours I: [tucun]; 40, 42 [tugim]; 31, 43 [tuzun]. Ca:

[sçmpra], aber 64, 69, 71, 71* [sçmpri]. II: [sçmpra], 44 [sçmpre],

41 [sçmpra].

§ 208. t'k zeigt im allgemeinen den stimmlosen Reflex [c] in

I, den stimnihaften [gg] in II.

*viLLATicu I: [bilaëe] 28, 39, 43, 74, 79, 95; [bilace] 30, 77, 96,

AudO, VaAr; [bilage] 42° auch 44; [bilaze] 23*; [bilaze] 26, 97—99.

Ca: [andrçt]; [andret] 64, 67, 71*, 72. Ilb: [bilagga]; [biiaga] 4, 7,

9, 53,° 54, 58, 62; [bilacg] 83, 88; [pçbbb] 87; [pçbla] 9, 90; [pçpla] 86,

91; [^ndrçt] 4, 7, 12, 14, 16, 51, 83, Va Sa.

*riTicu I [feôe], II [fçgga] § 11. *viaticat I [buyaôo], II [biagge]

§ 54. *FORMATicu I [frumace], II [frumagge] § 23.

In geringem Umfange findet sich in I [z], nâmlich in Ort 23,

25—27, 97—101 und nur in diesen. Auf eine lautliche Entwicklung

[^] > [è] > [z] weist [g] in 23 [salbagas]. Die stimmhafte Lautung

setzt sich im Dpt de l'Aude fort (ALF cartes 9, 613 u. a.). 40, 42

haben zumeist [g]. In II gilt gewohnlich [gg] mit vorausgeliendem

kurzen Tonvokal.

Anstelle der Konsonantendelinung tritt eine Yokallângung bei

sALVATiCAS I: [salbacos] AudO; [salbaces] 38, 39, 43, 77, 79,

VaAr, FenN; [salbaces] 74;° [salbages] 42; [salbag9s] 23; [salbazes]

AudW (ausser23). Ca: [seibagas]; [salbaces] 67,69,70; [seibacis] 64.

II 0: [S9ibag9s]; 4, 7, 12, 80—82 [salbages]; IIW [salbaces].

Vgl. ferner frz. âge § 89. [gg] begegnet âusserst selten. IIW
hat durchweg [c] in Ûbereinstimmung mit Nordkatalonien; [g] 80—82

bildet die Vermittlung zwischen [c] und [gg]. Die Ca-Orte 64, 67, 69,

70 weisen [6] auf, dazu 66, 71*; die ûbrigen liaben [g]. Eine Grenze

zwischen 1. und k. Mundart ist demnach nur im Osten aufzudecken,

wo k. [gg] 1. [ô], in AudW z. T. [z] gegenûbersteht. Der Westen ist

homogen.

§ 189 haben wir bereits konstatiert, dass gewisse lat. Kon-

sonantengruppen in II einen gelângten stimmhaften, in IIW und

I aber einen einfachen stimmlosen Laut, sei es als ersten Bestandteil

einer Gruppe oder als einheitlichen Konsonanten, ergeben.

> Niepage RDR 1,363.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 27

b) dm; ds, dr; dk'; dk.

§ 209. DM in DIE DOMiNicu § 89 wird in I sowie im Ca [m],

indem d an m assimiliert ist (aprvz, ditmenge mitunter); in II ist

d'm > [umj gewordeu: I [dimenze], Ca [dimenze]. 1. und k. Idiom

scheidet die § 7 genannte Grenzlinie.

Sonderformen haben 4, 8 [dimçnza],' 45 [dumçnze]. An einen

Einfluss des 1. gerade in 4, 8 zu denken, sclieint mir uneiiaubt; viel-

mehr môgen die iibrigen Wochennamen [dil'uns], [dimars] usw. ein-

gewirkt haben. [dumçnze] ist vielleicht, indem sich gleichfalls eine

Uniformierungstendenz geltend machte, auf *[diûmçnz8] zuriickzu-

fiihren.

§ 210. Fiir d's kann ich nur Verbalformen nennen.

CREDis [krezes], II [krçwas], IIW [krçus] § 266. Lautliche

Fortsetzung des Grundwortes zeigt nur IIW (wie Nordkatalonien).

Ùber die andern Bildungen cf. § 266.

§ 211. d'b wird in I [ir], in II sowie dem Ca [ur].

*vfDERE I [beire], Ca, II [bçura] § 89.

CRBDEEE I: [kreire] 23, 26, 92,95,98,AudO, FenN,FenS; [kreire]

93, 94, 99; [kreiro] °4Ô. °
Ca, II: [krçure], 41 [kreura].

Frz. tomber °I [tumba]; daneben 74 [kajrç], 77, 93, 94, VaAr
[kaire]. Ca: [kauro] 65—68, 72, 73; [kaurj] 64, 69, 70, 71*; 69 daneben

[tumba]. II: [kaure]; 41 [kaur§] und [tumba].

Frz. s'asseoir I [saseire], II [sasçura].

Fremde Einwirkungen liât erfahren:

HEDERA I: [çlro] 26, 30, 32, 74, 95; [çlru] 39; [çlre] 37; [çlra]

23; [çrlQ] 28, 34, 99;° [çrlu] 35. Ca: [çrla] 67, 68, 70, 73. II [çtre],

II W [l'aura]. Wiese^ glaubt an eine Einmischung des griech. eh^.

[Ir] wird durch Metathese [rlj. dr wird lautlicli [ur] in II W. Fiir

Tarragona habe ich [cure] notiert.

CATHEDRA crglbt I [kadj^roj, II, Ca [kadira]. Im 1. Gebiet ist

DR > [ir] entwickelt; [j] schwindet, nachdem es Diphthongierung des

Tonvokals bewirkt hat, in unsrer Gegend, ist aber anderwàrts noch

anzutreffen (ALF carte Ort 787, Hér. usw.). Im k. ist ein Wandel dr

> [|r] vorauszusetzen, den auch andre Worte mitmachen.^ [i] ver-

* Begegnet bereits im Mittelalter.

* Wiese, Altitalienisches Elementarhuch p. 17.

3 V. Niepage RDR I, 361. Wie weit Worte, deren mittelalterliche Graphie

ir « DR, auch tr) ist, bis heute fortgesetzt sind, mttsste eine Untersuchuug des

gesamten k. Sprachgebietes ergeben. Zumeist haben sie ja allerdings als Nach-

ahmungen der provenzal. Schriftsprache zu gelten.
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28 F. Krttger

schmilzt wie in analogen Fâllen mit vorausgeliendem betonten [e] zu

[i] (vgl. [l'çit] > [l'it]).

I [karanto], II [kuranta] § 70 setzen vglt. belegtes quareanta

fort.^ R ersclieint auch bei I [kareme], II [kurçzma] ib. (vortonig

DR>[r]).

§ 212. d'k' wird in I [ts], II [ddz].

DUODEciM I [dutse], II [diiddza] § 35. tredecim I [tretse], II

[trçddz8] § 89. sedecim I [setse], II [sçddza] § 136.

In der Cerd gilt vorwiegend [dz], das in VaCar mitimter [ds]

> [ts] wird. Vom VaCar ist [ds] wahrscheinlich nach Ort 92 ([dudse]

usw.) gedrungen. 40, 42 kontaminieren k. [ddz] bisweilen mit der

heimischen Lautung [ts] zu [dds]. Im Ca sind aile Entwicklungs-

etappen anzutreffen. 1. und k. Mundart sind deutlich getrennt (x).

§ 213. d'k ergibt in I [6], in II [gg].

*juDicu I [ziice], II [zngga] § 38. medicu II [mçgge] § 45. Die

Réflexe fUr d'k sind° dieselben wie die von t'k (§ 208) im allgemeinen

und auch im besonderen. Die 1. Orte 25—27, 97—101 haben [z].

23, 40 nehmen [gg] aus dem k. IIW hat [g] und [c]. Die Grenze

der beiden Mundarten deckt sich demnacli mit der flir die modernen

Réflexe von t'k konstatierten.

c) sp; st; sk'; sk.

§ 214. sp't wird in I zu [st] vereinfacht:

HOSPiTALE I [ustal] § 43.

s'm in QUADRAGESiMA § 70 wird in I [m], im Ca und II [zm] : I

[k§.reme], Ca, II [kurçzmo]. 40 [kurezmo] ist ein Katalanismus. Sonst

sind I und II markant geschieden (x).

§ 215. ST verândert sich inlautend nicht.

*WASTARE I [gasta], II [g9sta] § 70. crista I [kresto], II [krçsta]

§ 103. AGUSTU I, II [agust] § 35.

s'n in *DisjEjuNARE wird in I [nn], ebenso im Ca. II ver-

einfacht [nn] > [n]: I, Ca [djnna], aber 71*, desgl. 40 wie II [dina].

§ 216. Inlautend sk' ergibt in I [i§], in II [s].

coGNOSCERE I: [kunçjse] 30, 43, 95; [kuneise] 23*, 25, 27, 34—37,

39, 75, 93, 98, 99; [kimeisej 74; [kunçse] 79, auch 44; [kunçse] 26, 92;

[kunese] 77; [kunçs9] 23, 42; [kunçge]°94. Ca: [kunçse], aber 64, 69,

70, 71* [kunçsi]. II; [kunçge], nur 45, 46 [kunçjsa].

^ Jud op. cit. p. 244.
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CEESCEEB I [krçise], II [krçsa].

Einige 1. Ortschaften haben [s] und iimgekehrt mehrere k. [is].

Da sie in unmittelbarer Nâhe der „Sprachgrenze" liegen, (28, 26, 42,

43, 92, Don z. T.; 41, 45, 46), ist vielleiclit an gegenseitige Be-

einflussung zu denken; andrerseits ist eine unabliângige (lautphysio-

logisch recht wohl verstàndliche) Entwicklung nicht unmoglich. Im
Ca herrscht starkes Schwanken zwischen 1. und k. Lautung.

Dem part. perf. und àhnlichen Formen ist angeglichen [kunçge]

94; der Ort schliesst sich damit dem Sprachgebrauch des slidlichen

Gaskognischen (Ariège, Haute Garonne, Basses Pyrénées) an (ALF
carte 317).

Fiir DESCENDERE § 306 sind nur Formen mit [s] zu belegen; dem
entspricht der Spraclizustand des gesamten Sûdfrankreich: [§] begegnet

vereinzelt in den B.- Alpes (ALF carte 393); man bat eben von

DES-CENDERE auszugchen. ^ [fenesen] 96 (§314) hat eine Bildung mit

sk' zur Voraussetzung (*finiscis, *finiscitis).

§ 217. Ausiautend sk' zeigt im allgemeinen dieselben Eeflexe

wie inlautendes.

piscE I: [peis]; [pçis] 26—31, 38; [pes] 94, 99. Ca: [pçis]. II 0:

[PÇi]; [P#] ^^, 47, 53, 55—59, 62, 81; [peis] 60, 61.

Die Bildung [pçj] II ist zweifelsohne auf gleiche Stufe zu stellen

mit [matey], neben dem [mates] steht (vgl. § 315); auch [bac] > [bai]

§ 172 diirfte hierher zu stellen sein. Vermutlicb. wird [s] zuerst vor

folgendem Kousonanten > [y] > [i], sekundâr auch vor Vokalen. Dem
Siidfranzosischen sind âhnliclie Formen durchaus nicht unbekannt; wie

in II wechseln jiingere mit âlteren Lautungen (ALF carte 1052).

IIW kennt den Ûbergang > [y] > [i] nicht. 2

§ 218. SK bleibt unverândert in frz. pâques I [paskes], II

[pask9s] § 110.

d) LP, LB, LE, LV; LT, LS, LR; Lk'.

§ 219. L vor p bei talpa ist nicht so wie vor den iibrigen

Labialen (s. u.) entwickelt.

TALPA I: [talpa] 77; [talpç] 78, 79; [talpo] 33, 74, 95, 96, VaAr;
32 hat daneben [taupç]; [taupa] 43, 100, loi;°[taupQ] 26, 38; [taupe]

23*; in den nicht bez"eichneten Orten [taupo]. Ca: [talpo] 69, 70, 72,

73; [taipo] die iibriger Ca-Dôrfer dgl. in IlW, 63, .80-82, 85, VaSa;

sonst in II [taijpa].

1 M.-Lubke 1,400.

* Andera Salow, S;prchg. Unterschgen §71b.
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Man sielit, dass die westliche Gegend durch Bewalirung des It.

Laterals als [1] oder [\], die ôstliche durch Vokalisierung- zu [u] clia-

rakterisiert ist. Selbst in Nordkatalonien, wo vorkonsonantisches [1]

zumeist als [t] bleibt, ist Auflôsung zu [u] eingetreten.

Auf vortoniges [u] folgend ist in I [Ip] friili iiber [|p] zu [up]

geworden; die beiden gleicliartigen Laute verbanden sich miteinander:

frz. couper I [kupa] § 306.

§ 220, Auf L folgendes b, b, f hindert die Vokalisation des

Laterals. Wir begegnen in I [Ib] bez. [If], in II [ib] bez. [If] ; das Ca

kennt 1. und k. Lautung.

ALBA I: [alba] 26, 27, 100, 101; [alb^] 38, 78; [albo] 30, 31; [albuj

34—36, 39; [alba] 40, 42; in den niclit zifEernmâssig aufgefiihrten

Orten von I [albo]; [alba] 23*, 79; [aube] 43. Ca, II: [aiba]; aber 70

[alba], 71* [aiba];°l, 4—10 [^iba].

MALVA I [malbo], II [malba] § 23.

Frz. chauffer I°[kalfa], II [askalfa].

Der labiale Engelaut ist in beiden Mundarten gleichartig ([b],

[f]); nur die Beliandlung des Laterals scheidet sie deutlicli. [i] be-

gegnet in I nur selten in nalie dem k. Spracligebiet gelegenen Ort-

schaften; Vokalisation ist nur bei [auba] 43 eingetreten.

§ 221. LP's wird zu [ps] vereinfaclit, woraus in I sowie einem

grossen Telle des Ca durch Assimilation des p an den Dental [ts]

wird. Das k. verharrt auf der alten Stufe.

*coLPos I, Ca [kçts], II [kçps] § 31. Grenze x.

§ 222. LT wird in I und Ca iiber [It] zu [ut]; II bleibt bei

[It] stehen.

ALTA I [nauto], II [naita] §27. alteros I [autri], II [altras].

SALTARE I [sauta], II [saita] § 65.

Im allgemeinen scheidet sich II von I, das durchweg vokalisiert.

In II ist Auflôsung des velaren Laterals zu [u] in einigen Orten bei

[autrus] eingetreten. Geschwunden ist [1] bez. [î] in IIW bei [alzatras]

wie in Teilen Nordkataloniens. Wir haben es mit einer Dissimilations-

erscheinung zu tun. Man vergleiche: [pçrdra] > [p^dra] § 229; [dimçr-

kras] > [dimçkras] § 234; [abraj arbore, [atras] alteros in Nord-

katalonien.

Wie oben angedeutet, ist fiir [ut] als Vorstufe [It] anzusetzen;

ihr begegnen wir bei den soeben genannten Beispielen nicht; [1] habe

ich aber in I auch in Fàllen nur selten notiert, wo der Latéral nicht zu

[ç] fortgeschritten war (vgl. z. B. [albo], [malbo] usw.; durchgehend
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 31

erscheint eben in I der dentale Latéral. Wir dûrfen als sicher gelten

lassen, dass friiheres [i] allmàhlich unter Einfluss des Franzôsischen

durch [1] substituiert wird.

Ein der Gruppe lt vorausgehender vortoniger Hinterzungenvokal

beschleunigt den Velarisierungsprozess des [1] und zwar in I wie in II.

Als moderner Reflex fiir olt -L erscheint iiberall [ut 1.]:

*MULTONEs I, II [mutus] § 80. cuLTELLU I [kutçl'] vgl. hier-

zu § 80.

Auslautend ld in I wird [ut]: caldu I [kaut] § 313.

§ 223. Ls ergibt in I [Is], in II [Is]:

*ANiMALOs I [animais], II [animais].

ll's wird in f [fs], in II [l's].° Ort 69, 70, 71 des Ca folgt dem

1., die iibrigen Dorfer dièses Taies dem k:

CABALLOS I [eebals], II [kabal's] § 63. aucellos I [ausçls], II

[usel's] § 152. CAPILLOS II [kebel's] § 62. *castellos, so oft ich das

Beispiel abgefragt liabe, in I [kastels], II [kestel's].

An der „Sprachgrenze" gelegene Orte zeigen mitunter die Lautung

der Nachbarmundart: 43 [kastel's], 93 [auzel's]; 85 [ausels]; in 38

habe ich [kastçls] und [ausçls] notiert.

Nicht dem heimischen Wortschatz gehôrt vermutlich I [sizçus]

§ 137 an; die meisten gaskognischen Ortschaften zeigen das Wort
ebensowenig der lokalen Mundart entsprechend behandelt. In 34 exi-

stiert [sizçls], aber [sizeu].

§ 224. Der zwischen n'r in I neu auftretende Laut [d] ist

zwischen l'e nur selten zu finden bei

frz. il faudrait I: [kalria..] 26, 79, 101; [kalrio..] 29; [kalrio..]

75, 92, 95; [kalriu . . ] 35—37, 39; [kalrç] 24, 28,°30;° [kalriçse]°40,°99;

[kalriese] 23, 77; [kaldria..] 101; [kaldrio] 93, 97; [kaldro] 34;°[kaldrQ]

32. Ca: [kalriçsa .
.
]. II: [kalria] 45, 46, 51, 53, 57, 60°, 62, 80; [kairiya]

50; [kQlriya] 4, 10, 16, 18, 20; [keiriye] 14.

§ 225. Wie vor Dentalen ist l in der Gruppe l' k' in I vokali-

siert worden:

SALicE I [sauze], II [saiza] § 27.

In VaCar ist [èz] > [dz] geworden: [sadza]. Erhalten ist [1] in

SALSiciA I [salsiso] § 69.

Nach vortonigem Velarvokal neigt es zu fruher Auflôsung

in [u]:

mulcêre I: [mulse] 23—26, 28, 30, 32—36, 39, 42; [mulsi] 74;

[musi] 92; [muze] 32, 93—98; [muzg] 99. Ca: [mu^sa] 65, 67, 68, 71,
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32 F. Kruger

72; [muM] 69; [mulse] 73; [mulsi] 64, 70, 71*. II 0: [muiso], [mulse],

[muM]. II W: [muni], 83 [muno].

In DULCES § 35 wird lk' in I [us], worauf [u] mit dem Tonvokal

verschmilzt. II erhàlt [fs]: I [duses], II [dujses].

Auslautend lk' ergibt iij I [us], im Ca desgl, wâhrend II [Js]

bewalirt:

CALCE I [kaus], II [kals].

e) EP, EB, em; et, ed, es, el, en; eg'; ek, eg.

§ 226. EP bleibt inlautend bei gelebrtem I [kQr.piis], [kçrpus] § 31.

EB in gleicher Stellung wird [rb]:

CAEBONE I: [karbu]; 24, 26, 37 [karbu]; 23 [kerbu], 23* [karbu].

Ca, II 0: [karbu]; aber 71*, 63, 81, 85, 86 [karbu]. Der Ubrige

II W [karbo].

BAEBA I [labarbo], II [labarbe] § 121.

eb'e in AEBOEES wird fast iiberall wolil iïber *alboees [jbr]: I:

[aibres] 23—25, 74, 95, 96, 100; [aibris] 39, 40, 43; [aibri] 28—38, 42;

[aibras] 79; [aibres] in den niclit ziffernmàssig angefiihrten Ortschaften

von I; 94 [arb|].° Ca [aibris] 69, 70, 71*, 73; die ubrigen Ca-Dôrfer

wie II [aibres].

Ûber die Entwicklung des vorkonsonantischen l zu [i] gibt neben

mittelalterlichen Grapliien der moderne Spraclizustand Siidfrankreichs

Auskunft. Nacli dem ALF sind [Ibr] > [ubr] > [iibr] > [ibr] zu be-

legen (carte 51). [arbi] 94 reprâsentiert die Entwicklung der gas-

kognischen Mundart. Formen mit Ausfall des vorkonsonantischen [r],

wie sie in Nordkatalonien anzutreffen sind, liabe ich nirgends ge-

funden.

§ 227. EM bleibt bei geemana II [zirmano] § 85. Lautet [f]

das Wort an, so ist Metathesis moglich:

*FOEMATicu I [frumace], [furmace], II [frumagga], [furmagga] § 23.

FOEMiCA I [frumigo], [furmigoj, II nur [furmiga] § 8.

Wir haben bereits § 185' gesehen, dass das k. nur selten e um-

stellt. Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um eine weit iiber

das romanische Sprachgebiet verbreitete Metatliese. In I wechseln

Formen mit urspriingliclier Lautfolge bunt mit solclien, die eine Ver-

ânderung in der Reihenfolge vorgenommen haben. Ein Dorf mag oft

beide Formen verwenden.

§ 228. ET bleibt. maetellu I [m^rtçl'], II [martel] § 18.
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Infolge von Dissimilation wird et'r in sartor § 85 [str] : [sastra].

Hanssen's^ Erklàrung (Angleichung an maestre) scheint mir kaum
annelimbar.

§ 229. RD wird iiberall [rd]:

AQUA ARDENTE I [ajgarden], II [aigurden] § 109, *ward + are I

[g§,rda], II [gurda] § 70. *perduta I [perdiido], II [perduda] § 50.

[rd] bleibt in dem Lelmwort le jardinier:

I: [zardinç], desgl. in 44. Ca: [zardinç] 65; [zaLrdjïiç] 70; aile

andern Ca-Orte wie II und 40 [urtula].

rd'r bleibt [rdr], selten tritt in II [rdr] ein:

PERDERE I [pçrdre], II [pçrdra] § 89. Durch Dissimilation schwindet

das erste [r] in 16 [pçdra].

§ 230. Fiir rs stelit mir nur *bursa zur Verfiigung.

*BURSA I: [burso] 28, 74, 75, 92, 98, 99; [bursa] 25, 77; [burso] 23*

[butsa] 43, auch 66; |butSQ] 42; [butso] 30; [butso] 24, 32, 34, 94—96
[butsu] 36, 39; [budso] 93.° Ca: [bursa] 71*; [butsa] 64, 70; [butsi] 69

[budsa] 67, 71, 73; [budza] 65, 68,°72. II: [bujsa] VaMol, Confl SO
[boisa] 88; [buddza] 80, 82; [boddza] 83; [budza] VaSa, auch 84; [bodza]

86,° 87; [bodsa] 91; [bçdsa] 90; [butsa] 58.

Salow, Sprclig. Unterschg. § 47 belegt die Stufe [burtso], die

vermutlich von [bursa] zu [butsa] etc. fiilirt. Den in unsrer Gegend

bekannten Wandel von [rs] > [s] demonstriert II [dines] s. u.

§ 231. r'l wird in I zu [1], in II zu [i] verschmolzen. I [pçlkçl'],

II [pçlkçl'] § 31; nicht kontrahierte Form zeigt 79 [peralkçl'].

§ 232.2 rg' ergibt [rz]:

Frz. Vargent I: [arzen], ebenso 44; [arzent] 24—26, 79, 95, 97,

99, 100. Ca: [plata]; 68 [dinçs]. II: [plata]; [dines] 60, 83.

§ 233. Auslautend en bleibt in II unverândert. In I fàllt [n]:

HIBERNU I [ibçr], II [ibçrn] § 18.

FURNU I: [fur], dazu 69. Ca, II [furn], aucli 40; IIW [forn].

carne I [kar], II [karn] § 47.

An das sekundâr auslautende r tritt oft wie bei den § 85 er-

lâuterten Fàllen ein [e], [a] etc. an (vgl. dazu auch ALF carte 698

hiver).

R assimiliert sich an [n] bei diurnu I [zun] § 170; frz. toujours

I [tçôun] § 207.

^ Hanssen, Span. Gram. p. 48.

^ Versehentlich ist rg' vor rn behandelt.

Revue de diftlectologie xomane. Y. 3
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34 F. Krliger

§ 234. rk'r in die mercuri § 92 wird zu [kr] vereinfacht: I

[dimçkres], II [dimçkras]. In Ort 72 ist [kr] > [gr] geworden.

RG bleibt:

*PURGA I [piirgo], II [purga] § 38.

puRGARE I [piirga], II [purga] § 147.

f) NP, NB, Nv; ND, NT, Ns; ng'; nk, ng.

§ 235. Tritt n sekundàr vor einen Labial, so pflegt es dessen

Artikulationsstelle anzunelimen. i

Frz. un peu I: [iimpaukj, aucli 95; [œmpauk] 43; [unipauk]40;

[umbri] 41; [iinsik] 35, 77—79, 99—101, VaAr; neben dieser Form
haben 25, 30, 32, 34, 38, 98 aucli [limpauk]. Ca: [œmpçk]. II 0, dazu

in 84, 86, 89 [umpçk]; VaCar, fenier°83, 85, 86 [unsik]; 87 [unamika].

