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d’une legon mais les eleves sont tenus cle preparer eux-memes
la lecture de leur' texte a la maison, et comme cette lecture

constitue une forme de l’interrogation orale, les éléves y con—
sacrent 1e meme efi'ort qu’a une traduction, une version ou
11’importe quel autre genre d’exercice. C’est vous dire que l’al—
phabet de l’A. P. I. a obtenu droit de cité dans nos écoles.

Mais l’initiative principale des autorités scolaires a été, dans
le domaine de la prononciation des langues étrangeres, l’intro—
duction, il y a deux ans, d’un cours préparatoire de phonétique

scientifique a l’intention des futurs philologues. Ce cours, d’une
année, se place apres le baccalauréat, apres 1a classe de premiere.
C’est une année d’études intermédiaire entre l’enseignement
moyen et l’université et compte aux étudiants pour une année
d’université. Il s’agit de donner une base certaine a l’étude de
la linguistique générale et de rendre les futurs professeurs de
langues modernes capables d’enseigner la prononciation de leur
langue d’adoption d’une fagon plus méthodique et plus
attrayante. On a pu croire que pareil enseignement concerne
plutét l’université, a quoi i1 y a lieu de répondre d’abord que

mon pays n’a pas d’université proprement dite, et puis, les
universités elles-mémes ne donnent pas généralenient cette vue
d’ensemble propédeutique sur toute la matiere. A Luxembourg
nous nous servons, dans ce cours, de la Petite Phonétique com—

pare’e de M. PAUL PASSY. J’ai d’ailleurs noté ce detail qu’au
Chili 1e cours de phonétique générale de l’Institut Pédagogique,

pépiniere des futurs professeurs de langues vivantes, est, depuis
bon nombre d’années, basé sur le meme manuel.

Pour les candidats-professeurs d’anglais n’ayant pas suivi

ce cours nouveau, les autorités scolaires avaient envisage un
cours d’entrainement auditif et articulatoire de quelques mois
a titre de complement a leur stage pratique. Ainsi tout sera fait

pour enseigner aux jeunes Luxembourgeois une prononciation

des langues étrangeres qui ne soit pas trop en désaccord avec

la prononciation de ceux dont chacune de ces langues est la
langue maternelle. Nous voulons, natureflement, ensei'gner la
vérité linguistique, mais n0us apprécions tout autant la sym:

pathie qui nait entre des hommes de nationalités difiérentes s1
chacun s’eflorce de malmener le moins possible la langue, et

partant l’ame, de son interlocuteur. ‘
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FRIDAY, 22 JULY. AFTERNOON .

SECOND SESSION ,,PHONETICS OF PARTICULAR LANGUAGES”

Chairman : Dr. L. KAISER.

66. Dr. MAX BATHE (Ueplingen) : Beruht die Volcalisierzmg
inlautender mncl. V, g, (1 im Altmdrkischen cmf flamingischem
(miederlc'mdischem) Einfluss?

Durch die Landesstelle fiir Flurnamenforschung in der Pro-
vvinz Sachsen _Werden die Flurnamen ihres Arbeitsgebietes laut-
getreu aufgenommen, erganzt und Wissenschaftlich bearbeitet.
Die Befragung der Altmark konnte bis jetzt nahezu vollendet
werden; sie ermoglichte auch die Aufnahme der Verbreitung
einiger Wortbeispiele, deren Kenntnis fur die Mundartenfor-
schung notwendig ist. Die Altmark nimmt mit der von ihnen
vertretenen Lauterscheinung eine besondere Stellung ein, sie
hat dadurch in ihrer Osthalfte eine Sondermundart ausgebildet.
Die genaue Umgrenzung dieser Mundart war bisher nicht be-
kannt, jedoch zeigt die Karte, dass die Benennung ,,Rhinower
Mundart” nicht zutreffend ist. Dass durch diese Aufnahme indes
fiber den Sprachvorgang Vollig Klarheit gewonnen werden
konnte, hat.sich nicht erreichen lassen, es Wird daher noch eine
eingehende Untersuchung notig sein.

Der Geltungsbereich der Mundart Wird durch die Karte in
grossen Ziigen' Wiedergegeben. Wenn trotz vereinfachter Dar-
stellung im einzelnen das Nebeneinander der Grenzlinien der
drei Erscheinungen zunachst zu einer verwirrenden Fulle und
scheinbaren Unfibersichtlichkeit fiihrt, so lehrt doch eingehende
Betrachtung, dass die Verbreitungsraume zwar keine Kon~
gruenz, wohl aber eine gewisse Verwandtschaft aufweisen. So
lasst sich ein Kerngebiet erkennen, in dem sich der Wandel
am reinsten zeigt, .ringsherum lagern sich Vorfelder mit aus-
gleichenden Formen, fremden Entwicklungen oder Neubil-
dungen. Der Elbstrom teilt in nord—siidlicher Richtung den
Kern in zwei gleiche Halften. .Die engere Zusammengehorigkeit
der —v—-und -g-Formen ist sicher abzulesen, das ~cl- steht etwas
abseits.

