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lautlichen Entwicklung der Mundart von Bayoniie

Teil IL

Die Entwicklung der Liquiden l und r.

Von

Alfred Schneider.

Die folgende Abhandlung ist einem Kapitel gaskognischer
Lautgeschichte gewidmet. Es soll mit Zugrundelegimg mund-

artlichen Materials aus alter und neuer Zeit die Entwicklung der

Liquiden l und r im Idiom von Bayonne verfolgt werden. Hier-

mit gebe ich eine Fortsetzung meiner Schrift: Zur lautlichen Ent-

wicklung der Mundart von Bayonne, einer Breslauer Dissertation von

1900. Wichtige Spracbproben, die damais mir nicht zugânglich waren

oder noch nicht abgeschlossen vorlagen, mussten beriicksichtigt werden.

Als Dokumente àlteren Sprachguts kamen so hinzu zwei weitere

Bande der Stadtarchive von Bayonne, die DélihéraHons du corps de

ville. T. 1. 2. Bayonne 1896—98. Die Sprache des 18. Jahrhunderts

spiegelt sich wieder in einer Dialektiibertragung Lafontainescher

Fabeln Fables causides de Lafontaine en hers gascouns (i. e. bayonnais).

Bayonne 1776. Ferner, gleichfalls fiir die moderne Sprache, die

Versionen der Parabel vom verlorenen Sohn, von Bourciez vereinigt

im Becueil des idiomes de la région gasconne 1895; die Nrn. 1188 bis

1192 des 5. Bandes dieser Sammlung enthalten 5 Originaltexte ver-

schiedener Quartiere von Bayonne und Saint-Esprit. Die wichtigste

Quelle fiii' das Studium des neueren Idioms bildet der Atlas linguistique

de la France von Gilliéron und Edm ont und zwar die Notierungen

unter Nr. 690 fur Biarritz im Kanton von Bayonne, da letztere

Stadt fiir sich nicht aufgenommen ist. Als wichtiger Fiihrer bei der

Beurteilung lautlicher Erscheinungen kommt in Betracht die Étude

de dialectologie landaise, Thèse de Paris 1910 von G. Millardet,
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Ziir lautliclien Êntwickluiig der Mundart von Bayonne 375

jetzt Professor in Montpellier, einem der besten Kenner der siid-

westlichen Idiome Frankreichs. Sclireiber dieser Zeilen verdankt ihm

wertvolle Hinweise in einer Besprechung seiner Dissertation, die Pro-

fessor Millardet in Bd. XV der Annales du Midi verôffentliclit liât.

Gestiitzt besonders auf das Material des genannten franzosischen

Spracliatlasses sowie des Petit atlas linguistique d'une région des

Landes 1910 von G. Millardet sclirieb Fritz Fleischer^ seine

„Studien zur SprachgeograpJiie der Gascogne", die auch ausfiihrliche

Untersuchungen Uber l und r enthalten.

Auf Grund der genannten sowie der bereits fiir die Dissertation

benutzten sprachliclien Quellen soU also im Folgenden eine Dar-

stellung der Schicksale der Liquiden l und r in dem Idiom von
Bayonne-Biarritz versucht werden. Dièse beiden Laute bilden

mit ihren mannigfachen Verânderungen das interessanteste Feld fiirs

Studium der gaskognisclien Lautgeschiclite. Ilire Wandlungen vor

allem liaben im Laufe der Zeit jene cliarakteristisclien AVortformen

der jetzigen Mundart entstelien lassen, aus denen mau das jeweils zu

Grunde liegende Etymon oft nur noch schwer zu erkennen vermag.

AbkUrzungen. 2

É. = Arck mun. de Bayonne. Livre des Établissements.
1892.

D* = Arch. mun. de Bayonne. Délibérations du corps de

ville. T. 1. 1898.

D2 = Arch. mun. de Baymme. Délibérations du corps de

ville. T. 2. 1898.

F. = Fables causides. 1776.

Schn. = Schnakenburg, Les idiomes populaires de la France.

1840.

R. =Recueil des idiomes de la région gasconne.

Lé g. B. = Traduction de la légende de Barbazan.
Lé g. T. = Traduction de la légende de Tantugou.

ï BhZRPh 44, 1913.

* Naheres uber die hier zitierte Litteratur, soweit dièse nicht hier in der

Einleitung- besprocben, s. in meiner Dissertation S, 5— 7.

25*
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876 A. Schneider

Cant. = Cantique des cantiques de Salomon, verf. von Vinson

nach der Ûbersetzung von Renan.

Gl. = Glossaire ew gascon bayonnais von E. Ducéré in Revue

de linguistique. T. 13. 1880. S. 395—401.

A. = Atlas linguistique de la France p. p. Gilliéron et

Edmont. 1902 ff.

l im Anlaut.

In anlautender Stellung erfuhr l im allgemeinen keine Ver-

ânderung. locu > log E. 191. 2 von 1376; modem luenc in Angleti

bei Bayonne. *lacte > ùyt. [se làvâ lé figuré.] lingua > lengue

É. 96. 5 von 1298; mod. lenguo bei Mistral, lignu > leinlie E. 109. 8

von 1302 ; mod. legne Gl. — linu, Lein Flachs Schnur : lin É. 370. 10

von 1415; mod. Schn. 213. 25. A.: lin.

Abweichende Entvvicklung zeigt die Beliandlung des l in

den Ableitungen von lectu, Bett imd levare, erleiclitern, lieben.

Hier ersclieint der Laut palatalisiert und war es, wie die Schreibung

zeigt, bereits in friiher Zeit. lectu > Ihitz (Plur.) D^ 49. 33 von

1481; Sing. Ihiit D^ 105.23 von 1516. detinguts au Ihit ib. 175.15

von 1518. une cuberte de Ihiit ib. 313. 28 von 1521. Moderne Belege :

lut Schn. 215.7. ebenso Cant. V. A.: [Jït]. Der Recueil bietet ver-

schiedene Lautnotierungen : llit 1188 fiir N.-O. 1190—92: illit. 1189

yit fiir N.-W. Der gleiche Stamm ist enthalten im Kompos. châlit

(=*CATA-LËCTu): vou 1520 cadclhiUz D^ 265.30.

Bei den Reflexen von levake und seinen Ableitungen finden

sicli ans noch friilierer Zeit Schreibungen, die auf Mouillierung deuten.

Im 12. Jalirhundert begegnet Ihevant, Part, in der „Coutum,e'^ de

l'hostellaige établie par Bertrand, vicomte du Laboiird^^ Spâtere Belege

sind que lo maire Iheui le pcie = qu^il levé la peine E. 164. 11 von

1320; se Iheuave = se levait ib. 278.3 von 1328; Iheuar Di 496.2

von 1512
;
que Vung Ihebe e hausse sa maison = que l'un lève et hausse

sa maison; D2 187. 24 von 1518; soreilh Ihevant ib. 273. 20 von 1520.

Eiu Substantiv des gleichen Stammes Iheuade, frz. levée, Aufstand:

Di 401. 11 von 1341 und ib. 360. 21 von 1401. — Fenier relevare

> relheuar É. 438. 5 und 439. 10 von 1469 und reilheuar D186.6 und

78. 26 von 1481, in gleicher Schreibung 160. 14 von 1518; in letzterer

Form wird also die Mouillierung grapliisch durch den Komplex ilh

^ Luchaire, Études sur les idiomes pyrénéens, 1879; S. 268.

2 In Eevue de linguistique XV, 1882; S. 165 ff.
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Zur laiitlichen Entwicklung; der Mnndart Ton Bayoune 377

zuin Ausdriick gebraclit. Neiiere Beispiele: ïléba (levât) Cant.V, Sclm.

214. 15; lég B. se iïïéhat (Yar.: illebe)\ elbenso im Patois von Anglet

bei Bayonne (Lucliairej Id. pyr. S, 268): ques Uieba donne = il se

leva donc, imd que eau queiin Ihehi = il faut que je me lève. Im
Recueil die Infinitive: lleha 1188 fur den N.-O.; 1189, N.-W.: yeuha;

1190: illeha; ebenso 1191 fiir das Quartier St. Esprit und 1192, Com-

mune de Boucau. A. : [kém lebi] = je me levé ; si vous vous levés :

[se buz lëbàts]. — Die Ableitung: levamen, Sauerteig, Hebemittel:

A. [lèbâmï].

Bei den Reflexen beider Worte liegt also als Résultat der Ent-

wicklung die Moullierung des anlautenden l vor, die eine Er-

klârung verlangt.

Was LECTu angeht, so begegnet die geuannte moderne Form
[lit] nur noch im Atlas 681, Soustons; aber 683 Bouillon, 684 Haget-

mau, 691 Sauveterre und sonst ganz Basses - Pyrénées liaben [lëit].

Die Vorstufe dazu ist die Form mit Triplitliong lieit\ ebenso wie dem

Uéba ans levât ein lieva zugrunde liegt. In beiden Fallen liaben

wir Diphthongierung des Tonvokals, verursaclit durch den folgenden

Palatal resp. Labial, lectu gab so, mit Brecliung des e zu ie und

Auflosung des c zu i: lieit. Wàlirend unser Idiom dies iiber ?^'^Y > Ihit

wandelte, blieb, wie wir sehen, der Triphtliong anderswo bestehen;

denn [leït] im A. ist nur eine andere grapliische Wiedergabe desselbeu

(= lieit). Bei levaee ist zur Erklârungi des i von den stamm-
betonten Formen auszugehen. Hier liât der Labial die Diplithon-

gierimg des betonten freien ç veranlasst: levât > lieva > [leva] (= lleha,

Iheba etc. in den Texten). — Verwaclisung des Artikels l mit einem

vokaliscli anlautenden Wort und naclitrâgliclie Mouillierung desselben

liegt vor in [lànsè] 690 (= ânsa, Griff, Handhabe). Unmittelbar nach

Konsonauz im Anlaut blieb l erhalten; A: [klàrètkde], [klao] (=clef.)

[flàme]
;

[fins] [kè plœgé] (= il x^Hè) ;
[plâvé] [lé plûyé] {la pluie).

Anorganisclier Antritt von l ersclieint in esclevin aus germ.

SKAPiNo. — Die riclitige Entsprecliung zeigt noch ein Beleg esqueuin

1 Ein analoger Vorg-aug- ist es, wenn im Kastilischen aus stammbetontem

lieva ein lieva ward und danach der Infinitiv Uevar gebildet wurde; cf. Haussen,
Spau. Gramm. 1910. §19,12. — Schultz-Gora, Alt-prov. Gramm. S. 15, bemerkt

zn dem Vorgang: „Die Dipbthoiigierung ergreift die Tonvokale ç und ç; sie ist

fakultativ nnd kann in der Regel nur dann eintreten, wenn die Tonvokale frei sind."

Fiir die gleiche Erscheinung in den Landes vgl. Passy im Bulletin de la société

des parlera de France 1, 1893 : „ë suivi d'un y ou d'un w primaire ou secondaire se

diphthongue" und Millardet, Études S. 61: lkctu, lEcta = Iheyt, Iheyte, où Ih

suppose *lieyt, *lieyte.
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378 A. Schneider

É. 17. 22 aus dem 13. Jh,; Formen mit l sind z. B.: esdeuins, D' 89. 7

von 1516 und escïevinatge E. 46. 2 von 1516. Vielleicht haben wir

hier Anlelinung an den Stamm des sinnverwandten i cimier (clâvâhiu,

Schliisselbewahrer), belegt z. B. É. 46. 2 von 1383.

l ini Auslaut.

Im Auslaut trat Vokalisierung des l ein und zwar wohl

zunâchst iiberall da, wo das nachfolgende Wort, syntaktisch verbunden,

konsonantisch anlautete. Fiir die Fàlle, wo der bestimmte Artikel

mit Pràposition einem Substantiv vorherging, weist schon Luchaire^

auf die eintretende Vokalisierung des / des Artikels hin. Deu rey

{du roi) E. 23. 2, au mei senescauc {à mon sénéchal) ib. 23. 15 begegnen

bereits in der altesten Urkunde der Archives municipales, Ende des

12. Jh.

Von 1215 sind: eus autz (== et les autres) ib. 16. 24; que totz le

veien eu coneguen ib. 18. 4. In den âlteren Dokumenten erhielt sieh

naturlich noch vielfach das l in der Schreibung; so: del mon, al maire,

al cosselh u. a. in der Charte des Johann ohne Land vom 19. April 1215.

