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VII

Vorwori

Als ich vor Jahren den Plan faCte, ein altengliscbes

Elementarbuch zu schreiben, boffte ich es in Jabresfrist

vollenden zu konnen. Aber Hindernisse verschiedenster

Art haben die Ausfiibrung arg verzogert; docb glaube icb,

nicbt zum Scbaden der Sache. Aucb jetzt noch geschiebt

die Veroflfentlicbung fast wider meinen Willen. Ziinacbst

babe icb micb im Anfang des vorigen Jabres durcb den

Wunscb des Herrn Verlegers bestimmen lassen, mit dem
Druck zu begin nen, obscbon nur die ersten Kapitel voll-

standig abgescblossen waren. Und jetzt darf icb nicbt

langer zogern, wenigstens einen Teil des Bucbes der

Offentlicbkeit zu ubergeben, weil die ersten sieben Bogen

bereits viel langer als ein Jahr fertig gedruckt darauf

gewartet baben und weil zablreicbe Einzelheiten aus

meiner Darstellung seit Monaten von Anderen in ihren

Abbandlungen erwahnt und besprocben worden sind —
natiirlicb mit meiner Zustimmung.

So triflft es sicb, dafi icb dies Vorwort gerade tausend

Jabre nach Konig Alfreds Tode in seiner Hauptstadt

Winchester schreibe, in Tagen, wo Vertreter der angel-

sacbsiscben Rasse aus alien Teilen der Erde bier v-er-

saranielt sind, um sein Andenken zu feiern, und icb

selber durch die Liebenswiirdigkeit des Mayors Mr. Alfred

Bowker, als zufalliger und anscheinend einziger Gast vom
europaischen Festlande, das Vorrecbt geniefie, an den

glanzenden und stimmungsvollen Festlichkeiten teilzu-

nehmen.



Vni Vorwort.

Man kann nicht sagen, daC es an elementaren Dar-

stellungen der altenglischen Grammatik mangele; im
Gegenteil, der Markt ist inzwischen damit iiberfiillt worden,

wenn auch nicht immer mit guter Ware. Beim Er-

scheinen eines neuen Elementarbuches wird man daher

alsbald nach seiner Daseinsberechtigung fragen.

Als meine Hauptaufgabe habe ich es betrachtet, eine

gleichmafiige Darstellung der lautlichen Entwicklung

aller altenglischen Dialekte zu geben; jedem also das-

selbe Recht einzuraumen wie dem Westsachsischen, welches

bisher in Gesamtdarstellungen sehr zum Schaden der

iibrigen Mundarten bevorzugt worden ist, so dafi die

Forschung, und zwar am meisten das Studium der spateren

Sprachperioden, oft schwer darunter gelitten hat.

Gleichzeitig bin ich bestrebt gewesen, namentlich die

zeitliche Folge der altenglischen Lautveranderungen ge-

nauer festzustellen, als bis jetzt geschehen war, und dem-

gemaC, soweit andere Riicksichten es zuliefien, auch den

StofF zu ordnen.

Da das Altenglische bei weitem noch nicht so durch-

gearbeitet ist wie die iibrigen altgermanischen Sprachen,

so fand ich raich bei der Ausfiihrung meines Planes auf

Schritt und Tritt vor ungeloste Fragen gestellt. Ich bin

diesen unerwarteten Schwierigkeiten nirgends aus dem
Wege gegangen, sondern habe weder Zeit noch Miihe ge-

scheut, um sie zu entwirren. Uber einige der verwickeltsten

Probleme hatte ich mich auch jetzt lieber noch nicht

ausgesprochen, aber ich muGte zu einem Abschlufi kommen
und habe, statt meine Meinung ganz zu unterdriicken,

vorgezogen, meine letzte Auffassung darzubieten, selbst

auf die Gefahr hin, zuweilen zu irren*. SoUte man mir

^ Viele der im vorliegenden Buche vertretenen Ansichten,

die darin natiirlich nur eine ganz kurze Darstellung finden koiinten,

habe ich an andern Orten begriindet und ausfuhrlicher dargelegt.

Verweiee darauf habe ich an den meisten betreffenden Stellen

beigeftigt, aber keineswegs tiberall. Daher wird manchen Lesern

hier vielleicht eine vollstandige Liste meiner VerOffentlichungen
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•darum den Vorwurf zu groCer Kiihnheit inachen, so

hoffe ich, daC die Kritik es nicht an einer gut begriindeten

Widerlegung fehlen lassen wird, damit wenigstens so

unsere wissenschaftliche Kenntnis des Altenglischen ge-

fordert werde. Mit besonderer Sorgfalt und hoffentlich

nicht ungebiihrlicher Ausfiihrlichkeit habe ich Erschei-

nungen behandelt, die in andern Grammatiken entweder

nur unzulanglich oder gar nicht erortert sind. DaC infolge

dessen meine Darstellung der Lautlehre weit umfangreicher

geworden ist als die entsprechenden Abschnitte in friiheren

altenglischen Grammatiken, und also der Titel ^Elementar-

buch' nicht recht paCt, wird dem Buche hoffentlich nicht

schaden.

Nachdriicklicher als auf die Schwierigkeiten m einer

Aufgabe sei hier jedoch auf die groCe Erleichterung und
Forderung hingewiesen, welche meine Arbeit durch viele

vortreffliche Werke Anderer erfahren hat. Was sie zur

Aufklarung der altenglischen Grammatik geleistet haben,

habe ich gewissenhaft verwertet. Die hauptsachlich be-

nutzten Werke sind, zusammen mit andern, in den ersten

beiden Kapiteln ein fiir allemal genannt. In einem

zur altenglischen Grammatik willkommen sein. Es sind die fol-

genden: Anglia Beiblatt VII, 65—74; IX, 65-78; ]X, 85—111;
IX, 267-269; XI, 129—135; ^Was lafit sich aus dem Gebrauch
der Buchstaben Jc und c im Matthaus-Evangelium des Rushworth

-

Me' folgern?': ABeibl. IX. 289—300; 'Altengliseher Palatalumlaut

Yor ht, hsu. hp': ABeibl. X, 1 — 12; 'Zur altnordhumbrischen Gram-
matik': ABeibl. X, 368—372; 'Zu Beiblatt IX, 289ff.': ABeibl. X,
372—373; 'Zur altenglischen Diphthongierung durch Palatale':

ABeibl. XI, 80—119; 'tJber den Einflufi von Palatalen auf fol-

gendes unbetontes i im Altnordhumbrischen': ABeibl. XII, 142

bis 145; 'Zur Entstehung von ae. feccan und me. focche^; 'Uber

die Aussprache von ae. cc und c^ und Verwandtes'; 'Uber einige

dorso-alveolarprapalatale Artikulationen urspriinglicher Dentale

im Alt- und Mittelenglischen'; 'Palatales (mouilliertes) s im Alt-

englischen': ESt. XXVII, 73-89; IF. Ill, 140—144; VI, 193 bis

202; XI, 118—120; XII, 109-111; 'E and ^ in the Vespasian

Psalter' in 'An English Miscellany presented to Dr. Furnivall

in Honour of his 75. Birthday', Oxford 1901, S. 34-45.
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Buche wie dem vorliegenden war es nicht thunlich, an

alien einzelnen Stellen vollstandige litterarische Verweise

zu geben; das ist gewohnlich niir bei besonders strittigen

Fragen geschehen.

Unschatzbare Dienste haben mir E. Sievers' Arbeiten

geleistet, in erster Linie natiirlich seine ^Angelsacbsische

Grammatik'. Es gewahrt mir daber die groCte Genug-

thuung, ihm mein Buch widmen und es so mit seinem

Namen schmiicken zu diirfen. Er war audi der erste,

der mir freundlicb zuredete, als icb vor der Frage stand,

ob icb der Aufforderung des Verlegers, es zu schreiben,

Folge leisten soUte.

AuCerdem ist es mir ein Bediirfnis, bier noch die

wertvollen Untersuchungen oder Worterbiicher von Sweet,

Paul, Kluge, Cosyn, Pogatscher, Zeuner, Zupitza, Napier,

Lindelof, Cook und Brown dankbar zu erwabnen, die ich

natiirlich ebenfalls fortwahrend zu Rate gezogen und mit

groCem Nutzen gebraucht babe.

Beim vierten Kapitel bat mir der entsprechende Ab-

schnitt in L. Morsbacbs 'Mittelengliscber Grammatik' als

Vorbild gedient; daneben auch gewisse Ausfiihrungen in

W. Wilmanns ^Deutscher Grammatik'.

U. Lindelof, K. Luick, L. Morsbacb und A. Napier

haben teils auf meinen, teils auf ihren eigenen AVunsch

die ersten Korrekturabzuge ganz oder zum Teil durch-

gesehen und haben mir eine Reihe von Wiinschen, Ejn-

wanden, Besserungen und andern Bemerkungen dazu mit-

geteilt, die dem Texte noch an manchen Stellen zu gute

gekommen sind und fiir welche ich ihnen auch bier

herzlich danke. Schon vorher hatte ich mit meinem
Freunde Morsbach ein paar schwierige Fragen, fiir welche

namentlich das Mittelenglische in Betracht kommt, in

Briefen besprochen und dadurch erhebliche Forderung er-

fahren.

Da die ersten fiinfzehn Kapitel schon im Juli 1900

gesetzt und die ersten sieben Bogen damals bereits abge-

druckt waren, so babe ich dafiir jedoch eine ganze Reihe
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spaterer, z. T. sehr wertvoller Publikationen von Sievers,

Lindelof, Pogatscher, Deutscbbein, Hardy und Andern
leider nicht mehr benutzen konnen. Gerne hiitte ich das

wenigetens noch in einem kritiscben Anbange nacbgebolt;

aber scbliei^lich scbien mir ein solcber im vorliegenden

Buche nicbt am Platze.

Wincbester, 18.—20. September 1901.

K. D. Bulbring.
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Verzeichnls der Abkurzungen.
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Erf. = Erfurter Glossen (§ 19).

ESt. = Enghsche Studien (§1).

ws. Ev. = Die westsachsische Evangelieniibersetzung (§ 27).

nordh. Gen. = Die nordhumbrischen Genealogien (§ 20).

kGl. = Die von Zupitza herausgeg. spat-kentischen Glossen (§ 26)

.

Harl. Gl. = Das Glossar im Ms. Harl. 3376 (§ 27).

kHy. = spat-kentische Hymne (§ 26).

Leid. = Leidener Glossen (§ 19).

Li. = Die Evangelieniibersetzung im Lindisfarne-Ms. (§ 24).

Lor. Gl. = Die Lorica-Glossen in H. Sweets Oldest English

Texts (§ 22).

LV. = Liber Vitae (§ 20).

MLN. = Modern Language Notes (§ 1).

Or. = Alfreds tJbersetzung der Weltgeschichte des Orosius (§ 23).

PBrB. == Die von Paul und Braune begrtindeten Beitrage (§ 1).

PGr. = Der von H. Paul herausgegebene Grundrifi der Ger-

manischen Philologie.

kPs. = Der spat-kentische Psalm (§ 26).

Ri. = Die tJbersetzung des Eituale von Durham (§ 24).

RoyalGl. = Die Glossen im Ms. Royal 2 A 20 (§ 25).

Ru.^ = Die tJbersetzung des Matthaus-Evangelium im Rushworth-

Ms. (§_25).

Ru.' = Die tJbersetzung der drei andern Evangelien in dem-

selben Ms. (§ 24).

UG. = \V. Streitbergs Urgermanische Grammatik.

kUrk. = Die fruh-kentischen Urkunden (§ 21).

^
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Berichtigungen.

S. 2, Z. 2 V. u.: Auch der zweite Band ist jetzt erschienen.

— § 8, Z. 15-: lies Woordenboek. — S. 10, letzte Zeile: fiige hin-

zu: und The Language of the Rushworth Gloss, etc. II. The
Vowels of other Syllables than Stem-syllables, Consonants, In-

flection, Gottingen 1892. — § 43, Z. 8: statt JiMan lies Jixlan.

— § 47, Z. 5: statt geogud 1. geogiid'. — § 79, letzter Absatz: 1.

weg und ea'lneg. — S. 40, Z. 3 v. u. 1. greif st. greip. — S. 42,

Z, 7 V. u. 1. oncnew st. oucnew. — § 114, Anm. 1: Vor 'iiberalP

fiige ein Mn der Kegel'. — § 118a letzte Zeile: 1. *ijd + da. —
§ 122, Anm. 1, Z. 10: st. [pa] 1. [g<^]. — § 169, Anm. 2: st. sccep-

pend, mcBtte, hcefig, swceJc, Jiwcet 1. scseppend^ mastte, Tisefig^ swxlc,

hwzt. — § 176, Z. 8 1. : segilgaerd, Z. 9 1. segilg^rd, Z. 11 1. w%r-
gan. — § 179, Anm. 1 : Wie aus Ashley K. Hardys Leipziger

Dissertation liber "^Die Sprache der Blickling Homilies', 1899, zu

ersehen ist, kommen in diesem Texte docli selten Formen mit e

ffir wg. a vor und ebenso Formen mit Ebnung. Aus den Harl.

Gl. babe ich selber in § 185, Anm. 3 ceslyh verzeichnet. Bei der

Beurteilung dieser Dinge sind indessen U. Lindelofs Ausfiihruugen

in seiner Abhandlung tiber 'Die Handschrift Junius 27 der Biblio-

theca Bodleiana', Sonderabdruck aus den M^moires de la Soci^te

N^o-philologique a Helsingfors, III, 1—73, Helsingfors 1901, zu

beachten. — § 186 Anm., Z. 5: 1. erpling. — S. 80, Z. 4 v. u.

lies: Uranglischen st. Urenglischen. — S. 97, Z. 5 1. Rachen st.

Rache. — S. 110, Z. 9 fiige hinzu ice > wee. - § 300, Z. 3: hinter

§ 129 fiige hinzu: und F. Kluge a. a. 0.

-^



E i n I e i t u n g.

Erstes Kapitel.

Litteraturangaben.

I. Zeitschriften.

1. Zeitschrift fiir Deutsches Altertum, nacheinander heraus-

gegeben von M. Haupt, K. Miillenhoff, E. Steinmeyer,
E. Schroder und G. Roethe, Leipzig 1841 -- 1853, Berlin 1856 ff.

(= ZfdA.).

Zeitschrift fiir Deutsche Philologie, herausgeg. von E. HOpf-
ner und J. Zacher, spater von H. Gering und O. Erdmann,
jetzt von H. Gering und F. Kauffmann, Halle 1869 ff.

(= ZfdPh.).

Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Litte-

ratur, herausgeg. erst von H. Paul und W. Braune, seit 1892

von E. Si e vers, Halle a. S. 1874 ff. (= PBrB.).

Archiv fiir das Studium der Neueren Sprachen und Litte-

raturen, herausgeg. erst von L. Herrig, dann von A. To bier
und J. Zupitza, jetzt von A. Brand 1 und A. Tobler, Braun-

schweig 1846 ff. (= Archiv).

Englische Studien, herausgeg. erst von E. Kolbing, seit

1899 von J. Hoops, Leipzig 1877 ff. (= ESt.).

Anglia, Zeitschrift fiir Englische Philologie, nacheinander

herausgeg. von R. P. Wiilker, von E. Fliigel und G. Schirmer
und von E. Einenkel, Halle a. S. 1878 ff.

Dazu anfangs ein Anzeiger, herausgeg. von M. Trautmann,
spater Mitteilungen, herausgeg. von E. Fliigel, und endlich ein

Beiblatt, herausgeg. von M. F. Mann (= ABeibl.).

The Academv, a Weekly Review of Literature and Life,

London 1869 ff.

Publications of the Modern Language Association of Ame-
rica, herausgeg. von J. W. Bright, Baltimore 1884 ff.

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 1
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Modern Language Notes, herausgeg. von A. M. Elliott,
Baltimore 1886 flf. (= MLN.).

The Modern Language Quarterly, herausgeg. von H, Frank.
Heath, London 1897; spdter unter dem Titel The Modern Quar-
terly of Language and Literature.

Journal of Germanic Philology, edited by G. E. Karsten,
Bloomington, Ind., U. S. A. 1897 ff.

II. Bibliographic.

S. Ein Verzeichnis der dlteren Hulfsmittel fiirs Studium
des Altenglischen findet sich in R. Wulkers Grundrifi zur Ge-
schichte der Angelsachsischen Litteratur, Leipzig 1885, S. 95 ff.

Eine sehr niitzliche Liste neuerer Arbeiten giebt E. Si e vers
als Anhang zu seiner Angelsachsischen Grammatik, 3. Aufl.,

Halle 1898, S. 273 ff.

Eine jdhrliche Biicherschau erscheint seit 1877 als Beigdbe

zur Anglia (§ 1).

Punktlicher erscheinen die Jahresberichte iiber die Erschei-

nungen auf dem Gebiete der Gerinanischen Philologie, herausgeg.

von der Gesellschaft fiir Deutsche Philologie in Berlin, Berlin

und Leipzig 1879 ff.

Die Erscheinungen voin Jahre 1891 an sind auch in den

jdhrlichen Bibliographien verzeichnet, welche dem Anzeiger fiir

Indogermanische Sprach- und Altertumskunde, Beiblatt zu den
Indogermanischen Forschungen, herausgeg. von W. Streitberg,

Strafiburg 1892 ff., beigegeben sind.

MonatUch finden sich neue Erscheinungen verzeichnet im
Litteraturblatt fiir Germanische und Romanische Philologie,

herausgeg. von 0. Behaghel und F. Neumann, 1879 ff.

Ebenso seit 1890 im Beiblatt zur Anglia (§ 1).

III. Grammatische Gesamtdarstellungen.

3. E. Si ever 8, Angelsiichsische Grammatik, 3. Aufl.,

Halle 1898. Enthdlt Laut- und Flexionslehre.

H. Sweet, A History of English Sounds from the Earliest

Period, Oxford 1888, S. 99 ff.

A. L. Mayhew, Synopsis of Old English Phonology, Ox-

ford 1891.

F. Kluge, Geschichte der Englischen Sprache, in H.Pauls
Grundrifi der Germanischen Philologie, I., 2. Aufl., Strafiburg

1898, S. 926 ff. Laut- und Flexionslehre.

E. Sievers, Abrifi der Angelsilchsischen Grammatik, 2. Aufl.,

Halle 1898. Enthdlt Laut- und Flexionslehre.

F. Dieter, Vokalismus und Konsonantismus des Alteng-

lischen, in der Laut- und Formenlehre der Altgermanischen
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Dialekte, herausgeg. von F. Dieter, I., Leipzig 1898. Vgl. ABeibl.

IX, 88-111.

M. Kaluza, Historische Grammatik der Englischen Sprache.

I. Tell: Geechichte der Englischen Sprache; Grundziige der Pho-

netik; Laut- nnd Formenlehre des Altenglischen. Berlin 1890.

(Unzulanglich fur die auBerwestsachsischen Dialekte.)

IV. LesebiJcher.

4. 0. Brenner, Angelsachsische Sprachproben mit

Glossar, Miinchen 1879.

H. Sweet, An Anglo-Saxon Reader in Prose and Verse,

with Grammar, Metre, Notes, and Glossary. Seventh edition,

Oxford 1894.

H, Sweet, A Second Anglo-Saxon Reader, Archaic and
Dialectical. Oxford 1887.

F. Kluge, Angelsachsisches Lesebuch. mit Glossar. 2. Aufl.,

Halle 1897.

A. S. Cook, A First Book in Old English, Grammar, Rea-

der, Notes, and Vocabulary. 2nd edition, Boston 1895.

J. W. Bright, An Anglo-Saxon Reader, with an Outline

of Anglo-Saxon Grammar, 3rd edition, New-York 1894.

J. W. Bright, The Gospel of St. Luke in Anglo-Saxon,

Oxford 1893.

J. Zupitza, Alt- und Mittelenglisches tjbungsbuch, 5. Aufl.,

bearbeitet von J. Schipper, Wien und Leipzig 1897.

V. Sammlungen von Textausgaben.

5. Bibliothek der Angelsachsischen Poesie in kritisch be-

arbeiteten Texten, herausgeg. von C. W. M. Grein. Gottingen
und Kassel 1857—1864. Neu bearbeitet und vermehrt herausgeg.

von R. P. Wiilker, Kassel 1881 flf.

Bibliothek der Angelsachsischen Prosa in kritisch bear-

beiteten Texten, herausgeg. von C. W. M. Grein, spate)' von
R. P. Wulker, Kassel und Gottingen 1870 ff.

Sammlung Englischer Denkmaler in kritischen Ausgaben,
herausgeg. von J. Zupitza, Berlin 1880 ff.

The Publications of the Early English Text Society, founded
by F. J. Furnivall in 1864 (= EETS.). Den meisten Texten
ist eine neuenglische Ubersetzung beigegeben.

VI. Faksimile-Ausgaben von Handschriften.

6. Facsimile of the Epinal Glossary, edited by H. Sweet
(publ. for the EETS.), London 1884.
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Beowulf. Autotypes of the unique Cotton MS. Vitellius A
XV in the British Museum with a transliteration and notes, by
J. Zupitza (publ. for the EETS.), London 1882.

Codex Vercellensis, in getreuer Nachbildung, herausgeg. von
R. Wiilker, Leipzig 1894.