Frz. un bel homme I: [iim bçl' çme]; [iim bçl' çme] 31, 98; [iim bçl

çme] 37, 42; [qem bçl çme] 95, 97; [œm bçl çme] 44°; [um pulit orne]

39, 101; [iim pulit çmej 74; [um pulit çme] 40. Ca: [œm bçl' çma] 67;

[œm bçl çma] 68, 72; [(Jni bçl çmi] 70; [cpm bun çmi] 64;° [œm bunik çmi]

71; [cem bunik çma] und [qen çma gwapu] 69; [cpri gwapuçma] 69. II 0:

[um bçl çma], ebenso IIW ausser 82, 86, 88 [un bçl çma], das auch in

61 gilt; [um bunçma] 46; [um bunik çraa] 14, 22; [un bunik çma] 81;

[un çma bçl] 8; [un çma bunik] 9, 15; [un çma gwapu] 4, 5, 7, 21, 53;

[un gwapu çma] 2.

In IIW scheint die Angleichungstendenz nicht so wirksam

gewesen zu sein wie anderwârts; man begegnet mitunter [unbçlçma].

Fiir die Entwicklung von nV felilt es mir an Belegen.

ntV ist liber die Stufe [nv] > [nb] > [nb] > [mb] geworden:

TANTU VECLU I: [tambjçl'] 25—29, 31—33, 35, 36, 39—42;

[tambyel'] 30, 34, 37, 38; [tambyel'] 24, 92, 100; [tambyel] 99, 101;

[tabyel'] 23, 74—77, 93-95; [tabyel] 96-99. Ca: [tambyel]. II:

[tambel'], aber 4, 45, 58, Va Sa [tambçl'].

Ein weiteres Stadium der Angleichung bedeutet der Schwund

des Nasals, dem man aucli anderswo im siidfranzôsischen Sprachgebiet

begegnet (Gascogne).

§ 236. Die Entwicklung von inlautend nd verlàuft in unsern

Mundarten nicht gleichmâssig; in II assimiliert sicli der orale Dental

an den nasalen und schwindet, in I sowie im Ca unterbleibt dièse

Angleichung. 1. und k. sind deutlich geschieden.

^ Die gleiche Assimilation ist aua dem Kastilischeu binliluglich bekaunt.
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*VENDUTU I [bendiit], Ca [bandcet], II [banut] §49.

*VENDUTA I [bendiiao], Ca [bandœda], II [benudg] §38.

iNTENDO I: [entendi] 24, 26, 33, 34, 92, 95, 97; [entendi] 101;

[antendij 23, 30, 35,° 36, 74, 79, FenS; [anteni] 77; [senti] 40;° [auzi]

93" Ca°: [senti]; 71* [senti], 68 [antendi]. II sowie 87, 90 [sçnti];

[senti] 80—82,° 85, 89, 91°; [antçni] 58; [çwi] 16, 17, 44.

Charakteristisch fiirs Ca ist [ansçni]; das Grundwort ist nur in

II bekannt, von dort werden mit diesem die flektierten Formen

ubernommen : Ca, II [ansçni] § 201. II [byanda] § 47 ist dem frz.

entlehnt.

§ 237. Ausiautend nd wird in I und II zu [n] vereinfacht.

Frz. quand l'enfant sera grand . . I: [seragran] 39, 42, 92, 97;

[seragran] 35, 36, 93, 95; [saragran] AudO, AÛdW, FenN ausser 35;

[seragran] 74, in k. Gebiet Ort 50, im Ca 72. Ca, II: [saragrçs]; 4,

7, 10, 20, aucli 65, 67 liaben daneben [saragros].

Steht wortauslautend nd im Innern einer Expirationsgruppe vor

Vokal, so pflegt [nt] zu erscheinen.

Frz. quand on a trop de soif . . I: [kantçna]; [kantçnten] 28, 29

35, 36, 38-40, 42, 43; [kantçnte] 26, 32,°33, 34, 101; [kanona] 77

Ca: [kantçntç] 71—73; [kaVçV?] 65—69, 71; [kançnte] 70. II

[kwantçntçn] 16, 19; [kwçntçntç] 56; [kQntçintç] 83; [kçntçnten] 51

52, 58; "[kçntçntç] 57, 81,° 88; [kantçmtçn] °8; [kantQnt°çn]° 18, 44

[kantontçn] 6; [kantonten] 2; [kantçnten] 41, 53; [kantonten] 1

[kantçnte] 45, 80; [kantçntç] 12, 15; [kantuntç] 22; [k^ntunçuitç] 82

[kçntunQmte] 86; [kwançnten] 50; [kçnQmte] 91; [kçnQintç] 87; [kançmte]

9; [kçnQnçmtç] 90; [kçnçnten] 54, 59; [kçnçntçn] 14; [kQnçntç] 55, 89;

[kanuntçn] 4; [kançntçn] 20; [kançntç] 10, 21; [kçnta] und [kçntç] 85.

DieLautung [nt] bez. [n] ist keineswegs an eine Gegend gebunden;

vielmehr bat ein Dorf, ja oftmals derselbe Sprecher beide.

nd'e wird in I [nr], im Ca [nr] oder [nr]. In II liabe icli

urspriingliches [ndr] notiert bei descendeee [desendre]. incendere

[ansendre] § 53. nd'e bei peendere § 89 und compeehendeee § 77

nimmt in I eine eigene Entwicklung, da [r] infolge von Dissimilation

oft getilgt wird (iiber das Verhalten des k. vgl. § 184). In I ist [ndr]

in 25, 75, 92, 93 zu belegen, daraus [nd] in 94, Don (ausser 75),

endlich [n], das die weiteste Verbreitung in unserer 1. Gegend gefunden

hat. Ort 23 liât neben [kumprene] [prendre], k. [pçnra], [kumpçnra]

stelien demnach 1. [prendrç] > [prendç] > [prenç] usw. gegeniiber.

Die Grenze làuft in der bekannten Richtung.

3*
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nd'k' ergibt den einheitlichen Eeflex [nz]: undecim I [unze],

II [unza] § 36. quindecim I [kinze], II [kinze] § 10.

§ 239. Inlautend nt erscheint als [nt]:

*MONTANEA I [muntaii'o], II [muntan'9] § 24. cantare I [kanta],

II [kanta] § 62.
° °

°

NT im Auslaut bleibt in I gewôhnlich als [nt], wird aber in II

zu [n] vereinfacht:

fronte: I [frunt], aber 25, 28, 32, 33, 35, 36, 40, 74, 96, FenS,

VaAr [frun] wie auch Ca und II 0. IIW ausser 81—83, 85, die sich

II anschliessen, [fron].

ponte I [punt], Ca, II [pun] § 36.

viNTi I [bint], II [bin] § 10.

VENTU I: [bent]; [benj 77, 92—94; desgleiclien Ca, IL [bçn]

8—22.
Allerdings erscheint in I auch [nt] > [n] vereinfacht, doch nur

in nôrdlich gelegenen Ortschaften und aucli dort nicht in allen Fàllen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass unser 1. Gebiet von Norden her

durch die eindringende [n]-Lautung bedroht ist (vgl. ALF).

Steht wortauslautend nt im Innern einer Expirationsgruppe vor

Vokal, so bleibt [nt] iiberall:

Frz. cent ans I [sentans], Ca, II [sentan's].

Man vergleiche die analoge Entwicklung von -nd. Die Karten

211, 212 des ALF zeigen, dass auch andere siidfranzôsische Gebiete

z. B. die Gascogne, den Unterschied in der Entwicklung von -nt/ und

-NT + voc. . . ./ kennen.

NTi wird [ns]:

cantione I [k^nsu], II [kensu] § 62. *linteolos I [l'ansols], II

[l'insçis] § 31. Gelehrt ist attentione I [atensyu], II [atansyu] § 44.

§ 240. NS im Inlaut ergibt [ns]: in + semel I [ensemble], Ca

[ansembb], II [ansçmble] § 53. consiliu I, II [kunsel'] "§ 14.

Auslautend n's wird in I, Ca, II [s]. Ein deutliches Charakte-

ristikum von IIW gegeniiber dem ûbrigen k. unserer Gegend besteht

in der Erhaitung von [ns]. Dieser Eeflex begegnet auch in Nord-

katalonien, auch im Vallespir.i

CAMMiNos I [kamis]; Ca, II [kamis], IIW [kamins] § 10. bonds

I, Ca, II [bus], IIW [bons] §32. *multones I, Ca, II [m^jtus],

nW [mettons] § 80. manus I, Ca, II [mas], IIW [mans] § 24.

» Cf. Salow, Sprchg. Unterschg. § 111.
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Zu beachten ist, dass sekundâr entstandenes [ns] in I zu [s] fort-

geschritten ist, dass es aber in II 0, natiirlich auch in II W, erhalten ist:

DIE LUNAE + S I [dil'iis], Ca [dil'cBs], II [dil'uiis] § 39.

MINUS § 86 ergibt in I [mens]
;

[ns] ist vermutlich erhalten, um
eine Verweclislung mit [mes] magis unmôglich zu machen.

NST in *MANSioNATicu wiid iiberall [in]: I [mainace], II [mainage]

§ 298.

nn's in I > [ns], in II > [n's]: annos I [ans], II [an's]; das Ca

hat beides.

n'r ergibt in I [ndr], in II [nr], im Ca [nr], auch [nr]: die venbris

I [dibendres], Ca [dibenres], II [dibçnr9s] § 92. cinere I [sendre], Ca

[senre], II [sçura] § 16. ponere I [pundre], Ca [punra], II [pçnraj § 36.

Die verschiedenartige Entwicklung trennt markant das k. und die

siidfranzôsischen Mundarten. [ndr] haben in k. Gebiet Ort 15 [sçndre],

[dibçndr8s]; 44 [pundre]; umgekehrt hat 92 k. Lautung [dibenres].

§ 241. Fiir ng' steht mir nur gingiva zur Verfiigung; gewôhnlich

erscheint [nz], doch erfàhrt der palatale Eeibelaut mannigfache Ver-

ânderung infolge von Dissimilation; man vergleiche dariiber § 155.

§ 242. NK wird, indem der Nasal die Artikulationsstelle des

folgenden Velars einnimmt, [pk].

*FRANCA I [frapko], Ca, II [frarike] §24. *BiiANCA I [blariko],

Ca, n [blanko].

Auslautend nk wird in gleicher Weise entwickelt; doch scheint

namentlich in IIW die Tendenz vorzuliegen, den oralen Verschluss-

laut aufzugeben. Statt [blarik] begegnet daher bisweilen [blan].

Gleiches zeigt nkw: cinque: [sirik] neben [siri] § 151.

Inlautend n'k bei die dominicu wird [nz]: [dimenze], II

[diumenze] § 89.

§ 243. N vor unmittelbar folgendem g assimiliert sich diesem

beziiglich der Artikulationsstelle:

BONu GusTu I, II [bungust] § 32.

In der Gruppe ngw fàllt das labio-velare Elément; n wird an g

angeglichen:

LiNGXJA I [l'engo], II [l'eriga] § 16.

NGw's in sANGUisuGA § 43 wird zu [ns] vereinfacht: I [sansiigo],

Ca [sqeiisqega], II [sunsuga]; IIW hat [sirigunere] bez. [singunçl'a];

àhnliche Formeu wie IIW hat 63, 82, auch 64.

ngw'n ist in I durchweg, mitunter auch im Ca zu [nn] ver-

einfacht; dem steht in IIW [ngr], wo [r] durch Dissimilation ent-
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standen ist, gegenuber; in IIW ist dièse unterblieben: ngw'n wird

dort iiber [tign] > [nn]: sanguinatu I [sannat], II [serigrat], IIW
[s9r|gnat], [sannat] § 75.

3. Die Palatal- und Velarverbindungen gt, gd, gn; kt, ks,

KL, KE.

§ 244. GT in DiGiTu wird vermutlich friih zu ct > [tt] > [t]: I,

Ca, II [dit]. Der Palatal bat sich gleiclifalls frilhzeitig dem Dental

assimiliert bei g'd in feigidu § 87 I [fret], II [frçt].

§ 245. Inlautend g''d bei eigida ist àlinlich beliandelt I [retto],

II [îçdda] § 144. Das Ca hat [dd] und [tt]; das letztere gilt auch in

Va Car. [dd] ist zu [bd] dissimliert in 83 [rçbda]. Als zweifelhaft

muss gelten, ob der zweite Bestandteil des Diphtongen in I [teules],

II [tçulas] als Fortsetzung des entsprechenden lateinischen Lautes

(infolge friihen Abfalls des intervokaleu -g-) oder des g zu be-

trachten ist.

§ 246. Inlautend gn wird iiberall [n], im In- wie im Auslaut:

AGNELLU I [arn'çl'], II [an'el'] § 18. stagnu I [estan'], II

[lastan] § 55.

Mitunter begegnet fur inlautend [n'] [ny]; es wird also palataler

Nasal durch einen dentalen mit folgendem palatalen Engelaut ersetzt

(Ort 23, 25, 26, 28).

§247.1 KT wird im gesamten Gebiete [jt]. Der sekundâr ent-

standene Vokal verbindet sich mit dem Tonvokal zu einem Diphtongen,

der mannigfache Umgestaltungen erfâhrt: die Veranlassung gibt [i],

das die Artikulationsstelle des Tonvokals an sich zu ziehen sucht.

Der Angleichungsprozess vollzieht sich um so leichter, je nàher die

Artikulationsstellen der beiden in Betracht kommenden Vokal e liegen;

weiter ist dièse in haupttoniger als in nebentoniger Silbe fort-

geschritten. Das 1. zeigt sich redit konservativ, indem der Tonvokal

nur wenig von dem folgenden Palatal affiziert wird und dieser selbst

zumeist erhalten bleibt, das k. hingegen neigt fruh zur Assimilation,

die recht oft in Monophtongierung ihren Abschluss findet,

Q + KT ergibt in I [ci], im Ca und II [ui] : octo I [bçit], Ca, II

[huit] § 33. cocTA I [kçito], II [kuita] ib.; im Ca ist [iiei] > [œi] >

^ Die Ausfiihrungen in diesem § bilden einen zusammenfassenden Nachtrag zu

den §§ 15, 19, 25, 33, 40.
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Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 39

[qp] znsammengezogen: [kqete]. L. [nçit] steht die Kurzform [nit] in II

und Ca gegeniiber.

A + KT wird in I und im Ca [ci], in II [ç]: lacté I, Ca [l'çit],

II [Yqt] § 25. FACTU I, Ca [fçit], II [fçt] ib.

ç + KT erscheint in I als [ci], im Ca und II als [i] < [ii] < [ei] :

LECTU I [l'çit], Ca, II [l'it] § 19.
°

'

Folgt [i] auf haupttoniges ç, so ist es fast iiberall geschwunden:

STEiCTA I [estreto], II [estrçte] § 15. directa I [dreto], II [drçta].

Ganz vereinzelt begegnet [ei] im Norden unseres 1. Gebîetes.

[ui] bleibt demnach; [ci] aus a + kt, q + kt, ç -f- kt stammend

erhàlt sicli in I; in II begegnet dièse Stufe in ganz seltenen Fàllen,

zumeist erscheint dafûr [ç]; dièses geht auf a + kt und e + kt zuriick;

ç + kt ergibt ebendort [i].

Die k. Entwicklungen ç + kt > [ç] und ç + kt > [i] sclieinen

mit dem oben tiber die Art der Angleicliung gesagten nicht zu

liarmonieren. Die Entwicklung des ç + kt > [i] ist analog der von

Q + kt > [ui] verlaufen. Wolil verstândlich ist der Schwund des

[i]
im ersteren, seine Erhaltung im letzteren Falle. ç -}- kt und

ç + KT gelangen lieute zu Stufen, die eine Einheitlichkeit in der

Entwicklung, insbesondere eine Einbeitlichkeit in der Einwirkung des

I auf den Tonvokal, auszuschliessen scheinen. Die Entwicklung ist

jedoch in beiden Fàllen — wenigstens anfânglich — in gleichen

Balinen verlaufen; folgende Entwicklungsreihen diirfen wir an-

setzen:

A + KT > [ai] > [ci] > [çj.

ç + KT > [ej] ^ (> [e] (I)).

ç + KT > [ci] > [ei] > [ii] > [i].

Ursprunglicli ist also die Entwicklungstendenz gleich; wàhrend

aber e -\- kt wohl schon von der Stufe [ei] aus zu der Zeit, wo [e] > [ç]

gewandelt wird, zu [ci] fortschreitet und sicli mit [ci] < a + kt ver-

einigt, entwickelt sich [qi] < ç + kt analog dem q + kt weiter zu

[ei] > [ii] > [i]. Der Verengungsprozess — um diesen handelt es

sich in sâmtlichen Fàllen — wird in II bei [ei] < ç + kt gestôrt,

wàhrend I, wo ja der Wandel [e] > [ç] nicht statt hatte (cf. § 11),

organisch weiter zu [e] fortschreitet.

Das Ca schwankt: es erhàlt [ui] und wandelt ç + kt > [it] wie

das k., es bewahrt [çjt] < a + kt und zeigt [et] < e + kt nach 1.

Art. [qpt] setzt ç + kt fort.

u + kt wird in I [ut] < * [ujt].
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40 F. Krttger

Der Konsonant der Lautgruppe [it] < kt bleibt im Innern eines

Wortes erhalten. Wortauslautend kann er in I und Ca fallen: vor-

nehmlich tritt der Schwund ein, wenn [t] sich im Innern einer

Expirationsgruppe (ob hier eher vor Konsonant als vor Vokal, kann

ich leider wegen Mangels an Beispielen nicht entscheiden) befindet

(z. B. j'ai fait mon travail); am Ende einer Expirationsgruppe ist

der Abfall seltener {si c'était bien cuit; le lit).

Ûber vortoniges ç + kt in *octanta I [boitante], II [buitantg]

(§ 303) vergleiche man § 79. Eeflexe wie [kt], [t] zeigt lehnwort-

liches OCTOBRE § 35,

Geht [i] vortoniges a voran, so bleibt es durchweg in I und im

Ca, vorwiegend auch in II: lactuca I [l'çitugç], II [l'çitugoj neben

[l'çtuga], [l'9tug9] §§ 38, 76.

§ 248. Auslautend ks hat sex I [syçis], Ca, II [sis] § 19.

Inlautend ks nach dem Tonvokal ergibt in I [is], in II [s]; im

Ca sind beide Réflexe anzutreffen: coxa I [kçpo], Ca [kcpsa], Il [ku§9]

§ 33. FRAXiNU I [frçise], Ca, II [frçse] § 25.

[iâ] begegnet in den k. Ortschaften 45, 46, 51, 80, umgekehrt

[§] in den 1. Dôrfern 92, 94, 99; manchmal kommen in einem Ort

beide Lautungen vor.

Fiir die Entwicklung von ks nach vortonigem Vokal stehen

EXAMEN § 24 und Lixivu § 59, *texitor § 44 und sexanta § 59 zur

Verfiigung.

Das erste Paar der Beispiele ist im allgemeinen auf einer àlteren

Entwicklungsstufe stehen geblieben als das zweite. ^texitor und

sexanta haben den bei examen und lixivu fast durchgàngig er-

haltenen Diphthongen zumeist aufgegeben.

SEXANTA ergibt in II [sisaiita]; diphtongisclie Stufen sind bei

dem Beispiel nicht zu belegen. Wir durfen eine Beeinflussung durch

SEX [sis] um so eher annehmen, als die Angleichung von septanta

an septe offenkundig ist (cf. § 54). II [tisadu] kann leicht den

Vortonvokal ans Formen mit tontragendem ç + ks (texo, texit) > [i]

ubernommen haben. Dass die Angleichung nicht uberall eingetreten

ist, beweisen Formen wie [taiâidu], [teSido], [tesido].

In I lautet die zu erwartende Form *[teiseire]; dass eine

Dissimilation der rasch aufeinauder folgenden gleichartigen Diphthonge

zu fast durchgàngig auftretendem [j]
gefiihrt hat, ist wohl begreiflich;

in anderer Eichtung ist die Dissimilation bei 94 [teseire] erfolgt; dass

sie nicht notwendig eintreten musste, beweisen Beispiele des ALF
(carte 1306). Im Infiuitiv *tex-are begegnen in unserer 1. Gegend
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vielfach diphthongische Vortonsilben (ALF 1305): eine Môglichkeit

zur Differenzierung war eben nicht gegeben.

Ûber die bunte Entwicklung des Vortonvokals bei examen und

*Lixivu vergleiche man § 59,

§ 249. k'l wird inlautend und auslautend [1'] :

APicuLAs I [abel'es], II [abçl'es] § 110. oculu I fçl'], II [ul']

§ 33. soLicuLTj I, Il [sulel'] § 35. veclu I [byçl'], II [bel'J § 235.

In 96—99, 101 ist [1'] mit [1'] < -ll zusammen zu [IJ geworden:

[byel]. In grôsserem Umfange erscheint [1] bei I [zinul] neben

[zinul'] § 56.

Nicht volkstumliclien Ursprungs ist secale I [seklç] auch [segl],

II [sçggb], IIW [sekla] §90. Gleiches gilt von I [abukle] §86;

[abublis] 39 steht allein da (Einfluss des [b]?).

k'l's wird in I [Is], in II [l's]; das Ca hat zumeist [l's], aber 70,

71 [l's]-

ocuLos I [çls], Ca [œl's], II [ul's] § 87.

*GENUCuLos I [zinuls], II [zinul's] § 155.

§ 250. k'r ergibt [ir] in I, [ur] im Ca und II.

cocEEE I: [keirç] 26, 28; 30 daneben [kçirf], das noch in 23, 32,

43, 74, 92, 93 gilt; [kçire] 34, 35, 39, 42, 77, 94, 95, 98, 99. Ca: [kçure]

64, 65, 71—73; [kçuri] 64, 70, 71*. II: [kçure]. Die Grenze zwischen

den beiden Reflexen ist die gewôhnlicli zwischen 1. und k. Mundart

konstatierte.

D) Verschiedene Erscheinungen.

§ 251. Der Vorschlag eines [b] < w' bei octo § 33 I [bçit], II

[huit] ist schon in mittelalterlichen Urkunden anzutreffen;^ ebenso der

bei I [b§y], auch [abei], II [abui] ib. Die Lippenôffnung (und vielleicht

auch der Zungenabstand) des anlautenden velaren Vokals (in I ist er

inzwischen geschwunden) werden verringert: [uj > [w] a 3 > « 1, woraus

[b] «2 bez. [b] «0.

Aus Verbindungen wie in altu, bene altu u. a. ist I [nauto],

II [naite] hervorgegangen ; daneben sind aber auch Formen ohne an-

lautend [n] zu belegen, cf. § 27.

Bei [l'aura] hedeea § 211 und [di mçu lamu] § 307 ist der

Artikel zum Wort gehôrig betrachtet.

1 Cf. Schâdel, BDR III (1911), 103.

2 Niepage, RDE 1,382.
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Der Schwund des anlautenden Konsonanten bei [garik] > [arik]

in Ort 99 (§ 35) ist mir nicht recht erklàrlich.

Vor s impurum ersclieint der bekannte Vokalvorschlag (cf. § 55).

Bei [akrumpa] § 77 und I [afiula], II [asiuia] § 23 galt [a..]

urspriinglich als selbstàndige Pràposition. Infolge der nicht seltenen

Verbindung [a] + Infinitiv wurde [a] zu diesem selbst geliorig be-

trachtet. Auffâllig ist der Vokalzusatz bei [amadiir] matuexj.

Friilizeitig ist die anlautende Silbe bei den Weiterbildungen von

HiRUNDiNE gescliwunden: [rçndulç] § 316, vgl. ital. rondinella, provenz.

randola, randoloA Aphâresierte Formen werden andern Idiomen ent-

lehnt: I [ace] §89.

Das Gegenstiick zu [l'aura], [lamu] (s. o.) bilden Beispiele, wo
nach einer Elision des Artikels mit frei anlautendem [a] [la] als

Artikel gefasst, das vortonige [a] also nicht mehr zum Wort gehôrig

betrachtet wurde. Fiir *alaudetta bez. alauda § 82 habe ich nur

Formen mit Schwund des anlautenden Vokals gefunden; sie sind auch

im ûbrigen Siidfrankreich (ALF carte 36) recht zahlreich und haben

dort in dieser Gestalt vermutlich auch im Mittelalter existiert:

I [l'auzetç], II [l'uzçte], IIW [l'çzej. Neben [duz abel'anes] begegnet

[duz bel'anes], in II ist Schwund des anlautenden [^] die Kegel [duz

bgl'anes] § 141.

[alarairç] § 88 wird mitunter zu [§ilairç] verkiirzt.