Die Behandlung des mnd. —g-, gleichviel welcher Herkunft:
erklart'das Beispiel ,,Wagen”. Die Formen des Sfidwestens
haben 3 und leicht getriibtes (Borde-)CZ, es handelt sich ver-
mutlich um jiingere Neubildungen. Im Nordwesten ist das a
zu g: getriibt, die Endung —en assimilierte sich zu y nach der
meist nicht melar gesprochenen Media. Im Sfidwesten ist Schwuncl
eingetreten, wobei ein helles langes ax entstand : mm. Das Gebiet
hat in jiingerer'Zeit den Elbrand verloren, stosst aber heute
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raumgewimiend gegen das Kerngebiet der Vokalisierung vor.
Hier ist das -g— zu u geworden, W'aLhrend das a eine leichte Trii-

Voka/isierung mn‘d “v; gad—
zu_ ”(h/)9 fr]; 1

MaBstab- L
l u- n u .1.- Nm ‘1:

in der '

Osfa/tmark
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ragen reliktartig in den Kreis Osterburg hinein. Die sich da»
zwischen und auch sonst am Westrand findenden Formen vaxgzm,
1712:3971, mm, mum, warms/9n, vgxu, vgxan, vgxn, im kennzeichnen
sich deutlich als Kreuzungen— und Uebergangserscheinungen zu
den Nachbargebieten. Die eigenartige Ausbreitung der Reh'kt-
gebiete macht gewiss, dass der Kreis Osterburg, der heute nur
Vorfeld ist, ursprfingh'ch alter Vokalisierungsboden war. Des
Ausgleichsgebiet 1m nérdlichen Kreise Wolmirstedt tr'algt haupt—
sichlich die Formen mit 9:,111e1'11igen Dérfern ist sogar das aus-
lautende —n geschwunden.

Der VVagen-Verbreitung entsprechen mit 1111 einzehlen anders
gelagerten Ausdehnungen die aus dem Bestande der alten
Mundart V011 Grossmangelsdorf ausgewéhlten, heute aber durch
Sehwundformen ersetzten Beispiele mit a: : de dam die Tage,
banm mud. boge 111. Bogen, dram mnd. drage f. Trage (ger‘aLt),
Elam mnd. slage f. Schlage (hammer), ferner haxgal, hazul mnd.
hagel Hegel, mam mager, maxut mud. maget Magd, faml

-n1nd. vogel, vagel m. Vogel Nach 6 und '11 ergeben sieh om
mud. 6ge 11. Auge, lozu mnd. lagerf. Lauge, zum mnd. sugen
saugen. Vor l namentlich ist die Vokalisierung nicht véflig
durchgeffihrt, es tritt w auf, hétufig mit ,u-Vorschlag : neben
faml (s. o.) faxuwal, faxwal Voge1.Nach hellem Vokal wurde Voka—
lisierung zu i bewirkt Oder es blieb der Halbvokal 7' in mehr
Oder weniger schwacher Auspréigung : Nach i entstand Assimi-
lation : krim n111d. krigen kriegen, étiz mnd. stige 111. pl. Steige,
§wim swigen st. V. Schweigen; nach e‘ verflfichtigten sich i
Oder 7', erhielten sich besonders vor l : drezm mnd. drégen trfigen,
flew" 11111d. vlége sw. f. F1iege,texjal mud. tégel Ziegel ; tonlanges
gwurde zu fiberweitem d ; vdxi mnd. wege Wege, §tdxi mnd. stage
f. Stege (Dorfausfahrt), fc‘zxin mnd. vegen fegen, flc‘ixjal mud.
vlege1(e) Dresehflegel; 1151011 0'2 : 26m mud. sogen SW. v. séugen,
nach tonlangem (3’ : flg‘izjel mnd. Vlogel Flfigel, clg’xm 11111c1. dogen
taugen. ~lg- und -7~g— zeitigten ebenfalls i : fgli'n folgen, vgrin
n111d.‘W0rgen SW. v. Wfirgen.