VII. Worterbijcher.

7. L. Ettmiiller, Lexicon Anglosaxonicum cum Synopsi
Grammatica, Quedlinburg und Leipzig 1851.

Chr. Grein, Sprachschatz der Angelsachsischen Dichter,

Kassel und Gottingen 1861— 1864.

T. Northcote Toller, An Anglo-Saxon Dictionary based
on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth, Ox-
ford 1882 ff. (In den ersten Teilen mit Vorsicht zu benutzenj.

J. R. Clark Hall, A Concise Anglo-Saxon Dictionary for

the use of students, London 1894.

H. Sweet, The Student's Dictionary of Anglo-Saxon, Ox-
ford 1897.

8. Da wir Icein etymologisches Worterbuch des Alteng-

Uschen haben, so sei liier noch auf folgende Hulfsmittel hingetviesen,

die stellvertretend dienen Mnnen:

F. Kluge and F. Lutz, English Etymology. A Select

Glossary serving as an Introduction to the History of the Eng-

lish Language, StraCburg 1898.

W. W. Skeat, An Etymological Dictionary of the English

Language, arranged on an Historical Basis. 3. Edition. Oxford.

W. W. Skeat, A Concise Etymological Dictionary of the

English Language. 6. Edition. Oxford.

F. Kluge, Etymologisches WOrterbuch der deutschen

Sprache, 6. Aufl., StraCburg 1899.

C. C. Uhlenbeck, KurzgefaCtes etymologisches Wdrterbuch

der Gotischen Sprache, Amsterdam 1896.

J. Franck, Etyraologisch Woordenbook der Nederlandsche

Taal, 's Gravenhage 1892.

F. HoWiausen bereitet ein etymologisches Worterbuch vor^

welches bei derselben Verlagsbuchhatidlung erscheinen wird wie das

vorliegende Buch.
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Zweites Kapitel.

Die Angelsachsen und ihre Sprache.

9. Altenglisch (ae.) nennt man die Sprache des

angelsiichsischen oder englischen Volkes bis etwa zum
Jahre 1100. Um diese Zeit geht die Sprache allmahlich

in das sogenannte Mittelenglische (Me.) iiber.

10. Das angelsilchsische Volk stammt von den

niederdeutschen Auswanderern ab, die unter vielen Wechsel-

fallen im 5. und 6. Jahrhundert Brittannien eroberten.

Hieran waren hauptsachHch beteiligt Jiiten aus Jutland,

Angeln aus dem heutigen Schleswig und Sachsen aus

Holstein. Die Eroberung erstreckte sich iiber den grofiten

Teil des heutigen Englands, und im Norden dariiber hin-

aus bis zum Firth of Forth. Die Britten behaupteten

sich dagegen in Cornwall, Wales und dem Strathclyde

genannten Gebiete, westlich von der penninischen Berg-

kette, wahrend der nordliche Teil der Insel den Picten

verblieb, die jedoch spater von den aus Irland heriiber-

kommenden Schotten unterworfen wurden.

Anmerkung 1. Uber die Frage nach der kontinentalen

Heimat und der Abkunft der Angelsachsen haben am ausfiihr-

lichsten gehandelt A. Erdmann, Uber die Heimat und den
Namen der Angeln, Upsala 1890—1891, und O, Bremer, Ethno
graphie der germanischen Stamme, in Paul's GrundriB^ l^ 849 ff.

(1900). Die von Erdmann verteidigte Ansicht, wonach die Angeln
aus Nordthiiringen (dem Stromgebiet der Bode und Unstrut) nach

Brittannien gezogen seien, ist nicht annehmbar.
Anmerkung 2. Uber den Beginn der germanischen Er-

oberung Brittanniens sieh R. Thurneysen, ESt. XXII. 163 flf.;

tiber ihre VoUendung I. M. Lappenberg, Geschichte von Eng-

land, Bd. I, Hamburg 1834, S. 104 ff.

11. Von den iibrigen germanischen Sprachen steht

dem Englischen am nachsten das Friesische, danach

das Sachsische oder Plattdeutsche, dann das Nieder-

landische (Niederfrankische), dann das Hochdeutsche.
Alle diese Sprachen zusammen bilden die westgerma-
nische (wg.) Sprachfamilie.
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Neben dem Westgermanischen stehen das Ostgerma-

nische, wozu das Gotische (Got.), und das Nordgermanische,

wozu z. B. das Islandische gehort.

Diese drei Zweige, das West-, Ost- und Nordgerma-

nische, stammen vom Urgermanischen (Urg.) ab, welches

seinerseits ein Zweig des Indogermanischen (Idg.) ist.

Anmerkung. Von der idg., der urg. und der wg. Mutter-

sprache haben wir keine Aufzeichnungen; doch vermogen wir

ihre Forraen namentlich durch Vergleichung der Tochtersprachen

zu beetimnien. Von besonderem Werte sind natiirlich die altesten

tJberlieferungen derselben. Grammatische Darstellungen der alt-

germanischen Dialekte bieten W. Braunes Sammlung kurzer

Grammatiken germanischer Dialekte, Halle a. S.; H. Pauls
GrundriC der germanischen Philologie, 2. Aufl., Strafiburg i. E.;

F. Dieters Laut- und Formenlehre der Altgermanischen Dialekte,

Leipzig 1898; und die Sammlung, zu welcher das vorliegende

Buch gehort. Im folgenden wird unsere Aufgabe.sein, die Ent-

wicklung des Ae. aus der wg. Ursprache klarzulegen. Wo es

zweckmafiig scheint, soil jedoch bis aufs Urgerm. zuriickgegangen

werden. Zur Feststellung der vorhistoriechen Formen werden
vor allem das Altsachsische (As.) und das Alt- oder Neuhoch-
deutsche (Ahd. oder Nhd.) dienen, da dieee vielfach die urspriing-

lichen Laute getreuer als das Ae. bewahrt haben; oft ist ferner

das Got. mit seinen durchsichtigeren Formen herangezogen, ein

paar Mai auch das Altislandische (Aisl.).

12. Die Jiiten siedelten sich vornehmlich in Kent

an; die Sachsen westlich und nordwestlich von ihnen in

Sussex, Wessex, Middlesex und Essex; und die Angeln
besetzten das nordlich von diesen gelegene Gebiet bis zum
Forth. DemgemaC scheiden sich auch die ae. Dialekte:

1. Die Sprache der Sachsen ist hauptsachlich in Texten

westsachsischer (ws.) Mundart iiberliefert; 2. mit dem
kentischen (kent.) Dialekt stimmt der von Surrey fast iiber-

ein; 3. das Anglische (Angl.) zerfallt wieder ins a) Mer-

cische (Merc.) — siidlich vom Humber — und b) das

Nordhumbrische (Nordh.). Das Merc, Kent, und Sachs, zu-

sammen kann man Siidhumbrisch (Siidh.) nennen, das

Kent, und Silchs. zusammen Siidenglisch.
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Lehnworte im Altengllschen.

13. Schon vor ihrer Einwanderung in Brittannien

hatten die Angeln, Sachsen und Jiiten Fremdworter in

ihre Sprache aufgenommen, wie durch das ubereinstimmende

Vorkommen derselben auch in anderen altgermanischen

Sprachen bewiesen wird. Infolge der jahrhundertelangen

Beriihrung mit den Romern hatten die Germanen nament-

lich zahlreiche Worter aus dem Volkslatein entlehnt

(sieh F. Kluge in Pauls GrundriC ^ I, 333 ff.).

14. In ihrer neuen Heimat fanden die Angelsachsen

neben dem Brittannischen, einem Dialekt des Keltischen,

ebenfalls das Vulgarlateinische vor; denn dieses hatte

unter der von der Mitte des ersten bis zum Anfang des

5. Jahrhunderts wahrenden Romerherrschaft bei den Britten

dauernd FuC gefafit (sieh A. Pogatscher, ESt. XIX, 329 ff.).

Daher fanden alsbald nicht nur brittannische, sondern

aufs neue auch vulgarlateinische Lehnworte ihren Weg
ins Ae. (sieh A. Pogatscher, Zur Lautlehre der griechi-

schen, lateinischen und romanischen Lehnworte im Alt-

englischen, StraCburg 1888; und F. Kluge in Pauls Grund-

rifi 2 I, 928 ff.).

15. Noch mehr lateinische Lehnworte drangen mit

der Bekehrung der Angelsachsen zum Christentum ins

Ae. ein. Diese begann im Jahre 596 und vollzog sieh

mit erstaunlicher Schnelligkeit; aber die Entlehnungen

horten auch wahrend der folgenden Jahrhunderte nicht

auf. Neben die volkstiimlichen stellten sieh auch zahl-

reiche gelehrte Fremdlinge, namentlich als seit dem Ende
des 9. Jahrhunderts die ae. Prosa zur Bliite gelangte.

16. Inzwischen hatten seit dem Jahre 855 Nord-

leute aus Skandinavien in England festen FuC gefaCt,

und von 1013— 1042 herrschten sogar danische Konige

im Lande; erst zu Beginn der me. Periode verschwand

ihre Sprache wieder auf englischem Boden. Infolgedessen

finden wir auch nordgermanische Lehnworte im Ae. (sieh

F. Kluge in Pauls GrundriC ^ i^ 931 ff.).
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17. Und endlich dringen seit der zweiten Halfte

des 10. Jahrhunderts, also schon geraume Zeit vor der

normannischen Eroberung (1066), auch nordfranzosische

Worter ins Ae. ein (F. Kluge, ESt. XXI, 334 f.).

Zeitliche Einteilung des Altenglischen.

18. Mit Urenglisch (Ure.) bezeichnen wir die eng-

lische Sprache vor der ersten schriftlichen tjberlieferuiig,

welche gegen Ende des 7. Jahrhunderts beginnt. Die

alleralteste Zeit bis zum Eintritt des in § 158 £f. be-

handelten 2-Umlauts, der ungefahr an den Ausgang des

6. Jahrhunderts zu setzen ist, wird Frtih-TJrenglisch ge-

nannt, die darauf folgende Spat-Urenglisch. Die ae. tJber-

lieferung zerfallt in Frtih- und Spat-Altenglisch ; die Grenze

liegt in der ersten Halfte des 10. Jahrhunderts. Vom
Friih-Ae. laCt sich die Sprache bis gegen Mitte des 8. Jahr-

hunderts endlich noch als fruhestes Ae. abscheiden.

Friiheste Texts.

19. Die wichtigsten Quellen des frtlhesten Ae. eind die

Epinaler (Ep.), Erfurter(Erf.)und Leidener (Leid.) Glossen,
die ums Jahr 700 zu datieren sind, und die Cambridger oder
Corpus-Glossen (Corp.), die erheblich jiinger eind. Alle vier

zeigen in der Hauptsache stidmercischen Dialekt; doch sind

kentische und z. T. auch ws. Formen beigemischt. Sie sind zu-

sammen (fur die EETS.) herausgegeben von Sweet, Oldest Eng-
lish Texts (OET.), London 1885, S. 1 flf. Dazu die grammatischen
Untersuchungen von F. Dieter, Dber die Sprache und Mundart
der altesten englischen Denknialer, der Epinaler und Cambridger
Glossen, mit Berticksichtigung des Erfurter Glossars, GOttingen

1885; von M. Kolkwitz, Zum Erfurter Glossar, in der Anglia,

Bd. XVII, S. 452 ff.; und H. M. Chadwick, Studies in Old Eng-

lish, London 1899, S. 188 ff.

80. Die groCte Rolle in der Litteratur haben anfanglich

die Angeln gespielt. Doch ist in der urspriinglichen Mundart
fast nichts von ihren vielen und z. T. umfangreichen dichterischen

Erzeugnissen erhalten. Meist haben wir nur verderbte spate

Abschriften. In der frtihesten nordhumbrischen Mundart (vor

740) aber sind folgende kleine poetische Texte (iberliefert:

1. Cajdmons Hymnus; 2. Bedas Sterbegesang; 3. das sog.

Leidener Ratsel; 4. die Verse auf dem Kreuze von Ruth-



§ 20—23.] Die Angelsachsen und ihre Sprache. 9

well (im Btidwestlichen Schottland); zusammen herausgeg. von
H. Sweet, 0P:T., S. 148 ff. und 125 f.; die letztgenannte Inschrift

jedoch besser von W. Victor, Die Nordhumbrischen Runensteine,

Marburg 1895. Die Sprache der Inschrift auf dem Ruthweller

Kreuze zeigt Eigentiimlichkeiten der nOrdlichen Varietat des

Nordhumbrischen (Verfasser, Anglia, BeiblattlX, 72). Dem stldl.

Nordh. dagegen gehoren an die ae. Namen im Moore-Manuskript

von Bedas Kirchengeschichte (Sweet, OET., S. 131 ff. = BH.);

im Liber Vitae (S. 153 ff. = LV.); und in den nordh. Genea-
logien (S. 167 ff. = nordh. Gen.).

Texte aus dem 9. Jahrhundert.

21, Aus der ersten Halfte des 9. Jahrhunderts haben wir

eine Reihe wichtiger frtthkentischer Urkunden, die jedoch mit

mercischen Formen durchsetzt sind. Sie sind herausgegeben von
Sweet, OET., S. 441 ff. Dazu R. Wolff, TJntersuchung der Laute

in den kentischen Urkunden, Heidelberger Diss. 1893.

Ebenfalls friihkentisch, jedoch ungefahr vom Jahre 900,

sind die Beda-Glossen im Ms. Cott Tib. C. IL, herausgeg.

von Sweet, OET., S. 179 ff.

22, Aus der ersten Halfte des 9. Jahrhunderts stammt
die frtihmercische Interlinearversion des Psalters im Cot-

tonschen Ms. Vespasian A. I. (= VPs.), herausgeg. von H. Sweet,

OET., S. 183 ff. Hierzu R. Zeuner, Die Sprache des kentischen^

Psalters, Halle 1881.

Friihmercisch aus dem 9. Jahrhundert sind wahrscheinlich

auch die Lorica-Glossen, herausgeg. von H. Sweet, OET., S. 171 ff.

(= Lor. 01.).

23, Fur das Friihwestsachsische sind am wichtigsten

zwei in gleichaltrigen Handschriften iiberlieferte Werke Konig
Alfreds des Grofien, der von 871 bis 901 regierte; namlich seine

tJbersetzung der Cura Pastoralis Gregors des Grofien und
der Chronik des Orosius, beide fiir die EETS. herausgeg.

von H. Sweet, London 1871 und 1883. Aufierdem der Anfang
der Sachsenchronik (bis zum Jahre 891) in der Parker-Hs.,

herausgeg. von B. Thorpe, The Anglo-Saxon Chronicles, London
1861, und von J. Earle, Two of the Saxon Chronicles, Oxford

1865, neu bearbeitet von Ch. Plummer, 1. Bd. 1892, U. Bd. 1900.

Zu alien drei Werken s. P. J. Cosijn, Altwestsachsische Grammatik,
Haag 1883—1888 [Laut- und Flexionslehre], und J. E. Wtilfing,

Die Syntax in den Werken Alfreds des Grofien, Bonn 1894 ff. Zur
ersten Einfiihrung ins Friihws. konnen dienen P. J. Cosijns Kurz-

^ DaC der VPs. kentisch sei, war ein Irrtum.
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gefaCte Altwestsachsische Grammatik, 2. Aufl., I. Teil: Lautlehre,

IL Teil: Flexionslehre, Leiden 1893; C. A. Smith, An Old English

Grammar and Exercise Book, with inflections, syntax, selections for

reading, and glossary, Boston 1896; A. J. Wyatt, An Elementary
Old English Grammar (Early West Saxon), Cambridge 1897 [In-

flection, phonology, word-formation].

Diese Texte reprasentieren die ws. Hauptmundart, welche

die ws. Schriftsprache lieferte, ziemlich rein ; doch ist keine Hand-
schrift frei von Beimischungen aus den ws. und vielleicht auch

anderen sachsischen Patois.

Texte aus dem 10. und 11. Jahrhundert.

24. Spatnordhumbrisch (aus der zweiten Halfte des 10. Jahr-

hunderts) sind: a) aus dem nOrdlichen Gebiete: die Interlinear-
version des Rituals von Durham (= Ri.), herausgeg. von
J. Stevenson, London 1840, fiir die Surtees Society; vergl. W. W.
Skeats Collation der Hs. in den Transactions of the Philological

Society 1877— 1879, London 1879, App. L, 49flr. Hierzu U. Lin-

delof, Die Sprache des Rituals von Durham, Helsingfors 1890;

und eine Interlinearversion der vier Evangelien in der
Lindisfarne-Hs. oder dem Durham Book (= Li.), herausgeg.

von W. W. Skeat, The Gospel according to St. Matthew, etc.,

Cambridge 1871— 1887; dazu A. S. Cook, A Glossary of the Old

Northumbrian Gospels (Lindisfarne Gospels), Halle 1894, und Eli-

zabeth Mary Lea, The Language of the Northumbrian Gloss to

the Gospel of St. Mark, in der Anglia, Bd. XVI, S. 62 ff. und
135 2".; — b)aus dem stidlichen Gebiete : eine interlineare tJber-

setzung der Evangelien des Markus, Lukas und Jo-
hannes im Rushworth-Ms. (= Ru.'^), herausgeg. von Skeat,

a. a. O. — Zu alien drei nordh. Texten sieh U. Lindelof, Bei-

trage zur Kenntnis des Altnordhumbrischen, in den M^moires de

la Soci^te N^o-philologique a Helsingfors, I, 1893; und U. Linde-

lOf, Glossar zur altnordhumbrischen Evangelientibersetzung in der

Rushworth-Handschrift (die sogenannte Glosse Rushworth '-*), Acta

Societatis Scientiarum Fennicae, XXII, 5, Helsingfors 1897.

I85, Spatmercisch (aus der zweiten Halfte des 10. Jahr-

hunderts) — jedoch mit nordh. und sachsischen Formen gemischt
— ist die Interlinearglosse zum Matthaus-Evangeliu'm
im ebengenannten Rushworth-Ms. (= Ru.^), herausgeg. von

Skeat, a. a. O. Der Glossator dieses Teiles hiefi Farman und war

Priester in Harewood am Wharfe-Flusse, sieben englische Meilen

nordnordostlich von Leeds im West- Riding von Yorkshire.

Hierzu E. Miles Brown, Die Sprache der Rushworth-Glossen und

der mercische Dialekt (I. Vokale), Gottinger Dissertation 1891.
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Spiitmerciech (ungeffthr aus dem Jahre 1000) eind auch die

GloBsen im Me. Royal 2 A 20 des Brittiechen Museums
(= Royal GI.), welche J. Zupitza in der ZfdA. XXXIII, 47 ff.

mit grammatischer Einleitung herauegegeben hat.

SpatmSrcisch ist ferner das in einer ziemlich getreuen

mittelenglischen Abschrift bewahrte, aber mit vielen ws. Formen
durchsetzte Leben des heiligen Chad, herausgeg. von A. Na-

pier, Anglia X, 131 fF.

86. Spatkentisch (vom Ende des 10. Jahrhunderts) ist

der Inhalt der Cottonschen Hs. Vespasian D. VI, namlich:

1. Glossen, herausgeg. von J. Zupitza in der ZfdA., Bd. XXI,
Iff. und XXII, 223 ff.; 2. ein Hymnus (= Hy.) und 3. eine

metrische tJbersetzung des 50. Psalms (= kPs.), diese beiden

abgedruckt in F. Kluges Angelsachsischem Lesebuch, Halle 1888,

* 1897. Am reinsten erscheint der kent. Dialekt in den Glossen,

wiihrend im Hy. und Ps. nicht wenige ws. Formen aus der Vor-

lage beibehalten sind.

Zahlreiche kent. Formen bietet auch die von einem kent.

Schreiber herriihrende Hs. J(ulius) von Aelfrics «Grammatik und
Glo88ar» (urspriinglich ws., § 27).

27, Fftr das Spatwestsachsische sind am wichtigsten die

zahlreichen Werke des Abtes Aelfric, der urns Jahr 1000

schrieb; namentlich seine«Grammatik und Glossar), herausgeg.

von J. Zupitza, Berhn 1880, und seine Predigten, herausgeg.

von B. Thorpe, The Homilies of Aelfric, London 1844—1846 (fiir

die Aelfric Society). Hierzu F. Fischer, The Stressed Vowels of

Aelfrics Homilies, vol. T., in den Publications of the Modern
Language Association of America, Baltimore 1889, S. 194 ff., und
B. Schrader, Studien zur Aelfricschen Syntax, Gottinger Diss. 1887.

Obwohl die Sprache Aelfrics einige mundartliche Unter-

schiede von der Alfreds aufweist, so kann sie doch im allge-

meinen als die jiingere Form derselben ws. Schriftsprache gelten,

welche sich schon zu Alfreds Zeit tiber die ws. und andern sach-

sischen Patois erhoben hatte. Beimischungen aus diesen Patois

finden sich auch in den Aelfricschen Hss., in manchen jedoch

nur in sehr geringem MaCe.

Sehr rein erscheint die ws. Schriftsprache in einer ungefahr
gleichzeitigen (doch anscheinend etwas jiingeren) Evangelien-
iibersetzung (= ws. Ev.), welche am besten von W. W. Skeat

herausgeg. ist (zusammen mit dem in § 24 genannten Lindisfarne-

und Rushworth-Ms.). Dazu Mattie Anstice Harris' Glossary of

the West Saxon Gospels, Boston 1899.