Das Gegenstiick zu [akrumpa], [afiula] usw. bietet [zuda] neben

[ezyda] § 45, [zqpdi] neben [azcedi] § 130, [bansa] neben [abausa] § 46,

[murza] neben [ezmurza].

Durch den proklitischen Gebrauch der Formen habemus § 280

und HABETis ib. wird der Schwund des Anlautvokals erklàrlich; das

Gleiclie gilt von der oft gebrauchten Formel [ibie] = il y avait.

Vielleiclit liât eine Tendenz, das Paradigma des praes. von frz.

aller beziiglich der Silbenzahl der einzelnen Personen einheitlich zu

gestalten, den Schwund des [a] bei [ançmj > [nçm], [ançii] > [nçu]

bewirkt (vgl. Ubrigens das § 200 bei Besprechung der Formen [bçm],

[bçu] Gesagte).

» KSrting n. 4578.
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n. Kapitel.

Aus der Formenlehre/

A) Nomen.

Pluralbildung von Worten nach der IL III. latein. Deklination.

§ 252. Der Endungsvokal -e^ des ace. plur. schwindet, wenn

nicht die § 253 erlàuterten Bedingungen gegebeii sind :

Frz. les animaux I [animais], II [animats] § 45, frz. les chemins

I [kamis], II dgl., IIW [kamins] §10, frz. les œufs I [yçus], Il

[9usf§34.

Die Akkusative haben bekanntermassen im Laufe der Zeit die

Funktionen des Nominativs iibernommen.

§ 253. Der Vokal der Endung bleibt, wenn er gewissen stamm-

auslaiitenden Konsonantengruppen aïs Stiitzvokal dient. In gewissen

Fâllen erscheint sekimdâr eine vokalhaltige Endung.

Ftir I ist zu bemerken: Die Pluralendung ist bei den Beispielen

frz. meuhJes § 31 und frz. arhres § 226 verschieden von der der iibrigen

entwickelt. Die genannten Substantive haben als Endung [es], [es],

[is], [i], den iibrigen fehlen aber die beiden erstgenannten durchaus.

Das Kartenbild lelirt deutlich, dass [es], [es] an eine bestimmte Gegend,

nàmlich Don, Aud W, Sault, gebunden sind. Ausserhalb dièses Distriktes

begegnen sie in I auch vereinzelt niclit, dort gilt vielmehr fur sàmt-

liche Beispiele {arbres und meubles eingeschlossen) [i], seltener [is],

also [brasi], [brasis] §23; [çsi], [çsis] § 31; [iiruzi], [iiruzis] § 81; ebenso

gilt dort [mçpli], [mçplis]
;

[aibri], [aibris], aber in °Don, Sault, AudW
[mçples], [mçplçs]; [aibres], [aibres].

Wie alte Urkunden erweisen, ist die lieutige Endung bei den

Worten mit staramauslautendem -s niclit eine Fortsetzung der urspriing-

lichen lateinisclien, sondern eine Neubildung. Wir diirfen wohl an-

nehmen, dass eine Angleicliung an die erhaltene Endung -es (mobiles,

arbores) stattgefunden liât; und zwar wird sie zu einer Zeit erfolgt

sein, wo -es > [çs] noch nicht zu [is] fortgeschritten war; man denke

an die Grapliien corses, diverses, meses u. a. Wir haben folgende

Réflexe: [es] > [çs] > [js] > [i]. Gegen eine lautliche Enwicklung

^ Ich bespreche ausgewâhlte Fragen, fur deren Beantwortung ich einiger-

massen Material habe.

» Uber -AS cf. die Lautlehre § 110 ff.
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44 F. Kriiger

spriclit nichts, wenngleicli eine Anbildung an die adjektivisclie Flexion

nicht ausgeschlossen ist (s. u.). Die Melirzalil der Orte ist von [js]

> [i] fortg-eschritten; manche (z. B. 30, 34, 86, 39, 42, 94) scliwanken.

Ort 43 sowie das Ca erhalten durchweg [is].

Der Gegensatz der Beispiele mit [es], [çs] und [is], [i] betrifft

nicht allein unser Gebiet, sondern vielmehr einen grossen Teil des

slidfranzôsischen Sprachbereiches iiberhanpt. Fiir aeborrs (ALF
carte 52) sind [-is]formen nirgends zu belegen, wohl aber fiir les os

(carte 953), heureux (carte 693). In ziemlichem Umfange hat primàre

und sekundâre Endung allerdings dieselbe lautliche Gestalt. Frz. arbres

entspricht in iinserer Mundart der Singular [aibre], [aibre] ; frz. meubles

[mçple] bez. [mçplç]. Auslautend [e], [ç] im Singular haben aber die

Beispiele, bei denen die Pluralendung sekundâr entstanden ist, nicht.

Wir diirfen dalier annehmen, dass dièses vorlaufig — in einigen

Gegenden allerdings nur — der Tendenz [es] weiter zu [is] > [i] fort-

schreiten zu lassen, im Wege gewesen ist.

Das Ca zeigt als sekundâre Endung [-is]; primâres -es ist

durch [es] gewohnlich fortgesetzt. Erscheint nun [aibris], [mçpplis],

so braucht man nur auf den Wandel -e nach Konsonantengruppen zu

[i] § 88 hinzuweisen.

§ 254. Fiir aux autres kann ich in I nur [i] und [is] als Endung
anfiihren. Von vornherein erwarten wir natiirlich die bei arbres,

meubles konstatierten Réflexe. In der Tat sind sie im iibrigen fran-

zosischen Spracligebiete dieselben (ALF carte 76). Vielleiclit haben

wir es mit einer Fortsetzung der altprovenz. belegten Form auiri

(vgl. aquisti und andere Pronomina)i zu tun.

Intéressante Formen liefert

frz. les bois I: [bçski]; [bçskis] 25, 26, 35, 39, 42-44, 101;

[bçskes] 95-97; [bçts] 75—78, 98—100. Ca: [bçskis]. II: [bçskus],

11 [bçsks].

Neben zu erwartenden [bçskis] und [bçski] tritt im Don sowie

in 98, 99 [bçts] auf, das rein lautlich aus [bçsks] (zu belegen in Ort 786

des ALF carte 145) > *[bQSts] > [bçts] entstanden ist. 99, 100 haben

daneben [bwçs], das als Entlehnung aus dem Frz. zu gelten hat;

ebenso hat ALF Ort 768 bwèsés. 95—97 [bçskes].

Beachtenswert ist der plur. masc. der schwachen part, perf.-

Formen, insofern als wir hier Bildungen auf [adi], [-adis] vorflnden.

Der Meinung P. Meyers, Ro XIV, 291, es liegen hier lautliche Fort-

setzungen vom latein. Nominativ -ati vor, hat bereits Meyer-Lubke

1 Appel p. VIII.
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11,74 widersprochen. Er glaubt -i erscheine hier in Anlehnung an

einige wenige Worte, wo -i tatsàclilich lautlich erhalten sei (totti,

tanti u. a.). Femininformen auf [ado], [-ades] mogen Neubildungen wie

[krumpadi], [krumpadis] § 43, [anadi], [anadis] begiinstigen: frz. ils

sont allés I: [sun anadi], 92 [sun anadis], 36 [sun anats], 43 [sun anat],

40 [ananat]. Ca: [ananat] 64, 67, 71*, 73; [sun anats] 65; [sun ^nadis]

68—71; [sun anadi] 72. IIO: [ananat] 4, 7, 12, 17, 21, 44, 55, 56,

ConflW, ConflCentr, dgl. in IIW (ausser 85 [sun anat]); [ananats] 18,

22, 41; [sun anats] 5, 13, 16, 46, 47, 49, 53; [sun anat] 2, 8, 9, 48,

55, 57; [sun anats] 15, 20, 45; [sun 9nat] 6, 10.

Lautlich auf -atos zuriickzufiihrende Formen begegnen im

allgemeinen im iibrigen Siidfrankreich. Die angeglichenen Formen

bilden, nach dem ALF zu urteilen, geradezu ein Charakteristikum

unsrer 1. Gegend. [krumpats], [anats], [iizats] begegnen auffàlliger-

weise nur hart an der „Sprachgrenze", ° sodass dièse Formen aller

Wahrscheinlichkeit nach in Anlehnung an die k. Mundart entstanden

sind. Das Ca schwankt zwischen 1. und k. Bildung.

Eine âhnliche Ûbertragung zeigen frz. hons § 32 [bunij, [bunis];

à jeun § 39 [dçziini], Ca [dezœnis]. Die lautlichen Fortsetzungen der

Grundworter erscheinen nur in unmittelbarer Nàhe des k. Sprach-

gebietes.

Sonderformen erscheinen fiir frz. les cheveux § 62, dem in I das

Grundwort pilos entspricht. Dièses ist nur selten fortgesetzt: [pçls]

oder [pels]; ofter tritt dafûr der in kollektivem Sinne gebrauchte

Singular [pçl], [pel]; hâufig begegnet [pelsi], [pçlsis], das aus pilos

+ typischer Pluralendung entstanden zu denken ist. Aile dièse

Varianten erscheinen in buntem Gemisch; mitunter gebraucht ein

Sprecher mehrere: 28, 29 [pel] und [pelsi]; 26 [pçl] und [pçlsi]. Im
Ca habe ich nur [pçis] notiert.

Von frz. poisson habe ich nur selten den Plural abgefragt. Ort 42

bildet ihn in phonetisch eiiileuchtender Weise wie die mit [s] stamm-

auslautenden Worte [pesi]; ebenso verfahren einige Ca-Orte: 70, 73

[pçsis], 71 [pçpi], andre zeigen k. Bildungsweise 68 [pçsus] u, a. Den
urspriingliclien endungslosen Plural hat 74 [dus peis] bewahrt; dieser

begegnet auch in k. Dialekten. i

Mannigfache Bildungen zeigt nidu in I.

1.) sg. und pi. [nits], [nits] 92; [nits], [nizi] 32, 33, 93; [nit], [nits]

34, 94; [niuk], [nius] 28, 29, 35—40, 42, 43, 74—77, 97—99, 101;

[ni^], [nius] 30. 2.)° pi. [nizi] 24,95,96; [niçs] 23, 25—27. Ca: [niuk],

» Fabra p. 33.
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46 F. Kittger

[nius]; 64 [niu], [nius]. II0: [niu], [nius] 54, 55, 63, 82, dazu IIW;
[niuk], [niuks] 44—48, 50, 51, 60, 61; [niuk], [nius] 56. Die nicht

genannten IlO-Orte liaben deii Plural [niuks].

In I bildet [nius] den Plural zu [niuk], das aus ni(d)u mit

sekundâr antretendem [k] (vgl. [miu] > [miuk]) entstanden ist. Zu
dem Singular [nit] nid(u) wird der Plural [nits] gebildet; dieser gilt

anderwârts aber aucli als Singular (Ort 92) und Plural. Um die

formelle Gleichlieit der Numeri zu vermeiden, wird zu [nits] mit der

tiblichen Pluralendung *[nitsi] > [*nidzi] > [nizi] neu geschaft'en. II

hat [niuks] zu [niuk], IIW [nius] zu [niu].

§ 255. In II ist die Pluralbildung von "Worten der IL III. De-

klination nacli Muster der §§ 253— 254 besprochenen Beispiele

wesentlicli einfaclier. Es begegnen zwei Hauptreflexe [es] und

[çs] als Endung: [luz aibras], [mçbblos], aber [qsus], [brasus],

[bçskus], [uruzus]; die beiden zuerst genannten Nomina haben immer

[as], die ubrigen stets [us]. Ûber die Herkunft des [us] herrschen

Zweifel; dass es eine erst sekundâr liinzugefiigte Endung ist, zeigen

endungslose Bildungen aus altérer Zeit; mit einer Fortsetzung des

It. -os haben wir es ebensowenig zu tun, da bis zum 15. Jahrliundert

Schreibungen mit -es die Regel sind.i Der Annahme eines kastilischeii

Einflusses (Menéndez Pidal) stehen gewichtige Bedenken gegeniiber

(dem k. Plural auf [us] entsprechen im Kastilischen Bildungen auf -os

sowie -es)."^ Fabra glaubt an folgende Ûbertragungen: les franceses —
los franceses = les franceses — los francesos; -os sei alsdann die

typisclie Endung des Maskulins geworden, also auch bei Worten ein-

getreten, wo das ebengenannte Nebeneinander von mânnlicher und

weibliclien Bildung niclit bestand. Dem bleibt hinzuzufiigen, dass

Worte wie [aibros], [mçbblas] [as] erhielten, weil singulâre Formen

auf [9] daneben standen.

[bçsks] 11 zeigt die urspriingliclie Form. Fiir frz. aux autres

hat II mitunter [autrus], daneben [aitras] und [autres].

Die 1. Neubildungen [anadi], [buni] haben in II keine Ent-

sprechungen; dort gilt [anats], [bus],

§ 256. Als Ergebnis fassen wir zusammen, dass als Pluralendung

von Worten der lat. II. III. Deklination nach besprochenem Muster

in I [is], [i], selten [es], [es] in II [us], [as] gilt. Eine Grenze zwischen

1. und k. Mundart ist demnach stets gegeben.

1 Niepage RDR II, 2ff.

* Alcover, Questions de lîengua y literatura catàlana. 1903 p. 426 ff. Fabra
p. 32,33. Morel Fatio p. 853 A 5.
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B) Artikel.

§257. masc. sg. I: [el] 23, 25—27, 98—100 il(lu), als Weiter-

bildung daraus [al] Don (ausser 100) ; die ubrigen 1. Ortschaften unsrer

Gegend [le]. Das Ca keiiiit nur [lu] (il)lij, das in II mit [al], woraus

— allerdings selten — [ai] il(lu) biint wechselt. L. und k. sind

demnach deutlich geschieden. In 98, 99 kann aucli [le] auftreten.

§ 258. m a se. pi. Die Form des Artikels riclitet sich nach dem

Anlaut des folgenden Wortes ; lautet dièses vokaliscli an, so gilt [elz .
.]

25—27, 100 iLLOs, woraus im Don [alz . .], in den nicht genannten

Orten von I [lez . .]; Ca [luz . .], II daneben [olz . .] > [aiz . .]. Bei-

spiel: les arbres.

Vor folgendem stimmlosen Konsonanten ersclieint [es . .] 23,

25—27, 99; Don (ausser 100) [as . .]; [es] ist aus [els . .],
[as . .] ans

[als . .] entstanden, indem [1] der Konsonantenliâufung wegen gefallen

ist. Sonst gilt in I [els . .]. Ca [lus . .], II daneben [als] > [as], [als]

> [as]. In II hat demnach die Tendenz, von den drei aufeinander-

folgenden stimmlosen Konsonanten einen zu tilgen, nicht so radikal

gewirkt wie in L [las..] 49 stelit allein (< [lus]?). Beispiel: les

chemins § 10.

Folgt ein stimmhafter Konsonant, so tritt in I nicht selten

Vokalisation des [z] ein: I [ez . .] > [az .
.],

[lez . .] > [lei . .] > [le . .].

Ca: [luz . .]. II: [luz .
.],

[aèz . .] > [az .
.],

[aiz . .] > [az . .]. Beispiel:

les bœufs § 34.

§ 259. gen. pi. masc. In I entspricht dem nom. [çlz .
.]

[dez . .],

mitunter auch [delz . .];
[alz . .] entspricht [daz .

.],
[dalz . .]. Ca [daiz .

.],

II daneben [daiz . .]. Beispiel: des os (vokalischer Wortanlaut
!)

d a t. pi. masc. I [alz . .] 94 > [az . .]. Ca, II [aiz . .]. Beispiel:

aux autres.

§ 260. fem. sg. I, Ca [la..], auch in II zumeist; selten ist

dort [la . .]. 1 Beispiel : l'avoine, la femme, sur la figure.

§ 261. fem pi. bei folgendem stimmhaften Konsonant. I [lai],

[lez] > [lei]. Ca [laz .
.],

[laz . .], ebenso II, doch wiegt [laz . .] vor.

Beispiel: les mains.

C) Pronomina.

1. Personalia.

§ 262. EGO > Eo in I > [yeu] > [yiij] > [yu], in II > [yo]

> M > M-

1 Cf. § 108.
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Das unbetonte Personalpronomen stelit in IIW im Gegensatz zu

I imd II 0, aber in Ûbereinstimmung mit Katalonien, hinter dem
Infinitiv (vgl. kastil. ital.) :

s'asseoir I [saseire], II [sesçure], aber IIW [siuras] § 306.

s*embrasser I [sçmbrasa], II [sembresa], IIW [s8mbr§isas] § 53, [pur-

gans] „pour nous purger" § 147. [grunsam] „pour me bercer" § 306.

Nur selten dringt die in II gebrâuchliche Konstruktion in IIW ein.

2. Possessiva.

§ 263. MEU I [le min], Ca [lu miu], II [9} mçu] vgl. mon mari

§ 307.

Frz. ton ami I: [tun amik]; [el tiu amik] 33, 39, 42, 101; fie meu
§,mik] 92. Ca: [tun amikj; [di tiu amik] 64; [9l tiu amik] 65; 70

daneben [el tiu. amik]. IIO: [ai tçu 9mik], dazu in 82, 91; 44 [tu ii

tçu amik]; IIW: [9! tçu amik]; 91 [ai teu amik].

Die 2. pers. ist der 1. pers. bezuglich des Tonvokals nachgebildet.

In II vertritt die mànnliclie Form die weibliche [la mçu abi] ma
grand'mère. Das einzige Femininum, das ich in I abgefragt habe,

ist [la mib9 gramaire] < *[miw9] in Anlelmung an [miu] (vgl. das

provenz., wo seit dem 13. Jhdt. an Stelle von mia ein miua tritt)i

entstanden. An Stelle der betonten Form (z. B. [le miu çmç] usw.

kann in I auch die unbetonte stehen ([mun çmç]). Das Ca kennt

beide Ausdrucksweisen, II ist die unbetonte Form gewohnt.

3. Interrogativa.

§ 264. Quel temps fait-il? I [kiin], vereinzelt [kqen], Ca, II [kin].

Die k. Lautung dringt in besdirànktem Umfang auch in 1. Gebiet

(VaAr, 23, 37—40, 42, 43, 74, 75).

D) Das Verbum.

1. Die Verbalendungen.

1. pr. ind.

§ 265 Sie endigt gewôhnlich auf [i].

ADJUTO I [aziidi], Ca [9zcBfli], II [azudi] § 130.

suDO I [siizi], Ca [sœzi], II [sui] § 38.

j'allume I [artimi], Ca [arœmij und [ansçni], II [al'umi] und

[9iisçni] § 201.

Frz. j'entends I [entendi] und [auzi], Ca [antend
j],

[senti], II [sçnti],

[antçni], [çwi] § 236.

» M.-LUbke H, 112.

Provided by Diacronia.ro for IP 18.220.136.165 (2024-04-28 17:30:56 UTC)
BDD-A22850 © 1913 Société Internationale de Dialectologie Romane



Sprachgeogr. Untersuchungen in Languedoc und Roussillon 49

Die Endung [i] ist in Siidfrankreich sehr hàufig und auch dem k.

Spaniens nicht fremd. [anserik] IIW im Gegensatz zu [ensçni] II

ist eine Neubildung nacli dem Perfektum: *venuit > venc, tenuit

> tenc, wonach die scliwaclien Formen vengui, tengui usw. Von diesen

wurden nach Niepage^ neue Prâsentien abstrahiert. Formen wie

die, duc u. a. sind natiirlich nicht obne Einfluss gewesen.

Frz. ^e ne peux pas I: [pçdi]; 93 [podi]. Ca: [pçdi], 72 [podi].

II: [puk] lehnt sich an regulâre Formen wie [dik], [dukj u. a. an;

I [pçdij dagegen mit der typischen Flexion.

Frz. je viens I: [béni], dgl. Ca, aber 69 [bçni]; II [biri] nur 60

[birik]; 22 [birikerçu] „je viens tout de suite" zeigt einen àhnlichen

Gegensatz zwischen I und II wie [pçdi]— [puk]. [biti] geht auf [bipk]

zuriick, das vor Vokal immer erscheint ; es ist wie [anserik] entstanden.

Frz. je vais I, Ca [bau]; II [bai], 46 [bac]. In I wird va(d)o,

in II *vADio fortgesetzt.

[çwi] *AUDo zeigt einen sekundàr nach Ausfall des [d] ent-

standenen Eeibelaut.

Frz. que j'aille I: [baze] 24, 25, 27, 29, 30, 34, 36—39, 43, 74;

[baze] 26, 33, 42, 75, 77, 79; [bazi] 23, 92, 93, 100; [banc] 82; 31, 37

daneben [ane]; [barige] 94; [barige] 28, 95; [bangi] 36—99, 101. Ca,

II [bazi].

[anç] gehôrt zum Infinitiv anar, ebenso [bane], doch ist diesem

von *vADiAM der anlautende Konsonant mitgeteilt ; manche Ortschaften

haben beide Formen nebeneinander; [baze] wie k. [bazi] < vadiam;

[barigç] vielleicht ans [bagç] (Siidostfrankreich) unter Einfluss von

anar entstanden.

2. pr. ind.

§ 266. Frz. tu trouves I [trçbes], II [trçbos] § 314. Die Verbal-

endung -as ist nicht tiberall wie die Nominalendung (§ 110) entwickelt;

auch stimmen die Réflexe nicht iiberein mit den Fortsetzungen der

entsprechenden Imperfektendung. Offenbar hat sich die lat. I. Kon-

jugation an die II. III. IV. (-es) angeschlossen :

TENEs I: [tenes], II [tçnas] § 278.

cEEDis I: [krezes]; [krezes] 23, 24, 42, 43, 95—98, 100. Ca:

[krezGs]; 71* [krezes]; 69 [krçzos]. II 0: [krçwas], ebenso 84. IIW
[krçus].

Dicis I: [dizes]; [dizçs] 27, 31—33, 43, 95—98, 100. Ca: [dizes],

71* [dizes]. II 0: [diwas], IIW [dius], 89 [digas].

VENis I [bçnes], II [b(jnas], IIW [bens] § 22.

» Niepage, RDR 11,40.

BeTue de dialectologie romnne. V. 4
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I [tenes], II [tçnes] u. a. zeigen wie die entsprechenden Réflexe

von vENis eine Verallgemeinerung der Endung [es], bez. [os], die

lautlich nur nach gewissen Konsonanten in dieser Form erhalten

bleibt Lautliche Fortsetzungen hat in unserm Gebiet nur IIW in

Ûbereinstimmung mit vielen k, Distrikten Spaniens.

Sekundàr ist die Endung bei [diwas], [krçw9s] zugefiigt. Laut-

liches [diçs], [krçus], wie es nur in IIW begegnet, wird mit der

typischen Flexion [-9s] verselien: *[diu8s], *[krçu8s], woraus [diw9s],

[krçwas], [dig9s] 89 ist dem conj. praes. digui, diguis usw. nacli-

gebildet.

2, imperf. ind.

§ 267. Frz. tu avais raison I: [abis] 23, 26, 42, 74, 75, 77, 93,

97; [^biz] 79, 92; [abi] 28, 30, 37 39; [abyçj..] 95; [tenies] 36; [tçnies]

43; [ten'os] 34. Ca [t9ni9s]; [tçnis] 71*. II: [t9ni9s].

Als Endung liegt It. -ï(b)as oder 1(b)as (ë > [i] wegen der

Stellung im Hiat) vor. Die Entwicklung ist: -ias > [ies] > [is]; andrer-

seits: -ias > [ios] > [yos] (Akzentverlegung wie so oft bei zwei

unmittelbar sich folgenden Vokalen auf den schallkràftigeren). II:

-IAS > [i9s]. Man vergleiche die analoge Entwicklung in der 5.

6. imp. ind. Es ist intéressant zu konstatieren, dass iberische Mund-

arten genau dieselbe Entwicklung nelimen: zentralasturisch wird

-IAS > -ies > -is entsprechend unsrer Reilie -ias > [ias] > [is] (cf.

Hanssen, Span. Gram. p. 79). Die Vorstufe zu [is] diirfte [ijs] bilden.

3. pr. ind.

§ 268. Frz. il voyage I [buyaco], Ca [buyac9], II [biagg9] § 54.

Frz. il crie I [krido], Ca, II [krid9] § 94.

VENiT I: [be] 23° 32, 79, 92, 93, 95, 96, 99, 100; [ben] 28, 30, 34,

35, 37, 39, 43, 74, 97; 26 liât beides. Ca: [bç], 64, 71 [be]. II: [be]

88, 91; [bç] 46, 47, 83, 87, 90; [ben] 45, 49, 51, 58, 60, 62, VaSa;

[ben] 2; [bçn] 4, 10, 14, 16, 20.

Frz. il a la fevre I: [te] 23, 26, 30, 33, 34, 77, 92, 93, 99; [ten]

28, 35, 36, 39, 42; [a] 32, 94—96. Ca: [te] 71*; [tç] 65; 69 [a] daneben.