Der -g-> 1}, j—Verbreitung ist in grossen Zfigen sehr ahnlich
die Vokalisierung des -v—. Es erscheint als u bezvv. halbvokah'sch
vor Z als w. Das Kerngebiet, aufgeschlossen durch das Beispiel
axunt Abend, dem h‘alufig -a,nm Ofen zur Seite tritt, reicht Wieder
VOIl Stendal bis Rhinow ; stark verkleinert 1st aber das Schwund-
gebiet, das durch die hd. Mischformen azmt und 02mm V0111 Sfiden
her verengt ist. Dass es wenigstens bis an da.s Zerbstische reichte

bung zeigt. In der Férbung unterscheidet es sich wesentlich
von dem Bérde-d, in der Schreibung Wurde es nicht berfick—
-sichtigt. Geschlossen erstreckt sich das Gebiet der Vokaljsierung
etwa. V011 Stendal bis Rhinow, einige Inseln und Halbinsehl

und damit dem vam-Gebiet r'alumlich gleich gewesen ist, beweisen
die Flurnamen he: Héfe und Icaxla Kabel. Dem Trfimmerfeld
,,Wagen” 1m Kreise Osterburg entspricht hier eine Uebergangs—
verbreitung, bei der die Spirans nach getriibtem g: steht : gxwant,
gzwanr I111 Westen der Altmark hat die Media, wie beim —g—,
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Endungsangleichung bewirkt ; sie selbst Wird unterdriiekt. Das
vokalisierte Gebiet Wird auf allen Seiten angegriffen. Nach den
Beispielen mnd. avent, mnd. aven, oven richten sich alle -v-,
sie wurden zu u, nach @ mehr 0 oder g. Somit bieten sich dar :
nach f : m'xu mnd. rive f. Reibe, éixu mnd. schive f. Scheibe, blizzm
mnd. bliven bleiben; nach é‘ : brexu mnd. breve m. pl., Briefe,
ja-exu mnd. gréve f. Griebe ; nach tonlangem e : non mnd. beven I;
beben, zgxo mnd. seve n. S1eb; nach tonlangem ('3' : ham Hofe, H
hdzwel, hdml mnd. hovel m. Hiigel ; nach a odero : baxun boven,
baven oben, amt mnd. ovet, avet 11., kanm mnd. kove(n), kave(n)
Koben, kaxwal, kaml mnd. kavele f. Kabel; nach 6‘1, 62 und deren
Umlaut : hom mnd. hove Hufe, jroxumnd.'gr6ve Grube, lb'nm
mnd. loven glauben, 'rb'xu mnd. r6ve Rfibe ; nach 72 Assimilation :
émx mnd. schrfive f. Schraube f., du: mnd. dfive f. Taube.
-l'u— und 4‘22— ergaben ebenfalls u : elu mnd. Elve Elbe,.tw§lu
zwolf, halu mnd. halve halbe, dm mnd. erve n. Erbe, kam
Korbe, jam Garbe, m’lm mnd. narewe Narbe, Etdmn mnd.
sterven sterben.

Die cZ—Vokalisierung liess in sich keine engere Unterscheidung
zu. Einige Restformen im Kreise Jerichow I (Burg) machen
aber gewiss, dass die j-Formen aus diesem Gebiet verdrangt
worden sind. Die Grenzlinie erinnert an die -v-Linie. Zu dem
Beispiel lnan, lgzin mnd. laden stimmen die meisten der
iibrigen Formen : Assimilation des entstandenen 7' an vorher-
gehendes 6 : m'x mnd. Wide f. Weide, s’m'm mnd. striden streiten ;
Erhaltung als i und oft Schwund nach é : bezin mnd. béden
bieten, hezi mnd. héde f. Hede ; i nach tonlangem e : pain} Fade,
étc’bxi mnd. stede f. Statte, §mdri mnd. smede f. Schmiede, bmxja,
brdxi (bret n.) Bretter, vc‘izja Wetter, 117' nach d, a, o : brgxi mnd.
brade Braten, mgn’ mnd. made f. Made, Epgxi mnd. spade Spaten;
i nach 6 : roxi mnd. rode Rute, blozin bluten, bro‘rm mnd. broden
briiten ; 75, 9' nach u : luxja, lun' lude laut, i nach ii : hm Leute,
Z1; ML l'auten ; 71: : nach e71 :vdz'x mnd. weide f. Weide, had: : mnd. heide
Heide. In dem vam- und- amt-Gebiet (Schwund) sind Ii undj
nach 71, e, d Wieder ausgefallen.

Das Gesamtbild der Mundart Wird durch diese Laute so eigen-
artig, dass man auch an eine besondere Entstehung denken s:~’~
mochte. Der Schwund von -'v- und -g- wurde ebenso wie die
Vokalisierung des d zu 7' schon von BREMER in seiner Ethno-
graphie auf niederfrankische Besiedlung zuriickgefiihrt, neuer-
dings ist sogar die Vokalisierung in direkten Zusammenhang
mit niederlandischen Lautvorg‘alngen gebracht worden, O. KAR-
STADT, ,,Die Mundart des Landes Jerichow”, Mgdbg. Montags-
blatt, Nr. 29, 1934. Das fiihrt zu der Frage, wie kommt man zu

einer solchen Annahme’é Was hat das Nfittelelbgebiet mit Nie-
derlandern zu tun? Denn genaue Lautiibereinstimmungen brau—
Chen noeh niehts zu beweisen. '
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Nun lehrt uns aber die volkskundliche Forschung, dass beim