— Andere Belege fiir Vokalisierung zunâchst vor konsonantischem

Anlaut: de l'ospitau dou berger de ISeios, in der altesten Urkunde.

seis tût mau perilh É. 252. 40 von 1283 ; en tau maneire ib. 92. 20 von

1303. — Aber auch da, wo das folgende Wort, syntaktisch verbunden,

mit Vokal anlautete, beginnt die Vokalisierung friihzeitig. Jahr 1215:

augun diitz mau ad autre E. 17. 32; si ed no hou emendar lo forfeit

ib. 18. 39; von 1296: chetz mau engan ib. 254. 20. — 14. Jh.: loquau

ordenement 93. 10; mon seinhau acostumat 251. 18. — 15. Jh.: atau argent

393. 29. — 16. Jh. : que non mau useran D^ 457. 14 ; de metau augun

ib. 533. 4. — Modem ist die Vokalisierung allgemein ne hau arrei

(ne vaut rien) F. 21; maou gouaitade (mal gardée) Cant. VI., pilu

> [pëo, Plur. pèos]; [kl sëo] (caelu); [meo] (mel); [hëô] (fel. Galle).

— [âbrïu, bâriii]; fïlu: Mou per Mou F. 75; ebenso im Atlas = [hïu].

So wird also im modernen Idiom das l bald zu o bald zu ii vokalisiert.

Wie Fleischer a. a. 0. S. 58 nachweist, begegnet in der Gaskogne

u hier iiberwiegend in der ôstlichen Hâlfte, wâhrend die anderen

Landschaften des Sprachgebietes das l meist zu o gewandelt zeigen.

Unmittelbar nach Konsonant in den Auslaut tretend

blieb l bestehen; ein Stiitzvokal liielt die Gruppe. avunc(u)lu

^ Der Schlussel als Zeichen einer Amtsg-ewalt z. B. in der Wendung : auran

losditz seinhors une clau, loctenent e conselh. D^ 243 v. 1519.

2 In Bévue de Gascogne XIX ; Jg. 1878.
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Zur lautlichen Entwicklnng der Mundart von Bayonne 379

erscheint so als [linklé] 690; ebenso passim im Siidwesten. Fiir

ung(u)lai verzeichnet A. fiir Bayonne - Biarritz [ùnkle], ebenso fiir

einige Ortschaften der Landes, nânilich Mézos, Soustons und Pouillon

sowie fiir Arthix und Sauveterre in den Basses-P3Ténées. Vom selben

Stamra [iînklàdé] := onglée. In diesen Formen erscheint das auch sonst

ira Siidwesten auftretende Stimmloswerden der Muta in der stimm-

liaften Umgebung. Bereits in den Fables causides begegnet ung(u)las

als uncles, F. 104 und 161. Ein analoger Lautwandel liegt vor in

sing(u)los > sencles, F. 191. Die gleiche Verhârtung der Muta bei

Labial flndet sich in campre aus cambre, woraus dann durch Meta-

tliese crampe wird.

UMBRA ergab so omnpre F. 58 ;
— ebenso Cant. V, wo alierdings

die Spraclie von St.-Esprit, einer Vorstadt von Bayonne, wiedergegeben

wird; eine Notiz lautet dort: à Bayonne même oumbre. Dieselbe Ver-

hârtung^ findet sich iibrigens auch in Fàllen von anderer lautlicher

Struktur; z, B. lingua > Jéncou F. 92; longas > lounques F. 161, dazu

s'aloimque = s'allonge ib. 83.

II.

Eine besonders fiir die Gaskogne bezeichnende sprachliche Eigen-

tiimlichkeit, der AVandeP von U zu r in inlautend intervokaler,

zu t in auslautender Stellung, erscheint auch als ein charakteristischer

Zug der Mundart von Bayonne und ist in der alveolaren stark

gerollten Aussprache des r begriindet.

Was zunâchst den Wandel II > r angeht, so haben wir bei

beiden Lautgebilden alveolare Artikulation mit dem Unterschied, dass

bei l der Stimmstrom latéral austritt, wàhrend er beim r stossweise

ira Vibrieren der Zungenspitze gegen die Alveolen entweicht. Das
Il wurde offenbar als echter Doppellaut gesprochen, und so fand beim

momentanen Losen des Alveolarverschlusses ein kurzes Vibrieren der

Zungenspitze gegen die Alveolen statt, das unter dem Einfluss des

1 Die anderen Idiome der Laudes und Passes - Pyrénées bewahren die Form
[ûngle].

2 Millardet in seiner Anzeige von Jean Passy, Origine des Ossalois

(Annales du Midi 18, 1906) bemerkt u. a. zu diesem assourdissement : Le même fait

se trouve dans les Landes pour d'autres mois, p. e. pour *carregare = karka

(au lieu de karga) ; longam = lunke (au lieu de lunge). Notez un assourdissement

analogue du b dans umbra> umpre. Il y a là une tendance de certaines dialectes

du Sud-Ouest qu'il serait curieux d^étudier.

^ Die Karte Nr. 4 bei Fleischer a. a. 0. zeigt, dass die Grenzen der grossten

Ausdehnung beider Lautwandel im Gebiet der Gaskogne nahezu die gleicben sind.
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bei rein vokalischer Umgebimg besonders starken Stimmstroms zunàchst

iu den Fàllen, wo das II in der Tonsilbe stand, in das dem alveolaren

r eigentiimliche Rollen iiberg*ehen konnte.

Der Wandel von II > r im Inlaut lâsst sicli bereits friilizeitig

in den Dokumenten allgemein nachweisen. Zunàchst illa uud seine

Zusammensetzungen ère É. 77. 3 von 1322 und passim; so auch modem.

*ATQUE-iLLAS > aqucres E. 61. 17 von 1275; A, de celle-ci = dé Icoerezàhi.

— Gl. acera = *atque-illac Qà-has). Von ille abgeleitet ist das

hâufige neutrale Pronomen aqiierd = cela, gleichsam atque^ illud

HOC. Die Endung scheint angeglichen an verwandte Ausdriicke wie

so, co (ecce hoc), z. B. : an jurât que leiaumens gareran so, in E. 90. 8

von 1289, aucli als asso begegnend, z. B. ib. 85. 3 von 1290. Belege

fiir aquero: porte d'aquero testimoniadge E. 19. 25 von 1215; aquero

medichs fo ordenat ib. 172. 12 von 1340; ad aquero far 398. 29

von 1399.

GAJjhiisiAS > garies, mit Scliwund des intervokalen n; E. 165, 3

von 1518. Naclidem dann /e > i geworden war, haben wir mod.: A.

[gârï, gârïs]. PULLU liegt zugrunde in poraïlle == *pullalia, D^ 20. 20

von 1514; mod. pouraiUe F. 128. Davon ist abgeleitet [le nÔste

piirâlèyré] A. 690; sonst wechselt hier r mit l in Basses -Pyrénées

und Landes. Desselben Stammes ist das Verbum [s âpiirï] 690 = sitzen,

hocken, sich einnisten, sonst in B.-Pyr. und Landes [apuras].

AGNELLA > [âiiëré] ; viTELLA, uacli viTELLU gcbildet > [béteré],

la génisse, so in Landes und B.-Pyr. auch sonst.

[aichere] (axilla)- E. 18.32 von 1215; modem, maxilla,' Kinn-

backen > machere, Cant. IV, IX; F. 14 A. 1. [mâeèréj 691, Sauveterre

und sonst in B.-Pyr., z. B. 685, Arthix. Fiir Biarritz -Bayonne und

Siid-Landes ist notiert [mâeer] ; doch auch die frz. Form hat Eingang

gefunden, wie Carte 790 beweist, wo [mkewàré].

vÂscËLLA (= la vaisselle) = hachere Gl. ; A. = [bâeëyré]. Die

Formen des Sprachatlas zeigen hier r in S.- Gironde und in ganz

Landes, B.-Pyr. und H.-Pyr., und Gers, also iiberall im Stid-Westen.

^ NB. auf der letzten Silbe betont, uach Mi. aquero, acero, pour acb, dans
le Gers.

* Ziir Verbreitung des Wortes vgl. Zauner, Romauische Namen der Korper-

teile, in Bomanische Forschungen XIV, 1903; 8.438. Das Gebiet, auf dem sich

AXILLA gehalten hat, ist ziemlich eng ; es erstreckt sich nur auf Italien, Frankreich

und Katalouien und hat auch da manche Einbusse erlitteu.

* Eine erweiterte Bildung desselben Stammes begegnet in maxeraa, bei Lespy-

Eeymond im Dict. béarnais und machere in Bagnères de Bigorre. Zur Verbreitung

des Wortes vgl. Zauner a. a. 0.: maxilla fiir Kinubacken herrscht in Slld-

frankreich: Béarn, Gaskogne,
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Zur lautlichen Eutwicklung der Muudart von Bayonne o81

Zu PATELLA, Schiissel, Platte nennt Mi. als gask. padello, padero. A. :

[padeyre] (=^ poêle à frire) \ so auch in S.-Landes imd West-Basses-

Pyr. — Westg. alid. skëlla > esquire É. 287. 15 von 1320 ; mod. A. :

[ëskiré] = clochette au cou des hêtes. So passim in B.-Pyr. Davon

ist abgeleitet esquiroun F. 41. Der Stamm pelle liegt vor im Subst.

in sur le priée F. 63 (= *pelhcia, Fell = frz. ptelme), wo also das

aus II entwickelte, stark gerollte r sogar den vorhergelienden Vokal

absorbierte; ferner in: *pelliciaeiu > ^jcr/ce/- E. 328. 18, von 1342;

mod. Mi.: périsse g.

MEDULLA, frz. moëlle, iîndet sicli nur als [mwâlé], resp. [mwelo]

690. Wie der Atlas zeigt, begegnet in der modernen Sprache im Siid-

Westen jetzt hier llberall dièse franzosisclie Entlehnung.

siGiLLARE > saierar E. 60. 23 von 1255 ; appellatas > aperades

É. 178. 19 von 1334 ; mod. Inf. apera lég. B. Der Stamm vallem liegt

vor in ddbere (= "^devallat) -= descend Schn. 216. 16. Hier ward

der Stammvokal zu e durch Dissimilation gegen das a des Prâiixes,

das seinerseits unter dem Einfluss des folgenden Labials zu a sich

gewandelt liatte. — bella > hère Cant. II. A. [bëre damé], novella

1. als Adjektiv: sa nauere hincude E. 23.16 von 1215; {sa nouvelle

venue). — car nahhre Schn. 216. 13 (chair fraîche). 2. als Substantiv,

Naclnicht, begegnet die franzôsische Entlehnung nouhéles Schn. 213. 10.

Die Entwickîung der Réflexe von vîlla und stIlla zeigt, dass

das II hier friili zu l vereinfacht wurde. So blieb es erhalten. estelles

im Recueil; u. A. [ëstœlé]. — Bei vïla erfolgte dann fruhzeitig Brechung

des Tonvokales zu ie. Le hiele de Beios, liele Franqiie, begegnet in

der friihesten ^ Urkunde, aus dem Ende des 12. Jhs. x4.ndere Belege

fiir hiele É. 16.10. von 1215; 102.12 von 1304. Im modernen Idiom

ist dièse Form verschwunden ; die franzôsische ist dafiir im ganzen

Gebiet der Gaskogne eingetreten: A. [bile]. Fiir das Landais weist

Millardet2 darauf hin, wie die franz()sische Form in den Dokumenten
seit dem Ende des 15. Jhs. immer mehr auftritt. Als zugehorig ist

noch zu nennen: [bïlàdye] {village).

Kam II durch Schwund der folgenden Vokale sekundàr in den
Auslaut zu stehen, so wandelte es sich zum dentalen Ver-
schlusslaut. Die an den Alveolen entstehende Enge ward zum
Verschluss und dieser wurde dann mit dem Rest des Stimmstroms
explosiv gelost. Der stimmhaften Natur des l entsprechend trat

zunàchst der stimmhafte dentale Verschlusslaut ein und dieser wurde

1 Cf. Luchaire, Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon. 1881. S. 76.

•^ Miliardet, Études. 1910. S. 496.
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382 A. Sclnieider

alsbald stimmlos, analog der gemeinprovenzalisclien Tendenz der Kon-

sonanten im Auslaut. So Ayard auslautendes II liber d zu t.

Das Pronomen ille wurde zu ed, É. 18.36 von 1215; Plur. eds

ib. 19. 22 ; dasselbe ib. 32. 6 von 1264. Dieselbe Form ersclieint als

ed^ É. 59. 38 von 1255; ib. 444. 17 von 1482. Auch die Schreibung

mit t begegnet friihzeitig et É. 15. 78 von 1333; mod.: et lui làbas

= [é œt lâbàs], so fast iiberall im Siidwesten. Dazu das Kompos.

ATQUE iLLu > aquet, Plur. aguets É. 23. 1 aus dem 13. Jh., modem
[âkœtùkï] = celui-ci.