II: [ten] 48, 51, 52, 60; [ten] 57; [tçn] 4, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20,

58; [tç] 45, 46, 56, 82, IIW ausser 91 [te].

In Anlehnung an die [n]lialtigen Formen [t9niu] — [tçniu] u, a.

ist [n] ofi bewahrt.

3. imperf. ind.

§ 269. *coMiNTiABAT [k^jmeusabç], Ca, II [kunwçsaba] § 44. ébat

I fçrç], Ca, II [çra] § 33.
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Frz. il y avait I: [yaDia] 43, 77, 79; [yatiiya] 26, 101; [yabyç]

24, 28—30, 95-97, AudO;° [yaWyo] 27, 38, 42, 75,°78, 92—94; [ya^m]

35—37, 39; [yaljiya] 23*, 25, 74, dazu 44; [yabye] 99; [yabyç]°100.

Ca, II: [iMe].

bibe(b)at I [bçbiç], Ca, II [bebia] § 53.

[yabiya] > [yabye], [yabyç] diirften den Vokal der Endung von

Personeii liaben , wo a vor [s] lautlich zu [e] wurde (2. 5. pers.). Er

ist aucli auf die 1. imperf. iiid. iibertragen :

*pote(b)a I: [pudia] 26, 27, 43, 77, 79, 92, 101; [pudiç] 78, 96,

97, AudO, FenN, FenS (aiisser 39, 43); [pudio] 94; [pudio] 74, 75, 93,

95; [pudyo] 24; [pudiu] 39; [pudie] 99, 100; [pudia] 25; '[pudiye] 23*;

[pudye] 98. Ca: [pudie], 71* [pudii], das auch in 41 begegnet. II

[pudia].

Eine analoge Ûbertragung zeigen zahlreiche altspanische Texte:

-ias > -ies, -ian > -i'en danach -ïa > -i'e und wie bei uns mit Akzent-

verlegung -ié (Hanssen, Span. Gram. p. 37, cf. dazu Menéndez
Pidal, 3Ianual p. 213— 214).

3. perf. ind.

§ 270. Frz. il porta. I [purtçk], Ca desgl. II [ba purta] § 77.

Eine syntaktisclie Eigentiimliclikeit sclieidet das k. markant von

den benachbarten sûdfranzosischen Idiomen: seit dem 14. Jhdt.i wird

die perfektische Handlung nicht melir durcli das urspriiugliclie flektierte

Perfektum, sondern durch Umschreibung mit den Pràsensformen von

anar gebildet. Vgl. auch j'eus. In 1 habe ich [partigçk] gegeniiber

IW [partik] notiert. [-gçk] ist eine analoge Ûbertragung von Per-

fekten mit w-haltigem Stammausgang. Altprovenzalisch konjugierte

man z. B. das Verb habui: aie, aguést, a'e, aguém, aguets, a'gron d. h.

z. T. stark, z. T. scliwach. Unsre Formen [partigçk], [senançk] u. a.

setzen eine zu Gunsten der schwachen Bildungen sich voUzieliende

Vereinheitlichung voraus; etwa aguei, aguest, aguet, woraus das nocli

nicht gentigend geklârte aguelc,'^ aguém, aguets, aguéron. Koschwitz'^
Erklârimg erscheint mir nicht ganz durchsichtig (ca^eg < cadui „Ve

qui est intercalé devant gu pour faciliter la prononciation"). Solcher

Bildungen existieren viele; allmahlich wurde die Bildung auf [-gçk] usw.

typisch fur die Perfektflexion. Cf. M.-L. Il, § 274.

» Niepage EDE 11,38.

« Suchier Gr. Gr. I», 779.

8 Koschwitz p. 105.

4*
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4. pr. ind.

§ 271. MANDucAMus I [maMam], Ca, II [manzçm], IIW
[manzam] § 43.

Frz. nous allons I: [anan]; [ançn] 43, 77, 79, 95—97, 100, auch

in den Ca-orten 69, 71*. Das Ca hat sonst [anam] bis auf 70 [anan].

II 0: [ançm]; [nçm] 10, 11, 12, 14, 46, 47, 49, °54, 55, 80. IIW [anam],

ausser 86, 89 [ançm].

Cf. § 272 die Erlâuterung.

5. pr. ind.

§ 272. Frz. vous vous mariez I [marjdat], II [kazçu], IIW
[kazau] § 306.

In der 4. 5. pr. ind. bewahrt I die ursprungliche latein. Endung
-AMus bez. -ATis, in II wird -émus, -etis fortgesetzt, IIW hait im

grossen und ganzen an der urspriinglichen Flexion fest, zeigt also

[-am], [-au]. Im Ca herrscht Schwanken von Dorf zu Dorf
;
ja derselbe

Sprecher weist mitunter Bildung nacli 1. und k. (II 0) Art auf, die

erstere in der 4. pers., die letztere in der 5. pers. z. B. 64 [minzam], aber

[kazçu]. Àhnlich liegen die Verliâltnisse in Ort 23: [manzam], [anan],

jedoch [maridçts]. In IIW pflegt die 4.. pers. bei der urspriinglichen

Stufe zu verharren, wàhrend die 5. pers. oft analoges -etis [-çu] auf-

weist z. B. [manzam] -[kazçu]. Vermutlich hat die 2. sg., wo der

Endungsvokal [e] bez. [a] lautet, die Ûbernahme der Endung -etis

in der 2. pi. begiinstigt; zwischen der 1. pi. und 1. sg. ([-i]) war eine

solche Beziehung nicht gegeben.

40, 43 zeigen Spuren des k. Einflusses: 40 [manzem], 43 [manzçm],

[ançn]; ebenso ist vielleicht [manzçm] 75 zu erklàren.

Im Gegensatz zu sàmtlichen iibrigen Verben zeigt nous allons

sowohl in I (siehe ALF carte 27) als auch fast durchweg in IIW
die Endung -émus (vgl. auch den Imperativ).

§ 273. Die 2. pi. des Imperativs zeigt im wesentlichen die-

selben Réflexe wie die 5. pr., die seine Funktionen iibernahm.

fermez § 314 I [tampats], Ca [tapkau], II [terjkçu]. allez § 72

I [anats], Ca [anaij], II [ançu]. IIW hat [anau]. Das Don hat z. T.

[tampçts], [an^ts], Ort 79 kennt beide Flexionen. In IIW begegnet

[ç^] namentlich bei allez; man beachte auch 33, 34 [ançts].

Auf die Endung -etis weisen *voletis I [bulçts], Ca, II [buiçu]

§ 77. *dicï'tis I [dizçts], Ca [djzçu], II [diçu] § 204. tenetis I

[tçnçts], Ca [tançç].
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5. imp. ind.

§ 274. Frz. vous deviez I: [dçMts] 26, 35, 39, 43, 77, 79, 97, 101,

VaAr; [deMts] 99; [débit] 74; [debis] 26, 30, 33; [deM] 28; [dfbyçts]

34, 95; [debyçj 24, 33. Ca: [taniu]. II: [teniu], [teniyu].

Das Nebeneinander von [débits] < -é(b)atis oder < -i(b)atis und

[dfbyçts] ist wie das von [tenis] und [ten'çs] (s. o.) zu erklâren.

Ebenso [bénits] und [ben'çts] § 52. Ca, II [toniu], [boniyu] gehen auf

[t9ni9u], [beniau] zuriick. i Die viersilbigen Formen sind in Anlehnung

an die iibrigen Personen desselben Tempus, die sâmtlich dreisilbig sind,

auf drei Silben reduziert.

6. pr. ind.

§ 275. CREPANT I [krçben], sehr selten [krçbu], Ca, II [krçban]

§ 314. *coMiNTiANT I [kumeuseu], sehr selten [kumensu], Ca, II

[kumensen] bez. [kumçnson] § 16. gantant I [kanten], selten [kantu],

Ca, II [kanten].

DicuNT I: [dizen] 34—40, 42, 75, 77—79, 95, 96, 99, 101, VaAr;
[dizçn] 23—33, 43, °74, 97; [dizun] 98, 100. Ca: [dizen], 71* [dizen].

II: [diwan], nur 44 [diwen].

Die Endungen -ant, -unt bez. -ent sind in II sowie im Ca unter

[du], in dem grossten Telle von I unter [en] auch [çn] zusammen-

gefallen. In den Ortschaften 97— 101 liegen dièse Lautungen mit

[un], [u], auch [o] in Widerstreit, die z. T. aus der III. Konjugation

zu sein scheinen (vgl. Meyer, P., Les troisièmes personnes du pluriel

en provençal, Ro IX, 192 ff. Leider reicht mein Material nicht aus, um
vollstàndig die Entwicklung der 6. pr. ind. unter Beriicksichtigung

siidfranzôsischer Mundarten darzustellen.

6. imp. ind.

§ 276. DEBEBANT I [deblu], II [debian] und [tenien] § 49. In I

begegnet auch [dçbyçn] (cf. 3. imp. ind.).

2. Einzelne Verba.

HABEEE.

a) Form.
1. pr. ind.

§ 277. Frz. fai su cela ... I: [§ sapiit]; [ç sapcpt] 97; [ç sapyqpt]

95; [w§ sapiit] 74; [sun sapiit] 33—39, 92; [sun sapyiit] 42; [sun sepyut]

40; [sun sabyœt] 43. Ca: [sun sapcet] 64; [sun sapyœt] bel den nicht

bezeichneten Orten; [sun sepyqet] 65, 67, 70; [sun sçpycet] 71*; 73 [sun

sapigœt] und [a| sapigqpt]. II 0: [sun sapigut]; 44, 81 [sun sapigut];

1 So im literâren Katalanisch.
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54 F. Kriiger

45 [sun septigut]; IIW [sum sapigutj 83, 84; [som sapigut] 87; [ai

Sfpigut] 85, VaCar.

Frz. j'ai cru I: [ç kreglit] 30, 32, 33, 37, 98, 99; [ç krçgœt] 95;

[çkrçgiit] 23; [ç krçpt] 77; [çkreyut] 26; [çkeregut] 28; [sim kregut]

34—36, 39; [sun krçgœt] 43; [e krezût] 74, 93; [sun kreziit] 92. Ca:

[sun pansât] 67; [sun kragcet] 73; [sun kregqptj 71*; [sun kregœt] 72;

[sun krçgcBt] sonst. II: [sun kragut], 15, 16, 20 [sun krçgut]; [sum

kragut] 82, Cerd; [ai kragut!] 89, 91; [ai kregut] 88; [ai krçgut] 90.

Frz. j'ai eu I: [ci agiit] 25; [ci çgut] 23, 24; [ç agœt] 97; [ç agut]

29, 37, 75, 93, 98, 99, 101; [ç giit] 26-28, 30, 74, 76, 78, 79, 94, 96

AudO; [ç gœtj 95; [e iit] 77; [ç aiit] und [sun aiit] 92; [sun agiit] 35,

36, 38, 39, 42; [sun agqpt] 43. Ca: [çiterigœt] 73; [sun tarigœt] 65;

[sun tangœt] 69—72; [sun tengcpt] 64, 67, 68; [sun tçngœt] 66, 71*.

II 0: [sun tirigut]; VaMol [sun tengut]; [sun tarigut] 4, 56, 57; [sun agut]

45; [sum tjrigut] 82, Cerd ausser 87 [somtirigut] und 85 [suntirigut].

VaCar [aj tirigut].

Die Kurzform ajo bleibt in II als [a|], wâlirend I iiber [ci], das

vereinzelt zu belegen ist, die proklitische Verbalform zu. [ç] mono-

phthongiert. In Tarragona liabe icli [yo a kragut] usw. notiert.

SoUte das nur einmal auftretende [wç sapiit] eine Fortbildung aus

nach Analogie von [bçm], [bçts] entstandenem [bç sapiit] sein? ^ 2

2. pr. ind.

§ 278. Frz. tu as gagné I: [az . .] 23, 26, 30, 35, 36, 39, 42, 74,

92, 98, 99; [aj . .] 28, 32, 34, 95; [atz . .] 93. Ca: [çt] 64, 65, 67, 71;

[çts . .] 70, 73; [çtz . .] 72; [çz . .] 67. II 0: [çt .
.],

[çts . .], [çtz]; IIW
[ats .

.],
[az . .].

Frz. quel âge as-tu I: [as], 25, 42, 43 [tençs], 34—39, 77, 93

[tenes]. Ca: [tçnas], nur 66, 67 [tenas], das auch in 40, 41, 80 gilt.

II 0: [tçnas], 44 [tçnes]; IIW [tens], 91 [tçns].

I [as], vor stimmhaften Konsonanten [az], woraus mitunter [ai],

ist lautlich. [atz . .] 93 darf als ein Einfluss des k. angesehen werden,

denn der ALF verzeichnet in siidfranzôsischem Gebiete nirgends dièse

Form. [atz], vor stimmlosen Lauten [ats], ihrerseits sclieinen nach der

2. plur. gebildet zu sein, als dièse noch mit [ts] auslautete (cf. § 289). ^

Vor Konsonanten wird [ats], [atz] mitunter zu [as], [az] vereinfacht.

1 Der Wandel ist nicht schwer zu begreifen. Ich habe in Madrid mitunter

anstelle des typischen [b] ein [w] gehôrt. [w] > [b] § 251 gibt die umgekehrte

Entwicklung.

2 Die Form wird von Salow, Sprchg. Unterschg. § 125 in Paziols belegt.

^ Andrerseits ist eine direkte Angleichung an [ets] nicht ausgeschlossen.
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3. pr. ind.

§ 279. Frz. quand il a plu I: [kanta . .] dgl. Ca; II: [kçnta . .].

Frz. quand on a trop de soif I: [kantçna . .].

4. pr. ind.

§ 280. Frz. nous avons pris I: [a^çm], 37 [albçn]. Ca: [albçm]

68, 69, 73; [bçm] 65, 70, 72; [cm] 64, 67, 71. II 0: [sçm], aber 2, 4,

56, 57, 60—63, 81 wie II W [bçm]; 85 [cm].

Die Abschwàchung der ursprimglichen k. Form [abçm] zu [bçm]

(> [cm]?), die infolge der Satzimbetontheit des Wortes eintrat, fand

eine Begiinstigung in den iibrigen Einsilblern desselben Tempus sowie

in [sçm]. In I ist sie unbekannt.

5. pr. ind.

§ 281. Frz. vous avez gagné § 70. I [abçts], woraus infolge der

Konsonantenhâufung [abçt], auch [abç]. Ca, [abçu], [bçu], [çu], die

beiden letztgenannten Formen gelten auch in II W. (II [sçu].)

2. 3. imp. ind.

§ 282. Cf. §§ 267, 269.

1. perf. ind.

§ 283. Frz. j'eus {le plaisir de le voir) I: [§25çi] 28—30, 35—37,

74, 93; [azçgi] 92; [azç^'i] 77—79, 94—97, 99, 100; [^zçyj] 25, 26,

32—34, 75, 98; [azçgi] 23, 27; [azçgj] 24; [azçdi] 38; [azçri] 39, 42,

101; [tingçri] 43. Ca: [tçngçri] 72; [tengçri] 67. II: [baj tani]; [bai

tinre] 10—13, 15-19, 48; [bai tinge] 63; [ba| tçngç] 56; [bai tenge] 53.

Bei [azçj] usw. ist der stammauslautende Konsonant von [g] her-

zuleiten, dem wir noch in siidfranzôsischen Gegenden begegnen {aguei

§ 270); iiber [g] liât sicli [g] zu [z] dem folgenden e assimiliert. Die

Endung entspricht urspriinglich der der DEDi-Perfekta, [azçgi], woraus

unter Einfluss der umgebenden Palatale [azçyi], [azçij etc., ist in der

von Meyer-Liibke II, § 274 gedeuteten Weise entstanden. [r] er-

scheint — und dies ist das Gewôhnliche im siidfranzôsischen Sprach-

gebiet — in Anlehnung an die 3. pi. [azçrun].

Part. perf.

Frz. j'ai eu § 277 I [ç agut], [ç giit]. [g] ist dem Perfektstamm

(urspriinglich *[agçi]) entlehnt. Wie dièse Ubertragung so ist auch

die Bildung auf -utu oft genug in der mittelalterlichen Sprache belegt.

[ç giit] ist eine Kurzform.
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b) Syntaktisches iiber die Entsprechungen von frz. avoir.

§ 284. a) Wie im Frz. kann das Verbum habeee 'zur Um-
schreibung des Perfekts dienen; dieser Gebrauch betrifft jedoch unser

Sprachgebiet nicht in seinem ganzen Umfange. I drtickt die perfek-

tische Handlung zwar im wesentliclien durch eine Zusammensetzung

von HABEEE mit dem entsprechenden Verb aus; nicht so II 0, das

ebenso wie im grossen und ganzen das Ca esse anstelle von habeee

verwendet. II W umschreibt oft mit habeee.

Frz. /ai eu un livre §277. I [ç agiit], Ca [suntengqet], II {sun

tingut].

Frz. fai cru.. I [ç kregiit], Ca [sun krçgœt], II [sun kregut] ib.

Frz. j'ai su I [ç sapiit], Ca [sun sapycet], II [sun sapigut] ib.

Frz. tu as gagné § 278. I [az gailat], Ca, II [çt guïiat].

Frz. nous avons pris une purge §280. I [abçm..], Ca [bçm],

[cm], II [sçm].

Frz. vous avez gagné § 70. I [abçts], Ca [bçu], II [sçu].

Das Anwendungsgebiet von habeee bezw. esse ist bei den

genannten Beispielen niclit gleich gross. Die drei zuerst zitierten

zeigen das gleiche Kartenbild, ebenso stimmen die drei letzterwàhnten

beziiglich der Ausdehnung der Anwendung von habeee und esse

iiberein. j'ai su, j'ai cru, j'ai eu haben folgende Eigentiimlichkeiten:

esse wird verwandt 1. in Ort 92, 2. in den Dôrfern 33—40, 42, 43,

3. mitunter in der Cerd, habeee dagegen nie in ConflW. Da der

ALF in den unsrer Gegend benachbarten Distrikten niemals in diesen

Fàllen als Hilfsverb esse anzeigt, so haben wir es wohl mit einem

Eindringen der k. syntaktischen Konstruktion in die benachbarten

1. Ortschaften zu tun.

Nichts ist von diesem Einfluss bei tu as gagné, nous avons pris,

vous avez gagné zu merken; im Gegenteil, habeee gewinnt nicht nur

in I, sondern auch in II an Eaum, indem es durchgàngig in der Cerd

und in einem gewissen Umfange auch in ConflW zur Umschreibung

des Perfekts dient.

Die Verwendung von habeee bez. esse zum Ausdruck einer

perfektischen Handlung in Verbindung mit dem part. perf. des be-

treffenden Verbums ist in ihrem Umfange demnach von der Person
abhàngig: sum hat ein grôsseres Anwendungsgebiet gewonnen als die

iibrigen Personen des pr. von esse.

Es bleibt zu bemerken, dass VaCar bei allen genannten Beispielen

konsequent habeee verwendet.

Provided by Diacronia.ro for IP 18.220.136.165 (2024-04-28 17:30:56 UTC)
BDD-A22850 © 1913 Société Internationale de Dialectologie Romane



Sprachgeogr. "Untersuchungen in Languedoc nnd Roussillon 57

Im Ca haben fai su, j'ai cru, j'ai eu [sun], nur Ort 73 benutzt

daneben [ai] bez. [çij; fiir nous avons pris und vous avez gagné habe

ich durchgângig Réflexe von habere notiert, fiir tu as gagné dagegen

[çts]. Die Verwendung der beiden Hilfsverben richtet sich also aucli

hier nach der P ers on. Ort 92 hat neben [sun aiit] aucli [çatit].

§ 285. [-i) Das frz. Verb être wird durch esse auch in I wie

uberhaupt in Sudfrankreich (ALF carte 522) unisclirieben:

elle a été I [çzestado], Ca, II [çzastada] § 55. Zusammensetzung

mit HABEEE ist in VaCar die Regel, vereinzelt begegnet man ilir im

1. Ort 95 sowie in den k. Ortschaften 10, 14.

§ 286. /) Unpersonliche Verben verwenden habere.

Frz. quand il a plu I [kanta plaugiit], Ca [kanta plugcet], II

[kçnta plugut].

§ 287. à) Hat das Verbum „haben" die Bedeutung „besitzen",

so verwendet man in II ein besonderes Verb, nâmlich tenere anstelle von

HABERE (vgl. kastil. tenemos un cahallo = frz. nous avons un cheval). ^

Frz. tu avais raison I [abiz razu], Ca [t8ni9S rezu], II [tanies

î8u] § 267.

Frz. vous avez peur I [abçts pçu], Ca [tençii . .], II [toniu] § 204.

Frz. vous avez un beau chien I [abçts ûpka], Ca [tonçu upka], II

[teniu .
.] § 204.

In II sowie im Ca ist nur tenere verwandt, in I in der Regel

HABERE. TEKERE kanu iu eluzeluen 1. Ortschaften (24, 34, 36, 40, 43^

auftreten, was wir sicher als Katalanismus deuten diirfen; denn sud-

franzosische unsrer Gegend benachbarte Mundarten kennen die Ver-

wendung in dem obigen Sinne nicht (ALF). Etwas hâufiger erscheint

in I TENERE bei quand on a trop de soif (ALF carte 90 verzeichnet

dièses Grundwort nur in Ort 786), ferner bei il a la fièvre § 268

und quel âge as-tu § 278.

Wir haben oben gesehen, dass der Gebrauch von habere -esse

zum Ausdruck einer perfektischen Handlung von Person zu Person

desselben Tempus schwankt; eine âhnliche Wahrnehmung machen
wir beziiglich der Verwendung von habere -tenere in der Be-

deutung „haben", „besitzen". In Ort 27 habe ich im gleiclien Satz-

zusammenhang gefunden [abets], aber [tençn], in 33, 35, 39 [abçts],

jedocli [tçni] (vous avez un beau chien) etc.

1 Noch weitere Verbreitung hat bekanntlich tenere im Portugies. gewonnen.
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ESSE.

a) Form.

1. pr. ind.

§ 288. Frz.je me suis assis I: [mç sun asçit] 24, 26, 29, 30, 33—36,

39, 43; [me sun asçit] 98, 100, 101; [me sun asyetat] 23, 33, 77, 79, 92;

[me sun asyetat] 95, 97, 99; [me sun asyetat] 75, 93, 94, 96, 98. Ca:

[ma sun sagœt]; 71* [ma sun segœt]. II [ma sun sagut], aber 12, 14,

16, 44, 50, 63 [mo sun asantat]; [ma sun asautat] 20; [ma sun sautât]

18, 59; [ma sun sigut] 81; [mastik sigut] 82; IIW [ma sun asantat] 84;

[ma sun asigut] 86; [mo sum sigut] 83; [am sum sigut] 87; [am som sjgut]

88; [maj sigut] 85, 89, 90°.

[astik] 82 ist aus sto mit der typischen Endung -i und Zusatz

eines analogen [k] entstanden, Ûber [sik] s. u.

2. pr. ind.

§ 289. Frz. iu ne vois donc pas que tu es . . .1 [kçt]; 23*, 25, 75,

95, 96, 99; [kes] AudO, FenN, FenS, dazu in 44. Ca, II [kçts], daraus

[kçt] 52, 54, 56. In Anlehnung an die 2. pi. sind vermutlich [kçts]

(> [kçt]) entstanden. Von einer etwaigen Umstellung liefert der ALF
carte 501 keine Belege.

3. pr. ind.

§ 290. Frz. il est bon § 149. I [ez bu] > [ei bu] > [e bu], II

[çz bu]. Frz. a été § 55 I [çzestadç], II [çzastada]. Die modernen

Formen setzen aprvz. es mit dem bekannten Scliwund des t fort.

4. pr, ind.

§ 291. Frz. nous sommes I: [çn], 43 [sçn], 40 [sçm]. Ca: [çra],

70, 71 [çn]. II 0: [sçm], ferner in 83, 87. IIW [siçm] 86, 90; [sigçm]

89, 91.

Den im Mittelalter so streng beobachteten Unterschied der

Vokalqualitàt in em, çts zeigen unsre Mundarten (1. wie auch k.) nicht,

Vermutlich bat die 5. pr. der 4. pr. ihren Vokal mitgeteilt. Ihnen

schliesseu sich die entsprechenden Formen von habeee (§§ 280—281)

sowie die auf lat. -ëmus, -btis zuriickgelienden Bildungeu bei den

iibrigen Verben (§§ 271— 272) an. II pflanzt lat. sïmus fort [sçm].

IIW [siçm] setzt siamus fort, doch ist die Endung [-cm] walirscheinlich

nach [sem] eingedrungen. [g] in [sigem] scheint den zahlreiclien ind.

und conj. pr. mit diesem Stammausgang entlebnt zu sein (dico, dica,

DUCA usw.). Ebenso ist [sigjs] „que tu es'''' in Ort 65 zu deuten. Nach
[duk], [dik] wurde [sik], nach [diga] usw. [siga] gebildet.
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5. pr. ind.