Ueberschreiten der Elbe durch das deutsche Vollistum im

12. J11. niedersachsische Siedler fiber die Unterelbe gegangen

sind; denn volkskundliche Eigenarten (Hausbau) und Sprache

stimmen zu beiden Seiten des Stromes iiberein. An der Mittelelbe

zeigt sich aber ein starker Unterschied zwischen den Stammen

und zwar so, dass die Altmark im Wesentlichen sprachlich mit

dem Osten zusammenhangt. Diese Verschiedenheit ist nicht

etwa nur aus jiingerer Entvvicklung heraus zu begreifen, sondern

hat ihren Ursprung schon in den Besiedlungsverh'altnissen ge-

_nommen. Der Siedlerschub aus den benachbarten Altlands-

.gebieten ist nicht allein massgebend gewesen; es miissen auch

andere Siedler eingewandert sein.
Aller Ueberlieferung nach stammen diese Siedler aus dem

niederfrankischen Gebiet. Sie werden geschichtlich als Flandrer,

Flamingen, Hollander, Seelander, Manner vom Rhein, aus

Utrecht bezeichnet. Ihre volkstiimliche Benennung ist mehr

Flamingen gewesen ; daran erinnern noch ”Flaming”, ,,Flamisch

Stocken” 14. Jh., ,,Fl§.1nische Elbseite”, der Altmark gegeniiber

gelegen, auch der schlagwortartige Ausdruck ,,flamischer Kerl”,

der weiter verbreitet war und ganz besonders das Ansehen und

die Bedeutung Flanderns im Osten erkennen lasst. Die mittel-

alterliche Benennung moge auch heute noch die Berechtigung

geben, dass man die Siedler als Flaminger bezeichnet.

Miindliche Ueberlieferungvon Kolonisation durch Flaminger

liegt mehrfach bei Orten vor, die sonst keine Spuren aufweisen.

Sicher sind immer urkundliche Erwahnungen, sie lassen er-

schliessen, wie grossartig und weitraumig die Ansiedlung war.

Rechnet man zwar die Zahl der Erwahnungen, so lionnte der

Einwand erhoben werden, dass sie fiir das grosse Gebiet nicht

geniige. Bedenkt man aber, dass in den Ansetzungsurkunden

fast nur Flaminger genannt werden, so Wiirde dieser Umstand

allein zur Aussage ausreichen, abgesehen von der Erwagung,

dass nur ein Bruchteil von Urkunden auf uns gekommen ist.

Die Nachrichten der Chronisten sind nicht eindeutig. Die Glosse

zum Sachsenspiegel kennt neben den Einwanderern vom Rheine

auch solche von Schwaben. Seelmann verbindet beides und

sieht in Schwaben mit Recht den Schwabengau, das Heimatland

Albrechts des Baren. Diese Landschaft ist aber zu klein, als

dass von ihr die Besiedlung des grossen, menschenarmen Mittel—

elbraumes hatte durchgeffihrt werden konnen. Die fiberschiis-

sigen Volkskrafte des sachsisohen Naohbarlandes wusste Heinrich

der Lowe unterzubringen, vielleicht darf man aber auch hier

die Abneigung der Sachsen gegen Albrecht in Ansatz bringen.

Helmold von Bosau sah nur den Flamingerzug und fibersteigerte

wohl etwas sein Ausmass; dennoch ist seine Kenntnis vom
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Lande und den Verlialtnissen so, class er Glauben verdient'
Er 11ebt deutlich hervor, class ausser den Landen Brandenbur
11nd Havelberg auch die Altmark, und zwar das Land 6stlich 1*
cler Jeetze bis zur Elbe V011 den Anktinnnlingen in Kultur ger
110mmen wurde. Hier muss aber eingeschaltet werden, dass die
'Altmark, Wie aus den Gau- und Ortsnamen hervorgeht, V011
jeher germanisches Siedhingsland gewesen 1st. Eine Ueber-..
fremdung vermochte nur teilweise Platz zu geWinnen. Wily
mfissen also clenken, dass der flamingsche Siedlerstrom mit
altheimischem Stammestum zusammen’craf und class eine Ver—
mischung stattfand.

Rechtskundliche Untersuchungen stehen fiir das ’Grebiet an -
der mittleren Elbe noch aus, gewiss Wfirden sie wer‘bvolle Auf-
schlfisse geben konnen. Verhaltnism‘assig wenig 1st nach dem
bisherigen Stande der Forschung aus den Ortsnamen zu er-
kennen. Dass so wenig Namengleichungen vorhanden sind, hat
seinen Grund darin, dass die Siedler eine fertige Ortsbenennung
vorfanden. Als Ausnahmelandschaft 1st dabei die Wische anzu-
sehen, 'WO infolge V011 Rodung und Entwasserung neuer Sied-
lungsboden entstand. Bei der Anlage der neuen Siedlungen
wurden denn auch Ortsnamen fiber’oragen, und so weisen Lichter-
felde und VVfist-Paris auf Flandem, Wfist~Muntenack auf Siid~ _ .
brabant und Schaflun und Wfist—Kamerick auf das Grebiet
der Rheinmfindungen. Anders sind die bekannten Namen Alien,
Koln an der Spree, Frankfurt und Vielleicht Kemberg zu heur-
teilen; ihre Uebertragung beweist nichts ffir die Ansiedlung,
sondern kfindet von dem programmatischen VVollen der Landes— '
ffirsten.

