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Die dritte Abbildung stellt einen echten zweisilbigen Akzentf
dar : beide Silben haben ungefahr die gleiche Intensit‘at, und das‘j
Intervall zwisohen ihnen ist auch erheblich kleiner ; dabei ist die"-
Melodie in der ersten Silbe schwachstew'gend und in der zweiten‘
schwachfallend.

-‘_~
-‘

~-_- —.

Anuf' der Vierten Abbildung ist der Akzent schon vollstandio ”
herubergezogen : d1e Intensitat ist in der ersten Silbe grosser'b;
die Melodie ist steigeml in der ersten Silbe, bzw. fallend in der __:.-.

zweiten Silbe. Doch bleibt die zweite Silbe holler als die erste.

A111" der ffinften Abbildung endlich ist die Intensit'at ganzlich
auf d1e vorhergehende Silbe fibergegangen, und auch die Melodie
lst erheblich holler als in der zweiten. Der Verlauf der Melodie
1st eloenfalls vollkommen entwickelt : in der akzen‘tuierten Silbe
1st d1e Melodie stark steigeml und in der nichtakzentuierten stark
faljlsend, Das sind die allertypisehesten sekundaren Akzente.

_ ies Waren meiner MeinunO' nach die Hau beta
d1e der skr. -Akzent V011 seinera ”altesten bis zurpmodggfgcegug:
stalt hindurchgegangen ist. Das Bild, welches unsere gegen- . .1
Wartigen Mundarten bieten, ist natfirlich Viel hunter : zWischen
chesen Haup’otypen bestehen zahlreiche Uebergangstypen, so
dass die Entwicklung sozusagen Schritt ffir Schritt verfolgt
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Warden kann. Auf alle diese Einzelheiten, sowie auf die Frage

nach der relativen Chronologie der einzelnen Erscheinungen

kann ich bier selbstverstandlich nicht naher eingehen.

Was endlich den Gruml betrifft, weshalb gleiehzeitig mit der

7 Akzentverschiebung die Tonbewegung steigend Wird, begnfigte

man sich frfiher einfach mit der Annahme, dass die Melodie in

den Silben vor der akzentm'erten steigend gewesen sei, so dass

der Akzent, sobald, er auf die vorangehende Silbe verlegt wurde,

auch selbst steigend wurde. Alle experimentellen Unte'rsuohungen

Mellten aber entschieden fest, dass die Annahme einer stei-

genden Melodie in den Silben, die der akzentuierten vorangehen,

willkfirlich ist : die Melodie ist in ihnen die gleiche Wie in den

Silben nach dem Akzent, d. h. fallend.

Die Ursaohe der Entstehung steigender Intonationen muss
also anderswo gesucht werden. Meiner Meinung nach liegt sie

in der Starkeverschiebung. Es ist namlich auffallend, dass,

wie ich schon oben betonte, in den Mundarten mit vollkommen

unverschobenem Akzent die steigende Melodie in den vorto-

nigen Silben nie vorzukommen scheint. Das Steigen der Melodie

scheint vielmehr an die Intensitatsverschiebung gebunden zu

sein und mit ihr parallel zu gehen. Dass die Intensitat in ahn—

licher Weise auf die Tonbewegung einwirken kann, ist eine a11—

gemein bekannte Tatsache, die nicht erst bewiesen werden

muss. Dass der Satzakzent (also Wieder in erster Linie die Vere

starkung bzw. die Abschw‘achung) der Tonbewegung in unseren

Akzenten eine vollkommen entgegengesetzte Richtung geben

kann, zeigte ich erst neulich in einem Artikel (1). Unter dem

Einflusse der im Laufe der Zeit immer mehr zunehmenden

Starke geht also der ursprfinglich fallende Ton annuahlich in

einen ebenen und nach und nach in einen mehr und mehr stei~

genden fiber.
So entstehen im Serbokroatischen die 'sekund'aren Intona—

- tionen.

63. Dr. ANTTI ‘SOVIJARVI (Helsinki) : Die wechselmlen uncl

fasten Formanten der Vokale, erkld'rt durch Spektrogmmme uncl

Rontgenogmmme der finmschen Volcale.

Die physikalische.Klanganalyse ist in ausserorden’olich beacht—

licher Weise geférdert Worden durch die von M. GRi'ITZMAoHER (2)

und E. GERLACH (3) in Deutschland, sowie von C. R. MOORE

und A. S. CURTIS (4) in Amerika entwickelte Suchtonanalyse.

) Mélanges Belié, Beogracl, 1937, S. 218-224.

) Z. f. Techn. Physik, 8, 506, 1927.
) Z. f. Techn. Physik, S, 515, 1927.
) Bell Syst. Techn. Jaw/‘11., 6, 216, 1927.
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die jedoch phonetischen Zwecken verhaltm'sméissig wenig ange_
passt worden ist. Dieses rfihrt wohl in erster Linie daher, dass’f.
das betreffende Verfahren eine verhaltnismassig Vielseitige _'
und teure Apparatur erfordert. Meines 'Wissens haben bis jetzt‘;
folgende Forscher diese Methode zu phonetischen Zwecken ver.‘;f:”
wendet: G. PANCONCELLI-CALZIA, E. THIENHAUS, A.BARozmsm,’-g
F. TRENDELENBURG und H. FLETCHER.

Als Vorteile dieses Verfahrens seien folgende erwahnt. Die”;
Breite des Suchtonsiebes kann man verandern und dadurch”
mehrere beliebige Frequenzbreiten (von 20-200
Hertz) zu Klang—, bzw. Gerausohanalysen benutzen. Wenn'“"
z. B. eine genaue Trennscharfe nétig ist, so verwendet man am ';
besten die Siebbreiten von 20 oder‘ 50 Hertz. (Bei der Analyse
von gesungenen Vokalen zeigte es sich vorteilhafter. die Sieb
breite von 50 Hertz zu verwenden, wohingegen bei der Analyse ‘
cler gefliisterten Vokale schon eher (lie Siebbreite von 100 Hertz 1.
bessere Ergebnisse lieferte.) Ferner ist auoh noch die Empfind-
lichkeit des Messinstruments regulierbar. Bei der Apparatur‘
mit welcher meine Versuche gemacht wurden, war es méglichw
beim Aufzeichnen clrei E'mpfindlichkeitsstgfen,
néi-mlich die Stufen 1/1, 1/5 und 1 /25 der Gesamtintens‘itélt zu
benutzen. Diesen Vorteil kann man zur Analyse von Lauten
und Stimmen so ausnutzen, dass die untere’n Teiltéine Oder 7.
Schallfeldkomponenten, die 6fters die starksten sind, mit der .5
kleinsten (1 /25) oder kleineren (1/5) Stufe und die hé'heren mit .
voller (1 / 1) Empfindlichkeit aufgezeichnet werden.