§ 292. Frz. vous êtes perdus I: [§ts peraudis] 34; [çts perdœdi]

95; [çts perdut] 23*, 26, 28—30, 33, 92; [sçts pçrdiidi] 36; [^t per^udi]

93; [çtpçrdûdi] 42; [çt perdut] 39; [çt perdent] 97; [çt pçrdut] 33, 74,

79, 101; [§ perdiidi] 35. Ca [eu pQrdœt]; 67 daneben das in 65 geltende

[çu pardcets]; [çu pardqedis] 70; [çu perdœts] 71*. II [sçu pardut],

ausser 44 [sçu parduts]; [sig^u parduts] Cerd, ausser 87 [seu pardutsj;

[sigeu parduts] VaCar.

Frz. vous êtes venus § 204 I [çtsberjgut], Ca [çu t»9rigœt], II [s§u

berigut]. I [çts] > [çt] > [^] setzt lat. estis fort, ebenso Ca [çu], 11

[sçu] hingegen sitis. Ort 45 [§t biiigut] lehnt sicli an das 1. an,

wàlirend 36 [sçts . .] den anlautenden Konsonanten dem k. naclibildet.

[siçu] ist ([siçm] s. o.) gewissermassen eine Kontaraination aus *siatis

und SITIS. [sigçu] ist wie [sigçm] (s. o.) zu deuten.

b) Syntaktisches iiber die Entsprecliungen von frz. être.

§ 293. a) Reflexiven Verben dient zur Umsclireibung esse.

Frz. je me suis assis I [me sun asçit], Ca [me sun segœt], II [me sun

segut] §288. Nur in IIW wird habere vorgezogen: [mai sigut]. In

82 [mestik sigut] soll das Hilfsverb den Zustand andeuten (vgl. das

kastil. z. B. Estoy asentado).

In dem Beispiel vous vous êtes fait mal à la figure § 204 ver-

wendet I und das Ca in schroffem Gegensatze zu II habeee: I [buzabçts

fçi mal a la figurç], Ca [buzçu . .], II [busçu . .]. Ausgenommen ist in

1. Gebiet nur Ort 95 [buzçts], fiir den wie im Beispiel [aestado] An-

lehnung an das frz. wahrscheinlich ist. Der ALF verzeiclinet bei

dem Beispiel vous vous êtes Uessé (ALF carte 508) durchweg das

Hilfsverb esse in 1. Gebiet. [buzabç . .] 57 ist offenkundig aus dem
frz. libernommen. Ein Teil der Cerd und insbesondere VaCar schliesst

sich dem 1. Gebrauche an.

§ 294. /9) In Ûbereinstimmung mit dem frz. Sprachgebraucli

stehen die mundartliclien Formen von vous êtes venus § 204 I [çts

bçrigiit], Ca [çu berigcet], II [sçu berigut]. vous êtes perdus § 292 I

[çts perdiit], Ca [çu perdcpt], II [sçu perdut].

Bei dem zuerst genannten Beispiel verrat Ort 38 Schwankungen
in der syntaktischen Konstruktion [abçt bengudi] und [çt . .]; die Orte

40, 43 umschreiben mit habeee [bçt] bez. [abçt]. Das gleiclie gilt

von mehreren Ca-Orten sowie von VaCar z. T. aucli der Cerd.

Vollkommen mit frz. Sprachgebraucli stimmt die syntaktisclie Kon-
struktion bei que tu es aussi vieux § 289, nous sommes à jeun § 291

iiberein.
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3. Einzelne Formen.

§ 295. Zahlreich sind in unsrer Gegend Neubildungen vom part,

perf. auf -û'tu, das zumeist an den Perfektstamm tritt. Perfekt-

bildungen auf -ui setzen voraus:

Frz. fai eu I [ç agût], II [sun tingut] § 277.

Frz. vous êtes venus I [çt bengiit], II [sçu Mrigut] § 204.

Frz. fai cru I [ç kregiit], II [sun kregut] § 277.

Frz. je me suis assis Ca [ma sun sagœt], II [ma sun sagut] § 288.

Der stammauslautende Konsonant bei [kreziit] ist aus dem prâ-

sentischen d hervorgegangen ; 74, 92, 93 schliessen sich in dieser Be-

ziehung dem gaskogn. Sprachgebrauche an. Vom Prâsensstamm aus

sind ferner die Formen von fai su gebildet: I [ç sapiit], Ca-Ort 64

[sun sapœt] ebenso II [sapigut], Da eine lange Reihe von Verben die

Partizipialendung -utu an den zumeist auf -g ausgehenden Perfekt-

stamm hângten (z. B. k. hegui — hegut; degui — degut; jagui — jagut;

mogui — mogut; segiii — segut; volgui — volgut), so wurde [-gut] als

typische Endung zur Bildung des part. perf. aufgefasst. So konnten

Formen wie sapigut, capigut, corregut u. a. entstelien. L. entspreclien

diesen Formen *[sapigut] usw., woraus *[sapiyttt] > [sapyiit].

Starke part. perf. begegnen nur selten: frz. je me suis assis I

[mç sun asçit] § 288 ersclieint nur in Ortschaften, die den Inf. [saseirç]

kennen. Frz. Veau hénite § 103: I [bçnito] > [benido]; [benezidç]

BENE DICTA halb gelehrt; dem entspricht in II [benagida]; [bançita],

auch in Nordkatalonien zu finden, setzt wohl henehida fort.

Frz. pouvoir I: [pude], auch 44 und in den Ca-Orten 67, 71, 73;

[puge] 68, 70, 72; [pcege] 65; [puskej 69. II 0: [puge], 6 [pugea];

[pugç] 17 dgl. 90; [puge] 91; [puga] 87; [pudç] 88; [pude] 82-84. Die

lautlich aus *potëee entstandenen Formen ersclieinen in I, ferner in

44 — wohl in Anlehnung an das 1. — und in der Mehrzahl der Ort-

schaften von IIW wie auch in Nordkatalonien. [puge] zeigt, dass die

Formen, wo [g] lautlich stammauslautend wurde (Perfekt von Verben

auf _!.ui) auch auf den Infinitiv Einfluss gewinnen. [puske] 69 ist mit

Inkohativsuffix gebildet.

Frz. savoir § 65 I [sabe], Ca [sapyç], II [sapigç]. Wie I hat IIW
eine lautliche Entwicklung aus *sap1re genommen. Eine der beim

part. perf. soeben besprochenen entsprechende Neubildung zeigt der

Infinitiv in II [sapige] > [sapig'ç] > [sapiyç] > [sapyç].

Frz. tenir § 283. In II kommen mit der Endung der latein.

II. Konjugation vor [tarige], [terige], [tinge]. Die stammauslautende

Konsonantengruppe ist vom perf. iibertragen. Die Form des Infinitivs
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der latein. III. Konjugation hat [tinra]; auch [tenr8] ist zu belegen.

Gewôhnlich ist aber in II die Infinitivendung der 4. Konjugation an-

zutreffen [tani]. [i] in der Stammsilbe erkiârt sich als Ûbertragung

ans [tiri] tëneo (ê + pal.).

In II [trçura] teagere § 49 riilirt [ç] von einem urspriinglicli

nur in vortoniger Silbe gliltigen, aber auf die Tonsilbe iibertragenen

[9] lier, [trçt] tractu mag zur Aufgabe von ursprunglicbem traure

mitgewirkt haben.

III. Kapitel.

Aus der Wortlehre.

Das folgende Kapitel soll nicht ein abgeschlossenes Ganzes

insofern bilden, als etwa die zu einer bestimmten Begriffssphàre

gehôrigen Ausdriicke des imtersuchten Gebietes systematiscli erlàutert

und in weiteren Ralimen gestellt wûrden. Die abgefragten Worte

gehoren den verscliiedenensten Begriffskreisen an. Das Kapitel soll

ein Provisorium darstellen, und eingehenderer systematischer Wort-

forschung iiber Eoussillon und die angrenzenden Distrikte ein reiches,

intéressantes Arbeitsgebiet weisen: Eoussillon ist der Boden, auf dem

der Kampf zwisclien moderner Reichsspraclie einerseits und dem

iiberoft in wohl erklàriicher Weise sich an den iberichen Wortstand

anlehnenden bodenstândigen Patois andererseits ausgetragen wird.

Die § 7 gezeiclmete Linie bildet in zalillosen Fâllen nicht allein

eine Laut- oder Formen-, sondern auch Wortgrenze. Allerdings

sucht bisweilen der auch jenseits der Pyrenâen fur irgendeinen

Begriff iibliche Ausdruck dièse Grenze zu iiberschreiten, ôfter aber

dringt die nordliche Wortflut iiber sie und sucht — in hartem

Streite — den urspriinglichen Wortschatz zu vernichten. Das Ein-

dringen ist wohl nur selten ein plôtzliches; gewôhnlich werden die

Strecken allmâhlich in einer redit gut erkennbaren Bahn erobert.

Es ist meines Erachtens kaum richtig, in verallgemeinernder Form
zu sagen, dass das K. Roussillons ein „àialecte dégénéré" 1 etc. sei.

Es wird vielmehr genau zu priifen sein, ob denn nicht fremder (wohl

vielmehr franzosischer als languedocischer) Einfluss in den einzelnen

* Anglade RLE XL, 151: „nous entendons par catalan le dialecte dégénéré,

fortement mélangé de languedocien, que l'on parle actuellement »dans les villages du

Roussillon".
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Gegenden verschieden stark ist. Sclion das an sich wenig umfang-

reiclie Material, das ich zusammengetragen liabe, weist mir unzwei-

deutig den Weg, den fremde in k. Idiom dringende Elemente nelimen,

zeigt mir, dass fremder Eiufiuss ganz nacli der Gegend bald stàrker,

bald schwâcher ist. Es bleibt zu piiifen und zu erwâgen, welches die

Bedingungen hierfiir sind (cf. das in § 35 und § 35 A iiber Verkehrs-

gemeinschaft Gesagte). Dafiir ist aber in dieser Arbeit nicht der

Eaum gegeben.

§ 296. Bei der Darstellung nun gehe ich von dem franzôsisclien

Grundwort (Begriff) aus und suclie die Entsprecliungen desselben in

der Mundart des bereisten Gebietes auf. Die Wortgeschiclite von

diesem aufs ostromanische auszudehnen, ist hier nicht der Platz.

Bei einer langen Reihe von Beispielen werden wir Gelegenheit haben

zu sehen, dass 1. und k. Idiom gerade durch die Wahl eines ver-

schiedenen Ausdrucks fur einen Begriff getrennt sind. Ich glaube

aber auch die Beispiele beiseite lassen zu sollen, die zwar eine

Divergenz der beiden Mundarten nicht zeigen, die aber doch wort-

geographisches Interesse beanspruchen diirfen, indem Differenzierungen

innerhalb eines Idioms zutage treten. Anschliessend hieran fiihre

ich einige Fâlle auf, wo derselbe lateinische Wortstamm (aus unten

nàher bezeichneten Bedingungen) verschiedene nicht durch rein laut-

liche Entwicklung erklârliche Umformungen erfâhrt. Endlich fiige ich

einige Beispiele hinzu, die bei Beibehaltung eines Stammes ver-

schiedene Suffixe bez. Prâfixe diesem zufugen.

I. Ein BegrifE wird durch verschiedene lateinische Grundworte

wiedergegeben. Es folgen

§ 297. a) solche, wo dièse Divergenz eine Trennung der inter-

essierenden Mundarten zulàsst.

Frz. Je voleur § 23. I [buliir] in Anlehnung ans Franzôsische. Ca,

II [l'adra]. Das Grundwort latro dringt auch nach 40, 43, begegnet aber

sonst nirgends auf siidfranzosischem Sprachgebiet (ALF carte 1412).

Frz. le tailleur § 85. I [tal'iir] gleichfalls an das Franzôsische

angebildet. Ca, II [sastre]. sartoe findet noch in 40, 43 Fortsetzung,

ist aber in Sudfrankreich sonst nicht bekannt (ALF carte 1276).

Frz. le cordonnier^ I: [kiirduiiç] 99; [kurduiie] 77, 93, 95; [kurdunç]

23, 35—42, 92, 94, 101, Don, Sault (auss°er 99); [kurdunie] 24—32;
43 hat neben [kurdunç] noch [sabatyç]; 40 [sabatyej. Ca: [sabatç],

dgi. in 61—63, 80-86; [sabate] 87, 88; [sabate] 89—91; [s^betçf 16,

» Cf. Thorn, AStNSL Neue Série XXIX (1912), 81 ff. Quelques dénominations

du 'cordonnier^ en français.
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46-48, 51, 52, 60; [savate] 41; [sotiatç] 50; [sebotç] 1—15, 17, 18, 45,

49, 58, 59, VaSa, Mol. Die Formen von I entsprechen dem frz. cor-

donnier, die des Ca und von II kastilischem mpatero. 40 [salbatye],

43 [salbatyç] liaben das k. Grundwort mit der 1. Endung [-yç] < -ariu.

Frz. le houcJier I: [bucç], 77 [buce]; 94 [busç], 93 [buse], 43

[karnisyç], 40 [karnisye]. Ca: [karnisç], 70 daneben [busç]; 64 [karnisç].

Cerd, II [karnisç], aber 2, 4, 6, 18, 19 [karnise], dazu VaCar; [kornisç]

14, 17, 22, 45, 53—55, 57; [koruise] 1, 7— 9,°21. Die 1. Form ist nach

frz. loucher, die k. wie kastilisches carnicero gebildet. 40, 43 haben

das k. Etymon.

Frz. le jardinier § 229. I [zardinç], Ca, II [urtuia] entsprechend

frz. jardinier bez. kastilischem Jwrtelano. Das Ca zeigt Spuren der

1. Form, ebenso ubernimmt 44, 88 dièse; natiirlicli kann aucli an eine

Aufnahme in die Mundart infolge des frz. erteilten Scliulunterrichts

gedacht werden. 40 hat k. [urtula].

Frz. le médecin § 45. I [medesi], Ca [modesi], medicinu; II [meggaj

MEDicu. Nur selten begegnet das 1. Etynom im K.

Frz. le maître § 86. I [mçstre], II [amu]. Das Ca liât beide

Grundworte. Neben als volkstiimlicher empfundenem [amu] haben

manche k. Orte auch die 1. Form. Eine Entsprechung des kastilischen

amo ist umgekehrt auf siidfranzôsischem Sprachgebiet nicht anzutreffen

(ALF carte 802).

§ 298. Frz. le grand-phre I: [grampaire] 23, 24, 28, 30, 37, 74,

93—95, 97; [grampaire] 26, 32, 39, 77, 92; "[grampaire] 40; 34 [gram-

paire] und [pairi]; 35, 43, 101 [pçpi]. Ca: [pepi] 67, 68; [pipi] 70—72
[grampairi] 69; [grampapa] 64, 65; [mazu] 73. II 0, dazu 87 [abi]

45, 47, daneben [gramparej, das in 81, 82 gilt; 14, 16, 49 [abiçma]

[padri] 90, 91; [podrij 89.

[grampaire] ist die im ganzen Siidfrankreich vorherrschende

Form (ALF carte 663); daneben existieren [pepi] (nach Tappolet^
meirino > menino > memi, danach pepi) und [pairi] 34. Das K.

setzt *PATRiNU (namentlich im Westen) [padri] fort; selten ist die

Ubersetzung ans dem frz. grand -père in [grampare]. Vorzugsweise

gilt in II [abi], mitunter, zur Unterscheidung von grand' mère,

[abiçma]. Das Ca hat [pçpi], daraus [pipi], [grampairi], die Koseform

[grampapa], endlich (Ort 73) [mazu] majore, das weder auf sûd-

franzôsischem Sprachgebiet (ALF) noch sonst meines Wissens auf

romanischem Sprachgebiet bis heute in dieser Bedeutung belegt ist

(bei Tappolet Le. finde ich es nicht).

» Tappolet, E., Die romanischen Verwandtsefiaftsnamen. Diss. Zurich 1895.
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Frz. la grand' mère zeigt analoge Réflexe I: [grammairç] 93;

[gramaire] 25, 28, 32
;
[gramaire] 23, 30

;
[grande maire] 74, 92, 95, 97;

[grande maire] 94; [grande mair§] 40; [menina] 25, 43, 101; [meninç]

42; [meninu] 35; 34 daneben [mairinu]; [byçl'a] 25; [byçl'u] 39. Ca

[granmama] 65; [grammama] 64; [granda mairi] 69; [pipina] 70, 72

[lapina] 67, 68; [mazuraj 73. II 0: [abi], 20, 49 [abid^ne]; [abia] 87

[granmara] 81; [grammara] 82; [padrina] 90, 91; [padrina] 89.

Franzôsische Bildungsweise hat [grande mairç], ferner mit Assi-

milation [ndm] > [nm] > [mm] > [m]: [grammairç] > [gramaire].

Mânnlichem [pepi] entspricht weibliches [meninu]. [mairinu] 34 setzt

*PATRINA fort, der anlautende Konsonant ist indessen von [maire] iiber-

nommen. Eine unmittelbare Fortsetzung von *patrina ist im Siid-

franzôsischen nicht bekannt (ALF carte 662). Beliebt ist auch [byçl'a]

VECLA.

In K. Va Car gilt [padrina], ein junges Mâdchen aus Perpignan

sprach aber auch so ihre im Ca wohnende Grossmutter an. [granmara]

> [grammara]. II zielit [abi], zum Ausdruck des Gegensatzes, [abi-

dçna] vor. Vom Maskulinum soll die angehângte Femininendung in

87 [abia] sclieiden.

Das Ca bildet zu [pipi] ein [pipina], das zu [la pina] wird ; ferner

sind dort anzutreffen [granda mairi], [gran mama] > [grammama];

dem [mazu] entspricht [mazura] 73.

Frz. la tante I: [tanta] 26, 43, 77, 101; [tant(^] 42, 79; [tantç]

24, 27, 28, 32, 33, 40, 74,°75, 92—95, 97; [tantu] 3°4-36, 39; daneben

28, 33, 35 [tata], das auch in 30 gilt. Ca: [tiya]; 71 [tata], 69 [tanta]

daneben. Il: [tiya]; [t^ta] 4, 7, 21, 48, 58; [tata] 12, 15,
17;^^ 19

(selten); [tanta] 4, 7, 10, 16, 17, 21, 50, 58; 84 daneben [padrina].

[tata] I hait Tappolet 1. c. p. 97 fiir eine aus tanta entstandene Form;

in diesem Falle musste tata (urspriinglich in faw^a-Gegend entstanden)

Gebiete, wo -a > [ç], [9], [u] wird, invahiert haben. Ist dann nicht

die Annahme berechtigt, dass der Begriff tata „Mutter" sich wie zu

„Grossmutter " ^ auch zu „Tante" erweitert habe? Die Form begegnet

auch in II ; doch gilt sie dort mitunter als veraltet. Die eigentlich

angestammte Bildung des K. ist [tiya]. Schulunterricht mag [tanta]

in Eoussillon einfiihren. *patrina kann auch die Bedeutung „Tante"

annehmen: [padrina] 84.

Frz. la femme I: [fenna] 43, 77, 100, 101; [fennç] 38, 78, 79;

[fenno] 40; [fenno] 24—35, 7°4—76, 95-99, YaAr; [fennuj 36, 37, 39;

[fçnnç] 42; [fçnnê] 23. Ca: [la dçna]; 66, 71* [la dçna]. II: [la dçna].

1 Kôrting, n. 9401.
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41 [la dçnç]. Zu beachten ist, dass im Mittelalter k. Texte dona

neben femhra verwenden. domina hat in siidfranzôsiscliem Sprach-

gebiet keine Fortsetzung (ALF Karte 548).

Frz. les garçons I, Ca: [guzats]; [mainaces] 33, 77, 79; [mainaci]

29; [le mainace] 30; [bailçts] 78. II 0: [minus]; [miiiuns] 81, 82;

[nins] 7, 18, 21, 46, 54; [mainag9s] 56; [meinagas] 22; [la mainade]

55, 59—62; -[meinada] 20; [minade] 18; [pal'agus] 14. II W: [minus]

88; [miiiuns] 84, 85; [minons] 87, 90, 91; [nçns] 86, 89; [la mainade]

83 wie auch 65. Die Herkunft von [guzat] ist verschiedentlicli ge-

deutet worden. Nâlier ist letzthin der Frage A. Sperber, Zur Bildung

romanisclwr Kindernamen BhZRPh XXVII, 143 ff. getreten. II [minus]

hàngt mit kelt. min = fein, klein zusammen;i daneben [nin], im Westen
[nçn] entsprechend dem in Nordkatalonien iibliclien [nçn], ist kast.

nifio der Bedeutung und Etymologie nach gleich.^ Selten ist in II

[mainada] das in 18 wahrscheinlicli in Anlehnung an das begrifflich

so naliesteliende [minus] zu [minada] wird.

Frz. Za sœur § 85 I [sçr], Ca, IIW [zermana], II [zirmana].

Wie bekannt ist auf der iberischen Halbinsel im allgemeinen germana,

dazu GERMANus, uicht aber soror fortgesetzt. [sçr] liât in Teilen

Nordkataloniens die Bedeutung „Nonne". Ob die urspriingliche Be-

deutung „blutsverwandt" sich auch anderswo bei cognata zu der von

„Schwester" verengert hat, weiss ich nicht. Tappolet^ berichtet

nichts davon: 1 [kunada].

§ 299. Frz. le couteau § 80 I, Ca [kutçl'], II [ganibçt] oder [rau].

Mit Metathesis der inneren Konsonanten entsteht aus dem ersteren

[gebinçt]; beide bezeichnen im Gegensatz zu [rau] „kleines Messer"

\canif) ein „grosses Messer". In IIW ist [reu] nicht bekannt. Ab-
zuleiten sind die Ausdriicke von knif = frz. canif mit Verkleinerungs-

suffix sowie RASoRiu = frz. rasoir (s vielleicht lautlich geschwunden). *

Frz. la cruche à huile I: [durno] VaAr; [bidundçli] 28, 30, 34,

39, 74; [ul'çru] 36; 30 daneben [kabeto]. Die meisten iibrigen 1. Orte

haben die Entsprechung von frz. la bouteille (cf. § 14), 100 in der

Form [butel']. Ca: [pugal] 71, 73; [pugal] 70; [pugal] 66; die nicht

ziffernmâssig aufgefiihrten Ca-Orte [puai]; [durk] 64. II W: [kantij,

91 auch 82 [ensat]. II 0: [puai] 52—55, 60, 80; [poai] 4; [pwai] 2,

6, 9, 11, 12, 16, 17, 45, 46, 48, 49, 51, 57, 62; [durka] 12, 56; [sitrel']

» KSrting n. 6173.

2 Id. n. 6545.

» Tappolet op. cit. p. 50 ff.; p. 132.

* Niepage RDR 1,339 notiert Fâlle mit Schwund von -s-.

BeTue de dialectologie romane. V.
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9, 10, 12, 14, 20, 50. [ul'çru] setzt oleu + -aeia fort, [zçrifs] 39
entspricht wohl kastilischëm jarra, [sitrel'] kastilischem citara „Wein-

behâlter", [kanti] italien, cantero, kastil. cantaro, „Kanne, Humpen".

[pwat] usw. setzen *potale, focale fort.

Frz. les ciseaux § 137 I [sizçus], Ca [ostizuras], II [astizçrgs]. 40

iibernimmt die k. Form als [estizures], 23, 24 [çsizçus], 74 [asizçus]

haben Prothèse in Anlehnung an das k. [estizçres].

Frz. le balai I: [grançrç] 93; [çngraïiçra] 26; [erigTançrç] 99;

[çngrançrç] 24, 28; [çngrançr9] 32, 34, 95,°96; "[angrailçro] 2°7, 29, 30,

35, 37, 74, 75, 92, 94, 100; [angrailçru] 39. Ca: [en°grançr9] 64—67;
[engrançra] 72; [çngrançro] 70; [angrançra] 68, 69, 73; [angrançra]

71*; [atigrançra] 71. II 0: [askumbre], 82, ferner 88, 91 [grançra];

86 [granera]; 87 [graïîçra]; [askombre] 84, 90. [eskumbra] usw. ent-

spricht kastilischem escoha.

Frz. la scie I: [resega] 77, 100, 101; [rçsçga] 26; [resegç] 78, 79,

99; [rçsçgç] 25, 28, 30—33; [rçsegç] 24; [reseg9]°93; [resçgç] 92, 94—
97; [resçgç] 41; [resçgu] 39; [rasçga] 43; [rasçgç] 42; [rasçgç] 40;

[rasçge] 44. Ca: [sçra] dgl. II. 71* [sçra], 47 [sçça].