In den modernen Bayonner Spracliproben flndet sich ein neutrales

Demonstrativpronomen at = cela; z. B. iiersoune n'at négue {personne ne

le nie), Schn. 210. 4. credets at = croyez-le in lég. T. Man ist versucht,

auch hier an einen Zusaramenhang mit illud zu denken. Wenn wir

statt des zu erwartenden Tonvokals c ein a finden, so liesse sich

hierfiir das Streben nach Differenzieruiig gegeniiber den mânnliclien

Formen ed, et geltend machen. &ass grade a als Tonvokal begegnet,

konnte veranlasst sein durcli Anlehnung an begrift'sverwandte Formen

wie asso, aquero, aqui. Gegen die Zuriickfiihrung dièses at auf lat.

ILLUD spricht jedoch der Umstand, dass die alten Texte in der Be-

deutung des modernen at eine Form ac oder ag aufweisen: ac veden

{ils le voient) E. 18.16 von 1215; ac fera 59.24 von 1255; far ag pot

61.23 von 1275; los ag dara {il le leur donnera) 79. 10 von 1298. ag

an jurât 69.14 von 1322; ac revelerey 419.17 von 1449.

Da unsere Mundart II im Auslaut nur bis zum dentalen, nicht

aber bis zum palatalen Verschlusslaut Avandelt, so darf bei den

eben genannten Formen ac und ag an einen lautlichen Zusammenhang

mit ILLUD nicht gedacht werden. Ducéré sieht mit Paul Meyer» in

diesem ac dasselbe Elément, das im Anlaut von aquest, aquel, aco

begegnet; beide wollen es jedoch nicht mit ecce identifiziert wissen.

Karl Appela weist auf die Môglichkeit hin, dass ac ein tonlos

gewordenes acô sei, indem dièses in vortoniger Stelle zu àco wurde,

dessen o dann zwischen nebentoniger Silbe und folgender Tonsilbe

gefallen sei. — Als Bindeglied zwischen dem ac, ag der alten Texte

und modernem at wird eine Form a anzusetzen sein. Denn wir haben

zu beriicksichtigen, dass das in Frage kommende Pronomen vermôge

seiner Bedeutung zur Anlehnung an die Umgebung sehr geeignet war.

' Bomania. 1874. S. 441. — Mistral âussert die Ansicht, dass Mer auf lat.

HAC resp. HOC zuriickzugehen sei. Fur ac wurde sein hac passen, an das aber

des Begriffs wegen nicht zu deuken ist. hoc setzt er wohl an, um die andereu

gaskognisch-béaruischen Formeu oc, goc und ot zu erklaren.

^ Miindliche Ausserung dem Verf. gegeuiiber.
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Zur lautlichen Entwicklung der Mundart von Bayonne 383

In der Tat assimilierte sich der Konsonant leiclit an den anlautenden

des folgenden Wortes, z. B. : af[aze (qu'il le fasse) É. 63. 28 von 1275
;

qtd affara {qui le fera) ib. 88. 11 von 1288; afferan {ils le feront)

ib. 289. 22 von 1359. So blieb der Vokal a der einzige feste Bestand-

teil des Wortes; in der scliriftlichen Fixierung erscheint er dann oft

allein, indem die Assimilation des Endkonsonanten grapliiscli iiberhaupt

nicht ziim Ausdruck gelangt; qui a face E. 84. 15 von 1289; que a

pot far, ib. 83.12 von 1289; ha fasse, ib. 64.33 von 1336; a podossen

far, ib. 44. 38 von 1383, Wenn nun in der modernen Sprache der

Auslautskonsonant des Wortes als t festgelegt ersclieint, so wird man
wohl nicht felilgelien, nimmt man liierfiir x4.nalogie nach dem Masku-

linum ille > et in Anspruch.

Die Worte, bei denen das zum Stamme gehôrige -II, sekundâr in

den Auslaut tretend, dieseni Wandel nnterlag, sind zahlreich.

PELLE > pet, in alter Sclireibung mit d: les, pedz É. 329. 29

von 1342; mod.: pet Sclm. 215. 20; F. 3. A.: [pët], auch in der

Bedeutung von écorce, Einde, und von hrou, Schale; z. B. [lé pët dé

lé nôts] = le hrou de la noix. 690.

siGiLLu > saied, É. 60. 24 von 1255, so passim.

BELLu > (= beau) ab het temps E. 71. 1 von 1322; mod. [fin bët

ômi] {un hel homme), Plur. [betz omis].

coLLu, E. 111. 3 als cod belegt, findet sich in der modernen

Sprache als cot, so Gant. IV. Eine Notiz daselbst: On dit aussi coït

scheint die Palatalisierung des Auslauts anzudeuten, die hier auch

sonst in neueren gaskognischen Formen begegnet. Zwar die Versionen

des Recueil bieten nur Jîot, und der Atlas belegt fiir ganz Landes

die gleiche Form [kot], z. B. par le cou [pu kôt]. Die in genanntem

coït angedeutete Palatalisierung^ iindet sich in der Lautung iy in

benachbarten Idiomen; so nordostlich in Bouillon, wo [kôty, bëtëty],

und ostlich in Sauveterre, Artix und Oloron, wo [pety, mârtëty, ânety].

Die stârkere Affrikata te, tey eignet hoheren Gegenden im Osten

[pètey] 693 in Aas und [serbète] 699 in Bagnères de Luchon (Haute-

Graronne).

Der Stamm von valle > hat begegnet in prâpositionalen Ver-

bindungen wie en bat É. 87. 20 von 1288 = en bas. débat lo lom

ib. 362. 19 = sous l'orme, capbat D"^ 46. 1 von 1515, en descendant, en

aval. In F. 19 reimt cabbat mit désaltérât, also das aus II neu-

entwickelte t mit primârem.

' Intéressante Belege fur diesen Lautwandel, die Palatalisierung des aus II

entwickelten t zu iy, resp. zu ich, tchy, briugt Fie i s cher a. a. 0. S. 55.
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384 A. Schneider

Die alten Texte weisen keinerlei Réflexe von follis auf. Solche

begegnen erst aus einer Zeit, da der Wandel II > t bereits voUzogen

war, und zwar masc. }io\ fem. hole\ z. B. es ho, oder ets bons ho

= êtes-voiis fou, im Recueil. Plur.: touts hos d'amour F. 184. Fem.
Sing.: hole, F. 2. A.: [ho, liolé]. Subst.: houU = folie F. 39. So

allgemein in Basses -Pyrénées. Weiter ostlicli, im Osten von Hautes-

Pyrénées beginnend, blieb aucli im Masc. das l bestehen: [hol, liÔlé].

Die Entwicklung ist also analog der des einfaclien l im Auslaut,

unter Differenzierung der Endung nach dem Gesclilecht, etwa in

Analogie nach zweiformigen Worten wie [hïlô, hïlôlé] = filiolu, -a.

Bei diesem Wort tritt das / im Maskulinum auch erst im Osten auf,

von Haute -Garonne anfangend [hil51, -olo]. — caballu erscheint in

den alten Sprachproben lautkorrekt entwickelt: a pee e a càbat {à

pied et à cheval) E. 361. 6 von 1502. — Die moderne Mundart aber,

wie iiberhaupt die ganze^ Gaskogne, weist hier vokalisch auslautende

Lehnworte auf; so A.: masc. [eivauj; fem.: [kàbàle], {cheval, cavale).

Dazu die Ableitung [eibalaet] *caballêttû. — Zu der gleichen Forni

[sibau], die Schàdel^ in Montgarri vorfindet, bemerkt er: Le mot

semble ne s'être acclimaté dans ce ])ays de herijers qu'après l'accomplisse-

ment de II > t. La finale romane l fut traitée ici comme l primiiif

Eine abweichendc Entwicklung nahm das lat. nûllu, das im

Gaskognischen wohl meist als gelehrte Bildung empfunden wurde.

In den mittelalterlichen Texten begegnet es noch hâufig; die moderne

Sprache liât es meist durch degun ersetzt. Das Wort erscheint in

den Munizipalarchiven in mannigfacher Schreibung: milhs E. 59. 16

von 1255, aus demselben Jahre nuls hom ib. 60. 6 ; nuilli E. 199. 22

von 1345. Fem. nidhe ib. 105. 7 von 1304, auch nuilhe 357. 24 von

1392 und nujlhe 330. 18, auch 14. Jh. Aile dièse Schreibungen

scheinen auf Mouillierung des l hinzudeuten. Ettmayer^* weist

darauf hin, dass sich die Mundarten gegen das Wort i. A. ablehnend

verhalten.

Mit Bezug auf seine Schreibung bemerkt Lespy^: On trouve

souvent dans les textes béarnais nulli, nulhe, exilh etc., mais ces mots

se prononcent comme s'il n'y avait point h après l; on dit „nul,

exil" etc.

Wie schon beriihrt, findet es sich nicht in unseren modernen

Sprachproben. Die Schreibung der àlteren Belege erklârt sich wohl

1 Cf. Fleischer a. a. 0. S. 57.

* Schàdel, La frontière entre le gascon et le catalan in Ro 37, 1908. S. 148.

s In ZRPh 30, 1906, S. 525. Intervokalisches l fur II im Bomanischen.

* Grammaire béarnaise, S. 83.
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Zur lautlichen Eutwicklung der Mundart von Bayonne 385

so, dass das ui fiir u den allmâlilich sich voUziehenden Ûbergang des

M zum M-Laute, fiir den kein besonderes Schriftzeichen zu Gebote

stand, graphiscli zum Ausdruck bringen sollte. Das h der Gruppe Ih

wird in dièses der Alitagsspraclie sclion damais wenig gelâufige Wort
iibernommen worden sein ans àusserlich âlmlichen Bildungen, in denen

es aber, wie in filh zur Bezeichnung des mouillierten l, seine Be-

rechtigung batte.

Latein. mille wandelte sich iiber mil, analog der Entwicklung

von einfacliem, auslautendem l zu mki: miu livres de morlans É. 67. 18

von 1279. Dodi blieb dièse Vokalisierung des l vereinzelt und trat

wohl meist bei praklitischer Stellung des Wortes ein. Daneben findet

sicli in denselben Texten mil und dièses allein weist das moderne

Idiom auf: A. [mïle]. Der Einfluss der benachbarten romanischen

Sprachen, die sâmtlich hier das l bewahrten, wird sich hier geltend

gemacht haben.

Der gleiche Wandel zu t, den wir oben bei stammhaftem, in

den Auslaut tretenden II fanden, begegnet nun auch bei -Il im
Suffix, z. B. -ELLu. Hier wurde also -et die typische Endung des

Maskulinums; das Femininum ward, wie wir oben sahen, durch -ère

repràsentiert.

NôvÊLLu in de nouveau = de nahet, fur Boucau bei Bayonne
belegt in D.-Chl.; du vin nouveau > [bîn navet]; — Plur. nabets,

Cant. XIII.

MAETELLU > martel D^ 197. 30 von 1518, mod. A. [mârtët]. fla-

GELLu > [hlàyœt|, Plur. -ts, so nach dem Atlas in ganz Sudwest-

Landes und Basses-Pyrénées.

cuLTELLu > coutet E. 22.14 von 1215; mod.: [kntët]. tonellu

> tonet, É. 63. 23 von 1275; A.: [tiinet]. vàscèllu > baissed, É. 59. 9

und baisset 59. 6, beides Belege von 1255. anellu. Ring > anet; so

É. 68. 13 von 1279 ; mod. anet im Patois von Anglet bei Luchaire,

Id. pyr. S. 269 ; auch St.- Esprit, Cant. X. Der Recueil hat in allen

5 Versionen die Form anet. agnellu > [ânet], so auch in Siid-West-

Landes.

viTÊLLu > &e^e^, D2 204. 25; ebenso Recueil 1189—1192: un
beutet boun. A.: [un bétet]. Frz. cerveau > cerbét F. 108; A.: [serblt];

BÔTÊLLU, Darm == [biidet]. aucellu > [âuzët], Plur. [aiizètsf. Auf-

fâllig ist coiirbach, frz. corbeau = *coebellu, Cant. X. und bei Ducéré
im Petit glossaire en gascon bayonnais. Hier wird einmal das II des

Suffixes durch palatalen Verschluss an Stelle des sonst eintretenden

dentalen wiedergegeben. Der Atlas weist hier fiir Bayonne -Biarritz

einen Reflex des Simplex auf: 690 [korbé] f,; so auch 681 Soustons

Provided by Diacronia.ro for IP 18.222.205.211 (2024-04-16 20:19:24 UTC)
BDD-A22855 © 1913 Société Internationale de Dialectologie Romane



386 A. Schneider

und 682 Tartas in West -Landes. Sauveterre und Artix im Norden

der Basses -Pyrénées, sowie Pouillon und Hagetmau im Siiden der

Landes leiten mit der Form [kiirbàs] hiniiber zu dem [kiirbàe] der

ôstlichen Idiome. Hier wie bei dem obengenannten Einzelbeleg cour-

hach ist der Tonvokal vielleiclit beeinflusst durch den des begrifflich

nahestehenden und hâufigeren [pârak], moineau. Derselbe Tonvokal

wird auch im Spiele sein, wenn wir fur oison, 690 [àukôt], in den

Landes fast durcliweg [aukat] finden, wâhrend der Suffixausgang der

letzteren Form wiederum durcli das begrifflich nahesteliende [àiizët]

beeinflusst ist.