Der einzige, aber auch bedeutende Nachteil dieser Methode ~
ist derjenige, dass die Analyse, d. h. das Durchlaufen des Such— '
tons fiber den ganzen zu analysierenden Tonbereich, ziemlich :
Lang, namlich 3-5 Minuten dauern muss, die kurzen Atempausen ,, .
mitgerechnet. Es ist deshalb ffir die Versuchsperson sehr schwer ' ' "
Wahrend der ganzen Analysenzeit méglichst genau dieselben
Phonationsstellungen und genau dieselbe Tonhéhe beizube—.
halten.

Die Suchtonanalysen der finnischen Vokale, die im folgenden
behandelt werden, sind im Akustischen Laboratorium der
Physikaliseh—Technischen Reichsanstalt (in Berlin-Charlotten—"‘j
burg) unter der Leitung von Regierungsrat Dr. M. GRfiTz~ "
MACHER und Dr. W. .LOTTERMOSER gemacht worden. Als Ver—
suchsperson fungierte ich selbst. Bei den Analysenversuchen
wurde ein sogenanntes Messkondensatormikrophon verwandt;
dessen Frequenzkurve recht gleichmassig ist. Damit die Vp
Wahrend der Lautgebung kontrollieren konnte, ob die Intensitat '
ihrer Stimmgebung die ganze Zeit fiber méglichst gleichstark I'-
blieb, hatte sie einen Réhrenvoltmeter zu ihrer Verffigung, an '-
dem sie jeden Augenblick die Stellung des Zeigers verfolgen und
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j _"bei Bedarf die Lautstarke etwas abschwachen Oder vergréssern
.,; konnte.

; Bei der Analyse der geflfisterten Laute danerten die Laut—
:;gebu11gsabschriitte ca. 1520 Sek., wohingegen sie bei den gesun—
’ genen lamger namlich ca. 30-35 Sek. waren. Die Atempausen

" L'dauerten nur so lange Wie es zum Beginn eines neuen Laut—

- 'gebungsabschnittes nétig war, d. h. einige Sekunden. Fiir die
Pausen, gewéhnlich schon etwas vor Beendigung der Lautge-
bung, unterbrach 'der Assistent am Apparat die Registrier-
tatigkeit, um sie etwas nach Beginn des neuen Lautgebungs¥
absohnittes Wieder aufzunehmen. Die Anfangs— und Endstadien

der einzelnen Lautgebungsabschnitte kénnen namlich hinsicht—
lich der Allgemeinintensitat leicht zu stark Oder zu schwach
ausfallen.

Nun gehe ich fiber zum Schildern der verschiedenen Volzal—
f formanten.

Weil die Resonanzmaxima bei den Spektren der gqflilsterten
; Vokale klarer und deutlicher zu erkennen sind als bei den der

gesungenen Vokale (deren Teiltoneinfieflung in dieser Hinsicht
etwas stérend ist),;ve_rsuche ich mit Hilfe der erstgenannten die
wechselnden und festen Formanten des Vokalschalles zu er-
klaren. Zu den Spektren der acht gefliisterten finnischen Vokale
habe ich die entsprechenden finnischen (von 1nir gezeichneten)
Rentgenogramme beigefiigt, um' die verschiedenen Gréssen
und Formen der Ansatzrohrraume bei den Vokalen zu veran-
schaulichen. Die Réntgenbilder stammen aber nicht von der-

. selben Versuchsperson Wie die Spektren, aber fur den Zweck
dieser Arbeit ist dieser Umstand nicht stdrend.

In der Abbildung 1 sehen Wir das Spektrum und das Rentgeno-
_ gramrn des gefi. d (1). Beim Spektrum sind die wechselnden

Formanten RM, R3, R1,, Re, M und L und die fibrigen, festen
Formanten sind B1, B2, T, N2, N1, K1, V, K2 und 1?. Die Buch-
staben 131,B2 und T kennzeichnen die drei Brustresonanzmaxima.

RM bedeutet das Resonanzmaximum der ganzen Rachen-
_. Mundhéhle, R die Rachenhéhlen-, Ra, Rb und Rc die Rachenteil-,

’ M die Mu11dh6h1en—, N2 die Nasenrachen—, N1 die Nasenhéhlen-
und L die Lippenraumresonanz. Dann folgen noch Vier héhere

_ feste Formanten, die im Kehlkopf entstehen. K1 bedeutet die
- Resonanz des oberen Kehlkopfraumes, V die der Vallekulen—

raume (Valleculae glossoepiglotticae), K2 die des mittleren Kehl—
kopfraumes und 1? die der kleinen Sinus pi'rifo'rmis-Raume.

- - (1) Die anderen Bilder der Vokalspektren und ~R6ntgenogramme, die
r" ich im Zusammehhang des Vortrags gezeigt babe, veréffentliche ich nicht

hier, wail sie vor kurzem (im Dezember 1938) in meiner Dissertations-
arbeit (,,Die gehaltenen, geflfisterten 11nd gesungenen Vokale und Nasale
der finnischen Sprache. Physiologisch-physikalische Lautanalysen”) er-
sahienen sind. '
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fingemeinen Ziigen betrachtet, ist es augenféillig, dass es eine
verlieltnisméssig lose Kopplung zwischen den verschiedenen
Ansatzrohrriiumen gibt. So 2. B. die Resonanzgebiete der beiden

wichtigsten Raume, des Mund- und Rachenraums (M und R),
rkommen im Fliistergerausch sehr scharf und deutlich hervor.

