
420 URSULA FEYER

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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+ Konsonant (bei Synkope) :
- (aber kyle [Kalte]).

(In der 1. sg. pras. und prat. zeigt das Verbum Apoliope :
j‘uxf [schiebe]). -

Die Ueberlange fehlt in folgenden Fallen :

1. Wenn intervokalisches -d— geschwunden ist : rile (ich reite)
lya (Leute) ; I'LSD. (reiten).

2 Wenn Liquida oder Liquida + sth.'Konsonanz auf langen
Vokal oder Diphthongen folgt : stsIaln (stehlen); aber b81111].
(Ballen); herle (ganze) ; aber haxllfie (Seite).

3. lWenn die Wurzel auf Nasal ausgeht, der auch aus alter
Gemmata oder der Verbindung Nasal + sth. Konsonanz ent-

gszlln (gelten); grzll (scln‘ie)

standen sein kann : bmn- (ich binde)‘; kAomm (ich komme). '
Es bleibt die Quantitat des Wurzelvokals, der Nasal Wird

Eerct'loppelt, wobei der 2. silbisch Wird und musikaliseh tiefer
eg .
lm grossen und ganzen bietet also die Mundart Ueberl‘ange

be1 bewahrtem Endungs—e. Diese Tatsache legt eine neue Auf—
fassung von der Entstehung der Ueberlangen nahe, die meines "-
Wissens zuerst Prof. C. BOROELING, Hamburg, bei einem Vortrag
in der Phonetisehen Gesellsehaft in Berlin kurz angedeutet hat.
Da ich den bisher noeh nieht untersuehten Maa. eine ausfiihrliche
Studie gewidmet habe, mochte ich den Gedanken weiter aus-
ffiliren. Synkope und Apokope sind grundsatzlich fernzuhalten
bei der Erklarung der Ueberlangen. Synkope und Apokope
betrefien in der geeigneten Situation die Worter ohne Riicksicht
auf den Charakter des wurzelschliessenden Konsonanten. Die
Ueberlange ist dagegen gebunden an eine bestimmte, oben
geschilderte Art der Wurzelvokalbegrenzung, indem diese unter
allen Umstanden stimmhaft sein muss. D. h. Die Ueberl‘ange
1st 111 erster Linie eine Frage des losen Silbenanschlusses, der vor
emem bestimmten sth. Beginn der nachsten Silbe seine giin-
stlgsten Bedingungen findet‘ Die experimentelle. Bestatigung
dafiir werde ich demn'achst an anderer Stelle verofientlichen.
Lautstarkemessungen, die ich allerdings bisher nur in geringer
Zahl vornehmen konnte, zeigen in der Ueberlange betrachth'ehe
Starkeabnahme gegenfiber der Lange vor stl. Konsonanz
(verke Woche gegen vsnge Wege).

Sondiert man das Material unter diesem Gesichtspunkt, so
lasst es sich zwanglos anordnen. Der sth. Konsonant oder der'
Vokal nach dem Stammsilbenvokal hat Ueberlangung begiin-
stigt, selbst wenn dieser urspriinglieh kurz war, (bryxge <
brugge). Vor Vokal hat die mit der Ueberlangung verbundene
Schwachung des Expirationsstromes das Endungs-e aufgesogen,
(Typus rum < rauwe), Wahrend die Apokope in der 1. pers.
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pras. und prat. wahrscheinlich auf sprachgeographischer Grund-
lage zu begreifen ist. Der erste der Falle erh‘alt eine Stiitze durch

das Verhalten der Adjektiv—Flexion,’ die einsilbiges lefi (lieb)

neben zweisilbigem 'lenpa (liebe) bietet und so in allen ent-

sprechenden Fallen. Die Liquiden und Nasale nehmen eine
besondere Stellung ein; namentlich die ortlichen Verschieden-

heiten in der Behandlung der Nasale (bmn = binde neben

bran = binden, die in bmn :2 binde mid binden (Fries. Wede) und

bmn = binde .und binden (Baden/Bremen) zusammengeworfen

werden, legen eine fiachenstatistische Aufnahme des Tatbe-

standes nahe. Ieh vermag diese Falle nicht einzuordnen, ebenso

wenig ‘1Wie das Fehlen der Ueberlange bei geschwundenem —d—,

wobei aber immer —e erscheint. Ich m'o chte nur noch die Behand-

lung des langen Stammsilbenvokals vor folgendem -1n heran-

ziehen, Typus befsraln. Hier wurde -1— durch losen Anschluss so

stark isoliert, dass es infolge seiner Sonoritat aus sich heraus

eine neue Silbe entwickelte ; 4213- in befereln ist also eine andere

Konsequenz des losen Anschlusses, und ich mochte abschliessend

an eine Feststellung ‘SEELMANNS erinnern, der im Nd. Jb. 60, 61,

S. 7 if. auf Formen in der Prenzlauer Gegend hinweist : bom

(Baum), aber boem (Baume), veadk (Wadeke) u. s. W. Er sieht

in ihnen im Anscbluss an SIEVERS und WREDE Formen mit

einem Apokope—a, das sich an den Stammvokal angeschlossen

hatte und so erhalten blieb, also sozusagen eine Vorstufe der

Ueberlange und namentlieh der zirkumflektierten Ueberlange.

Gehen Wir aber von dem lookeren Silbenansehluss aus, so

kénnen Wir die hannoverschen Ueberlangen ohne Apokope

ebensogut begreifen Wie die uckermarkischen Diphthonge;

beide sind Konsequenzen des losen Silbenschlusses, der bei

ebener Tonmelodie fiberwiegend zur Ueberlange fiihrte, bei

starkerem Absinken,.das —e entstehen liess, das seinerseits als

Vorstufe der meeklenburgischen Ueberl’angen angesehen werden
mag und deren .,,Zweigipfligkeit” bedingt haben konnte. Syn-
kope und Apokope' aber sind entweder an die Mundart von

aussen her herangetreten und fiberhaupt von den Ueberlangen

zu trennen, oder sie sind in den Fallen des losen Anschlusses

entstanden, indem der Expirationsstrom nach der Schwachung,

die er durch die Ueberdehnung erfahren hatte, ausserstande

war, eine vokalhaltige Nebensflbe zu bilden, wobei die konsona‘nt~

haltige Nebensilbe zuerst angegrifien wurde (Synkope) : vsrxga,

vangn.

Abkijrzungen : Maa == Mundalten ; sth. = stimmhaft ; stl. = stimmlos ;

A112,. = Anzeiger ffir Deutsches Altertum ; Nd. Jb. = Néederdeutsches

Jah’rbuch. — ‘