Einige Worte mit dem Suffix -ellu zeigen eigentiimliche Ab-

weichung in der Entwicklung desselben. So begegnet neben zu

erwartendem -et in troupét (de moutouns) F. 257 die Form troupeau

lég. T.

Der Atlas bietet bei 690 und 681: [tr-upèo], bei 691 [triipët];

jedenfalls sonst passim -et am Schluss. bateau ersclieint im Atlas

als [bâtèo], in ganz Basses-Pyrénées. Nur 691 liât [bâeëty], der Ort

Sauveterre, = *vascellu; vaisseau, eâstbllu (frz. râteau) ward zu

[àrsestët]; docli findet sicli daneben auch [ratëô]. fîjsèllu, Spindel

in Biarritz-Bayonne: [fuzëô]; 681 in Soustons [huzët].

M illard et erwâhnt in seinen „Études" S. 613 eine verwandte

Erscheinung in der Umgebung von Mont -de-Marsan. Er findet fiir

serhet = ce(iie)bellu auch die Aussprache [serbeot]; fiir fusellu

> [huzeot], fiir avicellu > [awzeot]. Er weist hin auf die sich hier

zeigende Neigung zur Diphthongierung des betonten e vor t, d, nennt

sie aber eine tendance récente, qui, pour le moment, n'a pas prévalu.

Es ist die gleiche Diphthongierung i des Tonvokals, die in den

obengenannten Formen von Biarritz-Bayonne begegnet [trupëo, batëo,

ràt'ëo, fiizëo]. Nur muss hier gleichzeitig auch der Auslautskonsonant

geschwunden sein; wenigstens erscheint er bei den Notierungen des

Atlas nirgends mehr in den betreffenden Formen. Wir nennen noch

GEMELLOS > yumcous, *MONTicELLU > monccou, in Cant. IX und XII.

Fiir MANTELLu begegnet zu erwartendes [mântèt] vereinzelt in Nord-

Landes. Cant. X hat manteou; die Form des A. [mântÔ] durfte ebenso

wie der sonst fiir die Basses -Pyrénées gegebene Beleg [mântii] sich

als franzosische Entlehnung erklâren.

1 Dieselbe abweichende Entwicklungsstufe des II im Gaskognischen belegt

Fleischer, a. a. 0. S. 56, fiir einen Teil von Lot-et-Garonne: fanèô, bèô, servèô,

kastèô, kaô. Er bemerkt liierzu: „Die o-Lautungen begegnen uns auch weiter

nordlich in Périgord und stellen daher den Ûbergang dar zum Franzosischen."
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l mouillée.

l mouillée ergab sich wie im Gemeinprovenzalischen aus der

Verbindung des l mit einem i-Element verschiedener Provenienz.

Folgte der Halbvokal i, so ward dies Ij, iiber il zu 1: *mûlières

> molhers É. 63. 14 von 1275; mod.: mouillés Schn. 211.21.

MÔLLiAEE > moilhar É. 356.15, mod.: [mulà] A. molinaeiu— mit

Schwund des intervokalen n > [mule], fôlia begegnet in den meisten

Versionen des Kecueil als lioueilles; nur Nr. 1189, einen Kanton des

N.-W. wiedergebend, notiert liouemjes, also anscheinend beginnende

Reduzierung des 1 auf i. Doch blieb dies wolil eine vereinzelte Er-

scheinung; denn hier wie in den folgenden Fâllen weist der Sprach-

atlas noch iiberall das 1 auf. So wird aucli fiir Bayonne gelten, was

fiir das Landais Jean Passyi in seiner Phonétique landaise aus-

fiihrt: n et 1 sont des articulations palatales simples, et non des sons

composés de n -\- y ou l + y, ni un y comme che£ beaucoup de Parisiens.

*côLiERE ward so mit gleichzeitiger Diphthongierung des Ton-

vokals zu couaille Schn. 212. 8; A. [kwâlï].

ÂLÏû, Lauch: [al], consiliu, in den alten Sprachproben als

cosseilh und cosselh auftretend, zeigt in dem modernen Beleg counseils

Schn. 212. 7 Anlehnung an die franzôsische Form. ciliu > [sil], Plur.

[sils], Augenbraue. mijiv > filh, E. 23. 1 von 1170; filia > /i?Ae ib.

251.28 von 1283; mod. [hil, hïlj.

vîLÏs und *vïLÏTiA, gemeinprovenz. vil und vlle^a, liegt zugrimde

in cause uilhe E. 317. 16 von 1336 und in dem danach gebildeten

Subst. vilhesse ib. 317. 6. Aus lautlichen Ursachen ist ja eine

Mouillierung hier niclit begriindet; aber vielleicht ist das 1 veranlasst

durch Kreuzung mit den Reflexen von *veclu, gask. bieil, bieille;

A. byœl, byœle, bielhesse. Denn dièse Formen nâhern sich ja be-

grifflich denen des Stammes vilis besonders in manchen Ableitungen

mit pejorativem Bedeutungswandel. So nennt Lespyi die Formen
hielhè, hielhumi im Sinne von frz. vieillesse in einem „sens péjoratif".

Es sei hier noch an Bildungen erinnert, wie frz. contes de vieille,

vieilleries.

Auch die Verbindung von Palatal mit nachfolgendem l ergab

l mouillée.

AcûcuLA > [agùlé], vÊRÛcÛLU > [barrouilli] Cant. X. pieûcijlas

> perouilles F. 77 = petite poire sauvage, ist nach Lespy-Raymonds

Glossar eine spezifisch bayonnische Form. oculos > œlhs É. 380. 20

^ In Bulletin de la Société des parlers de France. 1894.
^ Im Dict. béarnais.
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von 1344, mod. Ions oiteiUs im Recueil. A.: [wœl], [wœls]. Âlnilich

wie oben bei dem Reflex von folia > houeiiyes, notiert auch hier

wieder 1189, ein Kanton im N.-W., eine Schreibiing, die die Ver-

fliichtigung des 1 in i anziideiiten scheint: oueuys.

MACULA > [màlè] ; miraculu, Spiegel, [mïràl], so passim im S.-W.

AURinuLA > [adrœlé] Fiir [ârtMilu], Zehe, notiert der Atlas bei

690 [ôrtœl -Is], eine Form, die sicli sclion durcti den Anlaut, gegen-

iiber prov. artelh, als franzôsiche Entlelimmg darstellt. Der Atlas

setzt denn auch hier hinzu, dass man meist sage [dît du pe].

sôiiïcÛLU > soreilh E, 228.2 aus dem 15. Jh., mod. sowm?^ Gant. II.

ôvïcuLA > oiiilles, lég. T. A,: [nié] âpïcula [abœlé], so nach

dem Sprachatlas allenthalben im S.-W. Davon ist abgeleitet [abélot]

= hanneton, doch verzeichnet dies der Atlas nur fiir 690, die anderen

Idiome der Gegend weisen hier verschiedene andere Bildungen auf. —
pÈRïcÙLU > ^m7/i É. 252.40 von 1283; 179.5 von 1334.

*coAGULATA, Gcronuenes in [lëit kàladé] (frz. caillé)-, vigilat

> beiUie, lég. T., dazu esbeiïlahe (éveillait) Schn 214. 6. strïgûla

> [strilé].

r.

Wolil am meisten von allen Lauten tràgt das r dazu bei dem
Idiom sein charakteristisches Geprâge zu verleihen. Eine grosse Zahl

lautlicher Verànderungen, die das Wortbild oft erheblich umgestalten,

sind veranlasst durch die stark grollte Natur dièses Lautes.

r im Anlaut.

Eine allgemein gaskognische Erscheinung ist die Prothèse
ein es a vor anlautendem r. Wâhrend aber dièse «r-Lautungi in

der Peripherie des Gebietes bedroht ist, hat sie sich sonst erhalten;

am besten in den Landes und Basses-Pyrénées.

Dieser Vokalvorsclilag ist eigentlich nur die graphische Fixierung

des vokalischen Einsatzes, der durch die stark gerollte Aussprache

des r gegeben war; die Schrift gibt ihn meist durch den Mittel-

vokal, das a, wieder. Miliardet^ setzt den Beginn der Prothèse in

die Zeit zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert. Fiir Bayonne haben

wir Belege schon in den àltesten Dokumenten. So begegnen arric,

1 Vgl. Millardet, Etudes S. 538 und Fleischer S. 27.

* s. Millardet, Études S. 537.
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arriquessa, {riche, richesse) sclioii in der Charte de Maya des Livre

d'or de Bayonne, vom Ende des 12. Jalirliunderts.

Der Stamin riou mod. arriou Sclm. 211. 6 liegt vor in arruiUe

L. d'or von 1259, bel Luchaire im Recueil; ein modernes Beispiel im

Atlas: sauter outre tm ruisseau: [de l'âte kôstâ de 1 ârulé]. rîpârïa

> E. 1188 arribeyrcs, Varribéire Sclin. 211. 13. Intéressant ist im Atlas

der Beleg le rïbcyre fiir Biarritz -Bayonne nnd vereinzelt in Landes.

Das l wurde mit dem vorgesclilagenen Vokal gleiclisam als Artikel

zusammengefasst , eine Gruppierung, die aucli anderswo in der

grapliisclien Fixierung des Atlas angedeutet ist, z. B. in [la rïbëyré]

in Sauveterre, 691. Obiges [lé rïbeyre] erklàrt sicli dann als Ana-

logie nacli dem Bayonner Art, fem. le.

RETE, Netz: a/rret É. 477. 20 von 1352; mod. hàrët m Atlas.i —
RADiu > Gl. arrai. Mi uennt rai und arrai als h. Der Beleg des

Atlas [raé] (= frz. rais, Eadspeiclie), ist auffallend, zumal die Landes

hier fast iiberall den a-Vorschlag liaben. ahd. rato > arrat Gl.;

A.: [âîàt]. Stand jedocli die Silbe ra- des Grundwortes vor dem
Ton, so begegnet in den Bayonner Formen arre- als moderne Ent-

spreclmng. racemu > arrasin F. 5; A.: [arezim] bei Biarritz-Bayonne;

entsprecliend radicem > arredits in Gl. Die Wandehmg in arre, statt

des zu erwartenden arra-, kann veranlasst sein durcli die Vorsilbe

RE > arre, in Fâllen wie arre-hiU > 2)etit fds und so weiter.

Bei RACEMU zeigen die anderen Mundarten der Basses-Pyrénées

durchweg [arâzîm], die zu erwartende Form. Das obengenannte

arredits fiir radicem sclieint der franzosischen Form weichen zu

miissen. Wenigsteus hat der Atlas [râsiné] bei 690, wogegen die ôst-

liclien Idiome in lautkorrekter Wandelung [âradïts] aufweisen.

RÂPA, Riibe, ward tiber [âràbé], das nacli dem Atlas in Landes

und Basses -Pyrénées begegnet, zu [àrbï] in Bayonne -Biarritz. Das

an sich stark gerollte r konnte nacli Erzeugung des a im Anlaut den

eigentliclien Tonvokal gânzlich absorbieren und wenn die scliriftliclie

Fixierung diesem Vorgang Reclmung trug, ergab sicli als âusseres

Résultat desselben eine „Metathese" des r.

Mistral nennt aucli haihi als bayonnisch. rôs, Tau > arrous Gl.,

dazu hei arrous, et taut F. 129; davon abgeleitet ro^ee > [aruzàdé].

In ganz Landes und N.-W.- Basses -Pyrénées findet sicli die Vokal-

protkese in [arÔze] (rose) und [arÔze] {rosier).

' Réflexe dièses Staminés begegnen uacli dem Atlas nur noch vereinzelt im

Osten: in Bouches -du -Rhône, Var uud Alpes -maritimes. Die anderen Dialekte

hahen hier nur Bildungen naeh fïlum, wie frz. fdet.

Bôvue de dialectologie roinaue. V. 26
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ROTA > arrode F. 171, so auch passim im Atlas [ârodé]. Nur

690 notiert mit eigentumliclier Ausweichung des d zn g [ârègé]: la

charrette a ses deux roues brisées: [ka lez dïbés arôges brïzades].