Andere Texte sind mit Formen aus den sachsischen Patois

stark durchsetzt, z. B. die in einer He. aus dem Jahre 971 tiber-
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lieferten «Blickling Homilies», herausgeg. von R. Morris fiir

die EETS., London 1880 (= Blickl. Horn.). Ein anderes lehrreiches

Beispiel ist ein im Ms. Harl. 3376 (des Brittischen Museums) un-

vollstandig erhaltenes alphabetisches Glossar aus dem 10. Jahr-

hundert (= Harl. Gloss.), herausgeg. von Th. Wright und R. P.

Wiilcker, Anglo-Saxon and Old English Vocabularies (1, 192—247),

London 1884.

Wo im folgenden schlechtweg vom Westsachsischen die

Rede ist, ist damit die engere Mundart Alfreds, Aelfrics und des

Evangelieniibersetzers gemeint.

--^{e-
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Erster Hauptteil.

Lautlehre.
Drittes Kapitel.

Schreibung und Aussprache.

28. Die Angelsachsen bedienten sich anfangs der

Runenschrift, nahmen aber friihzeitig von den Britten

das lateinische Alphabet an. Sie vermehrten dies bald

mit drei Buchstaben. An Stelle des anfanglich gebrauch-

lichen th (fiir die postdentale Spirans) fiihrten sie namlich

sowohl das Zeichen ^ (ein durchstrichenes d), als die Rune

P (ae. ^orn 'Dorn') ein, und die Schreibung uu (fur den

bilabialen Halbvokal w) ersetzten sie durch die Rune p
(ae. wynn 'Wonne'). Heutzutage werden im Druck jedoch

nur & und p beibehalten, dagegen p durch w vertreten.

29. Im folgenden sind zunachst einige vorlaufige

Angaben iiber Schreibung und Aussprache gemacht. Ge-

naueres wird spater bei der Behandlung der einzelnen

Laute hinzugefiigt werden. Allgemeine und einfache

Regeln lassen sich nicht in alien Fallen geben, da die

Aussprache und in geringerem Mafie auch die Schrei-

bung z. T. nach Ort und Zeit wechselte.

30. tJberall, wo es zur Verdeutlichung dienen kann,

sind den Schreibungen ihre Lautwerte in moglichst ein-

facher phonetischer Umschrift in eckigen Klammern
beigefiigt. Weite (offene) Vokale sind dabei mit einem
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Hakchen versehen, z. B. [e] oder [p], wahrend enge (ge-

schlossene) meist unbezeichnet geblieben sind, z. B [i]

oder [e]. Mit [a] bezeichne ich das der Palatalreihe an-

gehorige hohere a, welches z. B. im franzosischen cela

oder dentsdhenBlattin norddeutscher Aussprache gesprochen

wird; mit [a] dagegen das der Velarreihe angehorige a,

das z. B. im franzosischen pas gesprochen wird. (Vgl.

M. Trautmann, Die Sprachlaute im allgemeinen und
die Laute des Englischen, Franzosischen und Deutschen

im besondern, Leipzig 1884— 86, S. 89 ff.) 1st einem Vo-

kale ein anderer als Exponent beigesetzt, so wird damit

der in der Mitte zwischen ihnen liegende Vokal bezeichnet;

[a^] oder, was dasselbe sagt, [p^] bedeutet also den in der

Mitte zwischen [a] und [g] stehenden Vokal, der z. B. in

Bayern und Osterreich in Wortern wie machen ge-

sprochen wird.

A. Die Vokale.

31. Alle ae. Vokale und Diphthonge kommen
sowohl kurz als lang vor; in den Handschriften wird

dieser Unterschied jedoch nur zuweilen bezeichnet, nam-
lich durch Doppelsetzen der einfachen Vokalzeichen (wiif

'Weib', hruun *^braun') zur Kennzeichnung der Langen,

oder durch. Akzente {wif 'Weib', god 'gut' mit Lange;

god 'Gott', Jiete 'HaC mit kurzem Vokal), oder durch die

Schreibung ig fiir langes i {big 'bei').

Anmerkung. Die hier im Drucke erscheinende Form der

Akzente giebt ihre handschriftliche Gestalt nicht genau wieder.

Das Langezeichen ist gewohnlich ein langer von links nach rechts

aufeteigender Haarstrich, der mit einem kurzen nach unten

gehenden Abstrich in einer Spitze endet. In den frtihesten

Texten, auCer in Corp. (§ 19), begegnet es nicht; auch nicht im
VPs. (§ 22). Das Ktirzezeichen in god u. dgl. ist ein nicht nach
oben, sondern nach rechts oder links ofFener kleiner Bogen (' oder ')

und koramt nur in einigen spiitws. Hss. vor.

32, Im folgenden sind die Kurzen in der Kegel

unbezeichnet gelassen; nur selten ist der Deutlichkeit

halber ein Bogen angewandt (J, ? u. s. w.) Die Langen

sind stets bezeichnet; sie sind entweder durch einen
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Querbalken oder (bei der verhiiltnisinaCig jungen Dchnung
vor gewissen stimniLaften Koiisonantenverbindiingen § 284)

diirch einen Akut kenntlich gemacht: wlf^ god; porn

'Dorii', hindan 'binden'.

SS. Sowohl mit Liinge- als Kiirzezeichen sind ira

vorliegenden Buche diejenigen Vokale und Diphthonge

versehen, fur welche aus verschiedenen Griinden sowohl

Liinge als Kiirze anzunehmen ist, oder die Quantitat iiber-

haupt nicht feststeht: Wealas ^Walliser, Britten', to 'zu'

§ 101 Anm. 2, hventig 'zwanzig'.

1. Die einfachen Vokale.

34. Kurzes i lautete im Ae. wie das nhd. i in

Bifi in der engen (geschlossenen) siiddeutschen Aus-

sprache [i] : bite 'Bifi'.

35. Kurzes e hatte meist die Geltung von engem

[e] und lautete also wie das nhd. e in Netz in der siid-

deutschen Aussprache, oder wie franz. e in Mat: nett

'Netz', etan "essen'.

36. Die Ligatur % bezeichnete den in der Mitte

zwischen [a\ und [e] stehenden Laut [a?] des ne. a in

fat\ in den altesten Texten wird dafiir in der Regel noch

ae geschrieben, welches auch spater nicht ganz ver-

schwindet, und zu alien Zeiten kommt daneben auch das

aus % entstandene ^ vor: fxt {faet f^t) 'FaC.

37. AuCer vor Nasalen lautete kurzes a wie nhd.

a in Blatt in der hellen norddeutschen Aussprache [a]

:

nacod 'nackt'.

38. Vor Nasalen hatte kurzes a den in der Mitte

zwischen [a] und [g] stehenden Laut [a9] des bayrisch-

osterreichischen a in macJien; dieser nur vor Nasalen vor-

kommende Laut wird, in denselben Wortern, haufig auch

geschrieben: danc done 'Dank'.

30. Steht das kurze o nicht vor Nasal, so hat es

die enge Aussprache [o], wie nhd. o in Gott namentlich

in stiddeutschem Munde: folc 'Volk'.

40. Ebenso kommt dera kurzen u der enge sud-

deutsche Laut des u in dumm zu: lust 'Lust'.
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41. Ein palataler Vokal mit Lippenrundung ist y,

welches wie enges, siiddeutsches ^t in milssen lautete:

nytt ^niitze'.

42. Der andere gerundete Palatalvokal oe, der in

den Handschriften stets oe geschrieben ist, lautete wie

enges, siiddeutches o in Gofter: cele 'Ol'.

43. Die langen Vokale hatten wenigstens an-

nahernd dieselbe Aussprache wie die kurzen, ausgenommen
wahrscheinlich a d. Also lautete

:

i i (§ 32) wie nhd. ie [i] in tief: hitan 'beiCen^ hindan

'binden'

;

e i wie nhd. ee [e] in Beet: hetan ^biiCen', 4nde 'Ende';

ie se wie ne. a [e^] in sehr gedehnt gesprochenem had:

h(slan "^heilen'j seldra 'alter';

a a (auOer vor mh, nd und ng) wie norddeutsches aa [a]

in Staat: hat 'Boot', did 'alt';

a 6 vor den dehnenden Nasalverbindungen mh, 7id, ng

(§ 284) lauteten wie bayrisch-osterreichisches, in der

Mitte zwischen a und q stehendes aa [dQ = q^] in

Staat: cdmh cdmh 'Kamm';
6 6 (auCer vor mh, nd, ng) wie nhd. oo [o] in Boot:

mona 'Mond', corn 'Korn';

u a wie nhd. uh [u] in Huhn: hus 'Haus', hund 'Hund';

(B d (in den Handschriften immer oe geschrieben) wie

nhd. oh [(b] in hohnen: dmman 'urteilen', wcenda

'wenden';

y y wie nhd. iih \u\ in SUhne: mys 'Mause', wyrd

'Schicksal'.

2. Die Biphthonge.

44. Die ae. Diphthonge sind entweder fallend

[io eo u. s. f.] oder steigend [io ^o u. s. f.], je nachdem
das erste oder zweite Element starker ist und den Silben-

akzent tragt. Die gewohnlichen, fallenden Diphthonge

erscheinen unabhangig von ihrer Nachbarschaft, wiihrend

die steigenden sich nur nach palatalen Konsonanten ein-

stfllen (§ 47). Im vorliegenden Buche sind die fallenden
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Diphthonge meist nicht als solche bezeichnet und nur in

besonderen Fallen mit einem Bogen unter dem unbetonten

zweiten Element versehen: beodan 'hieien =hegdmi, siodu

'sate =sigdu. Die steigenden Diphthonge sind dagegen

stets durch einen Bogen unter dem unbetonten ersten

Teil kenntlich gemacht: sd^omu 'Schande', gidng ^jung',

g^omor 'traurig'.

Anmerkung. Die diphthongische Schreibung in Wortern
der letztgenannten Art {scgomu u. s. w.) bedeutet vielleicht nicht

immer wirkliche diphthongische Aussprache. Es ist sogar wahr-

scheinlich, dafJ das e oder i hinter sc und g z. T. nur eingeschoben

ist, um anzuzeigen, daC diese wie sc (§ 57) und g (§ 56 b) aus-

zusprechen sind.

45, Die fallenden Diphthonge sind je nach ihrem

Ursprunge entweder lang oder kurz. Lang sind namentlich

die aus dem Westgermanischen ererbten Diphthonge

§ 107 ff. ; doch kommen im Laufe der englischen Ent-

wicklung noch vielfach neue hinzu. Von diesen sind die

durch Dehnung vor gewissen Konsonantenverbindungen

(§ 285) entstandenen verhaltnismafiig jungen Langen in

Md 'alt', heord ^Herde' u. s. w.) durch die Bezeichnung

mit einem Akzent von alien iibrigen geschieden. Sonst

ist die Lange durch einen horizontalen Strich iiber dem
betonten ersten Element kenntlich gemacht. Die kurzen

fallenden Diphthonge, welche alle erst innerhalb des Eng-

lischen aus einfachen kurzen Palatalvokalen entstanden

sind, sind unbezeichnet geblieben.

46. Die fallenden langen Diphthonge (ea ^a,

eg eg, ig ig, i^ i§ § 45) unterscheiden sich von den

fallenden kurzen {ea, eg, ig, i^) dadurch, dafi beide
Elemente langer sind. AuCerdem ist hervorzuheben, daC

in ea ea 4a das e bezw. e e den Laut des % (§ 36),

se oder se (§ 43) hat, dagegen in eo eo 4o das erste Ele-

ment enges e, bezw. e 6 ist. Beispiele : ealu 'Bier', heorte

'Herz', siodu 'Sitte', ierre 'Zorn'; dea^ 'Tod', Maldan

'halten'; fieotan 'flieCen', Mord 'Herde'; fiond 'Feind',

liornere 'Schuler'; Tiieran 'horen', Merde 'Hirte'. Die Diph-

thonge le, ie, ie kommen hauptsachlich im Friihws. vor.

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 2
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47. Steigende lange Diphthonge gehen nach
palatalen Konsonanten aus einfachen langen Vokalen her-

vor: g§o "^ehemals', sd^ddan 'scheiden', sdgond sd^dnd

^Schande'; steigende kurze Diphthonge aus einfachen kurzen

Vokalen: gioc 'Joch', g^ogud 'Jugend', s6^omu sdeamu

^Schande'. Fiir die Aussprache des zweiten Elements

gilt das oben (§ 37 fF. und § 43) uber die einfachen

Vokale Gesagte; vor Nasalen hat also das o 6 oder a a

von ^0 ^6 oder §a gd den zwischen a und g stehenden

Klang [a^ bezw. d9], ausgenommen in g^ong jung § 298,

wahrend sonst fiir odd die enge Aussprache [o], bezw. [o]

gilt und fiir a a die Laute [a], bezw. [a].

B. Die Konsonanten.

48, Die Konsonanten pthdmnlio sind,

abgesehen von einigen spater zu erwahnenden Besonder-

heiten, zu sprechen wie im Ne., z. B. in windan 'winden'

(ne. to wind).

Im Ri. wird der w-Laut sehr haufig durch v wieder-

gegeben: vies %ar', sviS^e 'sehr', oncndva Svissen'.

In manchen Texten wird der w-LsiVLt auch durch uu

oder u wiedergegeben, zuweilen auch durch wu. In solchen

Fallen ist im folgenden die konsonantische Aussprache

durch einen untergesetzten Bogen angedeutet: Ep. 'i^^er

'Mann'; Li. ^er 'Mann', icurdd 'zornig. Ebenso wenn im
Spat-Nordh. o, uo, wo, vo statt iv steht: gedod ge^nod ge-

dvod 'waschen', woearp 'warf. (Vgl. Verfasser, ABeibl.

X," 368 flf.)

49, Das ae. r war, in alien Stellungen, gerolltes

Zungenspitzen-r: rd 'Reh', beor 'Bier', drdn 'Drohne', dor I

^Mann'.

50. Die meisten Konsonanten kommen sowohl
lang als kurz vor. Im Inlaut wird die Lange in der

Regel durch Doppelschreibung kenntlich gemacht. Es

ist also z. B. 2^P in lapi^ci 'Lappen' zu sprechen wie im
italien. troppo, oder nn in spinnan 'spinnen' wie das

lange n in ne. penknife. Im Auslaut begniigte man



§50—65.] Schreibung und Auseprache. 19

sich meist mit der einfachen Schreibung: hed{d) 'Belt',

mon{n) 'Mann' (dazu aber die Genitive heddes, monnes);

ebenso im Silbenauslaut vor andern Konsonanten: eal{Vfne

nyt{t)ne Akk. Sg. Mask, zu eal{t) all', nyt{t) 'niitzlich'.

51. Die Spiranten f, s und j5 (S^ § 28) sind meist

stimmlos, und zwar stets im Anlaut und Auslaut, und
lauten also wie ne. /, s und th in field (ae. fdd), son (ae.

sunu), path (ae. pxp, pxd).

52. Im Inlaut sind sie neben stimmlosen Konso-

nanten ebenfalls stimmlos: lyft 'Luft\ fwstnian 'befestigen'.

Dagegen sind sie stimmhaft zwischen stimmhaften Lauten

und lauten also wie ne. v in to delve (ae. del/an^), ne.

s in nose (ae. nosu) und ne. th in brother (ae. brd_por,

hrodor): auOer wenn sie haupt- oder stark nebentonige

Silben von Kompositis anlauten (§67 if.): hefsestan 'be-

festigen', onsendan 'entsenden'; dndswaru 'Antwort', synfull

'siindig'.

53. Die Langen ff^ ss, pp {dd) sind unter alien

Umstanden stimmlos: ivoffian "^rasen', cyssan 'kiissen', oppe

{odde) 'oder'.

54. Anlautendes h lautete wie im nhd. Heim oder

ne. home (ae. ham). Ebenso vielleicht in den Verbindungen

hiv (hwil 'Weile'), hr {hrssfn 'Rabe'), hn (hnutu 'NuC'), hi

{hlot 'Los'), falls das h nicht schon (wie im ne. while) blofi

die Stimmlosigkeit des ?^, r, n und I anzeigte; im Nord-

humbrischen lautet hiv jedoch wie [/w]-

55. Im In- und Auslaut lautete h meist wie

deutsches velares ch [y] in ach, auch, doch; so stets nach

velaren Vokalen: ^ohte 'dachte', ruh 'rauh', furh 'Furche'.

Vielfach ist jedoch Ubergang in den entsprechenden

palatalen Laut (von nhd. ch = [i] in ich) eingetreten:

niht 'Nacht', fyrhto 'Furcht'.

Auch langes hh ist entweder stimmloser velarer oder

palataler Reibelaut, ersteres [-//] z. B. in cohhetfan 'husten',

letzteres [U] in hlihhan 'lachen'.

1) Doch ist das stimmhafte ae. f, wenigstens z. T., noch bi-

labial [ft].
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Fiir hs wird gewohnlich x geschrieben: weaxan

'wachsen' (selten iveahsan); es geht schon in friih-ae. Zeit

in die Lautung [ks] iiber.

56, Die verschiedenen Laute, welche die Angel-

sachsen mit Hiilfe der Buchstaben c und g sehr unvoll-

kommen darstellten, sind im vorliegenden Buche auf fol-

gende Weise unterschieden.

a) Ohne Unterscheidungszeichen sind geblieben: 1. c

als stimmloser velarer VerschluClaut (= k in nhd.

Kuckuk): cu 'Kuh', cnapa'Knsibe ;
— 2. ^ als stimmhafter

velarer Spirant (= g im norddeutschen Vogel, Folge):

god 'gut', fugol 'Vogel'; — 3. g als stimmhafter velarer

Verschlufilaut (= g in ne. hunger)^ welchen Laut es

nur unmittelbar nach n [gesprochen »] hat: Jiungor

'Hunger', long 'lang'; — 4. cc als langer stimmloser,

und 5. gg als langer stimmhafter velarer Ver-

schluClaut (ital. cc, bezw. gg in bocca, struggo): daccian

'streicheln', frogga 'Frosch'.

b) Wo g den stimmhaften palatalen Reibelaut
(= ne. y in year, young, yield) bezeichnet, ist dies stets

durch einen dariiber gesetzten Punkt angedeutet: gear

'Jahr', g^ong 'jung', gieldan 'bezahlen'. — Auf dieselbe

Weise sind iiberall, wo es notig schien, die palatalen

Verschlufilaute kenntlich gemacht, namlich 1. pala-

tales d (= k in nhd. Kinn\ z. B. in nordh. hwelc 'welch'

;

— 2. langes palatales cc, z. B. in micclum 'sehr' ;
—

3. der lange stimmhafte palatale VerschluClaut, ge-

schrieben eg (hier also mit Punkten versehen: eg) und

gesprochen [gg], z. B. in nordh. brycg 'Briicke'; — 4. der

kurze stimmhafte palatale Verschlufilaut, der nur in der

Verbindung ng vorkommt, welche hier als ng bezeichnet

ist und [ng] lautete, z. B. in hyngran 'hungern'.

c) Wo c den Laut des ne. ch in chin hatte (= ts),

ist (fgesetzt: aww 'Kinn', txcan^) 'lehren' ; lihnlich giebt ^

1) In alien hier genannten Beiepielen vergleiche man die

entsprechenden ne. Formen.
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den Laut des ne. g in to singe an (= d£): s4n§an Ver-

sengen', spymje 'Schwamm'. Die entsprechenden langen

Laute sind cc (= its, d. h. = italien. cd in faccia):

wsecce 'Wache', streccan ""strecken'; und eg (= ddjs^ d. h.

= italien. ggi in poggio): wecg 'Keil', h^ycg ^Riicken'.

Bei alien diesen Lautverbindungen ist hervorzuheben, daC

sie weder rein dental, noch koronal-praalveolar, wie z. B.

das gewohnliche nhd. tsch in Quatsch, gesprochen wurden,

sondern daC sie (meist oder immer) palatal, genauer dor-

salpriipalatal waren, wie haufig im Ne. und Italienischen

(sieb Verfasser, ESt. XXVII, 73 ff.).

Anmerkung 1. Zuweilen ist nicht mit Sicherheit auszu-

machen, welche Aussprache das c oder g in einem gegebenen

Falle hatte. Namentlich ist fiirs Nordhumbrische noch nicht

entschieden, ob in gewissen Wortern c* oder c anzusetzen ist. In

solchen Fallen ist in diesem Buch der Laut angenommen, der

den spater bei den betreffenden Konsonanten gegebenen allge-

meinen Kegeln nach zu erwarten ist.

Anmerkung 2. Fur den unter b) behandelten stimmhaften

palatalen Reibelaut g [j] kommt auch die Schreibung i vor. In

dem Falle ist das i im vorliegenden Buche zur Andeutung der

konsonantischen Aussprache mit einem Bogen versehen: iung
'jung', iarwan Opt. PI. ""bereiten'.

57. Die Verbindung sc bezeichnet, ausgenommen in

ein paar Wortern, den Laut [s] des ne. sh in ship, sharp;

zur steten Erinnerung hieran wird bier dafiir s6 gedruckt:

s6ip 'Schiff'
,

-^t'i/scaw 'wiinscben'. Aucb s6 [s] war im Ae.,

wenigstens z. T., palatal, genauer dorsal-prapalatal (vgl. Ver-

fasser, ESt. XXVII, 84 f.).