Frz. scier I [rçsçga] 28, 30, 74, AudO, AudW; [resega] 35—37,

77, 99, VaAr, Sault; [resçga] 100; [rasçga] 39, 40; [rasaga] 41; [rasçga]

42—44. Ca: [s9ra], 71* [sera]. Il [sara], aber 47 [saça]. Die

modernen Formen gehen auf seeeare und ee + secaee sowie die

entsprechenden substantiven Bildungen zuriick. 41, 44 schliessen sich

dem 1. Sprachgebrauch an.

Frz. les pantalons I: [pantaluns], 38, 39, 42, 43 [kauses]. Ca, II:

[kalsas], aber 71, 71*, 72 [kalsas].

°

Frz. la charrue § 88 I [alarairç], Ca [alaraira], II [gilarada] vor-

wiegend im Westen; II [apç] und [alaina]; einige hart am 1. Sprach-

gebiet gelegene Orte iibernehmen die dort iibliche Form, verwenden

aber doch als volkstiimlicher die sonst in II geltenden Grundworte.

Kann [lapç] nicht aus [laplç] infolge von Dissimilation entstanden

sein? Foersteri fiihrt dièses auf applicitu zuriick.

Frz. le panier § 26 I [panç], Ca, II [sistel'], in 52 daneben [panç],

das wohl als moderner Eindringling zu gelten hat. [sistel'], Ableitung

von ciSTA (kastil. cesto, ital. cesta, cesto) hat in 91 weibliche Form
[sistel'aj. IIW kennt neben [sistel'] [pançra] *panaeia; [ïi] in [paiiçra]

87 ist mir nicht anders als durch Einfluss des Franzôsischen ent-

standen erklàrlich.

» Foerster ZKPh XXIX, 9.
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§ 300. Frz. les gommes de terre I: [patanes]; 74, 75, 98, 99

[patanes]; 23* [patanes]; [patançs] 24; [patanos] 32, 33; [patanos] 34,

95, 96; [triifes] 34, 36, FenS; [trœfes] 43; [trufes] 44. Ca°: [trœfas];

70 [trqefes]; 64 [patanes]. IIO: "[trufas]; [trumfes] 55, 81, II W; 89,

91 daneben [patanes]. Fortsetzungen von ^tûfee sind in I selten;

IIW charakterisiert der bei diesem Wort sekundâr vor Labial ent-

standene entsprechende Nasal, [patanes] 89, 91 ist kaum als von I

importiert anzusehen, wenn man bedenkt, dass auch im Vallespir (ALF
carte 1057) dièse Form gilt. Fur Tarragona habe icli [trumfus] und
[patates] (vgl. span. patata, port, hatata) notiert.

Frz. orange I [uranze] 23 — 25, 31, 33, 74, 79, 97, 98; [uranze]

26—29, 34, 35, 37—39, 78, 99; [uranza] 77; [iranze] 34, 42; [iranze]

30, 36, 75, 95, 96, 101, VaAr; [tiirçnzu] 43, anch41,'44. Ca: [uranza]

71*; [turunze] 65; [turunzu] 70—73; [turçnze] 67; [turçnzu] 68, 69.

II 0: [turçnze]; VaCar, 82—84 [turonze]. Die 1. im allgemeinen ver-

wandte Form eutspricht frz. orange, [iranze] vermutlich < [iiranze] <
[uranze]. Die in II beliebten Worte gehen auf arabiscli turung zurûck.i

Frz. le champignon, les champignons I [sampinun] 23, 26, 92, 93,

95, 97, 101; [sampinun] 74; [ruzil'u] 33, 34; °[ruz°il'uzi] 32; [rubil'us]

28; [bulçt] 30, 39; [kugamçl'] 35; [kamparol] 43. Ca: [sampinun] 71,

71*; [sempinun] 67; [seps] 65, 69; [sçps] 72, 73; [sçp, sçts] 70. II 0:

[bulçt]; [cempinun] 20; [rul'u] 51—53, 56; [rubel'u] 63; [rubel'o] 89;

[kuriçies] 87, 90.

Frz. le sarrasin I [mal'Qrko], II [fazçi].

Frz. la saucisse § 69 I [salsiso], Ca [salsise], II [l'erigunise] , dem
kastilischen longaniza entsprechend; docli beginnt heutzutage aucli

das 1. bez. frz. Grundwort in k. Spracligebiet einzudringen.

Frz. le leurre § 38 I [bure] , Ca, II [mautçge] mantica. Ort 44

iibernimmt das 1. Etymon.

Frz. le coq I [puF], ausser 40, das k. [gai'] liât. Ca [pul']; 64
[gai']. Beide Worte kennen 67, 71, 72. gallu ist zwar im Dpt de

l'Aude und benaclibarten Strichen niclit fortgesetzt, wohl aber in

andern Teilen Siidfrankreichs (ALF carte 320).

§ 301. Frz. le grillon § 9. I [gril'], seltener [gril'o] und [gril'un].

In II gilt das onomatopoetisclie [rigrig], aucli [rikrik], kontaminiert

mit [gril'] zu [regril'], [ragril']. IIW hat [gril'], 85 [gril'o], so dass nur
im Osten 1. und k. Mundart verschiedene Bildungen haben. Laut-

maleude Bildungen begegnen in I selten: 27 [rikrik], 38, 101 [rigrig],

1 Schâdel, Belacïô sobre la Filologia Catalana 190Q. VoUmoUers Krit. Jhber.

Separatabzug p. 13.

5*
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68 F. KrUger

sind aber in Siidfrankreich nicht unbekannt (ALF carte 669). 26

[sigala] und [sautarel'J sind semasiologiscli kaum mit frz. grillon gleich-

zustellen. [griilçta] 20 stelit allein.

Frz. le troupeau {de moutons) I: [trupeV] 28, 74, 93, 95, 96;

[trapel'J 30, 32; [trupçl'] 35, 36, 39, 42, 43°,° 100; [trupel] 79; [trupçl]

98; [ramat] 23, 26° 40, 75, 99; [r^mat] 92, 94. Ca°:° [ramat], [remat]

64, 65.° II 0: [ramat], aber 12, 46, 62, 80, 82 wie IIW [ramat]. 10

[gskamçt]. Neben [ramat] findet sich in Katalonien [ramada], das

einen „Schwarm von Vôgeln" bezeichnet. Kôrtingi nimmt fiir ital.

ramingo „junger Raubvogel" den Stamm eam- „Zweig" an; er ist

natiirlich auch fiir k. [ramade] vorauszusetzen; der Bedeutungsiibergang

von „Schwarm von Vôgeln" zu „Schwarm", „Herde" iiberhaupt ist

niclit ausgesclilossen. [ramat] in den 1. Ortscliaften ist ein Katalanismus;

in nôrdliclien Gegenden ist das Wort nicht anzutreffen (ALF carte 1338).

[askamçt] entspriclit kastiliscliem escamocho „Schwarm von Bienen".

§ 302. Frz. argent I [arzen]; Ca, II [plata]. Das 1. Grundwort

weisen 44, 45 auf. Das in Nordkatalonien bekannte denabios ist

in 60, 83 als [dines], in 68 als [dinçs] fortgesetzt. Zu Ca, II cf.

kast. la plata.

Frz. le printemps § 48 I [printens], Ca, II [primabçre]; die Ca-

orte 65, 69 kennen aucli das 1. Grundwort, ebenso 16, 20, 44, 62.

Anlehnung an das Franzôsische ist wahrscheinlicli. Umgekehrt hat

40 die k. Form.

Frz. le jour § 170. I [zun], Ca, II [diye] *dia.

Frz. la maison § 43. I [ustal] hospitale, Ca, II [kaze] casa.

Frz. les cheveux § 62. I, Ca [pels] usw. pilos, II [kebej's] ca-

PILLOS.

Frz. la figure § 38. I [figuro], Ca, II [kara] cara. K. Grund-

wort liaben die nahe dem Sprachgebiet gelegenen Orte 40, 42, 43, 93.

§ 303. Frz. soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix.

Soixante-dix § 24.

Quatre-vingt I [katrçMns]; [katrebins] 23, 26, 28, 30, 99, VaAr;

[katrebinz . .] 31; [bçitaiitô] 40. Ca: [katrebins], 69 daneben das in

67 geltende [buitante]; [katrebin] 71; [kwatrebins] 64. II im

allgemeinen [kwatrabins] ; 14, 50, 53 daneben [buitanta], Letzteres

begegnet noch in 81, II W. [kwatrabins] 56, 60, 80; [kwçtrabinsj 54,

63, 82; [kçtrabins] 51, 57—59, 62; °[kQtrabin] 86.

1 Kôrting n. 7745.
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Frz. quatre-vingt-dix I [katretiindçts] 33—36, 39, 42, 77, 79, 98;

[katreMndçts] 28, 30, 32, 92, 9°4, 99; [nunanto] 74; [nonanta] 26;

[nçnanto] 93; aiich 31—33, 94, 95; [nonanta] 23; [nananto] 97; [nurante]

40. Ca: [niiranta] 65, 67; [norante] 68,° 70, 73; [katratiindçu] 69,^70.

II: [kwatralDindçii] 4, 5, 12—14, °18-20, 45, 46, 49; [kçtraMndçu] 58,

59, 86; [n°onanta] 50; [nçraiita] 53, 90; [nuraiite] IIW (ausser 90), 12,

13, 16, 51° 57° 60-63, 81, 82.

In unserm Sprachgebiet beg-egnen flir die genannten drei Zehner

zwei Grnndtypen der Bildung, 1. die nach frz. Art durch Zusammen-

setzung entstandene, 2. die It. *septanta, *octanta, nonanta fort-

setzende Form. Es ist ausser Zweifel — darauf deuten sclion die mittel-

alterliclien Dokumente —, dass in unserm Gebiet die letztere Bildung

die altère ist.i Forraen wie [katrebins] bez. [kçtrebins], [katrebindets]

bez. [kwatrebindçu] sind als Nachbildungen des frz. anzuselien; sie sind

nicht liber die Pyrenâen gedrungen. Am stilrksten ist der Einfluss

des Frz. in I, geringer, docli iramerhin ziemlich merklich, in II 0. Die

Cerd und YaCar scbeiden sich deutlich von den ôstlich angrenzenden

k. Gebieten, indem dort bis jetzt die nach frz. Muster entstandenen

Formen so gut wie nicht Eingang gefunden haben; nur in Ort 86

habe ich [kçtpbin], [kçtrabindçu] konstatiert (Auskunftgeber Gast-

wirtsfrau von etwa 40 Jahren!). Die Cerd und VaCar sind unter den

Bewohnern der Ebene Roussillons ihrer archaisierenden Formen- und

Lautbildungen wegen bekannt. In II 0, noch mehr in I gelten die

nicht zusammengesetzten Formen als recht altertiimlich: brachten sie

Alte hervor, so antwortete ihnen die Jugend oftmals mit spottischem

Gelâchter.

Die Entsprechungen von It. *septanta, *octanta, nonanta haben

keineswegs gleiche Verbreitung: die nach frz. Art gebildete Form
von „siebzig" habe ich nur in zwei 1. Ortschaften 92, 94, die sich in

dieser Beziehung der benachbarten gaskognischen Gegend anschliessen

(ALF carte 1240), konstatiert; sie existieren dort neben der àlteren

Bildung. NONANTA hat ein weiteres Gebiet inné als *octanta; das

letztere ist im 1. nicht bekannt; nur Ort 40 hàt [bçitanto].

Ûber soixante cf. § 315.

§ 304. Frz. gauche I: [gauca] 77, 101; [gaucç] 38, 42, 78, 79;

[gaucç] 24—33, 74, 75, 92, 94—99°; [gaucu] 34; [gauca] 23; [skçra] 101;

[skçro] 24, 25, 30, 31; [skçrç] 93; [skçru] 35—37° 39; [skçra] 40, 43.

Ca: [skçra], aber 71* [gauca]. II: [skçre], 47 [skçça], 41 [skçrç]. Das

1 Cf. liber Einzelheiten Rosier, M., Das Vigesimalsystem im Somanischen.

BhZRPh XXVI (1910), 187 ff.
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70 F. KrUger

k. Grundwort (kastil. izquierdo, -a) findet im 1. unsrer Gegend Eingang,

ist aber weiter nôrdlich nicht anzutreffen (ALF carte 629).

Frz. nouveau I [nut>çl']; 98 [nubçl]; [nubeV] 23, 30; [nuDel] 29;

[nçu] 35, 38, 39, 42, 93. Ca, II [nqu]. Das k. Etymon ist° in Siid-

frankreich heutzutage selten.

Frz. quand l'enfant sera grand § 237. I [gran], Ca, II [grçs].

Ort 50 hat das 1. Etymon.

Frz. aveugle § 86. I [abiiklç] in Anlehnung an das Frz. gebildet;

Ca, II [syçgu] kastilischem ciego entsprechend. Ort 40 folgt dem k.

§ 305. Frz. des fruits bien bons § 32. I [pla] planu; Ca, II

[bçn]. 43 [byçn] entspricht dem Frz.

Frz. toujours § 207. I [tucun], Ca, II [sçmpra].

Frz. bientôt I: [l'çu]; 94 [desegit]; 78, 95 [siirkçp]; 42 [dabçrt];

39, 43 [abiat] wie Ca und II W. In II ist oft [obiat] neben diesem

zu finden. [l'çu] levé, [desegit] „tout de suite"
\
[dabçrt] zwar forniell,

nicht aber semasiologiscli mit frz. d'ahord iibereinstimmend
;

[abiat]

zum Verb aviarse (vgl. das nâmliclie kastilisclie Wort) gehôrig.

Frz. trop I: [trçp], dazu in 44; 100 [trçppade . .]. Ca, II: [masa];

[fçrse] VaSa, 2, 5—7, 9—13, 21, 59; [prçu] 58 prode.

Frz. comment avez -vous fait cela? I: [kusi]; 40, 77, 79, 99

[kuabçt..]; 92 [kin as fçit..]. Ca [ku]. II: [kum], 18 [kun]. L. [kusi]

QuoMo + SIC steht k. [kum] quomo gegeniiber. Im nordlichen 1. Gebiet

begegnet vereinzelt [ku . .], aus [kum] entstanden zu denken. 92 [kin .
.]

bildet den letzten Auslâufer nach Osten der in Ariège, Hautes Pyré-

nées beliebten Wendung (ALF carte 314).

§ 306. Frz. atteler § 61. I [atela] ; das Ca hat dasselbe Grund-

wort; es erscheint auch in einigen dem 1. Sprachgebiet benachbarten

k. Orten. II [akul'a] zum Substantiv [kçF] „Hals" gehôrig
;

[zun'e],

in IIW als [zuni] bekannt, setzt jungere fort. Selten tritt [puza]

auf; [asteka] 15 nach Kôrtingi zu *staka „Pfahl" gehorend, vgl.

kast. estacar „an einen Pflock binden", daraus bei uns mit Er-

weiterung des Begriffes „anbinden", „anspannen". Nordkatalonien

hat [engansa] entsprechend kastil. enganchar = „mit Haken ergreifen,

anhàkeln, anspannen".^

Frz. allumer § 53. I [al'uma], II [eiisçnra], mitunter findet sich

in unserm k. Sprachgebiet auch das 1. Grundwort. Nach 79 dringt

INCENDERE.

1 Kôrting n. 9013.

2 Id. n. 1806.
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Sprachgeogr, Untersuchungen in Languedoc und Eoussillon 71

Frz. laver I [l'aba] Ca, II [renta], nach Korting^ aus ee-

CENTARE.

Frz. danser I [daiisa], II W ConflW [bal'a], vereinzelt im ubrigen

II neben [bal'a] ballare. (Cf. frz, danser, kastil. hailar)

Frz. couper: I, dazu in 41, 44: [kupa]. Ca: [tririka]. II: [tprika]

60; [tr^nka] 2, 4, 20; [tmika] 6; [trerika] 12, 16, 18, 46, 48, 49, 80-82,

90, 9]VvaSa (ausser 55), Cerd; [trÎTika] 7, 51, 55, 59, 63; [tal'a] 88;

[tel'a] 89; [saga] 50, 52; [askadza] 47; [askedza] 58, 62; [sskedza] 13,

16, 21, 22. Ob [askadza] mit *quassicare (etwa ^[askazga] > *[8sk9gza]

> [9sk9dza]) zusammenliângt, bleibe unentschieden. [tal'a] taliare

entspricbt kastil. tajar] selten ist [s9ga] secare.

Frz. les xmntalons usés I: [iizadi]; [uzats] 37; [qezadi] 95—97

daneben [kupadi] 24, 26, 29, 35, 92; [traukadi] 25^ 32, 33, 74

[kauses byçfes] °39. Ca [tririkad9s] 65, 66, 69, 70—72; [(pzad9s] 68

73, auch 70; [uzad9s] 71*. II: [tr9Tikad9s] 4, 54; [trepkadgs] 1, 2

6—10, 15—18,°20, 21, 45, 46, 48, °50, 52, 53, 57, 60, 82, 85, 86—88

90, 91; [tririkad9s] 51, 55, 59, 61; [uzad9s] 12, 13—16, 19, 20, 22, 47

49, 54, 567°58, 80, 81, 82—84, 90, 91; [bçl'es] 44; [maital'ad9s] 89.

[kupadi] entspriclit frz. coupés, [traukadi] frz. troués; die spezifisch

k. Form ist [trerikad9s], [tririkad9s] , nach Korting aus *trînicare

(span. trincar); [bçl'es] 44 und [bj^el'es] 39 entsprechen niclit ganz

frz. usés ; ebensowenig [maital'adgs].

Frz. dénicher § 49. Neben [deniza] u. à. begegnet in I [desprufita],

ferner [surti] (in transitiver Bedeutung), [l'eba] = frz. lever, [serka]

= frz. chercher, in 1 vorwiegend [plega] plicare. In II gilt haupt-

sâchlich [trçur9] traqere ; auf gleicher Basis beruht [trçire] im Grenz-

ort 36 ; in II erscheint sonst nocli [d9strui] frz. détruire und [d9znia],

in 1. Nachbarschaft [rapbga], 40 [pl9ga] und 44 [bl9ga] mit Wechsel

des [pi] > [bl]; [pi] dûrfte zunâclist imKompositum [r9pl9ga] > [r9bl9ga]

geworden sein; das Simplex ûbernahm von diesem die stimmhafte

Lautung. Das Ca weist neben [trçur9j, [d9sprufita]
,

[d9zniza] noch

[sal'i], [sar9] auf.

Frz. essayer I [çnsaza], Ca, II [pruba]. Nordkatalonien kennt

[9ns9za], das wie die Form in I auf in + exagiaee zurûckzufiihren

ist. Cf. span. ensayar.

Frz. déjeuner I: [deziina], 92, 94 daneben [dinal'a], 93 daneben

[dinaya]; 30, 95, 97 [dezcena]; 40, 42, 43 [azmurza]; dgl. in den Ca-

Arten 65, 67. [9zmurza]° 68, 69, 71—73; [dçzqena] 70, 71*. II 0:

» K(5rting n. 7836.
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[ezmurza], aber 7 [murza], 5, 10, 15, 17, 47, 49—51, 60, 80, 81, 89, 91,

Cerd. 58 [trçpka dezu]. [dinara] > [dinaya] sind Ableitungen von

1. [dinna]. Das k. Etymon dringt nach 40, 42, 43 ; es entspricht kasti-

lischem almorzar.

Frz. tomber § 211. I [tumba], Ca, II [kaure]. cadere findet

auch in einigen dem k. Sprachgebiet nahegelegenen Ortschaften

(VaAr, Don, 42) als [kaire] Fortsetzung.

Frz. descendre I: [abal'aj 30, 37, 39, 93; [dabal'a] 23, 26, 32, 35,

74, 77, 95, 97, 99, 100; "[dabal'^] 79; [dçbal'a] 92; [desendrç] 28, 34.

Ca: [baisa], 64 [dabel'a]. II Ô: [bai§a]; [basa] 16, 49; [basa] 8, 10, 12,

14, 22; IIW [basa] *bassiare.

Frz. s'asseoir I: [sasyeta] VaAr, Sault ausser 92, 97 [sasyeta], das

ebenso in 25, 34, 77, 78 existiert; [sasçta] 28; [sasçnta] 44; [saseirç]

29, 30; [saseire] 23, 26, 74, auch 78; [sasçjrç] 31, 39, 42, 43; [sasçjre]

34—37, AudO ausser 31. Ca: [sasçure] 72; [sasçura] 65—69; [s9sçuri]

70,73; [sesçuri] 71*; [sçurj] 64. "lIO: [sosçure], in 14, 16, 19, 20, 50,

52 [sasenta], 16, 20 beides; 63, 81, 82 [sasiure]; IIW [siuras]. [saseirç]

etc., [sasçura] etc. bediirfen keiner Erklârung. [sasiure] kann ich mir

nur als lautliche Fortsetzung von assideee denken.i Wie im Ràto-

romanischen (Jaberg p. 376) ist deutlich der Kampf zwischen dem
Typus SEDERE und sedentare erkennbar. Einen begrifflichen Unter-

schied der modernen, oft nebeneinanderstehenden Ausdriicke habe ich

nicht bemerken kônnen.

Frz. vous ne vous marier pas? I: [buz mg-rjdat pas], 95 daneben

[. . maridets . .]; 43 [buz mandats..]; 23 [buz maridçts pas]. Ca:

[kazau]; [kazçu] 64, 69; [kazçu] 71*, 80. II 0: [kazçu]; [kazçu] 46,

dgl. Cerd (ausser 86); [kazau] VaCar. Die Formen in I entsprechen

der franzosischen, die des Ca und von II sind Ableitungen von casa.

(Cf. kastil. casarse.)

Frz. hercer I: [bresa] 74, 97, AudO, AudW, FenN, FenS, 36

daneben [grunsula]; [bresa] 77, 95, 101, VaAr. Ca: [bresa] 65, [bresa]

71*, [grunsa] 64, die tibrigen Ca-Dôrfer [brasa], auch 80. II W, ferner

ConflW, 9, 14, 49—51, 53, 60—62 [grunsa]; 87 [grunsam] „2)our me
hercer"; [grunsa] 46, 52, 55—57; [grunôa] 54; [grunsula] 16, 20; [gran-

sula] 4, 7; [grunsula] 45, 47, 59; 48 daneben [grensula]; [brasula] 60;

[balansa] 58. [bresa] I und [brasa] Ca entsprechen dem frz. bercer;

gleichen Stamm hat k. selten erscheinendes [brasula]. In II herrscht

^ Deu p. 374 und 405 seines Aufsatzes S'asseoir, AStNSL, Neue Série XXVI
3. 4. Heft (1911) ausgesprocheuen Gedanken, dièses Etymon sei niclit romaniscli fort-

gesetzt, hat Jaberg selbst p. 423 eingeschrankt.
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[griinsa], woraus [grunsula] weitergebildet ist. [granâula] und [grensula]

sind vermutlicli lautliche Fortsetzungen aus [grunsula] < [grunsa].

[babnsa] ist nacli [bal'a] gebildet: „in schwingender Bewegung sein"

und „in schwingende Bewegung setzen". »

Frz. j'entends § 236. I [entendi]; Ca, II [sçnti]. intendo ist

neben *sent(i)o in 58 fortgesetzt. [auzij 93, [çwi] 16, 17, 44 *audo.

§ 307. b) Ein Begrifî wird sprachlich verschiedentlich aus-

gedriickt; doch gestatten die folgenden Beispiele eine Scheidung von

1. und k. Mundart nicht:

Frz. mon mari I: [mun çme] 92; [elmiçme] 25—27; [elmiçmej

98—100; [elmiçme] 23*; [almiçma] 23; [almiçme] 74, 77; [almiçme]

75, 79; [le miu çme] 24; [le miwçme] 96; [le mi çme] 95, daneben

[mun çmej; [le mi çme] 33, 34, 36—38, 93, 94, 101; [le mi çmo] 40;

die nicht genannten 1. Orte [le mi çmç]. Ca: [lu miu çme]; [lu mi çma]

67— 69; [lu mi çmi] 64, 71*. II: [eè meu çma]; [ai mçu çma] 5—14,

45, 46, 81,°82, 87—89; [lu mçu çme] 1, 51, 52, 63° 80, 83, 91, VaSa;
[lu mç çma] 59; [9I mçu lamu] 49; [ai m§u marit] 58, 88. An Stelle

des iiblichen [çme] liât 58, 88 [marit] == frz. mari.

Frz. tm enfant 1 [mainaca], II [mainaga], aber aucli mit dem
Suffix -ATA [mainada] wie besonders im Ca und ConflW. In IIW
begegnet [kriatura] und [nin]; ferner ist auf k. Gebiete [infan], auf

1. [guzat] zu nennen (vgl. les garçons § 298).

Frz. la jument § 62. [kebal'a] II wird in IIW durch [çga]

EQTJA wiedergegeben ; das Etymon ist ebenso im Ca, im benaclibarten

Don, aucli VaAr bekannt. In Nordkatalonien ist gleichfalls equa

fortgesetzt.