Eine Reilie modemer Worte im Atlas ohne» Vokalvorschlag

erweisen sich als franzôsisclie Entlehnungen , z. B. [rëzii] (raison),

[rabbt], [risiné], [rénàrt], [rôsïnôl].

Auffâllig ist das Fehlen der Prothèse in regem > rey, worauf

fiir das Landais auch Millardet^ hinweist. Das "VVort begegnet in

den Bayonner Stadturkunden stets ohne Vokalvorschlag: lo rei

É. 22.23 von 1215, ib. 59.27 von 1255, ib. 322.21 von 1342. Mil-

lardets Erklârung durch Annahme eines gelegentlichen Aussetzens

der mtindlichen Ûberlieferung erscheint doch bei einem solchen Worte
gewagt.

In der festen syntaktisch engen Verbindung des Artikels mit

dem Substantiv, wie sie im Komplex la rei vorliegt, war durch den

Vokal des Artikels der vokalische Einsatz des r lautlich und graphisch

bereits zum Ausdruck gebracht.

Zudem wird man auf die Tatsache hinweisen dûrfen, dass bei

diesem Begriff, wenn man absieht von der wechselnden politischen

Zugehôrigkeit des in Betracht kommenden Gebietes, das Wort Roi,

der nordfranzôsiche Ausdruck fur den Konig, doch wohl mit einwirkte,

wenn auch der Vokal des Dialektwortes davon nicht gleichzeitig

beeinflusst wurde.

Analog der eben verfolgten Entwicklung erscheint das Pràfix

RE- zunâchst als are-. Bald ward hier das lautvoUere a, das ja nun

auch eine Art Vorton erhielt, der dominierende Vokal in der Gruppe

und es konnte das so nachnebentonig gewordene e leicht schwinden.

are- wurde zu ar- und dièses erscheint dann als Repràsentant der

Vorsilbe re-.

RETiNERE > articr, in der CJiarte des maires et jurats de Bayonne

von 1282; dazu Part, artincut E. 19.2; recordantia > arcordance ib.

19.20; REFUGIAT > arfugue ib. 22. 1, Belege von 1215.

REMANERE HABET > armaira E. 59. 25 von 1255. Part, von

RECIPERE > arcehit E. 20. 26 von 1215. Dasselbe im Livre d'or: arciut^

= impôt, von Luchaire erklârt als impôt payé aux évêques et aux

^ Die Gaskogne hat hier ar-Vorschlag nur vereinzelt und zwar in Hautes-

Pyrénées und Haute-Garonne, vgl. FI ei s cher S. 27.

2 Millardet a. a. 0. S. 538: Quant à réy, réy . . . il parait y avoir eu solution

de la continuité dans la transmission orale de rege.

* Da intervok. iulautendes p im Gaskognischen stimmhaft wurde, nicht aber

fiel, so mag arciut heruhen auf einer Kreuzung you areehut -t- frz. rec'éu.
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Zur lautlichen Entwickîmig: der Mnndart von Bayonne 391

ahhés laïques des les iwemiers temps du moyen- âge. Der Atlas bietet

eigentiimliclierweise allenthalben die Eiickbildung zu re- 690: [résëbé].

In gewissen Yerwandtschaftsbezeichnungen, die auch mit

der Vorsilbe re- gebildet wurden, erscheint dièse nur in der vollen

Form arre-, so arre-Mll (petit-fils) und arre-papoun, F. im Glossar,

Hier wohnt dem Prâiîx ein entscheidender Anteil an der Bestimmung

des BegrifEs inné und diesen suclite die Sprache durch den grôsseren

Nachdruck der vollen Form zum Ausdruck zu bringen. Welche der

beiden Bedeutungen des Praflxes, ob „zuriick" oder „wieder" hier

vorliegt, bleibt zweifelhaft. Tappolet^ bemerkt zu arre-Ml: „ob die

Idée jZuriick' (rétro) — dann wohl entlelint aus dem Grossvater-

verhâltnis im Sinne von riickwàrts — aufwârtsgehender Linie — oder

ob einfach die Wiederholung (re-) desselben Verhàltnisses — vgl.

figlio del figlio — eigentlich Wiedersohn zugrunde liegt, muss eine

weitergehende Untersuchung entsclieiden." Der Sinn der Wieder-

holung liegt z. B. vor in [aréhœy] = *RE-rlNu (frz. regain, Zweite

Heuernte), im A. bei Biarritz und Soustons.

In den mit fr anlautenden Worten verfliichtigte sich das f all-

mâhlich zum blossen Hauchlaut, wenn auch die mittelalterlichen Texte

es in der Schreibung meist nocli beibehalten. Jedenfalls hat das aus

/' entwickelte /* der Gruppe hr das Eintreten der Vokalprothese ver-

hindert, da der Beginn dièses Lautwandels einer friiheren Epoche

angehôrt.

ERATRES > frays D' 131.22 von 1517, auch sonst frai passim;

im Recueil: rai. — Von eructu fruits E. 239.6 und 123.5 von 1315,

mod. lous fruts R. 1188ff., der Atlas notiert [friit].

FRiGiDu > re^, reut 1188 ff.; im Atlas mit besonderer Fixierung

des h: [hrët] fiir Basses-Pyrénées und [hret] oder [hrœt] fiir Landes.

Franzôsischer 2 Einfluss filhrt das f in Formen der modernen

Sprache bisweilen wieder zuriick ; so in obigem [fruit]
; ferner fraxinu

> [frén], Esche, wogegen die mundartliche Form begegnet in Sauve-

terre: [ràeuj und weiter ostlich in Arthix und Oloron [rëeu]. Auch
FR0NTE > [fru], das der Atlas fiir Biarritz und Siid- Landes ver-

zeichnet, wird nicht die volkstiimliche Form darstellen; die B.-Pyr.

haben denn auch sonst hier [teste].

Wenn im Gegensatz zu diesen Fàllen *frâgà, Erdbeere > [âràgé]

wird, eine Form, die den ganzen B.-Pyr. und Siid -West-Landes an-

» Tappolet, Rom. Verwandtschaftsnamen 1893, S. 90. — Doch zeigen die

Formen reïre pap, retre bçl = bisaïeul, dass das arre (*= ré) hier im Sinne von

rétro verwendet ist. Vgl. Levy, Dictionnaire.

* Vgl. hierzu Fleischer a. a. 0. S. 32.

26*
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gehort, so will Millardet i liierin Agglutination des Artikels erkennen.

Fiir Bayonne, wo Je als Art. fem. fungiert, wird man dièse Er-

klârung niclit geltend machen konnen; es liandelt sicli hier wolil

einfacli um eine Analogie nacli den vielen Fallen, wo ar- im Anlaut

lautgesetzlich ist.

Die Worte, wo sonst Konsonant + r im Anlaut, bieten im all-

gemeinen keine Veranderungen.

gr: [grêlé] {il grêlé); [grélÔt] (grelot), [grïlé] (la grille); [grïlu]

(grillon).

cr: [krâeâ] (cracher); [krœts] [crois-hû); [ké krëbén] (ils crèvent);

[kriblé] (cBïBRU, Sieb).

Dass auch dièses r eine Vokalnuance aus sich entwickeln konnte,

beweisen die benaclibarten Muudarten der Landes. So notiert der

Atlas fiir 681, den Ort Soustons, die Form [kuruts], neben [knitsj

(< crûce); die letztere ist die sonst fiir Landes und B.- Pyrénées

angefiihrte Form. Aus Millardet- entnehmen Avir: dans [krœn] (il

craint), un œ '^eut se développer entre le k et le r, de manière à pro-

duire [kœrœn]. Auch Jean Passy^ weist auf dièse Erscheinung hin

in seiner Phonétique landaise: „LorsquHl (se. r) suit une consonne,

il n'y a pas contact absolu; on entend toujours un léger son voyelle

qui me parait semhlahle à la voyelle pleine en contact avec r, mais plus

neutre: [kés puni] = c'est assez."

Auch in der Gruppe Labial + r bieten die Bayonner Sprach-

proben — abgesehen von einigen noch zu nennenden FâlIen, wo andere

Einfliisse mit hineinspielen — nirgends eine graphische Fixierung

dieser „Réfraction vocalique", wie Passy 1. c. dièse Erscheinung be-

zeichnet; z. B. im Atlas: [déhdns hi prat (dans le 2^ré), [hi prîime],

[pr&né] (prendre), [prêts] (prix), pbopagine > [priibâné] f. (provin,

Schôssling).

Das r konnte liinter Konsonant in den Auslaut riicken, durch

Absorbierung eines primâren Zwischenvokals. *periculat > [ké prïglé] *

(il tonne), was nach dem Atlas im S.-W. der Provence nur in Siid-

Landes, und in den B.-Pyr. nur in Biarritz-Bayonne begegnet. Mistral

1 Millardet, Études S. 543, wo er auch auf die Môgiichkeit eiuer Analogie-

bildung hinweist.

2 Études S. 505.

* Im Bulletin de la société des parlers de France. T. 1. Nr. 4 und 5.

* Vgl. dariiher Karl Gohri: Blitz und Donner im Gallo-Eomanischen; in

EDR, T. 4, 1912, S. 168/169. G. weist hin auf die lautlichen Schwierigkeiten der

Ableitung; er neigt dazu, „gelelirte Formen" anzunehmen.
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erklart es mit „faire de grands éclats, tonner en parlant de la poudre"

.

Die anderen Mundarten der Basses-Pyrénées sagen: [ké hè txinèrè].

hr: [brânke] {branche); [bridé].

Bei prapositionalen Bildimgen mit peae- oder pro- selien wir

bisweilen den lautlichen Vorgang der „Béfraction vocalique" im Verein

mit einer Prâflxvertaiischung wirksam, das Lautbild der Yorsilbe

umzuwandeln. Es zeigt sich, das pee- fiir die Vorsilben peae- und

PEO- eintreten kann, indem der Typiis pr -f- Voc. durcli Vokalentwick-

lung ans dem r sicli zum Typus j) + voc. + r wandelt. peaeeogativas

erscheint als perrogatives D^ 504.20 von 1512; prepositu als prehost

É. 191. 29 von 1377; daneben auch perlost ib. 275. 24 von 1328.

Letzteres nennt auch Mistral als gaskognisch. Metathese eines r

in die Anlautsilbe und dadurch veranlasste Prâôxverkennimg scheint

vorzuliegen in pigeitiosas > perguessouses Schn. 214. 15 und F. 71.

Das auch nicht volkstiimliche peofundu tritt in den Idiomen

des Sudv/estens in sehr verschiedenen Eeflexen auf. Ein alter Beleg

zeigt Prâfixvertausclmng: pergont D^ 280.16 von 1520. Die moderne^

Form des Atlas fiir Biarritz-Bayonne ist voUkommen prâfixlos: [hiinsé];

âhnlich bei anderen Idiomen von SUdwest- Landes, so Soustons, 681:

[liiins], Bouillon (683) [h&nsé].

r im lulaut.

Die Fàlle, wo r im Inlaut vor Konsonant, bieten neben Formen
wie [œspàrbé] {épervier), [iirmeo], [barbé] auch Belege mit Vokal-

entwickelung. sërpûllu > [sarapiilcet], das der Atlas fiir Biarritz

und Soustons in Landes nennt. — hïepïce, Egge > [àrépegé], 690,

wogegen der Sprossvokal hier fehlt in Soustons und Pouillon in

Siidwest-Landes, wo [ârpœgé]. persica, 690 als [pœreég], konnte so,

gleichfalls durch ein neu entwickeltes e iiber den Typ p{œ)rœ- zu

[prœeek] w^erden. Letzteres begegnet^ vielfach in den Landes. Die

sonst in den B.-Pyrénées hier erscheinende Form [pëské], [pesëgé] ist

durch die Angleichung von rs zu ss zu erklâren.

Metathesen.

Eine besondere Betrachtung erfordern die zahlreichen Fàlle, bei

denen ein im Wortinnern stehendes r seinen Platz wechselt. Es

^ Andere moderne Idiome bewahren das Prafix als pre; so Hagetmau in

Siid-Ost-Landes, dessen im Atlas belegte Form pregounte lautet.

2 Cf. Millardet, Études S. 508.
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lassen sich zwei Gruppen bilden, einmal die, wo das r seinen Platz

innerhalb derselben Silbe verândert, sodann die zahlreiclien Fàlle

mit Umspringen des r in eine andere Silbe.