"(Bei den Réntgenogrammen habe ich die Grenze des M— und
R—Raumes durch die Abstandsstriche zwischen ‘den Spitzen
’der vorderen Ober~ und Unterzéhnen und zwischen dem Gau-

’ men— und Zungenriicken bezeichnet.) Aber bei allen Spektren
befindet sich (unterh'alb des R) noch ein Maximum (RM), das

:1ch von dem Gesamtraum der Mund~und Rachenhéhle herrfih-

' rend-erkl'alren méchte (1). Seine Intensit‘éut ist —~ Wie schon zu

erwarten ist —— nicht besonders stark und scheint ausserdem

_ bei allen diesen Spektren ziemlich gleich stark zu sein. Die
' Grésse des RM-Raumes ist natfirlich in einem nahen Abhéngig—

keitsverh‘alltnis zu der R- und M-Réume und ihre Eigenfrequenz
ist selbstverstendlich immer niedriger als die des R. Ausserdem

:1 ist noch zu bemerken, dass seine Eigen‘oonhéhen bei verschie—

Die wee/is. E}, denen Vokalen sich zu einander auf dieselbe Weise verhalten
Wie die der entsprechenden R—Réume. Von den zu behandeh‘iden

.
SET

-‘2

‘m .s N,.N..L K, V' K,‘ ;{ :

R/Vl Spektren habe ich die folgenden RM-Frequenzen bekommen :
FF: .,_3a 680, a 560, 0 360, u 325, e 365, 5 460, r; 270 und 1; 265 Hz.
Ra ’ ' Zu den wechselnden Formanten gehért noch der Lippenfor-
R C mant (L), der in dem pridentalen, seine Form nach den Vokalen
M veré‘mdernden Lippenraum entsteht. .
La Die Héhen der M- und R-Formanten, die in diesen Spektren

" erscheinen, ‘habe ich auf folgende Weise nachkontrollieren

kénnen. Die Eigenténe dei‘ M- und R-Héhle wurden durch Finger-
B, anprall gegen die Backenwand, bzw. die Schildknorpelplatte
$1 ,bei den verschiedenen (finnischen) Vokalstellungen erzeugt und

. oszillographisch aufgenomrfien. Die von den Kurven gemessenen
”1 'Eigenfrequenzen der R und M stimmen sehr gut mit den ent-

”:21 sprechenden Maxima der Spektren fiberein. Die Hérbeobach—
K, ' ' 1.4 tungen (2) der so erzeugten M-Téne gaben auch dieselben
V Resultate. Die Eigentonhéhen der L~Formanten habe ich durch
K2 Héren n1it genfigender Sicherheit feststellen k611nen. Zur E12
5: zeugung der L—Téne habe ich das sogenannte Lippensprengungs—

verfahren (3) benutzt. Indem man die Zungenspitze an die

Abb. 1. Das Suchtonspektrum und Réntgenogramm
deg geflfisterten (finnischen) d. (1) Es sei erwéhnt, class PIPPENG auf die M6g1ichkeit hingedeutet hat,

class es einen besonderen Formanten der gcmzen Mund- und Rachenhéhle
neben der MLmd- and Rachenforman’oen gébe. Nach seiner Vermutung

" kame dieser Ferment sicherer in denjenigen Vokalen in Frage, in welchen 7
- der Engpass zwischen dem Gaumen und Zungenriicken nicht sehr klein
ilst. S. ,,Ueber die Theorie der Vokale”, Acta Societ. Scient. Fem». XX,

1, 1894.
(2) Sie wurden mit Hilfe eines normal gestimmten Klaviers ausgeffihrt.
(3) Durch dieses Verfahren hat W. TRENDELENBURG die Eigentc'ine

a. Die wechselnden Formanten.

Zuerst méchte ich die wechselnden Formantengebiete, die
eben ffir die Lautfwrbe massgebend sind, behandeln.

Wenn man die .Spektren der geflfisterten Vokale in ten‘
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oberen Schneidezahne ansetzt, so dass die Spalte zwischen den
Ober- und Unterzahnen geschlossen Wird, kann man durch die
plétzlichen Lippenartikulationen pa, 1061;, 130, 29%, 196, 126, 191:
und 9m Sprengungsténe hervorrufen, die den Eigenténen def
verschiedenen Lippenraume entsprechen. Die Schwankungs'.
gebiete ihrer Héhen, die nicht grésser als ein Ganztonbereich 211'
sein scheinen, stimmen Wieder sehr gut mit den vermuteten
L-Maxima der Spektren fiberein. Diese Maxima sind folgende ;.
a 2850, d 2620, o 1850, ’LL 1650, e 2550, 6 2750, 1} 2970 und
2250 Hz.

Nun werde ich einzeln die Wichtigsten wechselnden Resonanz-
gebiete R und M sowie auch ihre in den bestilnmten Zustanden
erscheinenden Teflresonanzgebiete Ra, Rb, R3, Ma und Mb'

behandeln. 1'

Beim Spektrum des geflfisterten a sind die Frequenzzahlen
der R und M 880 11nd 1100 Hz. Weil die R- und M-R'aume beim a
ziemlich gleioh gross sind, ist es schon zu erwarten, dass ihre
Eigenténe nicht weit voneinander liegen. .

Bei dem d-Spektrum (die Abb. 1) liegen R und M schon
bedeutend weiter voneinander (8.60 und 1600 Hz), wefl ja der
M-Raum kleiner und gleichzeitig der R-Raum etwas grésser
geworden 1513. In bezug auf R muss man aber bemerken, ' dass
seine Hc‘She beim a doch ungefahr dieselbe ist Wie beim a
(860 gegen 880 Hz), was davon bedi'ng‘r, sein kann, dass durch
die tiefere Stellung des Gaumensegels und die héhere Stellungffi:
des Kehlkopfes beim c‘i, der R—Raum sich etwas verkleinert. 5 I
Dieses hat also eine entgegengesetzte Wirkung Wie die vorderef »
Stellung der Zunge. Beim d—Spektrum kénnen Wir noch die :
drei Rachenteflresonanzmaxima (Ra, Rb und Re) beobachten. Die _
entsprechenden FrequenZzahlen sind 980, 1100 und 1400 E12,: ;
Nach meiner Vermutung entsteht der unterste Ra-Formant'if .
hauptsachlich in dem Baum, der sich zWischen den Gegenden': fl " _y
des (kiirzesten) Gaumenabstandes und des Zungenbeins be—. ' '
findet, 11nd gleichzeit'ig vielleicht' auch in dem ungefahr gleich ;
grossen Raum, der zwischen der Uvulagegend und dem Rachen—Zf ' "