§ 308. Frz. les moutons § 80. Neben gewohnlich in II geltendem

[mutus] tritt sporadisch [fçdas] fêta auf; in IIW erscheint hàufig

ovicuLAS als [auçl'as], [açl'as], [ubçl'as] usw.

Frz. le chien § 24. In II begegnet neben [ka] hâuflg [gus], in

IIW [gos]; die letzteren liaben im span. gozque Entsprechung.

Frz. agneau § 18. In II erscheint mitunter [cai], [sai] neben

[fn'el'], wie in Nordkatalonien.

§ 309. Frz. les tuiles § 245. Vornehmlich in IIW ist aus lat.

*LAusA entwickeltes [l'çza], woraus [l'uzat] neben [tçuias] zu belegen.

Frz. la viande § 47. Das 1. unsrer Gegend weist [kar] und

[byandç] auf; zumeist sind beide Worte den Sprechern gelâufig ([kar]

rohes, [byando] gekochtes Fleisch); das Ca und II bevorzugen ent-

schieden [karn]; vereinzelt ist in II [byanda] zu finden.
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Frz. le cMne § 35. IW zieht dem Grundwort robuee, das in

1 sowie II seine Fortsetzung gefunden hat, [garik], daraus [arik] 99,

vor. Ûber die Herkunft des Wortes gehen die Meinungen auseinander i

(vgl. Korting n. 7654). [auzine] 37 entspricht nordkatalonischem

[elzine] ïlïcînu.

Frz. Je sapin § 65. I gewohnlich [sapin] ; auf das Etymon sappinu

geht aucli [sapin], [sapi] zuriick, das in einigen dem 1. Spracligebiet

benaclibarten Ortschaften (nicîit in Nordkatalonien, wo [pi] gilt) zu

belegen ist. Daneben existiert [abet] abiete (ital. ahete, kastil. dbeto).

Dièses Grundwort kommt namentlich in II vor, dessen ôstlicher Teil

aber auch [pi] pinu hat.

Frz. Vherhe I [çrbç] usw., II [çrbe]. Das weiter nôrdlich beliebte

FENU (ALF carte 586) ist nur in 28, 40 [fe] fortgesetzt.

Frz. la laitue entspricht in II nicht gar selten [onsiam]. Von
iNcisu, das Korting 4389 als Etymon annimmt, zum modernen Worte

ist sowohl lautlich wie begriffllch ein gar zu weiter Weg.

§ 310. Frz. une hoîte iVallumettes § 103. Fast die gesamte

Gegend hat das frz. Wort in altérer oder jUngerer Gestalt ([bwçto],

[bwate]) iibernommen; nicht bekannt ist frz. hoîte in II W, wo in

Ûbereinstimmung mit Nordkatalonien gelehrtes [kabza] bez. [kapsa] gilt;

53 bildet dièse Forni zu [kadza] weiter (vgl. Capcir > [kadzi]). In

gleichem Umfange wie hoîte ist allumettes in unser Gebiet eingedrungen

I [al'umetes], II [aVum^tes]; IIW hat [mistus]. Kastil. aluquete

entspricht [al'ukçts] 91 ; âhnliche Formen begegnen aber auch in Sud-

frankreich (ALF carte 35).

Frz. le bout de cigare § 120. In II und im Ca wechseln [kap]

und [but]
;
[kap] ist dazu in einigen dem k. Sprachgebiet benachbarten

1. Orten zu belegen. Nordkatalonien hat [punta].

§ 311. Frz. le diable I: [dyaplç]; [dyapplç] 74, 79; [dyappl'ç] 97

[dyappl'e] 99; [dyabblç] 23, 37, 39; [dyaple] 38, 75, 101, VaAr. Ca
[dyabb]°65, 72, 73; [dyapb] 67; [dyappla] 6°8, 72*; [dyappli] 69. II

[dyabble]; IIW [dyapla]; volkstiimlicher ist in II aber [dimçni].

Frz. la fête- dieu § 31. In I besteht neben [kçrpiis] [fçstç de

dius] u. a.; dièse Bildung ist im siidfranzôsischen Sprachbereich ofter

anzutreffen (ALF carte 557).

Frz. la faim I: [talçnt] 95; [talent] 29— 31, 77—79, AudW;
[talçn] 39; [talen] 28, 35—37, 42, 43, 75, 98, AudO (ausser 31), VaAr;

[fam] 38, 40,°43, 94, 100, ferner in den Ca-Orten 69, 70, 73. [talen]

1 Cf. hierzu Schuchardt, ZBPh XXHI, 198.
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65; [gana] 67, 68, 71—73; [gana] 66, 71*. II W, dazii in 7, 54, 56, 60,

ConflW [gane]. II im allgemeinen [fam]. [taleii] 57, 59, 60, 62;

[talçn] 6, 20, 47, 49, 53. [fam] ist in den oben genannten 1. Orten

ans dem k. iibernommen; weiter nordlicli begegnet man dem Etymon
FAME niclit melir (ALF carte 527). [gana], das in IIW ausschliesslicli

gilt, entspricht kastil. gana zum Yerb ganar, das in der Erklârung

Schwierigkeiten macht.i

Frz. la houteïlle § 14. Das frz. Wort ist in I die Regel; es ist

ebenso in das Ca sowie in II eingedrungen, ohne dort jedocli

[ampul'a] ampulla verdrângt zu haben. Keine Spur des frz. Wortes

ist in IIW zu finden. Zweimal ist [kabetç] bez. [kabetu] zu belegen.

Frz. un écu I: [çskût] 26—28, 99, AudO; [esktit] 25, 93, 94, 96,

101; [asklit] 98, Don, FenN (ausser 28), FenS; [duru] 24, 27—29, 31,

32, 35, 37, 92; [durç] 26, 30, 33. Ca: [askœt], 71* [askcpt]. II 0:

[duru], [askut], 50 auch [pçso]; [askut] II W, sowie 80. Zwischen [duru]

und [oskut] wird — wenigstens in einigen Ortschaften — ein Unter-

schied gemaclit : das erstere bezeiclmet ein Fiinffrankstiick, das letztere

ein Dreifrankstuck. [pçse] entspricht kastil. peso.

Frz. le tison entspricht mitunter [buskal'], mit umstrittener Wurzel

(cf. Meyer-Liibke, Worterhuch nr. 1226; 1420).

Frz. deux fois § 31. II gewohnlich [kçps], selten ist [bagadas],

abgeleitet von vice; entsprechend [kalka bagada] quelquefois.

Frz. quel âge as -tu § 89. In I ist wie in der Hauptsache auf

dem iibrigen sudfranzôsischen Sprachgebiet (ALF carte 9) die dieser

frz. Redensart entsprechende Wendung bekannt. [kiinacç as]; das Gleiche

gilt von II [kinaga . .]; weiter westwàrts treten [kintçms] sowie

[kçnzan's] quantos annos auf; in IIW gelten dièse Wendungen fast

ausschliesslich. Die lautliche Fortsetzung von aetate (Tarragona

[kin adat . .]) ist in unsrer Gegend durch das frz. âge verdrângt.

Frz. le village. In I sind mir nur Fortsetzungen des Etymons

*viLLATicu [bilace] usw. begegnet; in II finden wir es auch, doch

zieht man [andrçt] frz. endroit vor ; ebendort ist populu Aveiter ent-

wickelt, das in IIW ausschliesslich gilt. 40 hat in Anlehnung an das

k. [andret].

Frz. se mettre à Vàbri de la pluie I: [alabrik]; 40 [alraparu].

Ca: [alabrik]; 67 wie Ort 40. II 0: [alabrik];" 2, 14, 18, 20, 55 [ai

raparu]; 20 [amaga]; 89 [ai rafuc]; [ai rapluc] 90, 91; [ai supliic] 50.

[al raparu] entspricht kastil. amparo. VaCar [rafuc] refugiu, [rapluc]

gewissermassen ke-*ploviu, àhnlich [supluc]; [§,magar] s. se couvrir § 314.

» KSrting n. 4149.
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§ 312. Frz. un hel homme § 150. I sowie auch II in weitem

Umfange haben das dem Frz. entsprechende Grundwort; mitunter tritt

in I [pulit] frz. poli auf. Die spezifisch k. Ausdriicke, die wir auch

im Ca wiederflnden, sind [gwapu] (span. guapo) sowie das von [bun]

liergeleitete [bunik] (vgl. unten aimable).

Frz. la fille Mie I: [bçl'ç]; 34, 74, 75 [pnlido]; 35, 37, 39 [pulidu].

Ca: [bunike] 64, 68, 70, 73; [gwapa] 65, 67, 7°2. II: [gwapa] 2,°4, 45,

46,48,49, 53, 58, 80; [gwapa] 56; [gwçpa] 57,89; [gçpa] 51; [bunik8]

10, 14, 16, 20, 48, 58, 62, 83, 85; [bçle] 4, 14, 60 Wir konstatieren

analoge Ausdriicke wie oben.

Frz. un heau cJiien liefert im allgemeinen die oben genannten

Worte; doch tritt in recht weitem Umfange an Stelle von „l)eau" „bon".

In II kommt sporadisch auch [galan] frz. galant vor.

Frz. un homme brun § 149. I hat [briin]; dem entspricht im Ca
[brcen], in II [brunj; Ca und II haben daneben [murçnu] und [nçgrg],

vereinzelt begegnet in II [burel'], dessen anlautender Konsonant sicli

aus einer Kreuzung von [murçnu] mit [brun] erklàren làsst; ausser-

dem ist Suffixtausch eingetreten (vgl. kastil. morillo). [ros], [bronza]

erscheinen gleichfalls nur selten. In Nordkatalonien ist [murçnu],

nicht aber [brun] bekannt; in IIW ist letzteres selten zu iinden.

Frz. îin homme aimable. Die mundartliche Entsprechung von

aimable ist in I recht gelâufig [aimaple] u. a., erfreut sich aber

in II keines regen Gebrauchs. Bei der Aufnahme hatte ich den Ein-

druck, als ob man in Ermangelung eines Synonymums das der heimat-

lichen Mundart einigermassen angepasste frz. Wort wâhlte; zumeist

wurde es mir erst nach einigem Zogern genannt. Halbwegs Gebildete

mogen es ofter im tâglichen Gesprâch verwenden. Zahlreiche sinnver-

wandte Ausdriicke bekam ich zu Gehôr: [astimat] ([astimar] = „lieben"

ira Litterârkatalan.), [ast|mabbla] bedeuten doch wohl ein „geachteter,

zu achtender Mann", [kumplazçn] mag dem îrz. prévenant entsprechen;

àhnlichen Sinn hat [grasyus]; [braba] bedeutet brave; [gwapu], [bu],

[bunik] decken sich semasiologisch kaum mit dem abgefragten Beispiel.

IIW hat eigene Ausdriicke: [astimos], [estimos] finde ich nicht im

litterârkatalan. Wôrterbuch; [afapla] ist auch in Nordkatalonien

bekannt.

Frz. dure § 145 entspricht in II nicht gar selten [gurda], [gorde]

(cf. kastil. gordo < guedu).

Frz. l'an dernier § 150 wird in I gewôhnlich durch [ampasat],

in II durch [aii'pasat] iibertragen; selten kommt [an'darç], [au'darçra],

[an'dg,rç], [an'darçra] vor. [au'dern'e] 36 ist nach dem Frz. gebildet.
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Frz. il va faire chaud. Neben [fç kalu] erscheint in I [fç kaut].

In Va Car ist [kaio] durcli [fç sçi] vertreten.

Frz. aïle^ ensemble § 53, Gewôhnlich ist m + semel fortgesetzt.

In I findet sich daneben [amasç], in II [plagats]. Bisweilen wird

allez -vous -en ausgedriickt : [bun ansemble], daraus, zunâchst nach

stimmlosen Lauten, [pun ansemble], Der Zusatz ist indessen in unsrer

Gegend wie ûberhaupt in Siidfrankreich in dem vorliegenden Satze

selten (ALF carte 31),

§ 313. Frz, un peu § 235, Neben der Fortsetzung von paucu
begegnet in I und II [sik] ; oftmals sind Entsprechung von paucu und
[sik] bei einem Sprecher zu finden (vgl, ital, cicca, kastil, cliico < ciccu).

Vereinzelt stehen [un9 mikoj mica und [um bri], herzuleiten aus got.

BEiKAN brechen (vgl. ital. brida, briciola).

Frz, depuis cent ans hat mannigfache Entsprechungen in unsern

Mundarten, Sie wechseln bunt auf dem gesamten Gebiet, In I habe

ich notiert [dçmpçij de + in + postius; [despçi] de + ex + postius;

[dezampçi] de + ex -f- in + postius (wahrscheinlich ist das unbetonte

[a] < [e] infolge von Dissimilation entstanden; [ya sentans] = frz, il

y a . . Im Ca sowie in II begegnet [dapis] de + postius ; einmal

erscheint [dopin sentans] (Ort 63) mit unorganischem [n]
;

[dçzda .
.]

DE + EX -H de; [dgdçzda] de + de + ex + de; [dasprçs] de + ex
+ PEESsu; [asprçs] ad + ex + peessu; [dçzansada . .]; [sentan's pasat],

[ya..].

Frz, une branche est tombée sur la figure I : [su la .
.] ;

[sqp la .
.]

43, 95, 97; [siiz la . .] 23, 29; [suz de la . .] 79. Ca: [sep la , ,] 64, 65,

67, 68, 72; sonst [sœz de la , ,], II [su b], [suz da . ,], VaCar
[d9 mun da , .]. Das Wort suesu hat also in II eine stàrker und
schwàcher betonte Form ergeben, die erstere hat den Genitiv nach
sich; eine der stark akzentuierten Form entsprechende Bildung findet

sich auf 1, Gebiet nur in 79, wahrscheinlich liegt Anlehnung an die

k, Mundart vor ; Siidfrankreich kennt sie sonst nicht (ALF carte 566).

Frz. avant -hier entspricht in I [abantzazyç], [abanzazye]; der

Ausdruck [zazyç pasat] begegnet nur in unsrer Gegend, nicht im
iibrigen Siidfrankreich (ALF carte 78); ausschliesslich im Osten kommt
vor [dempçizazyç] und [dçspçizazyç], daneben auch [despçiabanzazyç];

nur einmal findet sich [lezun de l'a] . . de illac. Im Ca erscheint

dièse Wendung als [lu diya d9ra]; nur im Ca, nicht anderswo, ist

[aitra diya] „Vautre jour" zu belegen; [abanzaziya] und [zaziyapasat]

entsprechen den oben genannten 1. Wendungen. II hat nur selten

[^banyira], [abantayira] und [abandayira]
;
gebràuchlicher ist [dal'air]

Provided by Diacronia.ro for IP 18.220.136.165 (2024-04-28 17:30:56 UTC)
BDD-A22850 © 1913 Société Internationale de Dialectologie Romane



78 F. Krtiger

DE + iLLAc + (ad) + HEEi, ei'weitert zu [dedaraira] 62, verkiirzt zu

[deyirej 45 ; als Varianten zu [dal'aira] erscheinen [d8layir9] bez. [dala-

yira] ([!'] > [1] wohl wegen des folg^enden [y]). In ihrem Gebraiich

sind auf eine bestimmte Gegend, nàralicli den ostlichsten Teil von

II 0, beschrânkt [d8spuz8yir9] de + ex + postius + ad + heri > [da-

puzayira] > [d9Z8yir9j.

Frz. hier § 84. I [zazye] jam + ad + heei, II [ayira] ad + heri.

Die Form des Ca [z9ziy9] geht auf [zazyç] zuriick, indem der Akzent
vermutlicli in Anlelmung an das k. [ayir9] verlegt wurde. Die Form
[zizis] 71* ist mir niclit recht erklàrlich. [yçie] 34 entspricht dem
frz. hier.

Frz. quelque chose I [kikçm] 23, 79, 98, 99, AudO, FenN, FenS;

kikçn] 26, 74, 95 setzen wohl qui cumque fort; IW [kalkare] quale

+ QUAM +- rem entspricht der Eedensart des benachbarten Gaskog-

nischen; [kalku kauzu] 35 ist eine wôrtliche Ûbersetzung des frz.

Ausdrucks. Ca [kalkçm] 64, 70—72; [katkçmj 67—69; lk9ikQm] 65.

IIW, dazu 11, 16, 46, 48, 50, 58, 59, 60,° 62 [kajkçm]; 1, 10, 14, 15,

17, 20, 45, 55 [kglkQm], Die Réflexe des Ca und II setzen sâmtlich

QUALE CUMQUE fort.

§ 314. Frz. se gâter § 70. In IIW ist [pudri] *puteire beliebt,

II und I haben gewolmlich [gasta].

Frz. se couvrir § 8. Neben [kubri] erscheint in II [briga] apri-

CARE und [sambulika], zu den mannigfachen Ableitungen aus involvere

gehôrig. 35 hat [amaga] (kastil. amagar „mit der Hand drohen",

amagarse „sich ducken".

Frz. tu me trouves I: [trçbes] 30, 32, 34—36, 39, 42, 43, 93, 95,

98; [trçbes] 23, 26, 28, 99. °Ca°: [m9trQb9s]; [matrçbas] 69, 71*, 72;

[m9trab9s] 68; [matrap9s] 70. IIW [gmtrçbas] und mitunter das in

II geltende [m9trQb9s]; [matrQb9sj 62; [m9trub9s] 56; [matrapas] 51,

53, 56; [matrapas] 58. Im Ca und in II ist eine Entsprechnng von

frz. attraper und kastil. atrapar des ôfteren zu belegen. Intéressant

sind die mannigfachen Kontaminationen, die das Ca mit den beiden

Grundwôrtern vornimmt.

Frz. fermer la porte I: [tampats], 76 [tampçts], Ort 74, 79 ailes

beides. Ca: [tampau] 70; [tampçu] 70*, 71*;° [tapkan] 64, 65, 67, 72,

73; [tçîikau]
68°; "[tepkçu] 66; [tapk^u] 69. II 0: [terjkçu]; [tgpkçu] 3,

4, 61;' [tapkçu] 2,°°14,°58, 62,°81; [tapkeu] 51; ïiw" [tarikau], 91

daneben [tepkau]; [t9rikau] 88; [tarikçu] 86; [tepkçu] 89. Entsprechungen

zu den mundartlichen Formen geben kastil. portug. tapar < tap -{- are

und it. stancare, kast. estancar < *STAGNir,AEE (?).
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Frz. ils finissent I: [akat»un] 100; [akabu] 98, 99, 101; [akaben]

23, 35, 36, 38, 97, Don, yaAr;°[akat)en] 23, 32, 37, 43, 74, 95,°AudW
(ausser 101), FenN (ausser 35); [akaben] 40; [fenesen] 96; [fçnesen]

26; [fenisen] 24, 25, 74, AudO, FenN, 37, 39; [fçnisen] 78; [finisen] 42.

Ca: [kat)8n], 71* [akaDanj. II [akaban] VaCar (ausser 89 [kalban]), 50,

51, 58, 60, ConflSO; sonst [kalb8nj. I [fenisen] liât in II keine Ent-

sprechung.

Frz. . . . qui habitent les bois I: [kabitu] 99, 100; [kalbiten] 34—39,

74, 75, 77, 79, 93, 95, 96; [kaMtçn] 24,° 26—33, 78, 98; [kçaDiten] 23*,

25, 43; [ke demçru] 101; [demQru] 99; [ke demoren] 94; [ki demoren]

78, 92; [ke demoren] 42. °Ca: [kaMtan] 65, 68—71; [keîiiton] 73;

[kas9stanj 65, 72. 11: [kat>it8n] 47, 50, 53—58, 83, 85, 88, 89; [keMton]

12, 15-19, 21, 22; [kasastan] 4—6, 20, 45, 46, 51, 52, 60, 61, 80—82,

86, 87,90,91; [sestan] 7, 8, 10; [ka rçsten] 48, 59; [IjiDan] 14; [kasim]

2, 9. Intéressant ist das reflexiv gebrauclite stant.i Man vergleiche

auch kastil. morar.

Frz. ils crèvent I: [krçtiu] 98, 101; [krt^ben] 32—34, 36, 74, 75,

79, 92, 93, 95; 35 daneben [moren]; [krçben] 23* 24, 26, 28, 30, 42.

Ca: [krçban], ebenso II. 53 [mçron], 91 [seraçren] *moeunt.

Frz. traire les vaches. Anstelle des ostkatalanischen [mulse]

bez. [mulsi] steht in IIW [muïîi], entsprecliend ital. mungere.

Frz. ils devaient nous le dire § 49. Das aus dem frz. bekannte

devoir „sollen" wird in II oft durcli teneee wiedergegeben 2 vgl.

kastilisch: Tengo que marcharme.

II. Beide Mundarten haben denselben latein. Stamm. Eine

Differenzierung, die niclit allein durch lautliche Kriterien zu erklàren

ist, tritt jedoch ein

§ 315. a) wenn das betreffende Beispiel niclit iiberall erbwôrt-

lichen Charakter trâgt.

Frz. moi-même I: [yen m(jme]; [yen mçme] 23—25, 28, 31, 32, 74,

79; [yu même] 93. Ca: [yiu mates]; [yu mates] 67, 71*, 72; [yen mates]

64. II 0: [zQ matey], [zç motey]; [zç mates] 56—58; [zç mates] 45, 55;

IIW [zQ mates]; [zç matçs] 82, 86, 87,°dazu in 82. Ort 92, 93 iiber-

nelimen wohl [mates] aus dem k.

Frz. soixante § 59. I liât wie ganz Slidfrankreicli das frz. Zahlwort

entlelint [swasantç]; das Ca hat sowolil k. Lautung wie [s^asaiite].

1 Salow, Sprchg. Unterschg. § 144 belegt auch [sa biwan].

^ Die Arbeit von Rubel, Ûber den Gebrauch von debere u. den Ausdruck

der Notwendiglceit im Eomanischen, Strassburg 1911, babe ich bis zum Abschluss

der Arbeit nicht einsehen kounen.
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Frz. il voyage § 54. I [buyaco], Ca [buyace] entsprechend dem
frz. il voyage wie der grosste Teil des sudfranzôsisclien Sprachgebietes

(ALF carte 1420), aber II [biagge].

Frz. laid § 42. Ein grosser Teil von I schliesst sich dem Frz.

an: [Içt], danacli das Femininum [Içdo].

Uber frz. le fer, le tabac, moins cf. § 86.

§ 316. b) wenn Suffixe oder Pràfixe hinzutreten.

Fr. la sangsue § 43. Im Gegensatz zu II [sunsuge] liât IIW
[sirigunere] < sanguine -}- ella.

Frz. four à chaux § 27. Ort 93, 94 haben im Anschluss an das

Dpt de l'Ariège (ALF carte 261) statt [kaus] [kauzino].

Frz. le sureau I: [sauk]; 93 [sabuk]; 95 [sabœk]. Ca: [sacek];

67 [saqet]; 68 [sabœk]. II:° [sabuk] 6,°90; [sabu] 82; [sabuk] 4, 45, 91;

[sauk] 80; [s9uk] 12, 14, 46, 50, 51; 20 daneben [suke]; [sabuke] 53,

57, 58, 60, 62. Tarragona kennt gleichfalls die mit Suffix behaftete

Form.

Frz. le cresson 1 [kresun] 74, 90; [kreâun] 92, 93; [krçsun] 23*;

[kresçs] 98; [grçsa] 26; "[grçâil'us] 30, 36,° 37; [krçsil'us] °28, 32, 34,

95° 98. Ca, II: [grises].

Frz. le levain I: [l'çbat] 74, 95, AudO, AudW, FenN, FenS;

[l'ebat] 77, 99, 100; [l'çban] 93; [l'eban] 92. Ca [l'abat], 70 [l'abat].

II: [l'abat], 87 [l'abat], 14, 16 [l'ibat]. VaCar gelit auf urspriingliches

LEVAMEN in Ûbereinstimmuug mit der sich westlich daran schliessenden

gaskognisclien Gegend zuriick (ALF carte 762).

Fr. juillet § 31. I [zul'et], Ca, II [zuliçi].

Frz. le soleil § 35. In II erscheint neben [sut] eine dem frz.

nachgebildete Form [sulel'], die der Westen noch nicht kennt.

Frz. la chauve -souris bietet wie allerwârts ein recht buntes,

intéressantes Sprachbild. [rendulo] begegnet vereinzelt in I, der ALF
(carte 260) belegt es in Ort 791; in gleicher Bedeutung existiert es

z. B. auch in Siiditalieni und Sardinien. Ort 64 hat [ausel'danit];

die nâmliclie Bildung kennen auch italienische Mundarten sowie das

Albanesische. Sonst flnden wir nur Zusammensetzungen mit [rat] und

zwar steht der weiblichen Bildung von I, Ca gewohnlich die mânn-

liche von II gegeniiber. L. Réflexe sind [ratopanado] ; daraus mit

Umstellung von [t] und [p] [rapatanado]; [retapanada], indem [e] viel-

leicht das Ergebnis eines Dissimilationsaktes ist, woraus [repatanada].