Zu sicheren Hinweisen hat die Wortforschung gefiihrt. So
zeigt die vom Ostfalischen, Worterbucli herausgegebene Pede-
Kar’ce, dass die Elbe ffir das Wort Pade die Westgrenze bildet.
Einige Vorkommen im Westen des Stromes lehren, dass das
Wort auch in der Altmark bekannt gewesen sein muss, W0 es
duroh QUEKE verdrangt wurde. ”Pade” gehor‘o zu den VVortern,
die aus dem Mnl. stammen und in der Kolorfialzeit fibertragen
sein mfissen. Das grosse Verdienst, dieses.Wortgut zuerst er—
kannt, seinen engeren Verbreitungskreis und damit die Heimat
der fibertragenden Siedler festgestellt zu haben, hat sich H. TEU—
CHERT erworben, Zs.f. Dt. Mdaa., 1923, 180, 183. Auch W. SEEL-
MANN vermochte im Nd. Jb. 52, 1926, 39 eine Anzahl Worter
beizubringen, die mnl. Herkunft sind. Die ,genaue kartenmassige
Darstellung der Verbreitung dieser Worter ist sehr notwendig
und ganz besonders ffir das Niederlandische erwfinscht. Da sie
dort eine beschrankte Verbreitung haben, so ergibt sich die
wichtige wortgeographische Feststellung, dass als Heimat der
Mehrzahl der Kolonis’oen insbesondere Brabant und seine Nach—
barschaft in Frage kommtn
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Das Ergebnis' aus der Wortforschung findet eine wunclervolle
Bestatigung v0n~Fa1niliennan1en ans einer Zeit, W0 sich diese
Namen erst bildeten. 1179 verleiht namlioh Erzbischof Wich-
mann von Magdeburg den Kaufieuten von Burg 2O Budenplatze
auf der Messe zu Magdeburg. Als Zeugen werden 19 Burger der
Stadt Burg genannt, sie heissen nach dem neu herausgegebenen
Urkundenbuch des Erzstifts Magcleburg 2 l. Heidenricus et
{rater suus 2. Conradus, 3. Elias, 4. Wflhelmus Fla 1211 i g e r,
5. Walterus Corencob, 6. Robertus Gelnreich, 7. Jordan Sibern,
S. Giselbrecht de Thiest, 9. Hugo, 10. Gradescalcus Rugil,
11. Lambrecht de L o u e n e, 12. Reinerus de B r 0 s l e, 13. Si-
bodo Siere, 14. Heinrieus de H u s, 15. Thiebaldus, l6. Heinrieus,

l7. Steffanus, 18. Arnoldus, 19. Lambrecht Sotecore. Nr. 4 1513'
eindeutig, es fallt nur auf, dass keine flamische Ortsbezeichnnng
gewahlt wurde ; der Art nach steht der Name mit in der Reihe
jener Beinamen, clie auch spater in anderen Orten vorkommen
Lu1d, weil sie einzeln sind, nur die Ausnahme bezeichnen und
daher ffir die Siedlungsfrage ohne Wert sind. Erst die Verbin-
dung mit den anderen Namen gibt auch dieser Aussage GeWich’o ;
denn mit Diest, Lowen und Brfissel weisen S, 11, und 12 sicher
auf Sfidbrabant. Leiderv liegt die Urkundenur in einer verderbten
Abschrift vor, so dass Nr. 14 nicht sicher zu deuten ist ; vermut-
lich ist aber damit die Landschaft Husce um Maeseyck gemeint.
VVahrscheinlich weisen auch die fibrigen Zunamen dahin. Keine
andere Stadt 1m Elbraum kann in so friiher Zeit so Viele Biirger
aus dem Westen nachweisen. Es wird daher verstandlich, wenn
die alte deutsche Kaufmannssiedlung Burg durch diesen starken
Zuzug flamisches Recht annimmt und damit vorbildlich Wll‘d,
und es sprich’c auch trotz der spaten' Bestatigung der Burger
Tuchmacherinnung nichts gegen die Annahme, dass auch das
blfihende Tuchmachergewerbe der Stadt Burg seinen Anfang
durch Siedler genommen hat.