Betracliten wir zunâchst die erste Gruppe, wo das r seine

Stelle innerhalb der gleiclien Silbe wecliselt, so liegt der Grund fur

dièse Ànderung wiederum in der Natur des r-Lautes. Derselbe konnte,

begiinstigt durcli ein veràndertes Spraclitempo,* den vorhergehenden

Oder naclifolgenden Vokal in sich absorbieren und diesen dann neu nach

Oder vor sich entstehen lassen. Die so neu geschat'fene Gruppierung,

vom Gehôr immer Avieder vernommen, setzte sich alsbald bei schrift-

licher Fixierung als die endgliltige durch.

Es ergeben sich zwei Moglichkeiten, nàmlich

Typus 1. Vokal -{- r > r > r -f- Vokal

und Typus 2. r + Vokal > r > Vokal + r.

Weitaus die meisten Fâlle gehoren dem ersten Typus an.

FORMATicu > fromage E. 8. 20 ans dem Jalir 1336, modem: roumatye

F. 3. Die gleiche Form in den Versionen des „Recueil" Nr. 1188—1192.

Der Atlas bietet [rnmàdyé] fur Biarritz-Bayonne, wie auch sonst fiir

die Idiome der Basses -Pyrénées, Landes, Lot-et-Garonne und Gers,

wogegen in den Ost- Hautes-Pyrénées und weiter ôstlich das r seine

urspriingliche Stelle bewahrt hat: [fiirmàdyé].

FORMICA > hrmica > romica > arroumits F. 1, A.: [ârumït], ebenso

auch Luchaire in den Id, pyr. S. 247, wo: „arroumit, arroumits,

Bayonne et environs." Im iibrigen herrschen hier im Siidwesten starke

Schwankungen ; Mi neunt als gask.: hourmigo, arroumigo, roumigo

und als béarnisch: hourmic, {ar)roumic, arroumit, also Formen mit

und ohne Metathese.

Dazu Komposita: arroumicade, F. 79, gleichsam *formicata,

Ameisenschwarm
;
[ârumïgëyré] : fourmilihre, so auch in Siid- Landes.

Beim Stamm firmij- flnden sich bei Luchaire im Eecueil fiir

verschiedene Idiome der Hautes-Pyrénées Fâlle von Umspringen des

r in den Anlaut bereits aus dem 13. Jh. belegt ; so freme = ferme in

Maubourguet (a. 1257): dasselbe in Bagnères de Bigorre (a. 1260);

freme im Sinne von garant in Tarbes a. 1281. Ebenso beim Subst.

^ Herzog, Streitfragen der roman. Philologie, 1904, S. 36 Aveist besonders

hin auf die Wichtigkeit des Sprachteiupos fiir den Eintritt dieser „falschen Auf-

lôsung". Er sagt: „Es konnen volialeuthaltende Silben auf vokallose reduziert

werden, ohne ihren vokalischeu Klang einzubiissen, unter dem Einfluss 1. des Eede-

tempos, 2. der Unbetontheit . . . Dann geleg-entlich falsche Anfiosung nach beiden

Seiten hin, weun sorgfaltige, laugsame Rede erforderlich ist."
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fremadum = traité, belegt fiir Aucli im Dép. Gers aus dem 12. Jh.;

fremece = fermeté, solidité in Bagnères a. 1260. Ein modemer Beleg

im Atlas [fremats] (= fermer) zeigt die Metathese. Dièse findet sicli

jedocli nur fiir 690, Biarritz-Bayonne, verzeichnet ; sonst in Siid-Landes

allgemein [fermais] oder [barat].

Bei PEESONA begegnen im 14. Jli. Fâlle von Metathese des r,

die hier in neuerer Zeit nicht mehr belegt ist, so: pressone E. 152.14

von 1321, ib. 157.40 von 1333; gegeniiber moL personne Recueil 1188.

Eine weite Verbreitung hat die Metathese des r gewonnen im

Fall DOEMiRE > dromi. Nach deu Aufzeichnungen des Sprachatlas

begegnet sie hier heutzutage im ganzen Sildwesten und zwar allgemein

in B.-Pyr,, H.-Pyr., Landes, Gers; fast durchweg in Lot-et-Garonne

und teilweise, im Nordwesten, in Ariège.

Belege fiir Ba3^onne sind droniir D 2 265. 30 von 1520; mod.

dronmi bei Schn. 214. 16, auch D.-Chl., dazu drom (doemit) in lég. B.;

ib. endroumi (Part. Perl); droumillouses = dormeuses Schn. 214. 14.

Die Versionen des Recueil haben ilbereinstimmend den Inf. droumi.

Der x\tlas notiert hier [dromï].

Weit seltener ist der Fall des obenerwàhnten Typus 2, wo ein

ursprtinglich in einer Anlautgruppe stehendes r infolge Absorbierung

des nachfolgenden Vokals und Neuentwickelung eines solchen vor sich

ans Ende der Silbe umsprang.

Ein hierher gehoriger Beleg bleibt vereinzelt: frumentu > forment

É. 130.2 von 1307. Es lassen ja die obengenannten Fâlle von Um-
springen des r allgemein ein Streben desselben in den Wortanlaut er-

kennen; so hielt nun auch hier dieselbe Tendenz das r bald endgiiltig

an seiner alten Stelle fest und wir haben aus gleicher Zeit mit

obigem Beleg die Fàlle froment É. 106. 12 von 1304 und 111. 27 von

1306, Das f schwindet alsbald: roment D-96. 5 von 1516. Ent-

sprechend ist nun roument die mod. gask. Form.

Die gleiche Tendenz des >• in deu Anlaut des Wortes umzuspringen

macht sich auch geltend in vielen Fâllen der genannten zweiten

Gruppe, wo das r urspriinglich einer andern Silbe angehôrte.

Es handelt sich da zunâchst uni eine Reilie von Typen, bei denen

das r, meist einem Labial folgend, in nachtoniger Silbe sich befand.

Es sprang alsbald in die Tonsilbe um, so zwar dass, wenn letztere mit

einem Konsonanten anlautete, es sich diesem unmittelbar anschloss.

CAPEA > craha, bereits a. 1268 in Gabarret, nach Luchaires
Recueil; ebenso modem crabes F. 10; Cant. III. A.: [krâbé]; dazu die

diminutive Ableitung [kràbôt]. Die beiden letzteren Belege begegnen
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durchweg im Siiden. Franzôsische Entlehnungen sind die im Atlas

fur 690 sicli findenden Formen: [eevrœl] und [eëvrefœl].

cam(e)ra gab — iiber *cambre — zunâclist mit der dem Dialekt

eigentumliclien Verliartung des Gleitlaiits camiwes E. 85. 15 a. 1290;

dann mit Umspringen des r crampes E. 240, 28 a. 1332 und crampe

D2 153. 14 von 1518.

In Luchaires Kecueil fiudet sicli crampa, Big.; moderne Belege

fiir crampe Cant. VII und F. 111. A.: [le krâmpé.] Die Matatliese

begegnet iibrigens hier nacli dem Atlas in ganz Landes und Basses-

Pyrénées.

paup(e)ee > prauhrc in: deii prauhre pouble D^41. 48 a. 1515;

dasselbe 189. 4 ans derselben Zeit. Mod. praube Schn. ofters, F. 11 u. a.;

im Recueil: praouhe, so aucli im Atlas [pràiibé], das daselbst fiir den

ganzen S.-W. belegt ist. Dazu das Kompos. empranhkle {-appauvrie)

im Gl. in Bégistres gascons II, 1806.

pnlv{e)re ergab 2 verscliiedene Reiîexe, verschieden in Form und

Bedeutung. Die volkstiimliclie Form, die in den B.-Pyr. und sûdliclien

Landes begegnet, zeigt die Metatliese des r. [pnibe], in der Bedeutung

poussière, Staub ; daneben bestebt [poidrè], die franzôsische Entlelmung,

im Sinne von Puder, Pulver.

vesp(e)ru > hrespe É. 331. 7 ans dem 14. Jh.; derselbe Stamm
in hrespade = vêprée und hrespé = goûter] ebenso in der erweiterten

Form [brûspyà] 690 im Atlas; sonst in den B.-Pyr. passim: [brespeyâ.]

Wie wir spàter sehen werden, konnte andrerseits r in dieser

Stellung im Auslaut fallen, ans lautlichen Griinden. Tatsàclilich be-

stehen neben den genannten Formen mit Umspringen des r auch solche,

wo es gânzlich fehlt. Es findet sich z. B. vesp(e)eu > hespe F. 34 und

ebenso im Recueil 1189; 1190.

Wir haben also lat. vesp(e)ru als hrespe und hes2ye. Letztere

Form lespe ist aber gleichzeitig die lautliche Entsprechung fiir lat.

VESPA, die Wespe. Eigentiimlicherweise enthalten die Belege bei

letzterem Wort ein etymologisch nicht begriindetes r: F. 34 brespe,

so auch bei Lespy im Dictionnaire béarnais.

Die Notierungen des Atlas zeigen das r durchweg in Landes und

B.-Pyrénées, so 691 [brespe], 692 [brëspô]. Der Gewâhrsmann fiir

Bayonne-Biarritz hat allerdings das franz. Fremdwort [guêpe] gebraucht.

Karl Appel i erklârt nun sehr ansprechend das r in brespe (ans vespa)

durch eine Verwechselung mit dem /-haltigen Reflex von vesp(e)ru,

In luundlicher Âusserung dem Verf. gegeniiber.
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Ziir lautliclieu Entwickluug der Muudart von Bayonne 307

die beginistigt wurde durch die andere beiden Entwicklungen gemein-

same Form hes2ie.

FEBRE > LE FRÈBE F. 58; [frëbé] in Atlas fiir Hautes-Pyrénées

und Basses -PjTénées. Hier konnte sidi ans dem r ein SprossYokal

mit der Fârbimg des Tonvokals entwickeln und Mistral nennt hefebe,

errèbe als gaskognisclie Formen. ^ Letztere findet sicli im Atlas fur

H.-Gar. [hërebé], wàhrend ebenda fiir Lot -et- Gar. und Gers die franz.

Entlehnung [fyèbrè] iiotiert ist. Fiir Ba3''onne- Biarritz ist gleichfalls

die franz. Form [fyëbré] angegeben.

CLAusTRu ergab — liber claustre É. 23. 17 von 1215 und 19J.28

von 1377 — mit Fernassimilation des 1 die Form craustre ib. 340. 17

von 1364, und ib. 209. 24 von 1377. Daraus ward nacli Schwund des

Auslauts r: crmiste, ib. 215. 5 von 1378 und 218. 36 von 1381.

Dièses Streben des r in den A niau t setzte sicli aucli durcli

in Fâllen, wo die Anlautsilbe niclit immer den Ton trug, so bei Yerb-

formen mit ihrer wechselnden Betonung. comp(a)rare, kaufen fmdet

sicli zwar nocli als comjrrarÈ. 19.34:, im J. 1215; aber bereits in der-

selben Urkunde begegnet mit Metatbese crompar ib. 18.38 von 1215;

dazu die substantivisclie Ableituug per crompe=par achat E. 45.

9

von 1383. Entsprechend modem croumpa Cant. XIV und Atlas:

[krûmpâ]; Part, [krùmpat] aclieté.

Wàhrend bei ap(e)rire und seinen Ableitungen das Idiom von

Biarritz -Bayonne keine Metatliese vornalim — wir haben 690: [ubrï],

so aucli in Landes, und ebenda co(o)p(e)rire: [kubrï] — so begegnet

bei einzelnen Mundarten der B.- Pyrénées aucli hier ein Umspringen

des r. Beim Simplex konnte es sich aber an keinen anlautenden

Konsonanten anschliessen; so trat es hinter den Vokal der Anlaut-

silbe. Artix 685 notiert [urbï]; die gleiche Mundart sagt fiir s'ouvrir

= s'épanouir: [iirbïsj, ebenso auch Sauveterre, 691. Beim Kompositum
co(o)p(e)rire sehen wir wiederum, ebenso wie in den zalilreichen oben-

genannten Fâllen, das r unmittelbar in den Anlaut umspringen; so

entstand daraus [krubi], das in den B.-Pyrénées die Gemeinden Oloron

691, und Nay 694, so wie ausserdem meist die Hautes -Pyrénées auf-

weisen.

Bei FENESTRA erfolgte Metathese des r ans Ende der Anlaut-

silbe: ferneste, F. 66, 244 und im Kecueil 1188—1192; ebenso Atlas:

[f^rnèste]; andere Mundarten der B.-Pyr., wie Sauveterre, Oloron, Artix

1 Ebenso konstatiert Lu chaire, Id. pyr. S. 246: febris (fièvre) a donné
le plus généralement frèbe, usité dans le Bigorre, le Béarn et une partie de l'Armagnac.