V grund, d. h. den aryepiglottischen Falten liegt. Der mittlere .»
Rb—Formant. Wiirde vorwiegend in dem Baum entstehen, der
durch die Gegenden des Gaumen- und Rachenabstandes be—ifh
grenzt Wird. Ungefahr gleich grosse Raume sind noch die Rachen-' . .
teflraume, die sich 1) zwischen den Gegenden der Uvula und des 7"
Zungenbeins und 2) des Rachenabstandes und Zungengrundes _~

des Lippenraumes bei '1' aufgezeichnet (s. ,,Frequenz und Dekrement def“ I; 5 if: .
Eigenschwingungen der Mundhéhle bei Vokalstellungen”, Smdemusgabe' .
ems d. Sitzmmgsber. d. Preuss. Ak. d. Wise” Phys.-Ma.th. KL, 1936, XXII, f :“r- f
S. 14).
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befinden. Sie k5m1en also aueh beim Rb-Maximmn beteiligt
sein. Der héchste Rachenteflformant R.c kénnte am besten in
dem Rachenteilraum entstehen, der sich zwischen den Gegenden

des Gaumenabstandes und Uvula bildet‘ Ungefahr dieselbe
Grésse haben noch die Rachenteilraume, die 1) zwischen den
Gegenden der Uvula und des Rechenabstandes, 2) zwischen den
Gegenden des Rachenabstandes und des Zungenbeins, und
3) zWischen den Gegenden des Zungenbeins und des Rachen—
grundes liegen. Der Rc-Formant ké‘mnte sich deswegen auch
gleichzeitig in diesen Teilraumen bilden. Die Intensitat der
Rachenteilformanten ist immer kleiner als die der R— 11nd M-
Forma‘nten, was dadurch sehr gut zu verstehen ist, dass die

Grenzen der verschiedenen Rachenteilraume verhétltnismassig
unscharf sind (1). _

Im o-Spektrum hat R 530 und M 800 Hz. Im Vergleich
zum a und ii ist besonders zu bemerken, dass die beiden Oeff-
nungen der R- 11nd M-Raume kleiner und dadurch die ent-
sprechenden Eigenténe tiefer sind. Beim o (Wie auch beim u)
kommen die Mundteilformanten Ma und Mb zum Vor‘schein.

Meiner Ansicht nach entsteht der M_\~Formant in dem hin-

teren Mundteilraum, der vorne zwischen den Gegenden der
Zungenspitze und der Alveolen endigt, und der Mb-Formant
in dem vorderen Mundte'flraum, der sich oberhalb des Mund~
bodens und vor der Zungenspitzen— 11nd Alveolengegend'befindet.
(Die Zungenspitze liegt ja beim o und u rund 10, bzw. 15 mm
von den vorderen Unterzahnen entfernt.) Diese Mundteil—
formanten haben beim o-Spektrum die Frequenzzahlen 915
und 1000 Hz. Von den‘Rachenteilformanten kann man beim o
nu: den tiefsten Ra erkennen (640 Hz), weil. die Rb- und Re—

Formanten sehr wahrscheinlich mit den Formantengebieten
M, Ma, Mb und Vielleicht auch N2 zusammenfaflen und deshalb
nicht mehr zu unterscheiden sind (2). -

Beim u sind R und M im Vergleich zum o tiefer hauptsachlich
deswegen, weil dieOeffnungen der beiden betrefl". Raume kleiner
sind (R 400 und M 630 Hz). Ebenso 1iegen.die beiden Mund-
teilformanten tiefer aus demselben Grunde (Ma. 790 und Mb
1020 Hz). Der Ra-Formant hat 495 Hz und ist also auch tiefer
als beim o. '

(1) Dass diese Rachenteflformanten Wirklich in den Vokalen, besonders
in den vorderen Vokalen vorkommen, beweisen noch die Fourier—
Analysen, die ich von den Oszillogrammen der auf tieferen Tonhéhen
(0° und Fis) gesungenen, bzw. gehaltenen Vokale (der zwei verschie-
denen Versuchspersonen) ausgeffihrt habe. In ihnen erscheinen sie noch
klarer als in den entsprechenden Suchtonspektren.

(2) Dasselbe ist in bezug auf die anderen Enter-en Vokale a und u
zu bemerken, bei welchen die R- und M-Formanten auch ziemlich nahe
beieinander liegen.
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I111 e—Spektrum hat R 450 und M 2100 Hz. Im Vergleich
zum a’ ist der Rachenraum grésser und der Mundraum kleiner.
Deswegen hat R eine tiefere und M eine héhere Frequenz. Weil
die R- und M-Formanten ziemlich weit voneinander liegen,
haben die drei Rachenteflfonnanten sozusagen mehr freies
Frequenzgebiet, um zum Vorschein kommen zu kénnen. Ra hat
620, Rb 730 und Rc 900 Hz.

Wenn die ('21 und e~Sprektren miteinander verglichen werden,
hat das erstere ein héheres R~Maximum (510 Hz) und ein
tieferes M-Maximum (1630 Hz). Das ist dadurch zu erklé‘mren,
dass beim 6 der R—Raum kleiner, der M-Raum 'grésser und die-
Lippenéfinung kleiner 1st als beim e. Die Rache11teilf0rmanten
liegen etwas h6he‘r als beim e (660, 840 und 1000 Hz), was anch .-
Wegen des héheren R beim (3‘ schon zu erwarten ist.

Benn i sind R und M noch waiter auseinander gewichen als
beim e. R hat nimlich 330 und M 2520 Hz. Die Ursachen sind
natiirlich dieselben, die schon beim Vergleichen der {1- und '
e-Vokale erwéhnt worden sind. Auch die Rachenteilformanten
liegen beim i entsprechend tiefer als beim e (440, 600 und
900 Hz).

Beim a ist zu bemerken, dass R und M tiefer liegen als beim i,
denn R hat 310 und M 1750 Hz. Die sehr kleine Lippenéffnung
beim u scheint also ebenso gut das tiefere M-Maximum Wie
auch das tiefere R-Maximum zu verursachen, obgleich der‘
R-Raum beim it etwas kleiner ist als beim i. Dasselbe Ver-
héfltnis ist hinsichtlich der Rachenteilformanten der beiden
Vokale zu beobachten. Benn ii hat namhch RR 370, Rb 580
und RC, 770 Hz.