Der Wortgeographie nahe verwandt ist die Flurnamengeo-
graphie, sie unterscheiden sieh nur dadurch, dass die Flurnamen
nicht so beweglich sind Wie die Worter als lebendige Sprach«
bestandteile. So zeigt die Marsche-Karte weniger das Vor-
dringen niedersachsischen Sprachgutes in altsachsischer Zeit
als mehr clie Sfirahlungskraft spateren mnd. Ausgleiches. Alt-
111ark und Holzland sind schon in alter Zeit in ,,M00r”, ,,Tie”
und ,,Oesterling” durch zwei Richtstrome niedersachsischen

Gutes fiberlager’o worden, wobei besonders bemerkt werden
muss, class Tie,_ Oesterling u. a. kennzeichnende Namen ni c h t
in das Neuland verpfla'nzt worden sind. Die ,,Ried” karte scheint
ein Beispiel fin: eine uralte, echt swebische Wortpragung zu
geben, Harz und Saale bilden die Nordostgrenze. Der elbnahe
Osten steht in den Karben ffir sich, ohne Verbindung mit dem
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Schwabengau. Wenn der Osten Sondergebiete in den Karten
fiir ,,Fenn”, ,,Upstall”, ,,Dunke” und anderen Namen schafl’en
konnte, dann bezeugt er dalnit seine flamingische Durchdringung.
Auch die Altmark ist von diesen Namen erfasst, wenn auch Aus~
dehnung und Tiefe der Verbreitung verschieden sind. Die Ueber-
schneidung der Namenbereiche lehrt, dass die Altmark als ein
Misch— und Ausgleichsgebiet anzusehen ist.

Wenn nun auch sichere ndl. Ursprungsgebiete gefunden
werden, wenn von dort aus auch zweifellos Spracheigenheiten '
‘verpflanzt wurden, so ist'damit nicht gesagt, dass bei den ge-
Waltigen Ausdehnungs— und Kreuzungsbewegungen iln Osten
etwas davon in alter Form erhalten bleiben musste. Eine weitere
Schwierigkeit des Erkennens besteht weiter darin, dass der
Osten des Altlandes Sprachformen ausgebildet hatte, die weit-
gehend niit ndl. fibereinstimmten. Die koloniale Sehriftsprache
hat sich entschieden nach der. des Westsaalegebietes gerichtet,
die der Altmark hat Uebereinstimmung-en mit dem Norden, der
sich auch sonst im Laufe der spéiteren Jahrhunderte stark fiber-
lagerte. Dazu kommen die Strémungen in neundd. Zeit und die
Einwirkungen des Hd. Sicherlich sind grosse Sprachgebiete
mit vorherrschenden Lauttypen entstanden, die im Laufe der
Zeit durch andere Krifte Wieder zerteilt, verkleinert oder génz—
lich zerstért wurden. Betraehtet man namlich die mik-mei-mi-
Verbreitung, dann erkennt man, dass das mei-Gebiet nach
Ausweis der Reliktfléichen einstmals weit grésser gewesen sein,
Vielleicht das ganze mittlere Elbgebiet umfasst haben muss.
'Die Altmark bewahrt das mei verhéltnisméissig geschlossen.
Anderes lehrt die Karte, die die Behandlung alter e und 0 vor 1”
darstellt und mit den Beispielen Eixra mnd. schere Schere, zirra
mnd. sere und um mnd. ore st. 11. 0hr ein Siusserst reduziertes
Restgebiet scliafit, das an den Verbreitungskern Von mum
und axunt erinnert. Das Zuriickweichen der Erscheinung ist gut
an einigen Flurnamen in der Altmark zu verfolgen. Mitten in
den ’besprochenen Gebieten liegt ' ein noch merkwiirdigeres,
das die heutige Altmark fiberhaupt nicht mehr betriflt. Es Wird
durch die v-Beispiele 296/3179 mnd. perde Pferde, clam mnd. d6re
f. Tiir und jaxr mnd. jfir Jahr, claw mnd. dor n. Tor gekennzeichnet . -:i A :3
und tut dar, dass alte e und 6 vor 7' zu dz, alle getriibten Q: vor
Ir zu a: gewandelt wurden. Der Vorgang ist selten gut zeitlich
festzulegen, er begann im 14. Jahrhundert und war um 1500
abgeschlossen. Heute ist er am st'alrksten reduziert, die Relikt-
inseln geben nur noch eine schwache Vorstellung von seiner
einstigen Ausdehnung, und wenn richtig beobachtet wurde:
reichte er auch weiter nach Siiden. Es ist anzunehmen, dass er
auch in der Ostaltmark und im Brandenburgischen gegolten
hat. Dieser Wendel ist einer der altesten, in der Entwicklung
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des e vor 7* besitzt er auch einen Parallelvorgang im Nd1. Wie
durch aerde Erde, paerde Pferd‘e bezeugt Wird. Wenn die Ge-
samtentwicklung von dieser Gruppe. ausgegangen ist, dann darf
angenommen werden, dass der Lautvorgang den Anstoss zu
seiner Bildung von Siedlern empfangen hat;