C. Der Akzent.

58. Die Silben eines Wortes sind, je nacb der Starke

der Expiration, entweder haupttonig, nebentonig oder

tonlos; das ae. wie das nhd. Wort gdldfinger 'Goldfinger'

weist alle drei Arten in der angegebenen Reihenfolge auf.

59. Einen abnlichen Unterschied zeigen die Worte

im Satze; z. B. im ae. wie nbd.^) ^u hsefst riht 'du hast

Wenigstens in der norddeutschen Aussprache.
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recht' ist das erste Wort tonlos, das zweite nebentonig

und das letzte haupttonig.

60. Manchmal ist es notig, noch genauer zu unter-

scheiden und die nebentonigen Silben in stark und
schwach nebentonige einzuteilen; im ae. londheebbende

'landbesitzend' z. B. ist die zweite Silbe stark nebentonig

und die dritte schwach nebentonig, wahrend die letzte

tonlos ist. (Naheres unten bei Behandlung der minder

betonten Vokale.)

61. Haupttonige und stark nebentonige Silben zu-

sammen werden starktonig genannt; schwach neben-

tonige und tonlose zusammen schwachtonig.

62. Ein und dasselbe Wort kann unter verschiedenen

Umstanden verschiedene Betonung haben. Dies richtet

sich teils nach seiner ideellen Bedeutung im Satze, teils

nach den rhythmischen Verhaltnissen seiner Umgebung.
Aus den gleichen Griinden kann auch ein und dieselbe

Silbe im Wort verschiedene Starke erhalten. Fiir den

ersten Fall vergleiche man z. B. die nhd. Vorsilben be-

und er- in den Satzen Er will nicht bekennen und Wir

mussen die Wahrheit nicht nur erkennen, sondern auch be-

kennen; fiir den zweiten Fall findet man zahlreiche Bei-

spiele im Kapitel iiber die minder betonten Vokale.

63. Die ae. Betonung laCt sich, wenn auch nur un-

vollkommen, durch lautgeschichtliche und metrische Unter-

suchungen bestimmen. Sieh E. Sievers, PBb. IV, 522 ff.

und V, 70 ff.; H. Paul, PBb. VI, 130 ff.; F. Kluge,

PGr. '-^I, 385 ff. und 1051 ff.; E. Sievers, Altgermanische

Metrik, Halle 1893, S. 125 ff.; L. Morsbach, Mitteleng-

lische Grammatik, Halle 1896, § 18 ff.

64. Wo notig, sind im folgenden die haupttonigen

Silben durch ('), die nebentonigen durch (:) bezeichnet,

wahrend die tonlosen unbezeichnet geblieben sind: g&ld-

fi-.nger.
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Viertes Kapitel.

Der Hauptton.

65. Im Ae., wie im Nhd., haben unter gewohnlichen

Umstanden im Satze einen Hauptton nur die sogenannten

Begriffs- oder Vollworter (Substantive, Adjektive, davon

abgeleitete Adverbien, Verben), wahrend die sogen. Be-

ziehungs- oder Forraworter (Pronomina, Konjunktionen,

Prapositionen, Hiilfsverben) und Worter untergeordneter

Bedeutung in der Kegel schwacher betont werden und nur

bei emphatischer Hervorhebung einen Hauptton erhalten;

vgl. 'er sail mich' mit 'er sah mich, nicht dick'.

I. Der Hauptton im einfachen Wort.

66, In mehrsilbigen einfachen (d. h. nicht zu-

sammengesetzten) Wortern fallt der Hauptton im Ae., wie

in den iibrigen germanischen Sprachen, auf die erste Silbe:

td'cen 'Zeichen', hd'lig 'heilig', ni'Jites 'nachts', so'fte (Adv.)

'sanft', ma'code 'machte'.

Anmerkung. Diese Kegel ist das Ergebnis der groCen

urgermanischen Akzentrevolution, wodurch die freie idg.

Akzentuation beseitigt und der Hauptton fast an die erste Silbe

gebunden wurde. UG. § 134, 142 f.

II. Der Hauptton im zusammengesetzten Worte.

6*7. Bei zusammengesetzten Wortern sind der Zeit

und Art der Bildung gemaC drei Schichten zu unter-

scheiden

:

A. Nominalkomposita (§ 68);

B. Verbalkomposita alter Art (§ 69 ff.);

C. Spate Komposita, unter denen die verbalen

Halbkomposita (§ 76) die wichtigsten sind.

Anmerkung. Die Bildung von Nominalkompositis
begann bereits in der idg. Ursprache, und zwar scbon zu einer

Zeit, als die Flexion noch nicht ausgebildet war, so daiS das erste

Glied der Zusammensetzung immer den reinen Stamm zeigt. Die

altesten Verbalkomposita entstanden dagegen erst im Ur-

germ., nach der Zeit der urg. Akzentrevolution (§ 66 Anm.; E. Her-
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mann, in Kuhns Zeitschrift fur vergl. Sprachforschung XXXIII,
531; W. Streitberg, Urgermanische Grammatik, Heidelberg 1896,

S. 141 u. 143). Die dritte Art kommt erst im Englischen auf,

wie andererseits auch in den ubrigen germ. Einzelsprachen.

A. Nominalkomposita.

68. Da die Nominalkomposita(d. h. Verbindungen

eines Nomens oder einer Partikel mit einem Nomen)
schon aus der idg. Zeit stammen (§ 67 Anm.), so machen
sie die urgerm. Akzentrevolution mit (§ 66 Anm.), und
der Hauptton wird dadurch, gerade wie beim einfachen

Worte (§ 66), auf die erste Silbe geworfen. Im Ae. sind

nicht nur solche Zusammensetzungen erhalten, sondern

nach ihrem Muster auch neue hinzugebildet: lieo'fonrUe

^Himmelreich', heo'fonlic 'himmlisch', feo'ndsdipe 'Feind-

schaft', so'dfsest ^wahrhaft', ivi'derwinna 'Widersacher',

d'ndwyrde 'Antwort', u'priht Wfrecht', u'nnytt ^unniitz',

se'lmihtig ^allmachtig', mi'sdsed ^Missethat'.

B. Alte Verbalkomposita.

69. Im Urgerm. entstanden Verbalkomposita
durch Verschmelzung von urspriinglich selbstandigen Par-

tikeln mit folgenden Verben, wenn die erstere sich in

der Betonung dem Verbum unterordnete und zugleich die

Bedeutungen der beiden Teiie zu einer Begriffseinheit zu-

gammenflossen. Da in der Folge an diesem Betonungs-

verhaltnis nichts verandert wurde (vgl. § 67 Anm.), so

fallt im Ae., wie im Nhd., der Hauptton auf die Wurzel-

silbe des Verbums und bleibt die Partikel proklitisch.

TO. Stets unbetont sind demgemaC die ae. Vorsilben

ge- (woneben die Form gi-) 'ge-', a- 'er-', he- (woneben hi-)

%Q-\ for- (woneben selten fxr- und /er-) 'ver-', od- 'ent-',

on- (woneben selten an-, un- und in-) 'ent-', io- (woneben

selten ti- und te-) 'zer-\ ot- 'an-', g^ond- (woneben gi^nd-,

gind-) 'iiber-': get^i'nnan 'gerinnen', dstl'gan 'ersteigen',

hegeo'tan ^begiefien', forleo'san 'verlieren', odfieo'n 'entflieben',

onhi'ndan 'entbinden, losbinden' (selten imhindan, iriU'ndan,

ans&ndan 'entsenden'), ioflo'wan (selten tejld'wan) 'zerfiieCen',
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otspd'rnan (gewohnlich xtspo'rnan § 78) 'anstoi3en', g^ond-

s6l'nan (giendscinmi) 'iiberscheinen, erleuchten'.

Anmerkung. Diese Kompoeitionsweise ist im Ae. insofern

tot, als die urspriinglichen Bedingungen dazu geschwunden sind.

Im Ae. (wie im Hochdeutschen) gilt nilmlich die Kegel, daC die

Prapositionaladverbien vor dem Zeitwort unter alien Umetanden
den Hauptton erhalten (vgl. § 78 Anm.), so dafi sich bei Ver-

schmelzung nun Komposita der in § 76 behandelten Art bilden.

Aber durch analogische Nachbildung konnen auch noch neue
Komposita der alteren Art in der Sprache entstehen.

71. Die verschiedene Betonung der Nominal- und
Verbalkomposita (A und B) zeigt sich besonders deutlich

in solchen Paaren wie nhd. TJrteil und erteilen, TJrlauh und
erlauhen, wo dieselbe Partikel unter der verschiedenen Be-

tonung verschiedene Formen erhalten hat; ebenso im Ae.

:

o'r&onc 'Klugheit', dde'ncan *^erdenken';

se'ivielm "^Quelle', dwea'llan ^entspringen';

se'sxfvyng 'Ursprung, Quelle', dspri'ngan 'entspringen';

6'ndgit ^Verstand', ongi'tan Verstehen';

6'ndfenga 'Empfanger', onfo'n 'empfangen';

se'fdonca ^Arger', ofly'ncan 'argern';

u'dg6nge 'fliichtig', odga'n 'weggehen';

wi'&ersaca 'Widersacher', widsa'cmi Sviderstreiten';

hi'geng ^Verehrung', begd'n ^ausiiben, verehren'.

Ausnahmen zu A.

T^. Die Prafixe ge-^ for- und he- haben im Ae., eben-

so wie die entsprechenden nhd. 'ge-', 'ver-' und 'be-', auch

in der Nominalkomposition fast durchgehends den Haupt-

ton an die Wurzelsilbe des zweiten Gliedes abgetreten.

(Kluge, in PGr. ^ I, S. 391 f. und 1051): gehe'd 'Gebet',

gefeo'ht 'Gefecht', forho'd 'Verbot', forlo'r 'Verlust', hegd'ng

'Bereich', hebo'd 'Gebot'. Nur in wenigen Wortern ist noch

die alte Betonung erhalten, z. B. in hl'leofa 'Lebensunter-

halt', hi'spell ^Bqi^^iqV
^
fo'rwyrd 'Verderben', neben/orw^^'rrf.

73. Auch die negierende Vorsilbe un- kommt beim

Nomen zuweilen unbetont vor, z. B. unclse'ne 'unrein'

neben ivndsene. (Vgl. L. Morsbach, Mittelenglische Gram-

matik, Halle 1896, § 24 ff.; F. Kluge in PGr. ^ I, 1051 f.).
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"74, Die von Verbalkompositis abgeleiteten Nomina
behalten wie im Nhd. natiirlich den urspriinglichen Akzent

bei: dly'sedness 'Erlosung', onfd'ngenness 'Empfangnis, Em-
pfang'.

Ausnahmen zu B.

75. Ebenso bewahren die von Nominalkompositionen

abgeleiteten Verben den urspriinglichen Akzent: d'nd-

swarian 'antworten', d'ndwyrdan ^antworten' , o'rettan

*^kampfen', fu'Uumian 'unterstiitzen', zu d'ndswaru 'Antwort',

d'ndwyrde ^Antwort', o'ret 'Kampf, fu'ltum 'Hiilfe'.

C. Junge Verbalkomposita.

76. Neben der bereits im Urgerm. aufkoramenden

Art Verbalkomposita zu bilden (§ 69) stellt sich im Ae.

(wie im Hochdeutschen) eine neue ein, bei welcher nicht

das Verbum, sondern die Partikel den Hauptton erbalt.

Man nennt diese jiingeren Verbindungen Hrennbare'
oder ^Halbkomposita', da die beiden Glieder unter

gewissen Umstanden im Satze ihre Selbstandigkeit be-

wahren (vgl. z. B. nhd. ausgehen und ick geJie mis, oder

ae. utgdn und ic gd ut). So werden alle Zusammensetzungen

mit den Priipositionaladverbien le'fter 'nach', M 'bei', fo're

'vorher', from Veg', on 'an', in 'ein', mid 'mit', ongea'n

'entgegen', to 'zu', up 'auf, ut 'aus' und den bloC ad-

verbialen Partikeln eft 'wieder', for& 'vor', ni'der 'nieder',

onwe'g 'weg', wel 'wohl', im Ae. stets auf der Partikel

betont: sefterspyrian 'nachspiiren', hl'sittan 'sitzen bei',

fo'resecgan 'vorhersagen', fro'mcierran 'wegkehren', o'nlocian

'ansehen', i'ncuman 'eintreten', mi'dferan 'mitreisen',

ow^m'w/emw'zuriickkehren', to'cwedan 'zusprechen', u'pfieogan

'auffliegen', w*f<fn/aw 'austreiben', eftcuman 'zuriickkommen',

fo'rdheran 'hervorbringen'^ ni'derstlgan 'niedersteigen', onwe'g-

nydan 'wegtreiben', we'ldon 'wohlthun'. Vgl. T. Perrin

Harrison, The Separable Prefixes in Anglo-Saxon, Balti-

more 1892.

77. Wahrend die Verbindungen rait alien eben ge-

nannten Partikeln trennbar sind {ic gd ut, do wel u. s. w.),
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bilden ed- Svieder' und mis- 'mifi' Verbindungen, die

ebenfalls stets auf dem ersten Gliede betont werden, aber

untrennbar geworden sind, weil *ed und *miss als selb-

stiindige Adverbien im Ae. nicht mehr bestehen : e'drecan

'wiederkJiuen', e'dnlwian 'wiederherstellen', mi'slsedan "^mifi-

leiten', mi'srsedan '^miCraten'.

Anmerkung. Das stets trennbare und betonte to- ~
nhd. '^zu-'' ist wohl zu unterscheiden von dem etymologisch davon
verschiedenen, untrennbaren und unbetonten to- = 'zer-', ebenso

oti- = 'an-' von on- = 'ent-', in- = 'ein-' von in- = *ent-'; vgl. § 70.

Erganzung zn B und €.

78. Andere Partikeln kommen sowohl betont und
trennbar als unbetont und untrennbar vor, namlich of

'ab', xt 'an', ofer 'uber', ^m-h dorh &erh 'durch', under

'unter', tvi&er wid Vider', ymh emb ^urn. Stammt das

Kompositum aus urgerm. Zeit (§ 69 fF.) oder hat es sich

infolge von Verengerung und Vereinigung der Bedeu-

tungen der beiden Telle dem Muster der alteren Verbal-

komposita angeschlossen, so hat die Wurzelsilbe des Ver-

bums den Hauptton und die Partikel ist proklitisch:

ofgi'fan 'aufgeben', xtwTtan *^schniahen', ofergeo'lan 'iiber-

gie'Cen', dur}ma'dandi\xxGh.yiQ:tQn\ under&eo'dan 'unterwerfen',

widst&ndan 'widerstehen', widerhahhan 'widerstehen', ymb-

si'ttan 'umsitzen'. Ist die Verbindung dagegen jung und
wird die besondere Bedeutung der beiden Bestandteile

noch gefiihlt, so tragt die Partikel den Hauptton (vgl. § 76):

o'fdrifan Vegtreiben', x'twunian 'bleiben bei', o'fersetfan

'setzen iiber', cfu'rhfaran 'du'rchziehen', u'nderlecgan 'u'nter-

legen', ivi'dsprecan Vidersprechen', wi'derwinnan 'wider-

stehen', y'mhliealdan 'umfassen'.

Anmerkung. a) DaC diese Partikeln, im Unterschiede von
den in § 70 angefiihrten, den Hauptton tragen konnen, liegt

offenbar daran, dali sie daneben auch als selbstandige Praposi-

tionaladverbien in der Sprache bestehen, wodurch bestandig die

Moglichkeit fiir neue Kompositionsbildungen gegeben ist. Die

andern Partikeln dagegen sind entweder als selbstandige Worter
verloren gegangen (z. B. ge-\ oder die Form ist verschieden (ot-),

Oder das selbstandige Adverb hat eine stark abweichende Bedeutung
(geond 'dorthin').
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b) Eine allgemeine und durchschlagende Kegel liifit sich fur die

Betonung der in § 78 genannten Partikeln nicht geben. Die Be-

tonung mufi vielmehr fiir jeden einzelnen Fall diirch eine be-

sondere Untersuchung festgestellt werden; und selbst dann kann
sich noch herausstellen, daC ein und dasselbe Wort zu verschiedenen

Zeiten verschiedene Betonung hatte. Uberhaupt stehen die beiden

Betonungsarten (B und C) ira Englischen bis auf den heutigen

Tag in fortdauernder Konkurrenz, doch so, dafi die Betonung auf

dem zweiten Gliede im Verlaufe der Zeit immer allgemeiner wird

und nunmehr fast tiberall gesiegt hat (aber z. B. ist noch to

gainmy neben to gainsay gebrauchlich). Richtige Beurteilung

auch der ae. Betonung ist nur bei Klarheit iiber die allgemeinen

historischen Verhiiltnisse moglich. Eine lehrreiche Untersuchung
hat R. Leinen in seiner Dissertation «tJber Wesen und Entstehung
der trennbaren Zusammensetzung des deutschen Zeitwortes mit

besonderer Beriicksichtigung des Got. und Ahd., Strafiburg 1891

»

geliefert; ebenso W. Wilmanns in seiner « Deutschen Grammatik,
2. Abteilung: Wortbildung, StraCburg 1896», S. 115 iff.; jedoch

geht das Englische, je spater desto mehr, eigene Wege.
c) Beide Arten von Verbalkompositionen, die altere sowohl

als die jiingere, sind auf gleiche Weise durch Verschmelzung ur-

sprlinglich selbstandig nebeneinander stehender Redeteile (Partikel

und Verb) entstanden; und zwar ging die Juxtaposition in die

Komposition liber, wenn die einnliche Bedeutung der Einzel-

bestandteile der syntaktischen Gruppe verblaCte und diese

Verbindung sich dadurch den Eleraenten gegenuber isolierte

(H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle 1886, S. 278);

vgl. z. B. die Bedeutung von nhd. anfangen mit der von an und
fangen. Der Betonungsunterschied zwischen der illteren und
jiingeren Kompositionsart hat seine Ursache lediglich in der ver-

schiedenen Satzbetonung der beiden Perioden, in welchen die

Verschmelzungen entstanden. In den Verbalkompositis der

erst en Art (B) spiegeln sich Satzbetonungsverhilitnisee der urg.

Zeit wieder. Damals standen nilmlich unter gewissen Umstanden
selbstandige Partikeln noch proklitisch vor dem haupttonigen

Verbum (gerade wie im Urindogermanischen), d. h. eie ordneten

sich in der Betonung dem V^erbum unter. Aus syntaktischen

Gruppen mit dieser Betonung bildeten sich die altesten Verbal-

komposita.

Die so zu bloCen Vorsilben herabgesunkenen, unbetonten

Partikeln unterlagen mit der Zeit besonderen lautlichen Ver-

anderungen (§ 71), die sie nun vollends von den entsprechenden,

selbstandig daneben ira Gebrauch bleibenden, betonten Satz-

adverbien trennten; manchmal gingen die letzteren auch ganzlich

verloren. Daher kann man fiir die in § 70 aufgeziihlten Vorsilben

die Kegel geben, daC sie stets unbetont sind.
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d) Die germ. Satzbetonung erfuhr jedoch fruh insofern eiue

Veranderung, ale die Prapositionaladverbieu vor dem Zeitwort

unter alien Umstanden den Hauptton annahmen und das Verbum
eich unterordnete. Auch in der ganzen historischen ae. Zeit gilt

dieser Brauch (M. Rieger, Die alt- und angelsiichsische Verskunst,

ZfdPh. VIl, 27), wie auch im Hochdeutschen. Beini Zusammen-
fliefien von Partikel und Verbum in eine Gehrauchseinheit unter

diesen Verhaltnissen behielt naturlich das erete Glied den Haupt-
ton, und so ergaben sich Komposita der zweiten Art (C).