Mais une forme encore plus gasconne, c'est errèbe ou Txerebe (Cousérans, Comminges,
vallée de Barousse.)
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398 A. Scliueider

und Lembeye versetzen das r hier in den Anlaut: [frineste]; das nun

intervokal bleibende n konnte so scliwinden, und wir gelangen zu

arriesto, dem Beleg, den Mistral neben obigem fcrnesto als bearniscli

bezeiclinet.

Neubildungen von r.

Neben diesen Fâllen, wo ein — etymologiscli begriindetes — r

seine Stelle innerlialb des Wortes verândert, begegnen verschiedene

Worte mit neugebildetem r, das im Grundwort nicht vorlag, sondera

erst ans lautliclien Griinden neuentwickelt wurde oder einer

Analogie seine Entstehung verdankt.

spat(u)la ward iiber * spadla > spolia, welcli' letzteres in vielen

Mundarten der Basses -PjTénées mit gelângtem l als espallo begegnet.

Ans dem II konnte durcli Uifferenzierung ein ri werden und dièses

erscheint denn auch in dem [ëspârlé] von Bayonne- Biarritz und

Sauveterre. Durcli die gleiche Dissimilation ward insula liber > isla

> illa > irle D'^ 210. 14 {en tote aquere irlé) und ib. 208. 4, wo a Virle

de Senct Bernad; beides Belege von 1518. Hier trat anscheinend die

Differenzierung spâter wieder zuriick und Mistral nennt illo als gas-

kognische Form.

mis(c)laee > meslar, z. B. ils se mêlent: meslen D^ 347,22 und

Inf. meslar ib. 25, beides Belege von 1522. 5? ward zu II und daraus

wie oben rh merla F. 105 und merlen (ils se mêlent) F. 192.

Die gleiche Behandlung erfuhr in einzelnen Lehnwortern ein

urspriingliches einfaches l; so wenn habiles erscheint als ahlrles F. 203;

oder pile = revers de la monnaie > pirle-, z. B. de pirles en sus F. 221

= de ca]i en haut.

Analogie diirfte den Autritt eines r veranlasst haben, wenn

pîTuîTA, prov. pepida als perpitè auftritt = ^;ejne, Bips, Krankheit der

Vôgel; cf. bei Mistral jjerpitojo. Hier erscheint r dem Atlas zufolge

in ganz Landes und West-B.-PjTénées; es wird sich hier um Prâfix-

verkennung (pee-) handeln. Neubildung eines r durch ein bereits vor-

liandenes stammhaftes veranlasst liegt vor in Reflexen von heeede. So

liât das mod. Idiom *heee(di)taticu > ""'ertrage > [œrtérâdyéj , was

auch in ganz SUd-West -Landes begegnet. Hier entwickelte also das

neue r einen Vokal aus sich, wie wir es oben bei primârem r saheu.

In anderen Ableitungen vom gleichen Stamme fehlt das r.

HEEEDiTATE > lieretat, ein Beleg von 1438, É. 454. 25.

HEEEDITAEIU > ereter ib. 102. 12 von 1304; mod.: herté= héritier,

fils aîné im Recueil 1188; die andern Versionen daselbst haben lou

MU amat.
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Ziir lautlicheu Entwicklung der Muntlait vou Bayonne 399

Hier sei aucli genannt vom Stamm germ. gaed- jardrms D^ 111. 22

und 112.1 vom Jahre 1516; néhen jarssin ib. 79.1.

Durch Antizipation ward r eingeflilirt, wenn neben acort É. 44.

2

von 1383 (frz.: accord) begegnet: arcort ib. 44. 7 und 8; sowie desarcord

ib. 43. 15, vom gleichen Jahre. Millardet ^ weist darauf hin, wie hier

aiich der Einfluss des Pràfixes re- > ar mit im Spiele sein kann.

Wohl veranlasst durch das r in einem begriffsverwandten Worte
erfolgte Antritt eines solchen in der Ableitung von ausare: misât, mit

dem Sinn von kiihn. Es begegnet in den alten Dokumenten oft in

typischer Verbindung mit ardit (germ. hartjan); so: qtie no sie persone

tant ausarde ni hardide D'^ 65. 8 von 1481; und: que no sien si liausart^

D^ 178.6 von 1518; ib. 106.13 haumrts von 1516.

Eine Bildung wie franz. maint ist mantnm, nach Lespy-Raymond
eine bayonnische Form; z. B. mantrun fenian F. 3; mantnm cop

Reclams 1, 2,^ mantrihe ftUe F. 21. Sonst heisst es iiberall mantu =x)his
d'un. Obiges mantnm wird sein r iibertragen liaben auf das bedeutungs-

verwandte [kôkfin] = q^ielqu'un, das in Bayonne -Biarritz [kokrûn]

lautet; so Ubrigens auch noch in Pouillon in Siid- Landes.

Schwindeii des r im Auslaut und sonst.

Abgesehen von den obengenannten Fâllen, wo r erhalten blieb,

wenn es sich aus der nachtonigen Silbe durch Metathese an den an-

lautenden Konsonanten vorhergehender, namentlich der hauptbetonten,

Silbe anschliessen konnte, selien wir es sonst schwinden, wenn es

nach mehrfacher oder einfacher Konsonanz in der tonlosen Auslaut-

silbe stand.

In der Gruppe -tr wurde das t noch vor dem Schwund des /• zu

i vokalisiert. So ergab sich die Ûbergangsform -ir, belegt in jja«-,

mair E. 240. 11 vom Jahre 1322; um dieselbe Zeit begann da^ r aber

schon zu schwinden: ïo pay e Je may ib. 149. 13 von 1307. — tratres

> frays D^ 131. 22 von 1517.

Moderne Belege sind: [pay], [màyj; compaï (compère) F. 4; raï

(fratrem) Cant. XIII. — Wenn vïtrû > heire F. 124, so ist dies wohl
die gemeinprovenzalische, aber nicht die zu erwartende mundartliche

Form; ebenso A: [beyré], wie ubrigens durchweg in B.- Pyrénées und
Landes.

» Etudes. S. 456.

^EscoleGastonFebus. Bedams de Biarn e Gascounhe. l'>> Anade. No. 2.

1. d'Abriu 1897.
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400 A. Schneider

In Itr blieb das t nacli Vokalisierung des postvokalen l zu u

erhalten; r schwand auch hier. alt(e)ru > mit; so allentlialben

bereits in den alten Dokumenten; Fem. mute, lég. T. Die Plural-

formen sind auts, aides, aux autres: [oz aôts]; nach dem Atlas fehlt

das r hier in der modernen Sprache in ganz Landes mid Basses-

Pyrénées. Entsprechend dem Feniininum erscheint altramente als

alitement F. 35; A. [aôtémœn], wogegen hier die beiden nachsten

Idiome, Pouillon und Sauveterre, [Ôtrémên] haben.

Wenn lutra, Otter als [hitré] und cultru als [kiitré] auftritt,

so wird hier der Einfluss seitens der franzôsischen Worte loutre bezw.

contre, Pflugmesser, mit im Spiele sein.

Schwund des r begegnet wiederum in ventre > hente Schn.

214.22; F. 18 sowie in den Versionen des Recueil, wogegen hier das

r in Zusammeiisetzungen des gleichen Stammes in den Inlaut tretend

erhalten blieb. *ventresca > hendresque-, ventrîciilu > gemeinprov.

ventrelh > [bœndrïl], im Sinne von nombril, im Atlas filr Bayonne-

Biarritz und àhnlich vereinzelt in Laudes belegt. contre, wobei

allerdings auch seine praklitische Verwendung als Pràposition zu be-

riicksichtigen ist, verliert ebenfalls sein r: contre le tronc = [kiinté

kl trii], so in ganz Landes und in fast ganz Basses -Pyrénées.

MAGISTRU > mae^^re E. 138.31 von 1326; bald auch ohne r:

maeste ib. 324. 4 von 1342 und meste ib. 285. 22 von 1352 ; so auch

modem in lég. T. und im Atlas [mësté]. Letzteres in ganz Landes

und Basses-Pyrénées, wogegen [mestre] in H.- Pyrénées und Gers und

im ganzen Siidosten auftritt. In den Fablos reimt lou meste z. B. mit

déteste (= il déteste) und ib. 199 mestes mit festes.

NOSTRu: de nost regnement E. 16. 17 von 1215 und lou noste

Seynour lég. B. in der Variante; ib. im Text: lou nos Ségnour.

TENERu > [tœndre] im Atlas erweist sich schon wegen der

Erhaltung des d als niclit reine Dialektform.

Labial + *': pïp(e)re > [pœvé], wie auch sonst in Basses-Pyrénées.

lep(o)re, das D"^ 165. 56 als lehe erscheint, ein Beleg von 1518, findet

sich im Glossar als lebe, Plur. leles F. 13. Die moderne Sprache

beginnt hier eine Differenzierung Je nach dem Genus zu vollziehen.

Der Atlas verzeichnet fiirs Maskul. [lep], fiirs Femin. [rëbé]. Offenbar

hat sich dièse Scheidung durchgesetzt nach dem Muster von Formen,

wo sie lautkorrekt war; z. B. lûpû, -a [lup, kibé].

LiBRij, Buch, anfangs noch mit r: libre E. 313. 24 von 1363 —
verliert es auch bald; bereits 1401 flndet sich lihe ib. 360. 28 und

lihi D- 217. 37 von 1519; beide r-lose Formen nennt Mistral als die

modem béamischen.

Provided by Diacronia.ro for IP 18.222.205.211 (2024-04-16 20:19:24 UTC)
BDD-A22855 © 1913 Société Internationale de Dialectologie Romane



Zur lautlichen Entwicklung der Mundart von Bayonne 401

FABRu ist im Livre d'or 1259 als faur belegt; der Plural faiirs,

vom Jahre 1514, begegnet D^ 21. 3. Die neuere Sprache sclieint hier

nocli zii scliwauken, wenigsteiis gibt Mistral haure und hmi an als

gaskogniscli und béarnisch.

suLr(u)R zeigt in alter Zeit die aucli sonst dem Dialekt eigen-

tiimliche Verhartung der Muta: solpre É. 396. 35 vom Jabre 1415.

Im modernen Idiom bat sicb das franzosische Wort durchgesetzt [sufre],

wie ubrigens allenthalben im Siidwesten.

aeb(o)re lautet in frliherer Zeit arUes, so D^ 79. 1 vom Jabre 1516
;

so erscbeint es aucb in einer modernen Sprachprobe arhles Cant. IX.

Man wird Dissimilation des auslautenden r annebmen; gieichzeitig

kann aber Suffixvertauscbung oder besser -Verkennung mit im

Spiele sein, von einer Grundform *arb(u)lu ausgebend; âbnlich wie

FEMiNA — allerdings dies wobl unter gleichzeitiger Einwirkung von

MASCLE, so im Atlas [raasklé], mâle — zu hemhle *femula wurde;

z. B. hemUes D^ 221. 21 von 1519; und im Atlas [le mi bêmbléj,

Sauveterre ==: ma femme. Ebenda ist fur Biarritz i-Bayonne verzeiclmet

[fœmële] , im Sinne von femelle. Der oben angefiibrte Wandel aeb(o)re

> arhle bat sicb aber nicbt durcbsetzen kônnen ; die neueren Spracb-

proben baben iiberall arhre, so Scbn. 216. 4, F. 38, ebenso der Spracb-

atlas: [àrbré], [arbres].

Bei den Monatsnamen auf -Lbrem, wie septembre, novembre,

décembre scbwand das h der Gruppe mhr friibzeitig infolge progressiver

Assimilation; r ist aucb hier alsbald gefallen: setemhe É. 98. 12 von

1298, oder septeme D"^ 87. 19 von 1516; wenn aucb gelebrte Scbreibuug

es gelegentlich wieder eiuflihrte, wie in noemer É. 178. 18 von 1334,

décerner ib. 364. 14 von 1412. Hier wurden aber die volkstiimlicben

Formen durch franzosischen Einfluss gefàbrdet; im Jalire 1469

begegnen setemhre E. 438. 20 und décembre 439. 4. Schliesslich baben

dièse Bildungen die beimiscben verdràngt und der Sprachatlas bietet

hier nur noch Formen frauzôsischer Struktur: [setëmbré, oktÔbré,

nuvâmbré, dësâmbrèj.

In Stellung nach Palatal in den Auslaut tretend erfuhr das r

verschiedene Behandlung. Es blieb bestehen in macru > magre, so

F. 8 und im Atlas. In negru, wo in den Landes das r fasi durcbweg

scbwand: [nègé], ist es in den Basses -Pyrénées und Gers meist

erbalten: [nœgré], filr Maskulinum wie Femininum. Vielleicht ist es

hier aucb durch die Formen des Verbums, wo es in der Tonsilbe

stand, wie se noircir > [se nëgrï], geschiitzt worden.