Die schon V011 Bremer herangezogenen und als 11fr. erkléirten
Eigenheiten haben Vielleicht nicht uneingeschréinkte Geltung.
Seelmann Wegt sie feiner aus, ist aber vorsichtig in bezug auf
ihre mnl. Herkunft. Ausbildung und Verbreitung der Vokali-
sierung schreibt er der Koloni‘alzeit zu, mehr sagt er nicht. Als
alt sieht er auoh die iza, um—Linie an, die die ausgeglichenen
Sprachgebiete, scheidet, wie sie sich nach dem vermutlichen
Ueberwiegen der Siedler herausgebildet hatte. Dass nun die
reine Zahl dabei massgebend sein sollte, mechte bestritten
werden, zuzugeben ist aber, dass die Linie die Erstarrungszone
zweier &aftfelder darstellt. Eines ist die Altmark, da sie mit
den Monophthongen 0:, ex und 6: in k0: Kuh, dexp tief und zé’xta
siiss die Zwischenstellung einnimmt zum Brandenburgischen
und Niederséichsischen. Diesen Ausgleich hat sie schon friih
gesohaffen, da die Formen in langem Streifen auf kolonialem
Wege bis zur Nieder-Oder gekommen sind. Die koloniale Aus-
breitung‘ Wird bewiesen durch zahlreiche altméirkische Orts-
namen, die in dieses Grebiet fibertragen wurden. Wir miissen
daraus schliessen, dass die ‘Altmark sprachbildende Eigenart
besessen hat und diirfen die Ursache in ihrem bedeutendsten
Mittelpunkte, der Stadt Stendal suchen. Zeigt sich Magdeburg
in sprachlicher Randstellung, so begegnen wir Stendal in der
Mitte von Sprachgebieten. Seine mittelalterliche Bedeutung
erkennen Wir ans seiner Grésse, seinen Beziehungen und seiner
Biindnisféthigkeit. Sollte nicht immer zu entscheiden sein, 0b die
Stadt stets sprachschaffend war, so wird man ihr nach Lage der
Dinge auf jeden Fall auch sprachbewahrende Krifte zubilligen
iniissen. Eine entschieden zentrale Stellung zeigt Stendal heute
noch im Gebiete der Vokalisierung.

Die Behandlung der -v-, -g—, -d- ist darum so schwer zu beur~
tei1e11,.weil die Gebiete der einzehien Ergebnisse verschieden
sind. Der Ausfall des -g- reicht beispielsweise nach kurzer Unter-‘
brechung im Elbtal bis zum Harz, der -v—Ausfall verhéilt sich
'dagegen ganz anders. Ferner ist schWer zu entscheiden, 0b die
Vokalisierung dem Schwunde vorausgegangen ist oder ob zwei
verschiedene Entwi'cklungen angenommen werden miissen;
clenn im Kreise Osterburg finden sich vam-Formen, fiir clas
Brandenburgische werden um 1600 Formen mit 7‘ aus cl ange-
geben, W0 heute das j ausgefallen ist. Die bei der Veranderung
cler -v—, -g—, ~cl- in Mitleidenschaft gezogenen Nachbarvokale
sind verschieden behandelt worden. Des 01,: im mm, des Branden-
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burgischen ist anders zu beurteilen als das gleiche im vam der
Borde. Die Senkung des ex zu a vor *7', *w hat das Brandenbur—

gische Wiederuni mit dem Vokalisierimgsgebiet gemeinsam,
unterscheidet sich aber von ihm in der Farbung des a: mm : mum,
wenn auch beide von dem V011 getriibten etwa in {pgxl Pfahl zu
trennen sind‘

Fur s’amtliche Vorg'alnge ist die Entstehungszeit nicht genau
zu bestimmen, weil die =-Schreibung im Mnd. stark traditions-
gebunden war. Zur Bestimmung der Friihestzeit ergeben sich
zwei fassbare Voraussetzungen : Die Palatalisierung des cl musste
j entstehen lassen und der Zusammenfall zur vollen Triibung
im 9: der a: und 0: bewirkte dann den Gleichklang von "‘vgzgen,
und *ngen, Wagen, Bogen. Diese Vorgange sind 11m 1400 abge— ,
schlossen. Nach diesen in weitem Raume erfolgten Aenderungen
wandelten sich die Nachbarvokale nach dem im Kattenwinkel
(Nordjerichow) am besten erkennbaren Lautgesetz : Lange
oflene *e: und “(5: wurden vor 9‘, 'w und 7‘ zu dz, lange *9: vor 3,10
und Ir zu ax, c2: ; vor 9' blieb 9: erhalten. Die Wiederentstehung des

helleren a: vor 3 zeigen auch einige Restformen westlich von
Salzwedely vazux Wagen lehrt ausserdem, class infolge der Apo—
kopierung des -e das 3 stimmloses cc Wurde. Um 1500 diirften
die Nachbarvokale ihre heutige Farbung besessen haben. Da—
nach traten dann Ausfall und Vokalisierung ein.