Sie tibernahmen vielfach die Aufgabe, die ursprtinglich durch
Kompositionen der alteren Art erfiillt worden war. Als z. B. die

untrennbare Partikel ge- ihre anfangliche, sinnliche Bedeutung
der Begleitung und Gemeinschaftlichkeit (z. B. in geferan ur-

sprunglich 'mitgehen') verloren hatte, war man genotigt, sich nach
einem neuen Mittel zum Ausdrucke dieses Begriflfes umzusehen,
und man gebrauchte dazu das freie Satzadverbium mid. So ent-

stand midferan 'mitgehen' (aue mid feran) neben gefe'ran, dessen
Bedeutung zu blofiem 'gehen' abgeschwacht war. Ebenso biifite

d- an sinnlicher Kraft seiner Bedeutung 'aus' ein, gerade wie das
entsprechende hochdeutsche er-. Kam es aber nun darauf an,

den aus-Begrifl' kraftig auszudriicken, so setzte man daher id hin-

zu und sagte z. B. at ilgdn 'hinaus gehen, ausgehen' (spater

u'tdgdn\ da dgdn allein nur noch die Bedeutung von 'ergehen,

gehen' hatte, oder blofi Tit gdn (spater utgdn) 'ausgehen' (vgl.

nhd. erwdhlen, ausenvdhlen und auswdhlen).

e)Die in § 76aufgezahlten Partikeln beginnen erst in verhalt-

nisraaCig spater Zeit mit den ihnen folgenden Verben zu Kom-
positionen zusammenzufliefien, und man kann diesen Vorgang
vielfach an der Hand der Texte historisch verfolgen. Die Par-

tikel bleibt im Ae. immer betont, und erst im Mittelenglischen

tritt bei manchen Zusammensetzungen unter Aniehnung an die

Betonung der altesten Verbalkomposita (B) eine Akzentverschiebung
ein, so daC z. B, im Neuenglischen to uphold die zvveite Silbe den
Hauptton hat; vgl. L. Morsbach, Me. Gramm. § 39.

f) Nun giebt es Falle, wo die Unbetontheit der Partikel in

Kompositionen der alteren Art (B) keine, oder doch keine sofort

fiihlbare Verschiedenheit der Form zwischen der unbetonten Vor-
silbe und der entsprechenden, daneben selbstandig im Gebrauch
bleibenden betonten Partikel hervorbrachte, und andere, wo ein

jiingerer Ausgleich die zeitvveilige Abweichung wieder verwischte

(z. B. durch Verdrangung des unbetonten ot durch die betonte

Form set). So bestehen neben den in § 78 genannten unbetonten
Vorsilben of-, set- usw. die gleichlautenden selbstandigen Partikeln

of, set usf., welche, wenn sie mit Verben Kompositionen eingehen,

wie gesagt, ihren Hauptton bewahren, so dafi auf diese Weise
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dieselbe Partikel in der Zusammensetzung bald uubetont, bald

betont erscheint (§ 78). Ja, wie wir im Nhd. nebeneinander

z. B. uberse'tzen und uhersetzen, unterhalten und unterhalten

haben, so werden auch im Ae. zuweilen aus denselben Elementen
Komposita beider Arten gebildet. So let z. B. neben alterem

setstdndan ^stillstehen' ein jiingeres %'tsta.ndan '^stehen bei' nach-

zuweisen, und ebenso neben understdndan 'verstehen' u'nder-

stdndan 'darunter stehen'.

g) Zur Feststellung der Betonung kann aber folgendes dienen

:

1. Die Schreibung. Die beiden Glieder der Halbkomposita (C)

werden haufig nocb getrennt geschrieben, zumal eie ja unter ge-

wissen eyntaktischen Verhaltnissen (wenn namlicb die Partikel

dem Verbum folgt, § 76) seibstandig bleiben. Freilich muB bei

solcher Schreibung aus andern Anzeichen hervorgehen, daC wirk-

lich eine Komposition anzunehmen ist. — 2. Die Betonung und
etwaige Allitteration im Verse; sieh C. F. Koch, Historische Gram-
matik der Englischen Sprache^ Kassel 1882, S. 154 flf., J. Schipper,

Englische Metrik, Bonn 1881, I, 41 ff. — 3. Die Trenn- oder Untrenn-

barkeit. Die unbetonten Partikeln bleiben mit dem Verbum unter

alien Umetanden unlosbar verbunden. — 4. Die Rektion des Ver-

bums. Z. B. ist die jiingere trennbare Komposition understdndan
*darunter stehen' wie das Simplex stdndan "^stehen' intransitiv;

dagegen regiert das von der Bedeutung des Simplex ganzlich

isolierte understd'ndan 'verstehen' den Akkusativ. — 5. Die Be-

deutung. Die Komposita jiingerer Art weichen in ihrer Be-

deutung weniger vom urspriinglichen Sinne der beiden Bestand-

teile ab, als bei den andern der Fall ist. Doch ist dieser MaC-
stab natiirlich kein absoluter, sondern unterliegt vielerlei Schwan-
kungen, weil die verschiedenen Zusammensetzungen im Laufe

der Zeit verschiedene Bedeutungsverschiebungen erfabren kOnnen.

D. Andere junge Zusammenziehungen.

79. Natiirlich bewahren auch andere erst in ver-

haltnismaCig junger Zeit entstandene Zusammensetzungen

die Betonung, welche den zu Grunde liegenden syntaktischen

Wortgruppen eigen war, als die Isolierung ihrer Bedeutung

das Verwachsen zu einer Einheit veranlaCte. Manche

dieser Verbindungen vollziehen sich vor unsern Augen

in historischer Zeit unter Betonungsverhiiltnissen, die mit

denen der heutigen Sprache iibereinstimmen.

a) Die Praposition ist unbetont in hefo'ran 'bevor,

vorn', setfo'ran 'zuvor', ongegn 'entgegen, gegen', ividu'tan

'drauCen, auCen', ividinnan 'drinnen, innerhalb', onwe'g
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'weg', onhse'c 'zuriick', onu'ppan 'auf , togie'dere 'zusammen',

tddx'g ^heute', oddx't 'bis dafi, bis'.

b) In Verbindungen zweier Adverbien wie &xri'nne

'darin', dxrx'fter Manach', dsero'n 'daran' fallt der Haupt-

ton auf das zweite Glied, da dies, der Bedeutung nach

wichtigere, den BegrifF des ersten niiher bestimmt und
daher urspriinglich den Hauptton hatte.

c) Das zweite Glied wird betont in Zusammensetzungen

wie fuhvea'rm 'sehr warm', fulnea'h 'sehr nah', weil das

Adv. full den Begriff des folgenden Adj. oder Adv. nur
steigert, aber nicht qualifiziert, und das Adj. die Haupt-

bedeutung besitzt.

d) Eall hat den Hauptton in ea'lm^st 'beinahe' und
ea'lsivd 'ganz so, so', da seine Bedeutung die bestimmende
ist. Ebenso flofi ea'lne weg (buchstablich 'alien Weg') zu

ea'lneg 'immer' zusammen, da das den Begriff des folgen-

den Subst. naher bestimmende Adjektiv den Hauptton
trug (vgl. M. Rieger, ZfdPh. VH, 20).

-A.. A^okalismus.

I. Die Vokale in stark betonter Wort- und
Satzstellung.

Ftinftes Kapitel.

Urgerm. und westgerm. einfache Vokale.

80. Im Urgermanischen gab es folgende Vokale: a) die

Kiirzen a (aus alterem a und o), e, i, w; und b) die Langen ^,
e, I, (sprich [o"]), m. Beispiele: a) *fard^) 'ich fahre', *xelpd^)

Mit einem Sternchen warden nicht belegte, durch Ver-

gleichung erschlossene Formen bezeichnet.

2) In den mit einem Sternchen versehenen Formen sprich

X als stimmlose velare Spirans (wie ch in nhd. ach), z wie stimm-
haftes s in nhd. JRose, 5 als stimmhafte und f als stimmlose
bilabiale Spirans, <f als stimmhafte und p als stimmlose post-

dentale Spirans (wie th in ne. fhina, bezw. thin).
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'ich helfe', *bitiz 'Bifi', *sunuz 'Sohn'; b) *sWp6 =ich schlafe%

*ier 'hier', *Mt6 'ich beifie', *yrdpd 'icb rufe', Y'^Zo^ 'fauP.

81. Bereits sehr friih wurden aber e, i und u in je zwei
Laute geepalten. Namlich

a) e erhielt vor Vokalen mit niedriger Zungenhebung in der
nacheten Silbe (a, m, d) eine offenere Aussprache, die nacb
J. Grimms Vorgange in Grammatiken durch zwei dariiber ge-

setzte Punkte angedeutet wird (ej. Diesen Vorgang nennt man
a- Umlaut: *y[^elpanp(i) 'sie helfen' (ae. helpa&).

b) Folgte jedocb auf das e unmittelbar langer oder gedeckter
Nasal (m7n, nn; mb, mp; nd, nt, wTc, wg usw.), so ging es in i uber:

*swimman "^schwimmen', *findan 'finden' (ae. sivimman, findan)

aus alteram *swemman, *fendan. UG. § 63 b.

c) Ebenso ging e vor einem i oder j in der nachsten Silbe

in i iiber: *yilpis 'du hilfst', *yilpip ^ex bilft' (ae. hilpst, JiilpiT)

aus *xelpis(i), *jelpip(i); *sitjan 'sitzen' (ae. sittan) aus *setjan.

UG. § 63 a.

d) i und u wurden durch a- Umlaut (d. h. also unter dem
EinfluC eines in der folgenden Silbe stehenden a, 6, x oder e)

zu oflfenem e bezw. offenem o umgelautet, falls kein langer oder

gedeckter Nasal und kein i oder j dazwischen stand: *nestoz

'Nest' aus iilterem *nistoz, *weroz 'Mann' aus *tciroz, aber i blieb

z. B. in *bitiz "Bifi' und *bidjan 'bitten' (vgl. die ae. Formen nest,

wer, mit hite^ biddan); *yolponoz oder -enoz 'geholfen', *skotonoz

Oder -enoz 'geschossen', dagegen *hulpun 'sie halfen', *slmtun 'sie

schossen', und sowohl *spunnonoz -enoz 'gesponnen', als *spunnun
'gie spannen' (vgl. die Fart. ahd. giholfan, giscotan, ae. Jiolpen,

sdoten mit den Prat. ae. hulpun, sciitun; und Part, spunnen mit

Prat, spunnun). UG. § 68 und 70.

H2, Diese Veranderungen sind alien wg. Sprachen eigen.

Aufierdem ist urg. x im Wg. zu a geworden. Das Verhaltnis der

urg. zu den wg. Vokalen laCt sich ubersichtlich also auf folgende

Weiee darstellen:

Urg.: e i u X e I 6 u
IXI A 1 1 1 1 1

e i U a e i a.Wg.:

83. Im Ae. haben diese gemeinwestgermanischen Vokale

die mannigfaltigsten Veranderungen erfahren, welche in den fol-

genden Kapiteln, soviel wie moglich in ihrer zeitlichen Reihen-

folge, erlautert werden sollen. Das Verstandnis dieser ziemlich

verwickelten Verhaltnisse wird erheblich erleichtert, wenn man
sich zunachst ein einigermafien deutliches Bild von dem ur-

sprtinglichen Vorkommen der verschiedenen Vokale im Wg. ver-

schaflft. Daher sei hier vorab eine kurze Liste as. WOrter ge-

geben. Im As. sind namlich, abgesehen von einigen Fallen, in
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welchen Nachbarlaute etOrend eingewirkt habeu, alle gemein-wg.

Yokale erhalten geblieben; nur hat alteres 6 [(>«] geschloesene

Aussprache bekommen (= [o]). Vgl. F. Holthausen, Altsachsisches

Elementarbuch, Heidelberg 1899, S. 76 ff.

a: dag 'Tag', salt 'Salz', akkar 'Acker', ahto 'acht', gast 'Gast'.

e: helpan 'helfen', hehn 'Helm', etan 'essen', nest 'Nest'.

T: hiti 'Bifi', list 'List', swimman 'schwimmen', hilyit 'hilft'.

6: giholpan 'geholfeo', giskotan 'geschossen', gold 'Gold'.

u: icurdun 'wurden', hungar 'Hunger', jung 'jung', lust 'Lust'.

a: jar 'Jahr', dt)and 'Abend', dad 'That', gdbim 'gaben'.

e: her 'hier', meda 'Miete', let 'liefi', het 'hiefi', slep 'schlief

.

I: bitan 'beifien', sklnan 'scheinen', tid 'Zeit', stvin 'Schwein'.

: hropan 'rufen', for 'fuhr', ko 'Kuh', stol 'Stuhl', flod 'Flut'.

u : duba 'Taube', hus 'Haus', briican 'brauchen', sugan 'saugen'.

84. Diese Liste zeigt zugleich die nhd. Entsprechungen
der wg. Vokale bei selbstandiger, d. h. von Nachbarlauten nicht

beeinflafiter Entwicklung. Im altesten Ahd. sind die wg.

Vokale noch alle unverandert erhalten; doch diphthongiert €

friih zu ia (ahd. Mar 'hier', miata 'Miete' usw.), und o zu uo

{ruofan 'rufen', fuor 'fuhr' usw.), die im Nhd. wieder zu einfachen

Vokalen (t und u) geworden sind. Andererseits sind ahd. i und
u im Nhd. zu ei [gesprochen ste] und au [qu] diphthongiert.

85. Zur Bestimmung der wg. CJrformen moge ferner die

folgende Tabelle dienen, welche die selbstandige Entwicklung der

haupttonigen Vokale in den im vorliegenden Buche herangezogenen
Sprachen zeigt.

Urg. a e
.

u u se e I u

Got. a i u u e e ei u

Aisl. a e u a e I 6 a

As. a e i u a e ' u

Ahd. a e u a ia I uo u

Mhd. a e u a ie I uo u

Nhd. a e % u a ie ei a au

Niederl. d e S^ 6 6 a ie V oe ui

Afries. e e i u e ' I »

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch.
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86. Die Laute sind in dieser Tabelle in der fur die be-

treffende Sprache iiblichen Schreibung gegeben; nur sind, wo
notig, Langezeichen hinzugefiigt. Es ist also soust keine Riick-

eicht darauf genommen, daC dieselben Schreibungen nicht iiberall

dieselbe Aussprache bezeichnen. Das got. ei bedeutet den [i]-

Laut; ebenso das nhd. und niederl. ie. Auch das niederl. oe be-

zeichnet einen einfachen Vokal [u].

87. Im Nhd. und Niederl. sind urspriinglich kurze Vokale
in offener Tonsilbe gedehnt; dabei stellt sich im Niederl. fiir i

und u wegen ihrer sehr offenen Aussprache e und 6 ein: mhd.
sage, lebe, lige, bote, stube ^ nhd. sage, lebe, liege, Bote, Stube;

ahnlich ist im Niederl. alteres fader, brecan, Mmil, bode, siinu zu

vdder, breken, kernel, bode, zoon geworden.

88. Weist ein Wort in alien genannten germ. Sprachen
den in der Tabelle angegebenen V'okal oder Diphthong auf, so

kann man in den allermeisten Fallen mit Sicherheit auf den in

derselben Reihe stehenden wg. Laut schliefien. Meist geniigt

auch ein Vergleich zweier oder dreier Sprachen, namentlich wenn
darunter das Gotische begriffen ist. Aus dem bloCen Vergleichen

einer nhd. mit einer niederl. Form lafit sich jedoch in vielen

Fallen kein Schlufi ziehen. Z. B. aus nhd. Vater, niederl. vader

und aus nhd. schldfen, niederl. sldpen ist nicht zu ersehen, ob im
Wg. ein a oder a stand. Zieht man aber auch got. fadar und
slepan hinzu, so ist alsbald klar, dafi im Wg. im ersten Wort nur «,

im andern nur a (und im Urg. nur a, bezw. ^)gegolten haben kann.

89. Die Veranderungen, welche die Vokale unter Einflufi

von Nachbarlauten in den verschiedenen Sprachen erlitten haben,

mtissen aus den in § 11 Anm. genannten Grammatiken ge-

lernt werden. Auf einige der wichtigsten ist in FuCnoten zu den
folgenden §§ aufmerksam gemacht, wenn es zum Zwecke ety-

mologischer Vergleichungen erwiinscht schien.

Sechstes Kapitel.

Selbstandige Entwicklung der einfachen wg.
Vokale im Altenglischen.

00. Wahrscheinlich alle westgermanischen weiten

Vokale erfuhren im Ae. bei selbstiindiger, d. h. nicht

durch Nachbarlaute beeinfluOter Entwicklung ungefahr zur

Zeit der angelsachsischen Eroberung Brittanniens (§ 10)
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Artikulationsverengung (Tonerhohung), so daC z. B. aus

weitem e [e] enges e [e], aus weitem o [g] enges o [o] wurde.

Diese Veranderungen kommen jedoch in der Schrift nur

beim a (§ 91), a (96) und auslautenden 6 (§ 102) zum

Ausdruck. Etwa schon geschlossene (enge) wg. Vokale

blieben unverandert.

Anmerkung. Die Tonerhohung ist eine der alleraltesten

friih-urenglischen Lautveriinderungen (sieh § 91 Anm. 4 und

§ 96 Anm. 2). In historischer Zeit wird sie bei den kurzen

Vokalen teilweise wieder riickgangig gemacht. Dieser Prozefi

liiCt sich in Spuren schon im 9. Jahrhundert nachweisen (vgl.

§ 92 Anm. 1, auch etwa § 162) und voUendet sich in mittel-

englischer Zeit.

1. Die einfachen Vokale im Wortinnern.

91, Westgerm. a (= as. ahd. got. a) ist zu % ge-

worden: dseg 'Tag', hied 'Bad', hwset 'was', xt 'an', xfter

'hinter' (niederl. ackter\ lisefde 'hatte', crseft 'Kraft', fdeder

'Vater', sscer 'Acker', msegen 'Kraft'. Diese Formen mit se

gelten im "Westsachs. und Nordhumbr. ; im mere. Dialekt

des VPs. und im Kent, ist die Verengung der Artikulation

jedoch noch weiter fortgeschritten, so daC wir dieselben

Worter hier mit der Schreibung e und der Lautung \^%= x?\

oder vielleicht selbst [^] finden (d. h. etwa mit dem a
[^]

von norddeutschem Blatter) : deg, hwet, et, efter, hefde u. s. w.

Anmerkung 1. Mit der groCten RegelmaCigkeit erscheint

dies e im VPs., fast ausschlieCUch auch in den spatmerc. RoyalGl.,

aber nur vereinzelt (neben gewohnlichem «, e oder ae) in Ru.^

In den friihkent. Urkunden ist a? haufiger als e; in der spatkent.

Glossen gilt e (neben vereinzeltem f), wahrend die beiden

poetischen Texte derselben Hs. (der 50. Ps. und Hy.) meist a? und
selten e aufweisen.

Anmerkung 2. Die selbstandige Entwicklung von wg. a

zu £e bezw. e ist jedoch beeintrachtigt durch folgenden Nasal

(§ 123), w (§ 127c), h (§ 133), rr, II oder r, I + Rons. (§ 132

u. 134), und, falls a in offener Silbe steht, durch velaren Vokal

der nachsten Silbe (§ 127). Der tJbergang zu « bezw. e lindet

sich also nur a) in geschlossener Silbe, wenn keiner der ge-

nannten Konsonanten oder Konsonantenverbindungen folgen

(z. B. in dceg deg, hiefde hefde), und b) in offener Silbe, wenn die

3*
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nachste Silbe ein e enthalt, das nicht aus einem velaren Vokal
geschwacht iet (fxder feder <^ nrg. *fadser; mcegen megen <^ *ma^n).

Anmerkung 3. AuCerdera kann das regelrecht aus wg. a
entstandene x bezw. e [x?] natiirlich noch durch j linger e Ein-
wirkung von Nachbarlaiiten Veranderungen erfahren (§ 152ff.)r

ebenso wie die in den folgenden §§ behandelten Vokale.

Anmerkung 4. Wie im Ae., so hat wg. a auch im Afries.

Verengerung in palataler Richtung erfahren: afries. fet 'Fafi',

ekker 'Acker'. Die Anfange der Entwicklung von a^ se gehoren
daher wohl schon in die Zeit vor der angelsachsischen Eroberung
Brittanniens. Jedoch zeigen lateinische Lehnworter, welche erst

in England (§ 14) aufgenommen wurden (z. B. nordh. caestrey

mere. 6ester 'Stadt' <^ lat. castra), daC der Ubergang hier erst zur

Vollcndung gelangte, da das % bezw. e an Stelle des lat. a
schwerlich auf bloBer Lautsubstitution beruht.

e.

92, Das westgerm. weite e [^] (= as. e, ahd. e, got. i^)

ist zu engem e [e] geworden^): helm 'Helm', weder 'Wetter',

helpan 'helfen', geseten 'geseasen', snell 'schnell', fell ^Fe\\\

gebed 'Gebet' (ahd. gibet). In diesen Beispielen entspricht

das ae. e und wg. e ursprtinglichem urgerm. e (§ 80), in

den folgenden dagegen alterem, erst durch a-Umlaut zu e

gewordenem i (§ 81 d): iver 'Mann', spec 'Speck', nest

'Nest'.

Anmerkung 1. In manchen Texten kommen daneben
Formen mit se (ae, ^) vor. In den friihkent. Urkunden sind sie

vielleicht blofi als schlechte Schreibungen aufzufassen. In Ru.^

aber, wo sie sehr zahlreich sind, deuten sie sicher auf eine weite

Aussprache des e als [§\ oder \se^\ die namentlich nach w anzu-

nehmen ist: wxr wer 'Mann', wmj loeg 'Weg', aivieg aweg 'weg'.

Imp. Sg. ivses zu wesa 'sein', cwsep gecwep 'sprich', cwseden cweden

'gesprochen'; doch auch in /V«<7wast 'fragst', cT^^n 'Knecht', rwgn
'Regen', stxfn 'Stimme' u. a. Ahnlich hat Li. Sg. Imp. w£es ices

'sei', wrseca "rachen', cused'a cue&a 'sprechen', frxgna fregna 'fragen',

^) Vor r, h, h jedoch ai.