^ In diesem Gebiet, wie auch in den Ost-Pyreuaeu, ist im Sinne von femme
[le mï hœmnej augegeben.
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In der sekuudàr auslautenden Gruppe m scliwand das «; r blieb

erlialten. diuenu > [lu yur], [per yur], so auch in Siid- Landes,

wahrend in B.-Pyrénées das Primitiv dies fortlebt [hi dïë], [per dïë].

FUKNu, Backofen, gemeinprov. forns [hiir]; dies die allgemeine Form
in Basses -Pyrénées, Hautes - Pyrénées und Gers; dagegen in West-

Landes [hiirn]. cornu, Horn > cors F. 81. *carne, Fleisch > carn

É. 88. 18 von 1288 ; mod. bei Mi. gasc. : car, carn.

HiBERNu > l'iher F. 2 ; ebenso [ïvër] im Atlas.

In der Verbindung rs schwankt der Gebrauch. In alter Zeit

besteht die Tendenz, das r dem s zu assimilieren : *cursariu, See-

râuber, prov. corsari-s =^*cossari E. 278 3 von 1328; derselbe Stamm
liegt vor in manede cossable, ib. 214.14 von 1378. *par(ti)tionarios

> parsoers ib. 200. 19 und passoers ib. 200. 7; beides Belege von 1342.

Der englische Name Clieversdon erscheint in der Sclireibung Chibestone

ib. 291. 3 von 1362.

URSu, Bar in alter Zeit os, oos lautend, begegnet modem nur

selten ohne r ; so etwa nocli in der Commune Aas, 693, tvo [us]. Sonst

hat sich hier allenthalben, so in Gironde, Landes, Gers und Basses-

Pyrénées die Form [iirs] durchgesetzt, doch wohl unter nordfranzo-

siscliem Einfluss.

Ein Einzelfall mit rs nalim andere Entwicklung, nâmlich aliorsu
;

wo das s schwand: alhor E. 180.5 von 1334 und aulhor ib. 59.8 von

1255. In Bayonne- Biarritz fiel das r dann, wie auch sonst, wenn es

in den Auslaut zu stehen kam, und die moderne Form heisst [aulo].

Nach Vokal in dem Auslaut stehend, verfiel das r fruher oder

spâter dem vôlligen Schwund. Je nach den Tonverhâltnissen trat

dieser zu verschiedenen Zeiten ein ; in Stellung unmittelbar nach dem
Tonvokal hielt sich das r noch langer, wahrend es in nachtoniger

Auslautsilbe stehend friihzeitig schwand.

In einsilbigen Wôrtern, ein Elément des Stammes bildend,

begegnet es in den alten Sprachproben noch in der Schreibung, uni

meist spâter zu schwinden. mare > mar E. 23. 7 von 1170? — modem
Je ma F. 244. vern > ver É. 18. 16 von 1215. cor, im Atlas [ko],

reimt in F. 261 mit do {deuil) :

lachan doun lous plous é lou do

lou despit e Varrauye au co.

TAURTJ > [tâu], Plur. taus (tauros) F. 44. Das r erscheint noch

in der modernen Form bei auru > or Gant. IV und [i'ôr] im Atlas,

wahrend Mistral au als bearnisch verzeichnet. muru > mur, Gant. XV,

A.: [miir]; hier ist das r auch in den Nachbaridiomen meist erhalten;
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Znr lantlichen Entwickliiii{îf fier Mnndart von Bayonne 403

aber vielfach begegnen erweiterte Ableitungen von diesem Stamme
oder Réflexe von parietem > *paréte.

SECURu > segu Schn. 210, 10 ; dazu de segu, à coup sûr F. 14
;

Atlas: [segû].

AMARU > àma; caru > M z. B. [kœs kâ] = c'est cher.

Bei diesen 2-formigen Adjektiven veranlasste die verschiedene

lautliche Entwicklung der Endungen eine eigenliimliche Difterenzierung

der beiden Gênera. Wàhrend bei den Maskulinen, wie wir sahen,

das r in den Auslaut tretend schwand, blieb es im Femininum, weil

inlautend und intervokal, erhalten. -urum gab also >u; -vb,am >îire.

[mâdn, mâdûré]
;
[dû, duré]. Letztere sind die allgemein tibervviegenden

Formen in Basses -Byrénées und Landes, i Entsprechend ergab -ariu,

-ARIA > -ë, -ère z. B. Jaoîiyé, -ère miBeclams de'Biarn e GascounJie,

V Anade. Nr. 3. 1. de Jidh 1897. So wurde hier die Endung -re

schliesslich gleichsam als Genuscliarakter der femininen Form
empfunden; sie ward denn auch als solche da eingefiihrt, wo sie

lautlich nicht am Platz war. So bildete man — etwa nach dem
Vorgang des gleichbedeutenden [aille — anlëyre] — zu *pastore

> [pâstn] eine neue Femininform [pastnré].

Nach der Schreibung der alten Sprachproben zu schliessen hielt

sich r noch am lângsten, wenn es im Auslaut betonter Silben stand.

So begegnet es in den Verbalendungen auf -are, -ère, -ire anfangs

noch in der Schrift, um allerdings auch hier schliesslich zu schwinden.

Von 1170?: hedificar, estar, tornar E. 23, 5

—

-7] aus dem Jahr 1255

pescar ib. 59. 4. Zwei Belege von 1519 zeigen deutlich, dass damais

der Schwund des r sich bereits vollzog: D^ 248.6, passât agiietz vins

a Hausquette e los mena au loc de Senct Johan de Luc und ebenda

248. 15 : per recargar e porta au loc de . . . Neuere Formen, sâmtlich

cime r: esta Schn. 210.8, ahisa (aviser) 210.12, yutpa 212.22, liga

ib. 6; lég. B.: rentra, apera\ lég. T. : arriha; D-Chl.: canta; F. 72 da.

-ère: É. 23. 5 saier, ib. 12: poder, beides von 1170 (?). 17. 30 le.^er

von 1215; aus dem 14. Jh.: atier 104.3; per pode passar D^ J. 1520:

277.9; mod. sahé lég. B.

-fRE: E. 23. 12 iscJdr (1170?); servir 111.5; audir ib. 13, beide

letztere Formen von 1304. Modem sepeli Schn. 212. 2 ; descouhri ib. 4.

Cant. IX : serbi. A. : [mnrï].

* Vereinzelt ist in den Landes hier auch ins Maskulinura das r wieder zuruck-

gefiihrt : [dur, dure] , oifenbar unter dem Eiufluss der Femininform. Dies ist z. B. der

Fall in Hagetmau und Greuade-sur-Adour.
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So werdeii also die lateinisclien Verbalendungen -ahe, -éee, -ire

im modernen Idiom nur nocli durcli die betr. Tonvokale reprâsentiert.

Uiîter analogen lautliclien Vorbedingungen vollzog sicli der

Scliwund des r in der Substantiv-Endimg -ôeem. Anfangs liielt es

sicli aucli hier noch: cosselhedor É. 17.4 von 1215; vaïor 103.14 von

1304; de la niaior glm 154.4 von 1327.

Ans dieser Zeit findet sicli aucli schon ein Beleg oline r: henedous.

*vENDiTOREs E. 12. 7 von 1836. Wie in allen Siididiomen der Provence

ist das r in der modernen Spraclie nun auch hier ganzlich geschwunden.

Schn. 211. 14 umou] lég. T.: pastou. Cant. aoiidou (odoebm) I amoîi V;

floti (floeem) VI. Plur. dazu im Athas: les flës. calou Cant. VI;

z. B. [ta de kâlu] = si chaud, pavoeem > [pu] in [nëy pâ pai], n'aie

pas peur, coulou F. 35, A.: [kxihi], sudou (sudorem) F. 72 iind

Recueil 1188, A.: [sudu]. *captiatoeem {chasseur) = [kàsôedu]. —
SENIOEEM, ait seinhor, erscheint modem volkstiimlich als segnou z. B.

F. 12, wo es reinit mit per you (= pour moi); ebenda 202 reimt der

Plural segnous mit pous {le poids). In lég. B. findet sich Segmir als

Bezeicîmimg Gottes; die Behandlung der Endung weist hier An-
gleichung an frz. Seigneur auf; die gleiche Beeinflussung durch die

franzosischen Formen wird vorliegen in [bxilur, talur, kubrur ; repâsur].

HBRî, von 1522 noch mit r belegt. la jorn de yer D^ 349. 22,

verlor sein r auch bald, wâhrend der Tonvokal diphthongierte ; so

lautet die moderne Form mit der in Bayonne - Biarritz begegnenden

Verdumpfung des e = hieu, so im Recueil ; ebenso im Atlas [l'yoe] und

[ïyœ nwœyt] = hier soir.

Bei noch schwâclierer Artikulation, nâralich wenn das r in nach-

toniger Silbe primâr oder sekundâr im Auslaut stand, ist es friihzeitig

geschwunden. Zunâchst einige Belege mit dem Typus Iioe, wo also

r in primilrem lateinischem Auslaut. Leider fehlen Beispiele dafiir

aus friiherer Zeit; neuere sind: ibe meille {= melior) F. 4 im Sinne

von tm meilleur expédient, lou meille plat {le meilleur plat) F. 18.

X^eye (peior) ib. 29 in n'y a crouts au mounde qui si peye. lou segne

(senioe) ib. 38.

CAECEE E. 22. 3 > carce, bereits 1215 belegt, wobei allerdings

auch Dissimilation mit im Spiel sein kann.

cïcÊE, Kichererbse > [sœzé] i. Atlas.

quatt(u)oe, dessen r schon friihmittelalterlich durch Metathese

inlautend geworden war, ward iiber *quatre > zu quoate E. 156. 25

vom Jahre 1333; in derselben Urkunde erscheint noch quater, mit

halbgelehrter Schreibung. Die moderne Form ist nun entsprechend

quoate Schn. 215. 26; im Atlas [kwâté]; auch in Kompositen, so [kwMé
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Ibîns] = quatre-vingt, wie es in Bayonne -Biarritz und in Landes lieisst,

wâlirend sonst die Basses -PjTénées meist den Eeflex von octoginta

> [wèytânté] aufweisen.

QuoATE wird analogiscli beeinflusst haben die ordinale Bildung*

lou quoautau F. 13, wâlirend in der einfachen Ordinalzahl das r wieder

erscheint: un quoart d'escut F. 6.

Wàhrend, wie wir salien, das r bei den Verbalendungen -are,

-ÈRE und IRE in den Dokumenten alter Zeit und also wolil aucli in

der frûlieren Aussprache sicli noch erhielt, scliwand es offenbar friili-

zeitig in tonloser Stellung in der Endung 1ère.

Bereits von 1215 stammt: deute que no vulh souhe (= solvere)

É. 20. 1 ; deshalb ist die Erhaltung des r in einem Beleg von 1320

wohl rein grapliiscli: sober peie ib. 164. 12. Denn andere Fàlle aus

gleiclier Zeit weisen sâmtlicli kein r mehr auf ; so von 1321. en pêne

de perde te pomade 152. 6; perde la tïlliote ib. 477. 24 von 1352; que

buïhe escriue au Saut Fay ib. 398. 37 von 1399. Modem: coumbate

Sclin. 212. 14; bene (vendere) 216.28; arride (*ridere), *côns(u)ere,

nàhen > couse 214. 2; dasselbe Atlas = [kiizj, [s âsèdé] {s'asseoir).

Cant. X: perde\ so aucli A. [perde], bibere > bebe XIII und bebe im

Recueil 1188, 1189; A.: [bœwé]. — vivere [bïbé], [ëskrïbé]. tendere,

spannen [tëné] [tên] intendere > enthie Cant. VI. findere > hene,

lég. B. Nicht volkstiimlich ist *tondëre > [tùndré], wie aucli die

Erhaltung des d beweist. Sonst bietet der Atlas hier passim [tune].

Sogar rr in den Auslaut geratend schwand vôllig. Es begegnet

noch z. B. in occurrit > occor D^ 347. 9 von 1522; aber modem; cou

(courrit) Schn. 213.9 und F. 11, wo tan de pou (peur) im Eeim mit

que cou {il court).

EERRU > hé F. 123, Plur. Jiés ib. 135. So auch im Atlas: [hë] das

Simplex und in Zusammensetzung: [he Wm]^ fer-btanc.

CARRu erscheint im Atlas als [kà] nur in Nord -Landes und ver-

einzelt in Basses -Pyrénées, so in Artliix und Lembeye; fiir Bayonne-

Biarritz ist notiert [kârii]. Dieser Ausdruck ist vielleicht nicht der

echte einheimische; denn allenthalben ist daneben noch verzeichnet

[brôs], das altbearnische Wort, = cJiar à deux roues.
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