Bei einer so spaten Entstehung des Wanclels Wird die Frage
nach dem flamingischen Einfluss darauf zun'achst nioht leicht
zu beantworten sein. Beriicksichtigen Wir aber, dass schon bei
der Behandlung des *ex vor r koloniale Einfliisse spiirbar sind,
die dann eine weitere Entwicklung bewirkten, dass die Pala-
talisierung des cl zu j mit nSSter Wahrscheinlichkeit ebenfalls
ihre Entstehung im VVesten zu suchen hat, wenn sie auch erst

spater erkennbar Wird, dann werden Wir auch zu der Frage
gedrangt, ob nicht auch andere Entwicklungsrichtungen in der
Kolonialzeit festgelegt sein konnten. Eine Voraussetzung fiir
die Vokalisierung ist', dass die spirantische Aussprache der —v»
u-nd -g- erhalten blieb. Im benachbarten Niedersachsischen
entwickelten sich'die Media. Da auch im Ndl. die Spirans er-
halten ist, diirfen Wir auch in der Erhaltung der -0- und —g- bis-
zu ihrer Vokalisierung und dem Ausfall den mitwirkenden Ein-
fluss der Sprache flamingischer Siedler erkennen.

67. Miss BBANCO VAN DANTZIG (Amsterdam) : Les dem: o brefs'
du néerlamlais : fcm-t-il les considérer comme deux phonemes

clifférents, on 71,071,?

Beaucoup des finesses de la prononciation e’chappent a une
oreille qui est insuffisamment exercée, mais grace aux legons de
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chant et de diction que j’ai données pendant plus de quarante
ans dans des e’coles préparant les futurs instituteurs de 1’ensei-

gnement maternel et primaire, dans les conservatoires, dans

1’école d’art dramatique, et grace aussi a mes legons privées,
j’ai pu développer chez moi une finesse de l’ouie qui m’a permis

dc constater des difie’rences de prononciation qui échappent en

générale 1’auditeur nioyen. C’est a cause des milliers d’e’l‘eves
que j ’a1 eus, eleves de tout age, profondément différents les

uns des autres quant a leurs aptitudes, leur culture at leur

milieu social, éléves originaires non seule'ment des grandes villes

telles qu’Amsterdam, Rotterdam et La Haye, mais d’un peu

partout et méme des provinces les plus eloigne’es des Pays-Bas,
que j’ai pris un intérét grandissant aux questions dialectales.

Mon métier de professeur m’obligeant a enseigner aussi bien
. 1a pratique que la théorie, me forcait a écouter attentivement

1a prononciation des difie’rents phonemes : les legons de chant

s’y prétaient en particulier, puisqu’on prolonge les vocables

en chantant. _ '
Ce fut enfin 1e traitement orthophonique que j’appliquais, qui

a beaucoup contribue’ a développer en moi 1e sens de l’ouie,

notamment pour tout ce qui concernait 1a prononciation des
voyelles. C’est ainsi que j’ai commence a m’intéresser plus
spéCialement a un des phénoménes caractéristiques du néer-
landais, je veux dire 1a presence de deux o brefs clifférents,

existant l’un a cote’ de 1’autre.
Vous savez aussi bien que moi que la langue e’crite ne peut

rendre que tres approximativement la langue qu’on parle —
volontairement j’évite ici le mot ,,1angue parlée” qui est aujour-
cl’hui employé dans plus d’un sens. Aussi 1a difficulte’ de ses pre-
mieres lectures re’side pour l’enfant en ce qu’il doit conside’rer
le meme signe comme représentant un son chaque fois different.
Pourtant 1’enfant est aide par le souvenir de l’image auditive
complete localisée dans le centre de WERNICKE. La difficulté
se présente en premier lieu pour les voyelles ee, 00, en, (a, o, ('3')
qui subissent une transformation d‘es qu’elles sont suivies d’un r,
que ce soit un r linguovclental, un 'r uvulaire ou un r guttural
ou bien qu’il s’vagisse d’un 'r défectueux qui a pris alors la valeur
du phoneme r. J’avais souvent beaucoup de ma] a faire constater
a mes e'leves, meme aux plus intelligents d’entre eux, qu’ils
pronongaient, eux aussi, des voyelles difiérentes dans des cou-

ples de mots, tels que : Ice'ren et Iceken, toren et tonen, beuren

et beuken (Iceman et kekan, tpmm et tomn, bgzran et balsam). La
perception visuelle semble en eifet inspirer une plus grande
confiance que la perception auditive. Pour développer la finesse
de l’ouie je faisais faire a mes e’leves des exercices ou ils devaient

prononcer les voyelles' en question tantot en les prolongeant,