3) Die Bezeichnung des alten, bereits wg., weiten g durch

zwei Punkte (§ 81) zum Unterschiede von dem jiingeren, erst in

den Einzelsprachen durch i-Umlaut entstandenen engen e (§ 168)

ist im folgenden fiirs As. und Ahd. beibehalten, da hier die laut-

liche Verschiedenheit bestehen blieb; im Englischen sind jedoch

e und das jiingere e zusammengefallen.
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und einige andre; und Ri. wses ves 'sei', gicvseffa gicvoe&a § 276

*"sprec}ien', gisxgna "segne"' und ein paar andre. Alfred hat ein

paarmal sprsecan *^sprechen' und bwran 'tragen', und einmal ivrecan

'rfichen' aus wrsecan korrigiert, neben haufigem sprecan, heran,

wrecan. Man beaclite, daC eich fiir ae. r Lippenrundung nachweisen

laCt. Aelfric hat swieflen 'schweflig, von Schwefel'. Vgl. § 168

Anm., auch § 90 Anm.
Anmerkung 2. Abweichende Entwicklung zeigt wg. e

unter EinfluC eines folgenden m (§ 126) oder h, rr, II oder r, I +
Kone. (§ 132 flf.)-

i.

93. Wg. i (= as. ahd. got. ^) i), welches wenigstens

im allgemeinen ein weiter Laut [/] war, ist im Ae. zu

engem i geworden: list 'List', Jisd 'Fisch', sdip ^Schiff',

bite 'Bifi' (urengl. *biti), biter 'bitter', Opt. Sg. wite 'wisse'

(wg. *witi)^ gripun (jiinger gripon) 'griffen'. In diesen

Beispielen entspricht das i urspriinglichem urg. i (§ 80),

in den folgenden dagegen ursprunglichem e (§ 81 b, c):

drincan 'trinken', swimman 'schwimmen', tvinter 'Winter',

siftan 'sitzen' (as. sittian), sibb 'Verwandtschaft' (got. sibja),

hilpest 'hilfst', hilpe& 'hilft'.

Anmerkung. Vor Nasal + stimmloser Spirans nimmt
urg. i im Ae. eine abweichende Entwicklung (§ 121 f.); ebenso

unter Einwirkung von folgendem /j, rr, II oder r, I -H Kons.

(§ 132 ff.).

0.

94. Wg., weites o (= as. ahd. o, got. u)^) ist zu

engem o geworden: boga 'Bogen', boda 'Bote', open 'offen'

(as. opan)^ god 'Gott', lof 'Lob', oxa 'Ochse'^ locc 'Locke',

begoten 'begossen', dohtor 'Tochter', geholpen 'geholfen'.

Anmerkung. Nachfolgende Nasale verursachen eine be-

sondere Entwicklung (§ 125).

u.

95. Wg. u (= as. ahd. w, got. ^<), welches weit ge-

sprochen wurde [i^], ist zu engem u geworden: sumi 'Sohn'

(ahd. as. sunu)^ lust 'Lust', flugun (spater fiugon) 'fiogen'

(ahd. fiugum), burg 'Burg', wurpun {-on) 'warfen' (ahd.

^) Vor r, h, h im Got. jedoch ai.

2) Vor r, h, h im Got. jedoch au.
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wurfum); sunne ^Sonne' (ahd. as. sunna), gespunnen ^gesponnen'

(ahd. gispunnan).

Anmerkung. Vor Nasal + stimml. Spirans findet eine

besondere Entwicklung statt (§ 121 f.).

a. -< ^
90. Westg. a (= as. ahd. a, got. e) ist im "Ws. und

tiberhaupt im Sachs, zu ^, in alien librigen Dialekten zu

(engem) e geworden : sachs. Ixtan, kent. angl. letan 'lassen'

(as. Idtan, ahd. Idzzan), iefen efen 'Abend', sMon seton 'safien',

S^^r der 'da', rxd red 'Rat', nmdl nedl 'Nadel', b^r her

'Bahre', mspryng espriing 'Ursprung, Quelle'.

Anmerkung 1. Im Kent, finden sich haufig schlechte

Schreibungen mit «, ae und ^ (statt e). Ru.i hat neben angl. e

haufig sachs. se (e, ae). — tJber Storungen der regelmaiSigen Ent-

wicklung durch folgenden Nasal sieh § 124, durch velare Vokale
(in gewissen Fallen) § 129, durch folgendes h § 146.

Anmerkung 2. Wie beim kurzen a (§91 Anm. 3), so

zeigt auch hier das Afries. dieselbe Entwicklung als das Ae.:

afries. Uia 'lassen', slepa 'schlafen', red 'Rat'.

e,

97. Westg. e (= as. got. e; ahd. e, spater ia) ist im

Ae. iiberall enges e: her 'hier', let 'lieC', slep 'schlief,

lef 'gebrechlich'.

I.

98. Westg. I (= as. ahd. *, got. ei [e]) ist im Ae. enges l:

tld 'Zeit' (ahd. zlt)^ hwll 'Weile', wis 'weise', swin 'Schwein',

rUe 'Reich', Idel 'eitel', ivif 'Weib', gelie 'gleich', din 'dein',

hltan 'beiCen', sdinan 'scheinen', stigan 'steigen'.

Anmerkung 1. Mit diesem i ist zusammengefallen das in

sehr alten LehnwGrtern aus lat. engem e entstandene i: cipe

'Zwiebel' (lat. cepa), side 'Seide' (lat. seta), pin 'Pein' (lat. pena

pana). — In jiingeren LehnwOrtern steht fttr lat. e auch im Ae. e:

creda 'Credo, Glaubensbekenntnis' (lat. credo). Vgl. A. Pogatscher,

Lehnworte, § 128ff.

Anmerkung 2. In einigen Fallen nimmt das i eine ab-

weichende Entwicklung durch EinfluC eines folgenden h (§ 147).

0.

99. Wg. weites o (= as. got. 6; ahd. o, spater mo)

ist im Ae. zu engem o geworden: stol 'Stuhl', Jlod 'Flut',
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hro&or 'Bruder', fot 'FuB', blod 'Blut', god gut', Jldr 'Flm\

modor 'Mutter', hoc 'Buch', fo&or 'Fuder', hot 'Bui3e', for

'fuhr', hropan 'rufen'.

u.

100. Wg. u (= as. ahd. got. u) ist im Ae. enges u:

dufe 'Taube', brucan 'brauchen', sugan 'saugen', hus 'Haus',

lit 'aus', ^usend 'tausend', fid 'faul', dun 'Hugel'.

2. Im Wortauslaut.

101. Alle haupttonigen kurzen Vokale sind im Ae.

im Wortauslaut gedehnt : nu 'nun' (got. wm), du 'du' (got. pu)^

hi 'bei' (got. hi)^ se 'der', he 'er', we Vir', me 'mir', &e *dir',

swd 'so' (got. sica\ Tiivd 'wer' (got. htvas), to 'zu' (aus *t6).

Anmerkung 1. Die Dehnungen sind nicht alle gleich alt.

Die Dehnung in sicd iind hivd mufi jiinger sein als die in § 96

behandelte Tonerhohung von wg. a zn x; ebenso die in <o jiinger

als die im § 102 besprochene Entwicklung von auslautendem 6

zu M, well sonst das gedehnte a und o ebenfalls diese Ver-

anderungen mitgemacht batten. In der That entspricht dem be-

reits wg. *swd im Ae. die Nebenform sivx bezw. swe (§ 103).

Anmerkung 2. Da einerseits neben dem gedehnten haupt-

tonigen Formen auch die unbetonten kurzen bestehen bleiben

konnen, anderseits auch die Formen mit langem Vokal bei Ver-

wendung in schwach betonter Satzstellung wieder der Kiirzung

unterliegen, so konnen sich sehr mannigfaltige Formen entwickeln,

z. B. die Form sw^ in auCersachs. Mundarten (§ 103 Anm.).

Anmerkung 3. Auch im Auslaut erster Glieder von Zu-

sammensetzungen werden haupttonige kurze Vokale gedehnt,

wenn das zweite Glied einen starken Nebenton hat: twlecge

'zweischneidig' (ahd. zici-ekki\ twlwintre 'zweiwintrig, zweijahrig',

prlfeald 'dreifach' (ahd. dri-falt). Ist jedoch das Bewufitsein der

Kom position und damit der Nebenton verloren gegangen, so bleibt

der Vokal kurz: fracod Verachtlich, gemein' (aus *fra-cunp §122),

xfest 'Neid, Eifer' (aus *db-unsti § 174). A. Pogatscher, ESt.

XXV, 424 f.

Aus demselben Grunde ist in gelehrten Lehnwortern der
auslautende kurze Vokal der ersten Silbe gedehnt, wenn die

zweite im Lateinischen den Hauptton tragt: ma'gister 'Lehrer',

gi'gantas Plur. 'Riesen'. A. Pogatscher, Lehnworte, S. 21 ff.

102. Auslautendes wg. 6 ist im Ae. zu u geworden

:

cu 'Kuh' (as. ko), hit 'beide' (aus *&o), tu 'zwei' (aus Hwo)^ hu
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'wie' (aus %ic6). Die Verengung der Artikulation (§ 90)

ist hier im Auslaut also noch weiter fortgeschritten als

im Inlaut.

103. Die iibrigen wg. langen Vokale erfahren im
Auslaut dieselbe Behandlung wie im Inlaut: ^ri ^drei',

ws. swse angl. kent. swe 'so' (<C wg. ^^swd).

Anmerkung. tJber die Verteilung der Formen swd (§ 101)

und swse bezw. swE sei bemerkt, daC Alfred swd und (seltener)

swi^ hat, Aelfric (in den Predigten) swd^ VPs. swe, Ru.^ swd (nur

dreimal siv3^\ die friihkent. Urk. sicse und swe, die spatkent.

Glossen sicd (einmal sive\ kPs. und Hymnus swd (einmal sivx\

Ru.2 swd, Ri. meist svse und selten svd, Li. sux und (seltener) sud.

Siebentes Kapitel.

Die Diphthonge.

104. Im Urgerm. gab es drei Diphthonge: ai, au, eu.

Aus letzterem hat sich im Westgerraanischen ein neuer Diphthong
iu abgespalten, wenn auf das ursprlingliche eu in der nachsten

Silbe ein i, I oder j folgte (vgl. die Entstehung des jiingeren i

aus e, § 81c), so dafi wir im As. z. B. neben treuwa Treue'

gitriuwi "^getreu' finden, und mit Ubergang von eu zu io neben
kiosan 'kiesen, wahlen' Musid %r kiest'.

105. In keinem Dialekt sind die vier wg. Diphthonge un-

verandert erhalten. Zur Vergleichung dient am besten entweder

dasAhd., welches dafiir die folgenden normalen Formen hat: ei,

ou, io, iu {stein 'Stein', ouga 'Auge', hiogan 'biegen', tiuri 'teuer'

— im Nhd. steht also in der Kegel ei, au, ie, eu) oder das

Gotische, welches ai und au bewahrt, aber iu sowohl an Stelle

des eu als des iu hat {stains, augo, hiugan und Uuhtjan 'leuchten').

ai.

106. Wg. ai (got. di, aisl. ahd. ei% as. e) ist im

Ae. uber [a^] zu a geworden: stdn 'Stein', hdtan 'heiCen',

hdl 'heil', tdcen 'Zeichen', hat 'heiC, gdst 'Geist', dr 'Ehre'

(aisl. eir), sdivol 'Seele' (got. saiwala), grdp 'griff (ahd.

greip), rdd 'ritt' (ahd. reit).

») Im Hochd. ist wg. ai jedoch in e iibergegangen, wenn es

unmittelbar vor r, h oder w stand: ahd. era 'Ehre' usw.
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Anmerkung. Diese Monophthongierung von wg. at zu a

muC jiinger sein als die Verengung von wg. a zu ^ bezw. € (§ 96)

und hat sich erst in England vollzogen. Daher zeigt denn audi

das Afries. eine abweichende Entwicklung des ai zu offenem

(weitem) e, womit das (ebenfalls offene) as. e zu vergleichen ist;

vgl. § 115 und L.Morsbach, Beiblatt zur Anglia VII, 326 f. und die

dort angefuhrte Litteratur; auch Th. Siebs, Grundrifi^ I, § .54 ff.

au.

10*7. Wg. au (got. du, aisl. au, ahd. ou^), as. 6) ist

im Ae. zu ea [xa] geworden (vgl. jedoch § 108): heafod

'Haupt', reaf 'Raub', hleapan 'laufen', dead^ 'Tod' (got.

dduj^us), lean 'Lohn' (got. Idun), stream 'Strom' (aisl.

straumr), deaic 'Sitte', eare 'Ohr', head 'bot' (got. hdup), leaf

'Laub', lead 'Lot, Blei', leas 'los, falsch', Jieaivan 'hauen',

sdeawian 'schauen', beam 'Baum', Jleam 'Flucht'.

Anmerkung 1. Das Langezeichen iiber dem ersten Ele-

ment von ea [wa] soil nicht etwa andeuten, daC eine Dehnung
des wg. Diphthongs stattgefunden hatte, soudern dient hier wie

bei den in den folgenden §§ behandelten Diphthongen zur Unter-

scheidung von den erst innerhalb des Englischen aus einfachen

kurzen Palatalvokalen entstandenen Kurzdiphthongen (vgl. §§ 45 f,

130 ff., 226 ff.).

Anmerkung 2. Wg. au ist wahrscheinlich iiber [do, seo,

%&] zu ea [iea] geworden. Dieser tJbergang scheint mit der all-

gemeinen urengl. Artikulationsverengerung betonter V^okale (§ 90 ff.)

zusammenzuhangen. Doch ist auffallig (vgl. § 91 Anm. 4), dafi

das Afries. eine vom Ae. ganzlich abweichende Entwicklung des

wg. au zeigt, namlich zu a, 6 [0,0 = o^]^ wodurch es sich wieder

dem As. anschlieCt (vgl. § 106 Anm.), welches ebenfalls weites

fiir wg. au hat. Daher wird, w^enn der tJbergang von wg. a zu

ae. se wirklich schon auf dem Kontinent begann (§91 Anm. 4),

au nicht gleichzeitig, sondern erst in England zu [xo] geworden
sein. Vgl, auch die in §§ 130 ff. und 226 ff. besprochenen Er-

scheinungen.

Anmerkung 8. Statt der Verbindung eaw steht in ge-

wissen anglischen Texten zuweilen emv, euu, eu, ew, welche

wahrscheinlich alle die Aussprache [wuw] bezeichnen soUen: Corp.

euu'd 'auweh', gJeu 'klug', Ep. screuua 'Spitzmaus', VPs. scewad"

PI. Pras. 'schauen', Li. sceware 'Spilher', ewunga Adv. 'offentlich'.

Vgl. § 109 Anm. 2 und § 114 Anm. 2.

1) Im Hochd. ist au unmittelbar vor h oder Dentalen fd, t,

z, s, n, r, I) zu 6 geworden: ahd. hoh 'hoch' (got. hdulis), tod

*Tod' (got. ddupus\ tot 'tot' (got. ddups\ Ion 'Lohn', ora 'Ohr' usw.
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108. Im siidl. Nordhumbr. ist die Entwicklung

auf der Stufe [^g] oder [^d] stehen geblieben. Daher

schreiben die friibesten Texte (Liber Vitae u. s. w. § 20)

zuweilen eo neben ea: Eodfrid 'Otfrid' u. dgl., und ist

eo spater in Ru. ^ fast dreimal so haufig als ea: heofud

'Haupt', deof 'taub', leof 'Laub', breod bread 'Brot', deod^

dead 'Tod', deod dead 'tot'. Im nOrdlichen Nordh. ist da-

gegen ea die Regel, und viel weniger oft scbreiben Li.

und Ri. daneben eo: beam beom 'Baum', eare eore 'Obr'

u. s. w.

Anmerkung. Da sich auch in stidhumbrischen Texten

der frtihesten historischen Zeit eo neben ea findet (z. B. im Corp.-

Gloss. reod 'rot', &}-eot 'Schar', gefreos 'fror', neben read, ffreat usw,),

so lafit sich die Zeit des tJberganges von [xo] zu [xa] ungefahr

bestimmen. Aus gewissen anderen Erscbeinungen laCt sich ferner

vermuten, dafi das zweite Element von ea wenigstens im Spilt-Ws.
und Spat-Kent, palatalisiert, d. h. aus [a] zu [a] geworden war.

Sieh Verfasser, ABeiblatt X, 12; und unten § 313 Anm.

eu und iu.

109. Wg. eu (got. iu, as. ahd. eo und id) ist im
Ae. zu eo [eo] geworden : deor 'Tier', leof lieb', deof 'Dieb',

hreod 'Ried, Schilf , steor 'Stier', steor 'Steuer[ruder]', beodan

'bieten', fleotan 'fliefien', forleosan 'verlieren'.

Anmerkung 1. Zunachst ist, im friihesten Urengl., das e des

wg. eu verengert worden, zugleich mit der allgemeinen Verengerung
der ae. Vokale, und das so entstandene [eu] ist kurz vor dem
Beginn der ae. tJberlieferung in eo iibergegangen. Daher finden

wir in den iiltesten Texten noch vereinzelte Schreibungen mit

eu\ z. B. im Epin. Gl. steupfaedaer 'Stiefvater'. Vgl. § 107 Anm. 1.

Anmerkung 2. In der Verbindung euw bleibt das u durch

EinfluC des lo in gewissen angl. Texten haufig bewahrt, so daC

wir die Schreibung euw, ew, euu, eu fUr und neben eow finden:

Corp. (jetreuuade Part, 'verpflichtete, verbiindete', treuleasnis Treu-

losigkeit'; VPs. gctreiclide 'getreulich', auch im urspriingHch re-

duplizierten Prat, oiicnew 'wuCte' neben oncneow (auch Alfred

hat hier vereinzelt oncnew, PI. oncnewon. Opt. sewe 'sate'); Ru.

^

hremvnis hrewnis hreoivnis *Reue', reuwe Opt. 'reue', heu 'haute,

schlug', seive 'satest', blewan 'bliesen' (vgl. ferner § 112 Anm. 2).

In alien solchen Fallen ist als Aussprache wahrscheinlich [euw]

anzunehmen. tJber die einschlagigen Formen in Li. sieh jedoch

§ 114 Anm. 2; und aufierdem vgl. § 112 Anm. 2.
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110. Wg. ill (got. as. ahcl. iu) ist im Ae. zu to [ig]

geworden : llode 'Leute' (as. liudi), lioran 'fortgehen',

gestrlon ^Schatz', hrlosa 'Stechfliege', stloran 'steuern'.

Anmerkung 1. Auch urengl. lu geht erst kurz vor dem An-
fang der ae. Uberlieferung in lo uber, so dafi wir auch hier in

den altesten Texten noch m neben lo finden; z. B. im Corp. Gl.

piustra 'Dunkelheit', gepiudde 'schloC an'. Vgl. § 107 Anm. 1.

Anmerkung 2, Die Lautgruppe luiv bleibt im nttrdl.

Nordh. bis in die spate Zeit als solche erhalten und wird in den
Texten durch iw, Iv, lu wiedergegeben : Li. Ri, niwe nine "^neu',

getrlva 'getreu', getrlu Imp. 'vertraue', iwer luer 'euer', iwih luih

ivigh 'each' (in Li. auch lOiviJi), dlivl diul dlvl 'Teufel' (auch

dlowl dtoul), hlw hiv 'Gestalt'. Ru. ^ hat dagegen immer loiv:

nlowe 'neu', gitrtoice 'getreu', gitrloiva Vertrauen', lotver "euer',

toivih 'euch', dioitul 'Teufel' (mit Anlehnung ans iat. diabdlus

auch dlaivul und diafuX). Die mere. Formen sieh § 112 Anm. 2.

111. Jedoch nur im Nordh. bleiben eo und lo die

ganze ae. Zeit hindurch geschieden. In den stidh. Dia-

lekten sind sie schon friih lautlich zusammengefallen (E.

Sievers, PBrB. XVIII, 411 ff.).

11^. In alien im vorliegenden Buche abgedruckten

kent., ws. ^) und mere. Texten ist der Unterschied

zwischen eo und lo bereits verwischt. Schon in denen

aus friih-ae. Zeit finden wir lo neben eo fur wg. eu (deor

dlor u. s. w.), ebenso eo neben lo fiir wg. iu {llode leode

u. s. w.); doch verrat sieh der etymologische Unterschied

wenigstens noch einigermaiSen durch Bevorzugung der

traditionellen Schreibung. Im Spatws. wird eo allgemein;

so gebraucht z. B. Aelfric in beiden f'allen nur eo: deor,

leode u. s. w. Auch im Mercischen wird lo spater

seltener, wahrend es im Kentischen umgekehrt spater

haufiger erscheint. Diese Verschiedenheit beruht wahr-

scheinlich auf einem lautlichen Unterschiede ; im Merc, und
Ws. scheinen namlich die beiden Diphthonge unter eo

zusammenzufallen, im Kent, dagegen unter lo.

Anmerkung 1. In kent. und mere. Texten kommen mit-

unter la und ea sowohl fiir lo als eo vor: behladan u. hebeadan

^) Im Ws. ist wg. iu jedoch meist durch folgendes i oder j
zu te(> I, y) umgelautet; sieh § 188ff.
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"^gebieten' (neben heheodan), dlad u. d'ead 'Volk' (neben deod)

ad'eastrian 'dunkel werden' (neben adiostrian).

Anmerkung 2. Fur die Gruppe luw steht in Ru. ^ zu-

weilen euw, ew neben eoiv und vereinzeltem loiv: getreuwe getrewe

getreowe getrloice 'getreu', ewer eower "^euer'. Vgl. § 109 Anm. 2.