FenN und FenS haben vorzugsweise [rato pan'çro] < -aeia; [rato

» ZRPb XVII, 153.
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pelado] PELATA = „die gehâutete"; VaCar [rata kaudo] âhnlich wie

in der benaclibarten gaskognisclien Gegend; 93 hat mânnliclie Form
[rampana]. Das Ca liât [rato panade]; dem entspricht die maskuline

Bildung in II [rampanat], [îampenat] < [rat panât] VaSa; Formen
mit Suffix -AEiA begegnen in der Nàhe des FenS [rata pançra], [rata

panera]. In 17, 41 ersclieint unorganisches [r] [rampanart] (in An-

lehnung an die zahlreichen Bildungen auf [-art] < -aku?); 44 begniigt

sicli mit [rat]; weibliclie Bildungen kommen nur in der eigentlichen

Grenzgegend vor: [ratapanada] 20, 21, 58, 80.

Frz. chauffer. I [kalfa], II [askalfa]. Das Ca bat Formen mit

und ohne das Pràfix ex-; es begeguet in 1. Gebiet sebr selten (ALF
carte 587 Ort 781, 782); dalier mag 36 seinen Vorschlag in Anlehnung

ans k. haben.

Frz. la flamme § 24. I hat [flamo] flamma neben [flambo]

plammtjla; 44 [flamba] ist ans 1. augegliclien. Das Ca hat vorwiegend

[flama], auch [flamada], 87 [flamarada] steht allein unter dem in II

giiltigen [flama].

Frz. nouveau.

Verzeichnis der in Kapitel I und II (Laut-

und Formenlehre) besprochenen Formen.
Ziffern = Paragraphen. Die fett gedruckte Ziffer gibt

Worte vollstàndig transkribi

*abantiare 46. 61. 251

abellanas 45. 141. 251

*acQcula 161

ad illos 259

adiutare 46. 61. 147. 251

adjuto 130. 171. 251. 265

aestivu 54. 124

franz. âge 54. 89. 208. 251

agnellu 18. 143. 246

*aguroso3 81. 164. 253

agustu 35. 61. 215

aio 277

frz. aimable 189

ala 23. 140

alauda + etta 12. 45. 82.

131. 134. 139. 251

alba 220

Berue de dialectologie lomane

aliu 174

frz. allez 721

*alluininare 43. 63. 201

*allumino 39. 53. 141. 201.

265

alta 27. 222. 251

alteros 222. 254

frz. nous allons 72. 251. 271

frz. vous allez 72. 251. 273

frz. allés 264

amicu 8. 73. 162

span. amo 86

ampulla 14. 194

*animalos 46. 72. 223. 252

annu 160

aunos 24. 240

apiculas 14. 61. 110. 249

V.

den Paragraphen an, wo die

ert sind.

aprile 8. 61. 142. 184

aqua 103

aqua ardente 109. 229

aqua benedicta 103

aratru 88. 206. 251

arbore, arbores 226. 253

argentu 232

*as 278

assidere 211

*at 279

attentioue 44. 61. 239

attitulare 61

auca 41. 161

aucellos 162. 223

aucellu 18. 82. 143. 152

*audo 134. 265

auru 39. 85

6
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Passé déf. von frz. avoir 283

Partiz. passé von frz. avoir

277

frz. aveugle 86. 89. 124.

249

*avia 167

*aviu 167

kast. azmurza 251

barba 121. 226

bella 18. 141. 312

bellu 143. 236

frz. bel homme 235

bene 32. 33. 149

benedicta 49. 103. 295

bestias 18. 110. 112. 113

bibebat 53. 121. 122. 269

bibere 89. 191

germ. blanc + a 242

germ. blanc 186

frz. boîte 103

bonos 32. 240. 254

bonu 32. 149. 248

boves 34. 84. 188

Plur. von bracchiu 23. 177.

253

bruma 39

germ. brun 149

germ. brun + a 39

*buff + are 126

*bursa 35. 230

*buscos 254

butticula 14. 130

butyru 38. 206

Caballa 62. 122. 141

caballos 63. 223

caballu 63. 148. 160

cadere 29. 211

callu 142

calce 27. 225

calefacere 220

calere +e(b)at 224
calet 182

caldu 222. 312

calore 85. 147

caméra 200

camminu 10

caminu + aria 45. 68. 160.
|

174
!

camminos 10. 62. 127. 188

246. 252

campu 24. 194

campos 196

cane 24

cannabe 90

cantant 24. 275

cantare 62

cantione 62. 239

capillos 14. 62. 223

capra 94. 184

capritu 62. 184

capsa 180

capu 120

carbone 86. 62. 149. 226

carne 47. 233

*carniciariu 62. 297

caru 86

casa 43

*casatis 306

castellu 18. 62. 143

*castellos 223

catena 62. 148

cathedra 20. 62. 160. 211

causas 41. 137. 138. 160

cavea 100. 102. 167

centu 161. 239

cera 17. 145

*ceraria 26. 58

cerebellu 68. 161

cibata 68. 130

span. ciego 86. 136

frz. cigare 86

cimice 90. 151. 202.

cinere 16. 89. 151. 240

*cinquanta 30. 161

cinque 161. 242

*cisellos 137

*cTsellu 18. 47. 143

claru 86

cocere 260

cocina 10. 78. 152

cocta 247

coctu 33

*colpare 80. 219. 306

colpos 31. 181. 221

coUu 31

comperare 77. 196. 251

*comintiant 16. 275

*cominitiabat 44. 269

*comperato8 43. 196. 254

comprehendere 77. 160. 196.

287

cognoscere 90. 216

consiliu 14. 174. 240

cooperire 8. 43. 70. 147.

184

cor 31. 147

frz. cordonnier 45. 297

coriu 33. 160. 175

corpus 31. 226

corrigia 178

*corrigiu 178

coxa 33. 248

credere 211. 295

Partiz. passé von credere

49. 277

credis 210. 266

crêpant 275. 314

crescere 90. 216

crista 103. 215

cruce 37. 154

cruda 103. 134

cubitu 36. 186

cultellu 18. 80. 143. 222

culu 38

Daemoniu 32. 54. 176. 311

debebant 49. 276

debebatis 52. 274

dece 164. 233

dece et septe 163

dece et octo 163

dece et nove 153

décembre 51. 86. 162. 197

de + illos 259

*denidare 49

descendere 216. 287. 306

deu 21

diabolu 47. 89. 170. 189.

311

dicis 266

dicitis 204. 273

dicunt 276

die 170
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die dominicu 16. 89. 209.

242

die lunae 39. 139. 240

die Mercuri î)2. 234

die Jovis 87. 158. 193

die Veneris 92. 240

die sabbati 89. 187

digitu 87. 244

directa 16. 247

*disjejunare 216 (dîner)

*disjejunare 45. 49. 30G

(déjeuner)

diurnu 170. 233

*dodecira 35

domina 201. 298

drappos 84. 181

duas 41. 113. 138. 141

dulces 35. 138. 225

duos 36. 133

duplu 88

dura 38. 103. 133. 145

Ecclesia 20. 54. 102. 173

ecce hoc 162

eccu hoc 162

eo 164. 262

erat 269

es 289

est 149. 290

estis 204. 292

examen 24. 59. 128. 248

ex + calfare 62

Faba 23

factu 26. 247

ahd. faltstuol 82

famé 128

familia 102. 174

farina 69. 126

febre 18. 88. 190

februariu 26. 51. 53. 190

femiua 201. 298

feria 19

ferru 18. 86. 126. 146. 147

figura 38. 47

filu 8. 126. 142

finiscunt 48. 314

*fiticu 11. 89. 208

flamma 24. 127. 192

flammula 189

folia + s 33

fonte 36

formaticu 23. 89. 208. 227

formica 8. 161. 227

franc + a 24. 242

fraxinu 26. 90. 149. 248

frigidu 87. 244

fronte 36. 239

fructu 39. 247

fumare 81

fumu 128

furnu 233

Gavata 186

genuculu 66. 155. 249

genuculos 56. 166. 249

germana 56. 155. 227

gingiva 56. 166. 241

gloria 36. 100. 102

grande 237

grossas 137

gryllu 9

gustu 32. 163

guttas 35. 137. 163

habeo (perf.) 283

habebas 267

habebat 122. 251. 269

habemus 259. 280

partiz. passé, von habere

277. 283. 295

habetis 12. 204. 281

hedera 211. 251

heri 20. 84. 147

hibernu 18. 47. 122. 233

hirundine 251

hodie 33. 172

homine 32. 90. 235

hora 36. 103

horologiu 80. 88. 140. 178

*hortulauu 45. 229

hospitale 43. 142. 214

illa (art.) 108. 250

illas art. 113. 261

ille (art.) 257

illu (art.) 257

illos 258
•

imbracchiare 63. 197

incendere 53. 237

incendo 53. 201

in + exagiare 46. 53. 178

in 4- semel 22. 63. 91. 199.

240

intendo 53. 236. 265

franz. jardinier 229

jejunos 39. 254

jenuariu 26. 56. 157

jocare 167

jocu 31. 157

*judicu 38. 157. 213

juliolu 31. 81. 174

juniu 39. 176

juvene 36. 90. 124. 149. 157

altfrank. knif 64. 80

laborare 43. 139. 191

lacté 25. 84. 247

lactuca 38. 76. 139. 161. 247

lana 24. 139

lappinu 119. 149

latro 23

altdsch. laid 42. 172

altdsch. laid + a 42. 171

lectu 19. 247

Partiz. passé von légère 67.

139

lepore 18. 89. 139. 184

levamen 128. 139. 316

*leviariu 26. 54. 139. 147.

167

*limacu 47. 162

lineu 88. 139. 176

lingua 16. 139. 243

linteolu 31. 57. 139

linu 10. 149

lixivu 59. 139. 248

kast. longaniza 45. 69

luna 39. 139. 148

lupa 118

lupu 35. 119. 139

magistru 86. 156

maju 158

6*
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maie + habita 186

raale + habitu 68. 87. 186

malva 23. 220

manducamus 43. 74. 271

*mansionaticu 240. 298

mantica 38. 74

manu 24. 149

manus 24. 84. 240

maritatis 272. 306

martellu 18. 68. 143. 228

matre 28. 88. 206

matura 38

maturu 85

matutinu 68. 131

média 19. 103. 171

medicinu 46. 51. 134. 153

medicu 46

mediu 172

mel 18. 142

met + ipsu 14. 130. 316

met + ipsimu 89. 316

meu 21. 263. 307

minus 86. 240

mobiles 31. 189. 253

*montanea 24. 127. 176.

239

mulgere 226

*multones 36. 80. 222. 240

natale 67. 130. 142

nepote 35. 52. 118. 132

nidu 134. 254

nidos 254

nocte 19. 33. 103. 148. 247

nonanta 78. 148. 303

nove 34. 124. 148

novembre 22. 77. 85

novu, novu + ellu 143. 304

octo 33. 247. 251

octobre 36. 79. 88. 190

*octanta 79. 247. 303

oculos 33. 87. 249

oculu 33. 249

Plur. von os 31. 137. 253
oviculas 80

ovos 34. 193. 252

pace 117. 164

panariu 26

frz. papier 68

il partit (passé déf.) 270

pâques 110. 113. 218

*passatu 132. 150

amerik. patana 130. 300

patientia 68. 102

pâtre 28. 88. 206

paucu 162. 236

paupere 8. 41. 185

pavone 124

pavor, pavore 30

pede 84. 117. 135

penso 16

pera 11

perdere 89. 229

Partiz. Perf. Fem. von

perdere 60. 229.

per illu 31. 231

per + quid 12. 50

pilare 62. 140

pilos 11. 62. 254

pipere 11. 89. 184

pisce 217. 254.

placere 147. 152

planu 32

plicare 49

*plovia 33. 167. 182

*plovere 34. 89. 193

plovit 34. 124. 132

Partiz. Perf. von *plôvere

38. 80.

pluma 39. 182

plumbu 36. 182. 197

poma + s 35. 138

ponere 36. 240

ponte 36. 239

frz. il porta 77. 270

*poteo 265

*potere 12. 78. 295

*pot + ebam 269

precare 21. 49

prendere 89. 184. 237

pretiu 169

primariu 26. 48. 147. 184

primu tempus 48. 195. 198

*purga 38. 117. 234.

purgare 81. 147. 234.

puru 38

*putrire 206

quadragesima
,

quadra-

gesimu 69. 70. 156. 214

quarranta 170. 211

quando 237.

quatt(u)or 30. 91. 147. 206

quatt(u)ordecim 31. 62

quindecim 10. 238

quiritat 94. 268

*rabia 166

racemu 17. 128. 152

raru 85

rasoriu 66. 80.

ratione 36. 66. 149. 168

recipit 51. 120.

rigida 144. 245.

robure 36. 191

rubia 35. 103. 144. 165

*rubiu 35. 166

sabucu 67. 316

sale 23. 142

salsicia 69. 177. 225

salice 27. 225

saltare 66. 222

salvaticas 65. 208

sanguinatu 53. 75. 243

sanguisuga 38. 43. 75. 164.

243

*sapere 66. 118. 147. 295

Partiz. Perf. von *sapere

295

sapone 36. 65

sappinu 66. 119. 149

sartor 91. 147. 297

sationes 36. 65. 168

scribere 55. 191

scutella 56. 141

scutu 55

secale 90. 249

securu 54. 85. 161

sedecim 136. 212

sedere part. 288. 295

seminare 45. 201

semper 91. 147. 196. 207

septe 18. 179
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septembre 22. 51. 54. 179.

197

septimana 52. 179

*Beptanta 24. 54

serra 146. 299

serrare 146. 299

sei 19. 248

sexanta 69. 136. 248

sibilare 23.43.136.189.251

simus 291

sitis 292

ahd. skum 39. 55. 127

sole 35

soliculu 35. 136. 249

soror 85. 147

spatula 23. 55. 205

spissas, spissos 11. 55. 113

stagnu 55. 246

stata 55

*stelas 55

stricta 15. 55. 247

sudare 81. 134. 147

sudo 38. 134. 265

sum 128. 288

span. tabaco 86

talpa 129. 219

frz. tailleur 85. 174

tantu 235

westgerm. tapp + atis 273

tegulu 116. 140. 164

tela 94. 129

tempus 22. 195

tenebas 267

tenebatis 274

tenes 22. 266. 278

tenet 268

teuetis 204. 273

tenere 283. 295

Partiz. perf. von tenere 54.

277

tepida 18. 51. 116. 118.

134

*texitor, *-orem 44. 59. 91.

147. 206. 248

teu 263

titione 36. 168

frz. tomber 197. 211

kast. toronja 88

totta 103

tottu diurnu 207

tragere 295

tredecim 11. 89. 212

trenta 16

troja 33

*tropa8 266

*truppellu 143. 301

tuu 263

una 35. 103

unu 39. 149. 235

undecim 36. 238

usatos 254. 306

vaccas 138. 161

*vadia 266

vao, *vadio 172. 265

veclu 20. 236. 249

vendere 22. 123

Part. Perf. Masc. von ven

dere 49. 132. 236

Partiz. Perf. Fem. von ven-

dere 38. 236

veniebatis 62. 204

venio 20. 266

venis 22. 266

venit 22. 268

Partiz. Perf. von venire

54. 204. 295

ventu 239

frz. viande 47. 124

*viaticat 54. 208. 268

*vîdere 89. 211

*villaticu 89. 208

vinu 10._^149

vinti 10.^156. 239

vitellu 18. 51. 53. 123. 130.

143

voce 37. 154

*voletis 77. 204. 273

frz. voleur 85. 297

germ. waidanjan 77. 125

ahd. weigaro 42. 89

germ, wardon 70. 229

*wastare 70. 125. 215

kast. zapatero 130. 297

Verzeichnis der in Kapitel III (Wortlehre)

besprochenen Begriffe.

Frei stehende Ziffern = Paragraphen; die eingeklammerten Nummern geben die

betr. Kartenblàtter des ALF an.

à l'abri 311 (4)

(quel) âge as-tu 311 (9)

agneau 308 (11)

aimable 312

allumer 306 (33)

allumettes 310 (35)

argent 302 (56)

s'asseoir 306 (62)

atteler 306 (66)

avant-hier 313 (78)

aveugle 304 (80)

balai 299 (107)

beau (chien) 312 (117)

bel (homme) 312 (119)
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(fille) belle 312 (118)

bercer 306 (127)

beurre 300 (130)

bientôt 305 (132)

bien (bons) 305 (131 A, B)

boîte d'allumettes 310 (146)

boucher 297 (152)

bout de cigare 310

bouteille 311 (164)

brun 312 (182)

champignon 300 (227)

charrue 299 (246 A. B.)

chauffer 316 (257)

chauve-souris 316 (260)

chêne 309 (265)

cheveux 302 (270)

chien 308 (277)

ciseaux 299 (295)

comment 305 (314)

coq 300 (320)

cordonnier 297 (326)

couper 306 (335)

couteau 299 (341 A. B)

couvrir 314 (342)

cresson 316 (350)

crèvent 314 (353)

cruche à huile 299

danser 306 (377)

déjeuner 306 (384)

dénicher 306 (389)

depuis 313 (390 A. B)

dernier 312 (391)

descendre 306 (393)

(ils) devaient 314 (401)

diable 311 (403)

dure 312 (429)

écu 311

enfant 307 (461)

ensemble 312 (464)

j'entends 306 (465)

essayer 306 (483)

faim 311 (527)

faire chaud 312 (531)

femme 298 (548 A. B)

fer 315 (552)

fermez 314 (554)

fête-dieu 311 (557)

figure 302 (566)

finissent 314 (574)

flamme 316 (579)

fois 311 (591)

four à chaux 316 (602)

garçons 298 (624)

gauche 304 (629)

grand 304

grand'-mère 298 (662 A. B)

grand-père 298 (663)

(se) gâter 314 (628)

grillon 301 (669)

habitent 314 (679)

l'herbe 309 (686)

hier 313 (695)

jardinier 297 (713)

jour 302 (727)

juillet 316 (734)

jument 307 (736)

laid 315 (743)

laitue 309 (748)

laver 306 (754 A. B)

levain 316 (762)

maison 302 (801)

maître 297 (802)

mari 307 (814)

(vous vous) mariez 306

(817 A. B)

médecin 297 (830)

moi-même 315 (832)

moins 315 (867)

moutons 308 (886)

nouveau 304 (923)

nouveau 316 (923)

orange 300

panier 299 (965)

pantalons 299

peu 313 (1007)

pommes de terre 300 (1057)

printemps 302 (1093)

quatre-vingt 303 (1113)

quatre-vingt-dix 303 (1114)

quelque-chose 313 (1116)

sangsue 316 (1189)

sapin 309 (1190)

sarrasin 300 (1192)

saucisse 300 (1194)

scie 299 (1205)

scier 299 (1206)

sœur 298 (1236)

soixante 303. 315 (1239)

soixante-dix 303 (1240)

soleil 316 (1241)

sur (la figure) 313 (566)

sureau 316 (1270)

tabac 315 (1272)

tailleur 297 (1276)

tante 298 (1279)

tison 311

tomber 306 (1311)

toujours 305 (1318)

traire 314 (1323)

trop 305 (1335)

troupeau (de moutons) 301

(1338)

(tu me) trouves 314 (1340)

tuiles 309 (1343)

usés (pantalons) 306 (1348)

viande 309 (1383)

village 311 (1395 A. B)

voleur 297 (1412)

voyage 315 (1420)
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Verbesserungen und Nachtràge.

Vor Abschluss des Druckes der voiiiegenden Studie ist die Arbeit „Sprach-

geographische Untersuchungen ûber den ostlicJien Teil des katalanisch-languedoJcischen

Grenzgebietes" von K. Salow, Hamburg 1912, erschienen. Salow hat den sich

ostlich an das in vorliegender Arbeit untersuchte Grenzgebiet anschliessenden Teil

Roussillons und Languedocs nntersucht. Seine sprachlichen Ausfiihrungen basieren

auf Ermittelungen, die auf Grand des nâmlichen Fragebogens, den ich benutzt habe,

angestellt wurden. Unsere Studien bilden demnach eine gegenseitige Erganzung.

Mit dem gleichen Verf. habe ich im Jahrbuch der Hamburgischen
Wissensch. Anstalten 1912, Mitteilungen und Abhandlungen aus dem
Gebiet der rom. Phil. herausg. v. Seniinar fiir romanische Sprachen
u n d K u 1 1 u r Nr. 1 , als Anhang zu S a 1 o w s Arbeit eine Reihe von Sprachkarten

verôffentlicht, die zur Illustration einiger besonders interessanter sprachlicher Er-

scheinungen dienen sollen.

Der erste Teil der vorliegenden Studie (p. 1—40) ist als Giessener Dissertation

1911 erschienen. Der Dissertation ist eine kleinere Ûbersichtskarte des Grenzgebietes

beigegeben, die zura leichteren Verstàndnis des Textes beitragen soll (Angabe der

Laudschaftsabkiirzungen) ; sie findet sich auch in RDR ID. (1911).

Folgende Druckfehler und Ungenauigkeiten im Text bitte ich entschuldigen

zu wollen:

§ 2: zum Donezan gehort Planes (75). — § 10, Abs. 2; § 127: camminu,

CAMMiNOS. — §12, Z. 12: „Wertakzent" statt „Wortakzent". — §18, Z. 9: [egg]

EQUA. — §22, Abs. 5: tenes statt tenis. — §23, Abs. 3: faba. — §24, Abs. 7:

SEPTANTA, dgl. §54, Abs. 2. — §24, Abs. 9: *montanea, — §26, Abs. 7: cerise.

— §26, Abs. U: *leviariu, dgl. §54, Abs. 5. — §30, Abs. 3: *cinquanta. —
§ 31, Abs. 4: collu. — § 32, Abs. 2: bonos. — § 33, Abs. 8: folia + s, dgl. § 110,

Abs. 5. — § 33, Abs. 14: Q -1- pal. > [ue] + [i] > [lie"] + [i] > [œe"i] > [qH —
§34, Abs. 2: ovos. — §34: cf. zur Frage der Diphthongierung: Millardet, Et.

de dial. land. p. 206 if. — § 35 agustu. — §37: Freundliche Hinweise auf die

mittelalterlichen kat. Formen erhielt ich von Herrn Montoliu-Barceloua. — §38,

Abs. 7 *PURGA, dgl. §117. — §38, letzt. Abs: „der Bauer 40", nicht 43. — §39:

Ort 43 hat [ii] neben haufigerem [œ]. — § 39, Abs. 5: jejunos statt *disjunos. —
§ 43, Abs. 5: *comperatos statt *comperati. — § 45, Abs. 3: déjeuner statt

déjeûner. — § 51, Z. 2: „Erscheinung" statt „Dissimilation8erscheinung". — § 58,

Abs. 6: CEREBELLU statt CERVELLU. — § 59, Abs. 3: Lixivu. — § 61, Abs. 4:

[§,tensyu]. — §62, Abs. 3: catena wie §148, Abs. 5. — §62, Abs. 4: *capritu.

— °§ 65, Abs. 6: *salvaticas statt salvatices. — § 69, Abs. 2: salsicia. — § 79:

*0CTANTA. — § 80, letzt. Abs.: OVICULAS: [aubçl'es] 82; [a^bel'as] 86, 88; [auel'9s]

91; [ubel'gs] 87; [ael'as] 90. — § 82, letzt. Abs.: [l'aura] statt [l'aijra]. — § 86, letzt.

Abs.: ciego. — §89, Abs. 6: prendere. — § 89, Abs. 11: *villaticu. — § 89,

Aura. 1: ,,velaren Vibranten". — §95: „Die ursprungliche Lautung [§,] tritt auf in

26, 43, 77, 100, 101" (nicht in 27). — § 99, Z. 2: „40 hat vorwiegend [o], selten [g]".

— §103, Abs. 3: [aig§, benitg,]. — §103, Abs. 7: [kyuza] statt [kyuza]. — §119:
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Frz. lapin statt lappinu, dgl. § 149, Abs. 11. — § 122, Schhiss: pavone. — § 127,

Abs. 1: *MONTANEA. — § 131, Abs. 1: matutinu. — § 138: Zum Wandel [-s] > [-i]

im Siidfranzosischen cf. Rousselot, Les modifications phonétiques du langage

étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin {Charente). Paris 1891. p. 229.

Das Werk war mir nicht zugànglich. — § 147: *leviariu. — § 147, Abs. 10:

co(o)PERiRE. — § 1 64, Abs. 2 : katal. wird vglt. belegtes eo > [io] > [yo] > [zo]

cf. § 262. — § 222, Schluss: § 312. — § 225, Abs. 5: mulgere.
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