Bei den Spektren der gesungenen Vokale weisen die wech-
selnden (sowie auch die festen) Formanten im grossen und
ganzen dieselben Frequenzgebiete Wie bei den der geflfisteren
Vokale auf. 1111 Hand eines grésseren Analysenmaterials, das
von zahh‘eichen Fflterspektren und Fourier-Analysen der
Oszfllogramme der gesungenen und gehalfienen Vokale gee
wonnen worden ist, kann man bestimmte Schlussfolgerungen'
hinsichtlich der Unterschiede zwischen den Formanten der ge—
flfisterten und gesungenen, bzw. gehavltenen Vokale ziehen. Sie
hier zu behandeln Wiirde zu weit ffihren. Nur als ein Beispiel‘
von den Suchtonspektren der gesungenen Vokale zeige ich die
der auf 0° und 01 gesungenen (z—Vokale. Bei ihnen sehen Wir
Wieder dieselben wechselnden Resonanzgebiete wie bei dem
Spektrum des gefliisterten c'i. In bezug auf die festen Formanten
sei zu bemerken, dass die nebeneinander stehenden Resonanz—
gebiete der drei (verschieden grossen) Nasengénge (N13, N11,, Nlc)
sehr deutlich erscheinen. Diese Nasenhéhlenformanten befinden

DIE VVEOHSELNDEN UND \FESTE'N FORMANTEN DER VOKALE. .1" 415

sich bei allen Spektren der Vokale (sowie auch der Nasale)
immer innerhalb des Frequenzgebietes 2000-3300 Hz.

b. Die fasten Formanten.

Von den versohiedenen fasten Formantengebieten, vonidenen

zum grossen Teil die individualle Stimmfarbe abhangIg 1st,

machte ich dann eine fibersichtliche Erklarung geben.

Die niedrigsten drei festen Maxima. (B1, B2 und T), deren

Schwankungsgebiete und Durchschnittswerte 105—130, Dw.

112 Hz (laut 9 Spektren), 125-145, DW. 136 Hz (9) 11nd

187—965, Dw. 221 Hz (14) betragen, entstehen ohne Zwelfel

ans den verschieden hohen Resonanzen des Brustkorbes, des

Bronchiallbaumes und der Lufbrdhre. Ausser diesen deutlicheren

Hauptmaxjma der Brust sind noch innerhalb des unneren

Frequenzgebietes (etwa. von 100 his 300, bzw. 400 Hz) klemere

Lmegelméésigere Nebenmaxima zu beobachten, d1e wachra

scheinlich aus den verschiedenen Teflrémnen des Bronch1a1-

baums entstehen. Aus den wichtigsten Arbeiten, die die Bruet-

resonanz behandeln, geht hervor, dass das Resonanzgeblet

der Brust ung. zwischen 100 und 300 Hz liegt. Z. B. BASS (1)

fand bei Zuleiten sinusférmiger Fremdtfjne vom Mund ans e111

Mitsehwingen der Thoraxwand in normalen Fallen zw. 90 und

400 Hz, mit Maximum bei 190 Hz. In einer anderen Arbelt (2)

behauptet er, dass bei normalem Lungengewebe die Resonanz

des Brustraumes zw. etwa 80 und 350 Hz liegt und entspreehend

dem zusammengesetzten Bau des Bronchialbaums mehrene

Maxima aufweist. Ferner hat W. TRENDELENIQU’RG (3) d1e

Wandschwingungskurven von den Lauten a, e, z, 0, u, m, _'n,

und 3 von dem Brustkorb und der Trachea abgenommen. D1e

Grundtonhéhe war bei diesen Versuchen immer 110 Hz. ,,D1e

vom Brustkorb vorn, seitlich Oder hinten aufgenom‘xnenen

Kurven zeigen im wesentlichen nur die G‘rundschwmgnng
(erste Teilschwingung) und die zweite Teilschwmgung und smd

sich recht 'alhnlioh.” Aus der Form der Brustkorbkurven kann

man weiter noch den genaueren Schluss ziehen, dass der Grund-

ton (110 Hz) starker ist als der zweite Teflschwingung (220 Hz),

6.. h. dass das M a X i m u In der Brustkorbresonanz eben 1n

der Nahe von 110 Hz liegt. Die Fourier-Analyse einer a-Kurve

(1) BASS, E., ,,Das akustische Frequenzspektrmn des normalen und

infiltrierten Lungengewebes”, Ve'rh. Ges. Wm. lL/[edy 40, 166, 1928.

(2) BASS, E., ,,Ueber Schalleitung 11nd Resonanz 1m normalen Lungen-

gewebe”, Z. f. d. ges. exp. Med., 7'7, 303-322, 1931. .. . '

(3) TRENDELENBURG, VV., ,,Physiol. Untersuchungen uber d1e Stunm-

lilangbildung”, :S'omlemusg. am at. Sitzungsber. d. Preuss. Ala. d. s.,

Phys.-Math. KL, 1935, XXXI, 32, Abb. 3 11nd 4, Taf. II.
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(Grundton auch 110 Hz), die von der Luftrohre (dicht oberhalb
des Brustbeins) abgenommen wurclen, zeigt sehr deutlich,
dass der 2. Teilton fiberwiegend starker ist als die anderen Teil-
tone und deswegen muss das Resonanzmaximum der Trachea
bei 220 Hz liegen. Das zwischen B1 und T liegende drit’oe
Maximum 132 (DW. 136 Hz) vermute ich V011 der Resonanz des
Bronchialbaums (dfh. des Gesamtraums der Bronchien uncl
Luftro'hre) herzuriihren, denn dieser Baum ist ja seinem Vo~
lumen nach grosser als der blosse Lufbrohrenraum.

Eher als unveranderlich denn als veranderlich ist das schwache
Maximum zu betrachten, das in den betrefienden Spektren
zwischen 1350 und 1700 Hz liegt, Dw. 1520 Hz (8), 11nd von
dem ich angenommen habe, dass es aus dem Nasenrachenraum
stammt. Eine solche Schlussfolgerung Wird durch die Hor-
beobachtungen, die die gefifisterten Nasale betreffen, gestfitzt,
nach denen das starkste Grebiet ca. zWisohen f3—a3 (1350-1700 Hz)
liegt (1), sowie andererseits durch das starke Nasenrachen-
Resonanzgebiet 1320-1650 Hz, DW. 1475 Hz (6), das in den
Spektren der gefliisterten Nasale auftritt.