113. Das aus wg. iu hervorgegangene lo ist im
Nordhumbrischen iiberall getreu bewahrt: Uora ^fortgehen',

lloda 'Leute', ^lostro 'Dunkelheit', strlon "^Schatz', dlofunt

'Diebstahl'.

114. Das aus wg. en, entstandene eo bleibt als

solches jedoch nur im stidlichen Nordhumbrischen er-

halten: Ru.^ hat also z. B. leof *^lieb', deof 'Dieb', deod

*Volk', und nur selten daneben Schreibungen mit ea

(z. B. dead 'Volk', forleased ^er verliert'). Im n5rdlichen.

Nordh. dagegen ist eo bereits in den altesten Texten

(z. B. in der Inschrift auf dem Ruthweller Kreuz) zu ea

geworden; und Ri. und Li. haben in der Regel dear, leaf,

deaf u. s. w., neben seltneren Schreibungen mit eo.

Anmerkung 1. DertJbergang von eo zu ea unterbleibt je-

doch tiberall vor einem u (oder daraus entstandenem o) in der

nachsten Silbe: leofust leofost Superl. zu leaf Uieb', deoruni Dat.

Plur. zu dear 'Tier', heheodo "ich gebiete'. Vgl. § 140 ff. und as.

Jciosan Jciusid § 104.

Anmerkung 2. Die Verbindung eow erecheint im nOrdl.

Nordh. der allgemeinen Kegel entsprecbend gewohnlich als eaw

{eau, eauu) oder eow (eov, eou, eouu): Li. hreawnise hreaunise lire-

auunise hreoivnise hreounise, Ri. hreovnisse 'Reue', u. dgl. Da-

neben stehen einige Mai die Schreibungen ^w, xu, die wahr-

scheinhch als [^mv] aufzufassen sind: Li. hriewende "^bereuend,

reuig', oncnww "^wuCte' (ftir und neben oncneaw <C oncneow), on-

cnxu (je SvuCtet ihr', hrmuun 'ruderten'; Ri. giflseve Opt. 'flosse'

(audi in Ru.^ einmal ssewe 'satest'). AuCerdem kommen in Li.

haufig die Schreibungen ew, eu, ewu vor, die ebenfalls (durch-

aus?) als [sHuw] zu deuten sind (vgl. § 107 Anm. 3): hreunisse

hrewunisse 'Reue', gihreues 3. Sing. 'rent',, getrewed' 3. Sg. 'glaubt',

(jetreuaif Imp. 'glaubt', trewufxst 'getreu', oncnew oncneu 'wuISte',

oncnewe oncnewa 'wtilSte', speua 'gediehe', hrewun 'ruderten', bleuu

'blieC, gibUwun gehleuun -bliesen'. Vgl. § 109 Anm. 2 u. 257 Anm. 2.

115. Zur Untersttttzung bei etymologischen t)bungen m5ge
folgende Tabelle dienen, welche die Entsprechungen der haupt-

tonigen Diphthonge bei selbstandiger Entwicklung in den ver-
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schiedenen Sprachen und Dialekten zeigt und die Bestimmung
der urwg. Formen erieichtert.

<
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Hochdeutsch Altenglisch
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Achtes Kapitel.

Frtih-urenglische Beeinflussungen durch

Nachbarlaute.

1. Ae. u statt o unter EinfluB homorganer Nachbar-
konsonanten.

116. In einigen Wortern erscheint im Ae. ein u

fiir urg. u^ obgleich in der folgenden Silbe urspriinglich

ein Vokal niedriger Artikulation folgte und daher ein o

zu erwarten ware (§ 81 d und 94). Dies ist namentlich

zwischen Labial und langem oder gedecktem I der Fall:

full 'voir, ivulle 'WoUe', ivulf 'Wolf; ferner in fugol

'Vogel', hucca 'Bock', murnan 'trauern' und einigen ahn-

lichen Wortern (vgl. Verfasser, ABeibl. IX, 92).

Meist steht jedoch der Hauptregel gemaC o: wolcen

'Wolke', folgian 'folgen', holt 'Bolzen', folc 'Volk' u. s. w.

Anmerkung. Auch im A fries, und As. erscheint dieses

u (afries. ful, as. full, wulla, wiilf, fugal u. s. w.) neben o (in afries.

Monophthongisch in der Aussprache.
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folk, as. folc, icolkan, folgoian u.s.w.), wahrend im Hochdeutschen
durchweg o gilt (ahd. foll^ wollay wolf, fogal u. s. w.).

Die tJbereinstimmung des Ae. mit den benachbarten nieder-

deutschen Mundarten zeigt, daC die Einwirkung der homorganen
(d. h. hier also labialen und velaren) Koneonanten sehr alt ist.

Ob wir darin Erhaltung des wg. u oder Wiederaufhebung der

durch a- Umlaut herbeigefiihrten Veranderung erblicken mussen,
laCt sich nicht mit Sicherheit entscheiden.

Ein Vergleich mit einer ahnlichen Erscheinung ira Ne.,

namlich dem Entstehen der verschiedenen Lautung des ii von

full u.s.w. einerseits und nut, hut u.s.w. anderseite (sieli H. Sweet,

A History of English Sounds, § 798), laCt vermuten, daC das u
von urg. *fulloz u.s.w. im Ae., Afries. u.s.f. nur halbwegs, etwa zu

{o«] Oder zu engem [o], umgelautet wurde und darnach unter

EinfluC seiner konsonantischen Umgebung wieder zu H zuriick-

kehrte, wahrend es in anderen Wortern, und im Hochdeutschen
durchaus, zu [q] fortschritt. Vgl. auch den spat-ae. tJbergang von
wor- vor Kons. zu wur- § 281.

2. FriJh-urenglische Kontraktionen zu Diphthongen.

117. Wo im Friih-Urenglischen ein betonter Palatal-

vokal mit einem unbetonten Velarvokal zusammentraf,

trat Verschmelzung zu Diphthong ein.

118. i, I + Velarvokal ergab zweierlei Formen:

Si) I -{- hat eo ergeben, fiir das im allgemeinen die-

selben Regeln gelten als fiir das aus wg. eu hervorgegangene eo

(§ 109, 111 ff.), im Prat, {jefreode 'befreite'. Part. Prat.

gefreod (mere, auch gefreade, gefread VPs. § 112 Anm. 1;

<i^'fri'6da *frl'dd zum Stamme *frijd-\ Prat, eode 'ging'

(nordh. auch eade Li. § 114, kent. Ps. geiode § 112;

<C *V0 + da ^), freond 'Freund' (got. frijonds).

b) ? + ^^ ^lat iu ^ to ergeben, fiir welches im allge-

meinen dieselben Regeln gelten als fiir das aus wg. iu

hervorgegangene to (§ 110 ff.): Nom. Sg. Mo heo 'sie' aus

*'hi -j- u, d. h. durch Anhangung der fem. Endung -u an

die altere Form *hi entstanden, Nom. Sg. sto seo 'die' <C *si

+ u, Nom. Akk. Neutr. J^rio preo 'drei' <C urengl. '^[pn'u

< urg. '^p'ijo.

Vgl. B. ten Brink, ZsfdA. XXII, 65 ff. — Nach W. von
Helten, PBrB. X\\ 467 ff., wird haupttoniges ij im Wg. zu i.
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Ebenso gilt lo (und die daraus entstandenen jiingeren

Formen § 110 ff.) in flond 'Feind' (siidhumbr. auch feond

§ 112; got. fijands, dihdi. flant), ira Prat, fiode 'haCte' (auch

feode, z. B. im VPs.; vgl. got. fijan), in angl. hlom 'bin'

(ws. led) und in siidh. hiod Mod 'sind' (<< %iju -\- m, bezw.

*hijanp), diofol 'Teufel' (siidh. auch deofol\ nordh. meist

dlowid Ru.^ oder dloivl Li. \ <C lat. diaholus), bio 'Biene'

(siidh. auch heo, und im VPs. Man 'Bienen').

Anmerkung 1. DaC diese Kontraktionen, wenigstens z. T.,

sehr alt sind, scheint aus fno free (VPs. frea) "^frei' hervorzu-

gehen, da hier l vermutlich mit auslautendem -a (<C-oz) zusammen-
geflossen ist, welches sonst schon fruh, namlich bereits vor dem
friih-iirengl. tJbergang von a ^ « (in dieg u. s. w. § 91) wegfallt.

Die altere Form des Diphthongs auch in diesem Worte war lu,

wie aus den Eigennamen Frlubet und Friumon im LV. hervor-

geht. Auffallig ist, daC Li. und Ri. freo neben frlo haben; viel-

leicht ist dies eo durch Kontraktion von r + o in andern Kasus
entstanden (vgl. Anm. 4). .

Anmerkung 2. Im Nordh. ist lu im Auslaut z. T. noch
neben den jiingeren Formen erhalten: Li. hiu, (flu (fiir alteres

siu\ ffrlu; Ri. &iu. Ebenso in Ru.^: hiu, slu. Dagegen in Ru.^

nur hio, dio, &rio und d^rla. Vgl. § 119.

Anmerkung B. DaB die Kontraktion in flond und freond
in die fruh-urengL Zeit gehort, geht aus den umgelauteten ws.

Formen Dat. Sing, und Nom. Akk. PI. fiend friend (§ 190)

hervor. Vgl. Verfasser, ABeibl. IX, 106.

Anmerkung 4. Das Nordh. hat stets /Yowti (Ri. Li. Ru.^).

Dagegen ist auffallig, daC Li. und Ru.^ freond und frlond haben.
Diese Nebenform ist vielleicht aus *frTund zu erklaren (vgl. as.

afries. friund, ahd. friunt; und W. von Helten, PBrB. XV, 488 f.);

Oder lo ist durch Einwirkung des in gewissen Formen ursprting-

lich'folgendeil i aus alterem eo entstanden (Dat. Sg., Nom. Akk.
PI. *frijdndi). Dafi freond nie ea hat (§ 114), liegt wohl an dem
gedeckten Nasal; vgl. § 123 und seolf § 140.

Anmerkung 5. Nordh. hlad" Ru.^ Li. 'sind' ist wohl
zweisilbig (brad') zu iesen und durch Einflufi der gewohnlich
silbischen Endung -ad" im Plur. Ind. Pras. anderer Verben zu

erklaren.

Anmerkung 6. DaC im Nordh. stsitt gefreode 'befreite', Part.

gefreod fast immer Formen mit la oder lo stehen, scheint dem
Einflusse des Prasens (gefrlga nach § 197) zugeschrieben werden
zu miissen. Von diesem wurde das Prat, gefrlgade Li. neu gebildet.

Ebenso scheinen zweisilbiges la zu haben Prat. gifrVade Ri. und

V \ B R A R p^ OF THE
IIKIIVFRSITY
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Part. (jifrVad Ri. Ru.^, wahrend gifriode Ri. und gifriod Ri. Li.

Ru. ^ daraus durch junge Kontraktion entstanden zu sein scheinen.

Anmerkung 7. Die haufige nordh. Form (frea Li. 'drei'

(ein paar Mai auch cfreo) erklart sich vielleicht aus fern. *^prij6 ^
urengl. *prid y preo (vgl. Anm. 1).

119. e -{- u wurde zu e^ kontrahiert, das mit dem
aus wg. eii stammenden eii (§ 109) zusammenfiel und
daher in historischer Zeit meistals eo erscheint: cweo'Knie',

treo 'Baum', deo 'Diener' aus ^knewCa) '^'trmv(a) ^pewCa),

mit vokalisiertem w; Norn. Akk. Plur. treo 'Baume' aus

*tre(iv)u <1 *treivo, Dat. PL cneom << *kne(w)um. In Ru.^

hat sich im Auslaut die urspriingliche Form des Diph-

thongs neben eo erhalten (vgL § 109 Anm. 2): oteu 'Knie',

peu 'Diener'; auch vor angehangtem tv (aus den flektierten

Kasus): S^euw ^Diener', treuw 'Baum'. Ebenso zuweilen in

Li. in treu 'Baum', Dat. PI. treum, cneum. Anderseits

mit tJbergang von eo ^ ea gemaC § 111 fif. : ^ea Li. Ri.

'Diener'; auch lea VPs. (neben leo) 'Lowe' aus lat. le'o.

ISO. rt + ^ wurde zu au kontrahiert, das sich (ganz

wie das aus dem Urg. stammende au § 107) zu ea entwickelte:

clea 'Klaue', &rea 'Drohung' aus *kla(w)u *pra(w)u, Nom.
Akk. PI. N. fea 'wenige', Dat. feam aus *fa(w)u *fa(w)um,

3. EinfluB von Nasalen.

a) Nasalverbindungen vor stimmlosen Spiranten.

131. Die Gruppen aid, w, una sind gemeingermanisch

vor h [= 7] durch beiderseitige allmahliche Assimilation

zu nasahertem a, i, il [= a^, i^, u*^] geworden (vgl. den

Wandel von latein. annum, altfranzos. an, zu nasaliertem

a [a^] im Neufranzos., geschrieben aw). Darnach ist die

Nasalierung in den einzelnen germanischen Sprachen auf-

gegeben, und wir finden daher z. B. im Got,, As. und

Ahd. die reinen Vokale a l u: got. as. ahd. brdhta 'brachte'

aus urg. *hraw/tdCm); ahd. dlhsala 'Deichsel'; got. puMa,

as. thuhta, ahd. duhta 'diinkte' aus *putdyt6Cm).

Das Ae. zeigt dieselbe Entwicklung; nur ist nasales

a liber nasales q (gesprochen wie neufrz. on) zu reinem,

engem geworden : brohte 'brachte', &dhte 'dachte' (as. thdhta\
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woh 'Boses' (as. tvdh)\ dlxl 'Deichsel', ws. kent. yedihst

'gedeihst' (ahd. gidihis); duhte 'diinkte' (as. thuhta), uhte

'Morgenfriihe' (as. tlhfa, got. ulitwo).

Anmerkung. Derselbe Ubergang von nasalem a zu o iet

auch dem Friesischen eigen (vgl. afries. brochte, thochte, mit
j lingerer Ktirzung des 6). Er gehort daher, wenigstens mit seinem
Beginn, in die kontinentale Zeit.

122. Dieselbe Entwicklung haben im Ae. die Ver-

bindungen von a, i oder u mit m oder n vor den iibrigen

stimmlosen Spiranten (f s p) genommen, wahrend im Got.

und Ahd. in diesen Fallen keine Veranderung eintritt:

softe adv. 'sanft', gos ^Gans', osle "^Amsel', o&er ^^ander' (got.

anpar), tod 'Zahn' (ahd. zand)-, jlf 'fiinf (got. jimf\ sid

'Weg' (got. srn^); us ^uns', fus 'eilig' (ahd. funs), mud
"^Mund' (got. mun]^s\ cud 'kund'.

Anmerkung 1. Auch in den iibrigen niederdeutschen

Sprachen schwindet der Nasal unter gleichzeitiger Dehnung des

vorausgehenden kurzen Vokals vor /" s /; doch nicht im gleichen

Umfange als im Ae. (sieh L. Morsbach, Beiblatt zur Anglia VII,

327, und die von ihm angefiihrte Litteratur, namentlich L. van
Helten, IF. V, 191). Im Friesischen geht zugleich das nasale

a in iiber, wie im Ae. (vgl, afries. other^ toth). Aber wahrend
im Ae. und Afries. das nasale a [a**] vor alien stimmlosen Spi-

ranten gleich behandelt wird, erfahrt es im As. nur vor / und
s Verdumpfung, und zwar zu [po], welches durch 6 oder a wieder

gegeben wird; vgl. as. offar ddar 'ander', mnd. gos 'Gans'; und
sonst vgl. as. sdfto 'sanft', iis 'uns', fus 'bereit', flf 'fiinf, std

'Weg'.

Anmerkung 2. In Lehnwortern, die erst nach der Er-

oberung Brittanniens ins Ae, aufgenommen wurden, blieb der

Nasal erhalten: pinsian "^erwagen' (<^ lat. pensare).

b) Nasalverbindungen ohne folgende stimmlose Spirans.

123. Wg. a ist im Ae. vor Nasalen zu einem

zwischen a und g stehenden Laute [a9] oder [p^] geworden.

In den alleraltesten Texten, z. B. in Ep., wird dafiir stets

a gesetzt; aber bereits vor der Mitte des 8. Jhdts. tritt

daneben o auf, welche z. B. schon in den Corp.-Gl. viel

haufiger ist als a. In den spateren angl. Texten ist die

Schreibung o zur festen Kegel geworden. Die sachs. und
Biilbring, Altenglisches Elementarbuch

.

4
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kent. Texte haben im 9. Jhdt. haufiger o als a, im 10.

haufiger a als o; und Aelfric und der ws. Evangelien-

iibersetzer gebrauchen ausschliefilich a : monn mann 'Mann',

sponnan spannan 'spannen', conn cann 'kann', gesomnian ge-

samnian Versammeln', S^onc &anc 'Dank', noma nama 'Name',

monian manian 'mahnen', hona hana 'Hahn', fona fana

'Fahne'.

Anraerkung. Ebenso ist a im Afries. vor Nasalen zu

[p«] geworden. Es iet daher wahrscheinlich^ dafi die Scheidung
des a vor Nasalen von dem a vor anderen Konsonanten und
wenigstens der erste Schritt seiner Entwicklung nach [go] bin in

dieser Mundart und im Urenglischen bereits vor der tJber-

eiedelung der Angelsachsen nacb England gescbab; wie aucb die

in den folgenden §§ behandelten Beeinflussungen altengliscber

Vokale durcb Nasale scbon auf dem Kontinent begonnen zu
baben ecbeinen. Vgl. ABeibl. VII, 72; und L. Morsbach
ABeibl. VII, 329.

1^4. Wg. a ist im Ae. vor Nasalen zu engem 6

geworden: nomon 'nahmen', cwomon 'kamen', hrom 'Ginster'

(vgl. niederl. hraam), mona 'Mond' (niederl. maan\ monad
'Monat' (niederl. maand), spon 'Spahn' (ahd. 7immm, qudmun,

hrdmo, mdno, mdnod).

Anraerkung. Aucb das Afries. zeigt diesen tJbergang zu

0. Die Einwirkung der Nasale auf a (§ 123) und a beginnt ver-

mutlicb friiber als die urengliscbe und urfriesiscbe Artikulations-

verengung (§ 90 ff.), da a und a sonst aucb vor Nasalen den
Ubergang zu x, se mitgemacbt batten.

125. Westg. ist im Ae. vor Nasalen zu n geworden

:

genumen 'genommen', cuman 'kommen', dunor 'Donner',

hunig 'Honig', wunian 'wohnen' (ahd. ginoman, coman, donar,

honag, wonen).

Anmerkung. Fiir das hobe Alter dieses Dberganges zeugt

die gleicbe Erscbeinung im Afries. DaC die Wirkung der Nasale

auf vorausgebendes o aber zur Zeit der angelsacbsi-scben Er-

oberung Brittanniens nocb nicbt erloscben war, scbeint aus la-

teiniscben LebnwOrtern bervorzugeben, die erst in England auf-

genommen wurden : Bunne *B6nUnia', munt 'Berg' (v. A. Pogatscber,

Lebnworte, S. 104).

1!26. Wg. c wird vor altem m zu i: niman 'nehmen'

(ahd. ncman), rima 'Rand'. Vgl. § 235.
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Anmerkung 1. Dieselbe Entwicklung zeigt das as. nman^
wahrend im Afries. e erhalten ist.

Anmerkung 2. Einfaches n ttbt keine Wirkung auf vor-

hergehendes c aus: cicene 'Frau' (ahd. quena), senep 'Senf (ahd.

senaf)\ wohl aber auf o (§ 125).

Anmerkung 3. Da die Einwirkung der Nasale auf e allein

der friihesten nrengl. Zeit angehort, so bleibt e vor dem erst

in Alfreds Zeit auftretenden, aus t> hervorgegangenen m er-

halten: stemn 'Stimme', emne 'eben' (aus alterem stefn, efne).

4. Erhaltung des kurzen und langen (i durch

EinfluB folgender Velarlaute.

a.

127. Wg. a, welches bei selbstandiger Entwicklung

im Ae. zu x, e wird (§ 91), bleibt in gewissen Fallen

durch EinfluC eines folgenden Velarlautes als [a] erhalten;

namlich

:

a) in offener Silbe, wenn im Fruh-Urenglischen in

der nachsten Silbe ein velarer Vokal (u 6 a) folgte,

gleichviel ob dieser 1) sich spater als solcher (u o a) er-

halt, was in der Kegel der Fall ist: Nom. Akk. PI. fatu

fato 'Fasser', dagas 'Tage', Gen. fata daga, Dat. fatum

dagum, faran 'fahren', hladan laden', nacod 'nackt', macode

macade ^machte' ; — oder 2) in einer Mittelsilbe Schwachung

zu e erfahrt: nafela 'Nabel' (neben nafula)^ macedon 'mach-

ten' (neben macodon), hivatesfa 'tapferste' (neben hwatosfa,

zu hcxt 'tapfer'); — oder S) in offener Mittelsilbe ganz aus-

fallt: gedafCe}nian 'geziemen' (neben gedafonian), warCe)nian

'sich wahren, sich hiiten', gadCe)rian 'sammeln'; — oder

4) in der Verbindung -oj- zu -i- geworden ist: macian

(maciyan, macigean) 'machen', la^ian 'einladen', gladian

'sich freuen'.