F111 das unveranderliche Maximum (N13), dessen Frequenz
2050-2350 Hz betragt, DW. 2230 Hz (8), nehme ich an, dass es
der untersten Nasenhohle entstammt. Auf Grund der Hor—
beobachtungen habe ich die Seh'lussfolgerung gezogen, dass
der Resonanzton der NWHohle zwischen ca. c4-d4 (2050-2300 Hz)
liegt (2). Ferner zeigen die Suchtonspektren d e r g ef 1115-
t e 1‘ t e n N a s a l e, dass oberhalb eines starken Ng-Maximums
meistens ein etwas schwacheres Maximum zwischen 2000—
2150 Hz, DW. 2085 Hz (6) liegt. Das kann man wohl nich’o
besser anders erklaren als so, dass es gerade von dem Nm-Raum
entstammt. Den Eigenschwingungen des mittleren Nasengangs
scheint Wiederum das in den gleichen Nasalspektren auftre-
tende niedrige schwachere Maximum (N11,) zu entsprechen,
dessen Schwingungszahl bei 2420-2700 Hz, DW. 2540 Hz.(6) liegt.
Das der -oberen Nasenhohle entsprechende Maximum (Nlc)
schwankt sich zwischen 2800-3300 Hz, DW. 3040 Hz (7). In den
Klanganalysen der gesungenen Nasale zeigen sich die Resonanz-
maxima der drei Nasengange noch deutlicher.

Das folgende nachsthohere, einigermassen bestimmte For-

(1) Beim Flfistern der 61-, u- und i-farbigen, wichtigsten Nasallaut-
varianten (a)m, (u)m, ('L')m; (com, (um, (4)11 ; (am, (um, (1)1] habe ich von
dem Lautgerausch als den starksten Ton immer innerhalb des genannten
Frequenzgebietes gehért.

(2) Das Resonanzgebiet der Nasenhohle habe ich durch Héren so-
fests'tellen komlen, dass ich die Tonho'he des starksten Komponenten
des Luftstromgerausches, der beim Blasen. durch die Nase entsteht,
bestimmt habe.
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iet K in den betr. Vokalspektren lstudas, welches

P3111131?gggm 0(be11‘2en Kehlkopf entstammend erklaren mochEIe.

1Sein Eigenschwingimgsgebie’o liegt be1 2950—3680, Dw: 33001; z

(13). Dieses verhaltnismassig grosse Formantengebwi: 1sV so

zu erkl'aren, dass die Bewegungen des Kehldeckels e1m}31 ber—

:‘mderung des Eigentones des Kl—Raumes zur Folge 31 en.

Wenn namlich der Kehldeckel sich nach hmten senkt, hat ese;

eine Verkleinerung der oberen Oefinung des Kl-liuafi‘mlles unC1

eine darauf beruhende Senlmng des E1gentones zu1 oge, un

umgekehrt. . . . t

' ter Beweis ffir das E1gentongeb1et des Kl—Raums 1s

folygjelrlidi: : W. TRENDELENBURG und H: WULLSTnm (1) habien

die Luftsehwingungen und die Stmlmhppenschwmgungéen es

Kalbskehlkopfes ohne jeden Ansatzstutzen und Ansazrauén,

aber mit erhaltener Epiglottis und Schfldknorpel, nacheufia'l;l er

aufoenommen. In der erhaltenen Luftklangkurve glbt es (1; ere

TeiItonschwingungen, die ,,Vom oberen Kehlkopfraum (sudepi-

glottischer Raum) an die aussere Luft abgegebenOJVel en .

Da in der Periode der betreffenden Luftklangkurven 22.1701152111—

ander gleich weit entfernte Gipfel auftreten, bedeutet $681; gss

bei dem 22. Teilton ein starkes Resonanzmax1mum ea , 3e

ohne .Zweifel durch den Kl-Raum v-erurs‘acht 1st. Da der hr1112l

ton des Klanges 147 Hz 1st, betragt die Schwmgungszla h e:

22. Teiltones 3234 Hz, welcher Wert nun ausserordent c gu

mit dem Durchschnittswer’o (3390 Hz) des betn. ResonaIr/ézie-

'bietes fibereinstimmt. Die K1«Raume smd 1a in deom hledie

kopf V011 Kalb und Mensche‘n ungefahr gleich gross, 0 we 1; d'

Moroagnischen Tasehen beim. Kalb fehlen. Ausserdimn]: 1t 1:

Kur$e des V011 dem menschhchen Kehlkopf en W10 e. e

Luftklanges in der betr. Untersuchung dar-gestellb. In tsfemin

Perioden treten ca. 5 1/2 voneinanden gleioh we1t en .ern e

Gipfel auf, so dass bei dem 5. und.6. Teiltone das KldMaglmIdE:

liegt. Die entsprechenden Schwmgungszahlen 81% ,33953 Hz‘

Grundton des Klanges 565 Hz betragt, 2825 un .

' ' ' ' ' " end.
Die Ueberemstlmmung 1st also W1ederum sehr uberzeug

Den sichersten Beweis fur die Hohe des Kl-FormEnten

liefern die Resultate der folgenden Vereuche. In (Elem la) ysgo;

locrischen Institut der Universnaat Berhn‘ habe 10 Gulncelnh e!G

Lgitung Professor W. TRENDELENBunGs d1e seltene e ewe)o 11e11

Uehabt, Versuche, welohe Vokalschwmgungen gal’oen, Pan: (3 e1

Eu konnen, W0bei ich selbst die Versuchsperson war. u .enlal—

selben Filmband wurden mit Hilfe des Oszfllographen g l e 1 c -

" ' ' ' ” Sondemusg.
h Gen uber d1e Stmmbandscllwmgungen ,

augg’g'ilggfrrisgggexff Preuss. Akcwl. d. Wzssensch., Phys.-Math. KL, 1935,

XXI, 17, Abb. 6, 28, Abb. 8, 1.
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z e i t i g Kehlkopfwand- und Luftschwingungen aufgenommen,‘
Die ersteren wurden mit dem Riegger-Mikrophon und die
letzteren mit dem Sefl-Wikrophon aufgenommen. Da die,
Schwingungszahl des Grundtons der gehaltenen Vokale ca.

.144 Hz (d0) war, so erstreckten sich die Klanganalysen Von
3O Teiltonen bis zur Schwingungszahl 4320 Hz (ois5), welche
der 30. Teilton hat. Wenn somit meine Voraussetzung, dass
die Eigenfrequenz des Kl—Raums durchschnittlich ca. 3400 Hz
ist, stichhaltig Ware, mfisste bei der Klanganalyse der beiden.
Kurven das deutliche Reso'nanzmaximum in irgendeinem von
den h6chsten Teilténen zum Vorschein kommen, deren Schwin—
gungszahl ungefahr in der Nahe von 3400 Hz liegt. Man
hat schon im voraus vermuten konnen, dass die Kl-Resonanz
in den K e h 1 k 0 p f k 1 a n g e n deutlicher zum Ausdruck
kommen mfisse als in den Luftklangen. Denn der Lei-
tungsweg der Eigenschwingungen des - Kl-Raums zu der
Membran des Wandmikrophons ist ja ausserst kurz. Die Kehl- ..
kopfwand- und Luftklang—Spektren der analysierten a— und
i-Vokale beweisen auchdie Richtigkeit dieser Vermutung. In
den Kehlkopfklangspek’oren der beiden Vokale taucht in dem
hoheren Teiltongebiet plotzlich ein alleinstehendes, ziemlich
starkes Maximum auf und zwar in beiden Fallen im 26. Teil—
ton, der 3744 Hz hat.~Diese .Frequenzzahl stimmt Wieder gut
mit den schon erWahnten, vom oberen Kehlraum herrfihrenden
Eigenfrequenzen fiberein. Auch bei den Lufbklangspektren
bildet sich in demselben 26. Teflton bei beiden Vokalen dasselbe
Maximum, das jedoch nicht mehr allein massgebend fur das
hohere Frequenzgebiet dieser Spektren ist. _

Etwa 800 Hz oberhalb des Kl-Maximums befindet sich ein
seiner Intensitat nach hohere Maximum, dessen Schwingungs— "
zahlgebiet in den fraglichen Spektren 4100~4900, DW. 4340 Hz
(11) ist. Ich vermute, dass dieses Maximumgebiet dem kleinen
Raum entspricht, welcher sich zwischen der Zungenwurzel
und dem oberen Teil des Kehldeckels bildet, d. h. dem Sinus
glossoepiglotticus. Weil diesen Raum das Ligamentum glossoegpi- _'j-¥
glotticum in zwei gleichgrosse Teile (Valleculae) teilt, kann
man annehmen, dass somit zwei gleich, einander verstarkende
Resonanzgebiete entstehen. Ihrem Volumen nach sind die
Vallekulen mehr als doppelt kleiner als der Kl-Raum, weshalb
man ffir wahrscheinJich halten kann, dass das fragliche Maximum-
,gebiet von den Eigenschwingungen der Vallekulen stammt.

Dem Resonanzgebiet der Vallekulenraume folgt das Maxi—
mumgebiet (K2), dessen Entstehen ich aus den Eigenschwm—
gungen des mittleren Kehlkopfraumes erklare. Dessen Schwin- "
gungszahlgebiet ist laut den fraglichen Spektren 5200-5800,
DW. 5520 Hz (13). Wenn es sich um Flfistern handelt, meine
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ich mit dem Kz-Raum den Luftraum, der von der Knorpelritze
(Glottis intercartilaginea) gebildet Wird, und zugleich die Spalte,
die von den hinteren Teilen der (unmittelbar oberhalb derselben
gelegenen) Taschenlippen gebildet Wird. Wenn hingegen die
Bede vom Sprechen oder Singen ist, so bildet das Ventriculum
Morgagm} den KZ—Raum, der beim Flustern fehlt, indem die
Taschenlippen gegen die Stimmlippen driicken (1). W. TRENDE—
LENBURG (2) schatzt das Volumen vom Ventriculum Morgagni
auf 1/2-1 cm3. Der beim Flfistern entstehende KZ-Raum ist
Vielleicht etwas kleiner. Darauf weist der Umstand bin, dass

‘das Kz-Maximum beim Flfistern durchschnittlich héher als
beim Singen liegt. Im Vergleich zum Volumen der Vallekulen-
raume ist der Kg-Raum durchaus kleiner, weshalb man anneh—
men kann, dass das fragliche Maximum gerade durch die
Eigenschwingungen des mittleren Kehh'aums entsteht. ‘

Das allerhochste Maximum in den zu behandelnden Spektren
ist das, dessen Frequenzgebiet 6800-7900, Dw. 7530 Hz (8) ist.
Meiner Ansicht nach ist es wahrscheinlich, dass es durch' die
Eigenschwingungen der ganz kleinen Sinus piriformis-Raume
zustande kommt. Diese Raume sind namlich (in'einem normalen
Kehlkopf) ihrem Volumen nach gewohnlich kleiner als die
Kz—Raume, und gerade auch dann, wemi die Phonation vor sich
geht. Dann ist namlich der Sinus pmiformis etwas enger als bei
der Ruhelage (3). Ausserdem kann die eine Raumhalfte durch
die Speichelffillung kleiner werden'als die andere, wodurch zwei
verschiedene Resonanztone entstehen. Auf diesen Umstand
weisen auch die Spektren der gesungenen Vokale hin. Wenn man
ausserdem in Betracht zieht, dass es weder im Kehlkopf noch
im Ansatzrohr irgend welche andere kleine Raume gibt, so

_ stiitzt auch dieser Umstand seinerseits mei’ne Annahme.
Die Eigentonhohen der kleinsten Raume des Ansatzrohres

(der V—, Kz- und P-Raume) konnen aber erst durch besondere
Kehlkopfklangversuche mit Hilfe von Kehlkopfpraparaten exakt

. bestimmt werden, wobei man die verschiedenen Raume des
Kehlkopfes nach Belieben fullen, bzw. entfernen und die jeweils
entspreehenden Luftklange aufnehmen und analysieren kann.
Hofientlioh konnen schon in der nachsten Zukunft dergleichen

(1) Diesen Unterschied zwischen Fli‘istern [und Singen (bzw. Halten)
kann man deutlich bemerken, wenn man die Schattengebiete miteinander
vergleicht, die auf den Rontgenbildern der gefliisterten und gesungenen
(bzw. gehaltenen) Laute in der Nahe der Stimmlippen auftreten.

(2) W. TRENDELENBU‘RG, ,,Physiologisehe Untersuehimgen fiber die
Stimmklangbildung”, Sonderausgabe ems d. Sitzimgsbpr. d. Preuss. Ak.
Cl. Wiss., Phys.-Math. KL, 1935, XXXI, 14.

(3) R. W'ALDAH‘EL, ,,Methodik der Rontgenuntersuchung des Kehl-
kopfes”, Fortschritte emf d. Gebiete d. Rantgenstmhlen, Erganzungsband 53,
1938, SO.
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Versuohe angestellt werden, deren Ergebnisse ein bestirnmteres ,,
Wort in dem fraglichen Problem sagen Wiirden.

_ 6_4. Miss URSU’LA FEYER (Berlin) : Synkope uml Apokope in ~
etmgm nordwestcleutschen Mundarten ales norclniedersdchs-ischen
Raumes.

Bekanntlich sind in manchen Gruppen des Nordniedersach
s1sohen infolge des Schwundes von unbetontem Auslauts-e
.aueh von e der Endung, soweit es vor Sonoren stand, die lancer; ‘
Yokale zur Ueberl'ange gedehnt worden, wenn sie vor ursprfiznor 'V
llch sth. Verschluss- oder Engenlauten standen, oder die Endurfa ,
Ihnen unnnttelbar folgte. S0 entsteht aus mnd. dage (Tag-e?
mundartliches dox; aus mnd. bedrege (betriige) ein bédreng; f
aus mnd. kéie (Kiihe) ein kan. Die Ueberlan una b t '
Langvokale, Diphthonge und in manchen fiaa? adolilfidffaelrsi:
Kurzvokale, d1e vor alter g—Geminata standen : Innd. egge
{Egg-age) > sxx. Bei der gleichen Synkope oder Apokope zeioren
Jedoch kurzer Vokal + Nasal + sth. Konsonanz sowie kufzer
Vokal + geminiertem Nasal Kijrze cles Vokals und La ‘
des Nasals : aus. mnd. danne (Tanne) wird dann; 31135331;
-ende (Ende) ein 8111; u. s. W. Die gleiche Dehnun erf"h t d
Nasal auch naoh langem Vokal 2 blo 011l. (Blume) <g mud. £16m:

Die beiden eben besohriebenen Phanomene hat man mit dem ’
Schwunde des Endungs-e in Verbindung gebraoht, etwa folgen—
dermassen : Folgt der Stammsilbe ein sth. Konsonant, so Wird ’
‘si'e nach Verlust‘der Endungs-e gedehnt; es tritt Morenersatz
em. Entweder Wl‘rd der Vokal gedehnt oder -— bei Nasalen ~
der Konsonant. CONSTANTIN NGRRENBERG, der als erster die
Gesetze der zirkumflektierten Betonun ‘ ' ' '. g der rhelmschen M . ~
darstellte, hat un Anz. 13, 384 ff. die Ueberl'angen des 1:3. _> .1
zum_Yergleich herangezogen. Ausschlaggebend dafiir war die
Veremigung von Zweigipfligkeit der Stammsilbe mit der~Apo-
kope, ,,obW0h1 im Mecklenburgischen der Rumpf seine musi- ’ '5; 2":
kah'sche und expiratorische Einheitlichkeit behalt ; andererseits
bekqnimen seine Sonpre einen quantitativen Zuwachs, der im -
Rhelmschen Vmcht emtritt und die Ausdriicke Konsonanten—
verdoppelung 11nd Ersatzdehnung rechtfertigt”. Tatsachlich ist i
die ,,Zirkumflektion” der Ueberlangen auf nd. Gebiet konstatiert
worden, besonders von TH. RABELER in seinen Mundarten des

, Kreises Bleakede.
_Indem man den _zirkmnflektierten Vokal musikalisoh in '

emen Haupt- und emen Nebenton zerlegte, expiratorisch in "
Haupt- und Nebeniktus, suchte man die Erklarung dafiir im
Schwunde der folgenden Silbe, indem nun die allein iibrig gee ,
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bliebene Silbe die einstige Alizent— und Melodieabstufung in

sich zu vereinen schien. .
FRINGS hat dam in seiner Untersuchung fiber Die rheinische

Akzentm'emmg die Verbaltnisse ffir das Rheinische geklart,‘indem

er die Bedeutung der Druckverhaltnjsse herausstellte : Die

Energie des Vokaleinsatzes bedinge Vielmehr ein Erschlaffen

des Druckes und des Expirationsstromes, und namentlich damit

auch ,,die zeitliche Reduktion der Konsonanz Wie namentlich

de1' ihr folgenden Silben”, also Synkope und Apokope. Daneben

lau'ft im Rheinisohen ein anderer Intonationstypus : eine mit

' Ueberlange verbundene Zweigipfligkeit.
Die Fringsschen Untersuchungen legen es nahe, auch im nd.

Sprachgebiet die Dehnungsverhaltnisse nicht fiber einen Kamm

‘ zu scheren. Die von RABELER und auch BREMER (Nd. Jb. 53, 1 ff.)

2. T. experimentell bewiesene, z. T. nur akustisch konstatierte

Zweigipfligkeit fehlt z. B. in der Mundart von Burg in Dith-

marschen, deren Quantitatsverha‘ltnisse von STAMMERJOHANN

(Zeitschrifi filr dtsche Mam. 1914) sehr sorgf'altig, auch experi-

mentell, untersucht wurden (Vgl. besonders S. ’72 ff.).

Die gleiche Eigenschaft, namh'ch ‘iiberwiegend ebene Intona-

tion mit leichter Senkung gegen das Silbenende hin (1/2 Ton ——

eine Sekunde etwa) zeigen die Maa., auf die ich jetzt zu

sprechen komme. Es‘sind gewisse hannéversche Maa. i111 Kreise

Verden.
Verfolgt man im Sprachatlas die Apokopierungslinie in der

Bremer Gegend, so findet man das Wesergebiet von der Mfin-

dung der Aller in die Weser abWarts innerhalb des Apokope-

gebietes; doch gruppieren sich um Bremen in dichter Masse

eine Reihe von Maa., die das Endungs—e bewahrt haben. Ge-

naueres Studium mehrerer dieser Maa. hat gezeigt, dass sie

—~ mit einigen Ausnahmen, W0 Apokope naohgewiesen werden

kann —- unter den bekannten Bedingungen Ueberlange zeigen,

obwohl nioht apokopiert, WOhl aber synkopiert wurde. Ich

habe einstweilen nur die Ma. von Baden genauer untersuchen

kénnen. Die quantitative Analyse, die aufgrund der Abschrei—

bung der Schallplatte LA 1449 (Institut fiir Lautforschung,
Berlin) im Deutschen Sprachamhiv, Berlin — Buch vorgenommen

wurde, ergab drei - stufige Quantitat. Ueberlange tritt auf :

I. Vor sth. Konsonanz und folgender Silbe.

1. bei den mundartlichen Vertretern der wg. Langen 11nd

Diphthonge und den durch Tondehnung entstandenen : myxze
(Mause); ouxge (Auge) ; hands (Heide) ; vsnge (Wege).

2. bei alten Kfirzen vor geminiertem g : ryzge (Riicken);

plazgn (Heidsode).

3. bei alten 'Kiirzen vor geminierter Liquida oder Liquida
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