Anmerkung 1. Vor Nasal ist wg. a jedoch gemaC § 123

zu [pa] geworden: noma nama 'Name', fona fana 'Fahne'; vor x
ist es zu ea gebrochen (§ 183).

b) ebenso wenn im Friih-Urengl. zwischen dem a und

dem velaren Vokal der Folgesilbe stand entweder 1) ein

langer VerschluC- oder Reibelaut (ausgenommen XX § 133):

la2)2M 'Lappen', mattuc 'Hacke', daccian 'streicheln', crdbha

4*
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'Krabbe', die Eigennamen Adda, Padda, Bagga; assa 'Esel',

ma^a 'Fetthaut um die Darme', gaffetung 'Hohn'; — oder

2) st oder sc (d. h. s -\- urengl. stiraml. VerschluClaut;

Belege fiir erhaltenes a vor sp und ft fehlen zufiillig):

hrastUan 'prasseln' (aus *brastuldjan), wasdan Vaschen', as6an

obi. Kasus zu as6e 'Asche'.

Anmerkung 2. DaC diese langen Koneonanten oder

Konsonantenverbindungen in ihrem Verhalten einfachen Konso-
nanten gleichstehen, zeigt sich auch bei andern Gelegenheiten

;

sieh §§ 168 u. 244 ff. nnd H. Paul, PBrB. VI, 52 ff., K. Luick,

ABeibl. IV, 107 f.

Anmerkung 3. Uber abweichende Entwicklungen vor

andern langen Koneonanten und Konsonantenverbindungen sieh

§ 123 {sponnan spannan 'spannen') und § 130 ff. Eine vermut-

liche chronologische Erklarung sieh § 130 Anna. 2.

c) unmittelbar vor w, falls diesem kein i folgte (§257b):

Gen. Dat. Sg. clawe *^Klaue', awel 'Able', ws. gesawen ^ge-

seben', dawian 'tauen'.

1^8. Im Mercischen und z. T. im Kentischen wird

dies a (auCer vor w) zu Beginn der tFberlieferung (d. h.

am Ende des siebten Jhdts.) durch w/«-Umlaut zu ea

(§ 231). Im "Westsachsischen und Nordhumbrischen bleibt

es dagegen immer erbalten (aufier in ws. ealu 'Bier'); ebenso

erscheint in den spat-kent. Texten der Hs. Vespasian D.

VI. nur a.

1!20. Im "Ws. bleibt wg. a vor ure. velarem Vokal

in der Kegel erbalten, wenn w, p, j, k (also ein homor-

ganer, d. h. bier ein labialer oder velarer Konsonant)

dazwischen stebt; Dentale verbindern dagegen die Wir-

kung, so daC vor ibnen wg. a stets in x iibergegangen ist

(§ 96): sdwon *^saben' (as. sdwun\ tdwian 'bereiten' (<C wg.

*tdivdjan\ sldpan 'scblafen' (durcb Analogie meist slxpan;

aber stets Isetan 'lassen', rsedan 'raten'), mdga 'Verwandter',

PI. mdgas zu mxy 'Verwandter', Idgon 'lagen', wagon 'wogen'

(aber sseton 'saCen', mxton "maCen', cwsedon 'spracben'

u. dgl.; durcb Analogiewirkung dieser Formen gewobnlich

auch liegon und wxgon, und stets sprsecon 'spracben', hrxcon
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'brachen'), hrdca "^Speichel', Idcnian 'heilen' (friiher Hdco-

7iian), dcumba 'Werg' (selten xcumha wie in anderen Kom-
positis mit se- § 71).

Auch die Liquiden r und / lassen diese Einwirkung

der gerandeten Velarvokale zu, da sie von denselben leicht

eine entsprechende, akustisch wahrnehmbare Nebenartiku-

lation annehmen (vgl. § 229, 1): Nom. Akk. PI. tdla

^Verleumdungen', ebenso Sg. tdl (<1 wre.Hdlu; dagegen

Obi. Sg. txle § 96, woraus auch der neue Nom. tsel)\

schw. Nom. Akk. PL swdran, Dat. PI. sivdrum zu sivxr

'schwer' (daneben analogisch swdr). Doch gilt sonst meist

ausschlieClich ^ (vermutlich unter Einfluf3 von analogen

Formen mit lautgesetzlich^m ss): hseron 'trugen', stselon

''stahlen'; strxl 'Strahr, PI. strselas; u. dgl.

Vgl. § 229, 300 u. 303 b, und F. Kluge, Anglia

Anz. V, 82 f.

Anmerkung 1. Die Entstehung dieses a im Verhaltnis

zu den ubrigen Formen von wg. a im Ae. laCt sich auf folgende

Weise iibersichtlich darstellen:

urg. ^—wg. a—ae. o vor Nasalen § 124.

\
ae. a — ws. a unter labio-velarem Einflufi.

"

ws. se bei selbst. Entwicklung § 96.

Anmerkung 2. Die Formen mit a zeigen, daC das in

§ 96 besprochene m in Isetan "lassen' u. s. w. nicht unmitteibar

auf urg. ^ (§ 80) zuriickzufiihren ist, sondern daC dies im West-

germ, erst zu a geworden war. Nocii sicherer geht das aus den
in § 124 behandelten Formen spon "^Spahn', nomon 'nahmen'

U.S. w. hervor. Vgl. auch die umgelauteten Formen in § 165 b,

166 b u. 'l92 Anm.
Anmerkung 3. Auch in den spat-kent. Gloss, begegnet

einmal Nom. PI. magos 'Verwandte'.

Anmerkung 4. Ob die in Ru.i vorkommenden Formen
gesdgun 'sahen' und iara 'einst' (ws. ggdra § 300) fiir echt mer-

cisch anzusehen sind oder aus einem sachs. Patois stammen,
ist zweifelhaft.

5. Die Brechungen.

a) Die Brechungen kurzer Palatalvokale.

130. Die wg. kurzen Vokale i e a sind im Ae. vor

X und •//, vor den bereits urgermanischen Langen rr und
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// mid vor gedecktem /, r und I (mit gewissen, unten an-

gegebenen Ausnahmen) zu ig eo ea diphthongiert (oder,

mit einem von J. Grimm eingefiihrten Ausdruck, «ge-

brochen»); z. B. in liornian 'lernen' <C Hirnojan, loeor^

'wert' <1 *iver^, earm 'Arm' << "^arm.

Anmerkung 1. Die Entwicklung ging wahrscheinlich so

vor sich, daC die fruh-urengl. palatalen Vokale a e i {<^ wg. a

e i) vor den genannten Konsonanten und Konsonantenverbin-

dungen zunachst zu den Kurzdiphthongen an eu iu wurden,

welche sich dann gerade so weiter entwickelten wie die aus

wg. au eu iu hervorgegangenen ae. Langdiphthonge (§ 107 if.) und
also (vermutlich gleichzeitig mit ihnen) zu ea [sea\ eo, io wurden.

Anmerkung 2. Was das Verhiiltnis des so gebrochenen

a zu den sonstigen Schicksalen des wg. a im friihesten Urengliscli

betrifft, so scheint wg. a sich zunachst in zwei Laute gespalten

zu haben, namlich in ein velares [a], welches vor Nasalen stand,

und ein palatales [a], welches in alien iibrigen Stellungen gait.

Das velare [a] ging allmahlich in [pa] iiber (§ 123), und das pala-

tale [a] entwickelte sich in unbeeinflufiter Stellung (§91 Anm. 2)

zu x. Folgende Velarlatite (§ 127) und die spater brechenden

Konsonanten und Konsonantenverbindungen (§ 130) aber be-

wahrten das [a] einstweilen, bis es sich wieder spaltete, indem

vor den brechenden Konsonanten und Kons.-Verb. [au] entstand

und sonst [a] blieb (§ 127). Ubersichtlich dargestellt ist der Ent-

wicklungsgang also dieser:

wg. cl — ae. a vor Nasalen; spater q^ % 123.

ae. a—se bei selbstandiger Entwicklung § 91.

a—a in fat'an u. s. w. § 127.

\
au, spater ea, durch Brechung.

Anmerkung 3. Die Brechung vollzog sich erst in Eng-
land. Denn nicht nur gehen alle kontinentalen Sprachen in

dieser Hinsicht besondere Wege, sondern selbst die ae, Mund-
arten weichen von einander ab. Auch unterliegen erst in Eng-

land aufgenommene Lehnworter der friihesten Zeit der Brechung,

z. B. der Name des brittischen Konigs Wortigern zu Anfang der

angelsachsischen Eroberung, dessen ae. Form Wyrtgeorn ist.

Ferner vgl. zur Datierung § 107 Anm., § 146 und § 180 Anm. 1.

131. Die Brechungsdiphthonge treten jedoch weder

fiir die drei verschiedenen Vokale, noch in den verschie-

denen Dialekten gleichmaCig auf. Am reichlichsten sind

eie im Westsachs. und Kentischen entstanden und er-
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halten, wiihrend im Anglischen, namentlich im Nordh.,

die Diphthongierung vielfach entweder unterblieben (§132
u. 134) Oder wieder verloren gegangen ist (§ 193 ff.).

a) Vor rr und r + Konsonant.

132. Vor rr und r + Kons. tritt in der Kegel in

alien Dialekten Brechung aller drei Vokale ein:

a) von wg. i: geriord^) 'Sprache', auCerws. Morde'^)

'Hirt', iarre 'zornig' (ws. durch jiingeren fUmlaut hierde *),

ierre § 186);

b) von wg. e: feorr 'fern', iveord^ 'wert, Wert', heorte

'Herz', feorm "^Speise', heor& 'Herd', steorfan 'sterben', steorra

'Stern'

;

c) von wg. a: earm 'Arm', earm 'arm', dearf 'Bedarf

,

geivear& 'ward', ivearp 'warf', s6earp 'scharf. Jedoch kommt
in alien Dialekten daneben Erhaltung des a vor. Nament-

lich in nordh. Texten ist a haufig: Li. arg 'schlecht, ge-

mein', arm 'Arm', darr 'wage', darston 'wagten', darf dearf

'Bedarf u. a., aber z. B. stets earn 'Adler', earniga 'ver-

dienen', gearwiga 'bereiten' (ahnlich in Ru.^). Im Ri. be-

gegnet a jedoch (zufallig?) nur in labialer Nachbarschaft

:

arm earm 'Arm', arm 'arm', PL farra 'Farren' u. a. ; eben-

so in den friihsten nordh. Texten, aufier im LV. (§ 20):

Bedas Sterbeges. tharf 'Bedarf, Not' ; CH. barnum 'Kindern',

liard 'Wart, Hiiter' (aber -geard 'Hof'); Leid. Ratsel ^arp

'Weberzettel' ; BH. harux Akk. Sg. 'Hain', Fame Eigenn.

Ebenso begegnen in den altesten, mere. Glossen einige a in

der Nachbarschaft von Labialen: puarm Corp. 'Bohrer'

(thiiearm Ep.), uarras Ld. 'Schwielen' {weorras Corp. § 144),

sarwo Corp. 'List' (neben seam), spar^^a Ep. Erf. 'Wade'

{speariia Corp.), tliarm pearm Corp. 'Darm', hisparrade Corp.

'versperrte'. Ahnlich ist in Ru.^ a nach iv meist erhalten:

ward iveard 'ward', und oft vor rw: arwunga 'umsonst',

iarwian gearwian 'bereiten'. In einer friih-kent. Urk. be-

gegnet barn 'Kind' (neben sonstigem beam). Fiir die

sachs. Patois bezeugen die Harl. Gloss, sarwa (Nom. PL)

^) Mit spaterer Dehnung (§ 285).
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^Betriigereien' und he sanvap ''er betriigt'. In der guten

ws. Schriftsprache aber gilt durchaus ea. Ebenso in VPs.

(auCer in margen 'Morgen') und den spat-kent. Texten.

Anmerkung. Ist die r-Verbindung erst durch ure. Metha-
these eines urepriinglich vor dem Vokale stehenden r ent-

Btanden, so findet Bich nur im Anglischen Brechung; denn nur
hier geht die Metathese (wenigstens z. T.) der Brechung vor-

aus: biornan^ 'brennen' intrans., iornan^ 'laufen' (<^ friih-urangl.

*birnan *irnan <^ wg. *brinnan *rinnan). Im Ws. und Kent, da-

gegen ist die Metathese jiinger als die Brechung, so daC hier

die Vokale ungebrochen gebheben sind: birnan^^ irnan^, derscan

'dreschen', berstan 'brechen', tdbcsrst 'zerbrach' u. dgl, Vgl. Ver-

fasBer, ABeibl. IX, 97.

(3) Vor X'

133. Auch vor / (gleichviel ob kurz, lang oder ge-

deckt) ist im Urenglischen in alien Dialekten Brechung

eingetreten ; doch sind die Diphthonge im Anglischen be-

reits in vorhistorischer Zeit iiberall wieder durch jiingere

Veranderungen (§ 158 fF. und 193 fF.) beseitigt worden.

Westsachs. und Kentische Beispiele fur a) wg. a: gedeaht

'Gedanke', meahte (ahd. mahta) 'mochte', feaht (ahd. faht)

'focht', tveax 'Wachs', Imp. ddweali 'wasch'; — b) wg. e:

feoh 'Vieh, Geld' (as. fehu)^ geseoh'^Bieli, feohtan 'fechten'; —
c) wg. i: gefiohhian ^anordnen' C<C '^'^itiyjojan, E. Sievers,

PBrB. XXII, 194 Fufinote), miox 'Mist' « ""miyst).

Anmerkung. In thuachl Ep. 'Waachuhg', Gen. &udhles

Li., scheint das a durch Einflafi des vorausgehenden ic erhalten

zu sein (vgl. § 132 c); vielleicht auch in nordh. &wa 'waschen'

aus *pwahan § 218. Vgl. § 132 c.

Y) Vor urgerm. II und I -\- Konsonant.

134. Wg. a ist im Ws. und Kent, vor urgerm. //

und I + Konsonant in der Regel zu ea gebrochen; im

Anglischen ist dagegen stets ungebrochenes a erhalten:

ws. kent. heall 'Halle', feallan 'fallen', iveallan 'wallen',

deal/ 'grub', forswealg 'verschlang', healf 'halb', mealt 'Malz',

sealt 'salzig, Salz', call 'all', heals 'Hals'; angl. hall, tvaUa(n),

dalf, forswalg u. s. w.

») Mit spaterer Dehnung (§ 285).



§ 134— 138.] Friih-urengl. Beeinflussung. (lurch Nachbarlaute. 57

In den Alfredischen Texten begegnet ziemlich oft a

neben ea (naraentlich in der Chronik); aber Aelfric und
die ws. Ev. haben nur ea.

In den frtih-kent. Denkmalern (die ziemlich viele

angl. Formen enthalten § 21), kommt a fast ebenso haufig

vor als ea; doch ist es in den spat-kent. seltener.

135. Wg. e und i sind vor II und den meisten

^Ve^bindungen in alien Dialekten ungebrochen geblieben:

fell 'Feir, sivellan 'schwellen', helpan 'helfen', meltan ^schmel-

zen', forswelgan 'verschlingen', helgan 'zornig werden'; Jillen

'aus Fellen geraacht', Jilmen 'Hautchen', gefilde 'Gefilde^

(mit jiingerer Dehnung § 285).

136. Vor l-/^ und Ik wurde e und i jedoch in alien

Dialekten gebrochen, aber im Anglischen trat bereits in

vorhistorischer Zeit (im 7. Jhdt.) wieder Monophthongie-

rung ein (§ 193 fF.); a) wg. c: ws. und kent. eolh 'Elch',

seolh 'Seehund', meolcan 'melken'; —
P) wg. i: Dativ miol-

cum 'Milch' ^).

137. Vor Iw unterbleibt die Brechung des e im
Gen. meltves, Dat. melwe von meolo 'Mehl' § 233 (vereinzelt

meohves, wahrscheinlich wegen des Norn,, der anderseits

im Ws. meist melo lautet, mit dem e der flektierten

Formen). Dagegen in den flektierten Kasus von geolu

'gelb' erscheint stets eo (Gen. geolives u. s. w.), das ver-

mutlich durch t(-Umlaut (§ 233 und 253) oder durch

w-Vm\siut (wie in § 259) zu erklaren ist.

138. In manchen Dialekten ist e gebrochen vor lb

in seolf 'selbst' (wg. *selb-), namlich im Mercischcn (VPs.

und RoyalGl.), im nOrdlichen Nordh. (Li. und Ri.) und in

der Mundart der meisten friih-kent. Urk., wiihrend unge-

brochenes self bei Alfred und in den spat-kent. Texten

herrscht. (t)ber sylf bei Aelfric, sieh § 306 ; iiber solf in

Ru.2, § 330.)

1) Falls diese Form nicht durch w-Umlaut (aus urengl.

*milukum § 235) zu erklaren ist.
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139. Die Brechung hat ihren Grund in der velaren,

und wenigstens z. T. vielleicht auch labialen, Artikulation

bezw. Nebenartikulation, welche den brechenden Konso-

nanten eigen war: )( war jedenfalls auch nach e und i

velar und ahnelte wohl der hinteren Varietat, die heut-

zutage z. B. von Schweizern (in iach Hch') gesprochen

wird; das lange sowohl als das gedeckte r wurde mit

Hebung der Hinterzunge und vielleicht mit Lippenrundung

gesprochen; ebenso das aus dem Urgerm. stammende U

und das gedeckte I, soweit sie Brechung hervorriefen, d. h.

also wie ne. U in hall, full. Wo keine Brechung eintrat,

z. B. in ae. fell, Jillen, falkm, muC diese Nebenartikulation

betriichtlich schwacher gewesen sein oder ganz gefehlt

haben. Dies ist namentlich auch der Fall bei dem erst

durch wg. Konsonantendehnung vor j entstandenen // in

hell 'Holle', sellan Verkaufen' (vgl. § 179 Anm. 2); ferner

beim einfachen und ungedeckten r und I; daher trat

z. B. keine Brechung ein in hier "^trug', stsel ^stahl', her

Imp. 'trage', stel 'stiehl', bir(e)df 'tragt', stil(e)& 'stiehlt'.

Anhang: Jiingere Entwicklungen.

a) Von io und eo.

140. Nur im Nordhumbr. bleiben friih-ae. io und

eo die ganze ae. Periode hindurch geschieden; io erhiilt sich

namlich als solches (hiorde 'Hirt', Uorniga 'lernen', riordiga

^sprechen', iorna ^laufen', hiorna ^brennen', iorsiga 'zurnen'

u. 9. w.), und fiir gebrochenes wg. e steht entweder eo

oder ea (nie io\ und zwar begegnet im siidl. Nordh. meist

eo und nur selten ea (Ru.^ steorra 'Stern', meord m4ard

'Miete, Lohn', heorfe 'Heri, feorra fearra 'von {em,feorma

fearma 'Speise'), wahrend im nOrdl. Nordh. ea viel hiiufiger

als eo ist (Li. Ri. : stearra steorra 'Stern', 4ardu eordu 'Erde',

hearte heorte 'Herz' u. s. w. ; doch nur seolf 'selbst', viel-

leicht wegen des /).

Anmerkung. Nordh. Uorniga "lernen' (haufig in Li.)

neben Uorniga (Ru.^, Ri., selten in Li.) muC, gerade wie friih-ws.

leornian neben liornian, aus vorhistorischem Vernojan (mit e < i

§ 81 d) neben HirnOjan erkliirt werden (vgl. ahd. lernen, lirnen).
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141. Was das Siidhumbrische betrifft, so tritt Ver-

mischiing des io und eo am friihesten (schon am Ende
des siebenten Jbdts.; vgl. E. Sievers, PBrB. XVIII, 416)

im Kentischen ein, und zwar unter einem in der Mitte

zwischen io und eo stehenden Diphthonge [i^o], der daher

auch ohne Rucksicht auf den etymologischen Unterschied

die ganze ae. Zeit hindurch sowohl durch io als eo darge-

stellt wird: 1) Mit wg. i: iorsian 'ziirnen', eorre 'zornig';

2) mit wg. e; hiorte heorte 'Herz', wiorcf weord 'Wert',

friihkent. siolf seolf 'selbst'.

14S. Im Mercischen fallen die beiden Diphthonge

im 9. Jhdt. unter eo zusamraen, so daC sich schon im

Psalter kein Beispiel mit io mehr findet: heorde 'Hirt',

eorre "^zornig', eorned 'liiuft' u. s. w.

143. Im Westsachsischen vollzieht sich derselbe

tJbergang von io in eo etwas spater. In den Alfredischen

Handschriften ist der etymologische Unterschied noch in-

sofern ersichtlich, als fiir altes eo sehr selten io, fiir altes

io aber haufig io neben eo geschrieben wird. Aelfric dagegen

gebraucht in beiden Fallen nur eo; ebenso die ws. Ev.

Anmerkung. In kent. und mere. Texten kommt zu-

weilen auch ea und seltener ia statt eo sowohl als io vor:

1) Mit wg. *; earre (neben eorre) "^Zorn'; — 2) mit wg. e: Bearnhelm
Biarnd'ryd' Biornmod (neben Beornffry& Beornmod u. s. f.; iiber

die Dehnung § 285; es sind Zusammensetzungen mit beorn 'Krieger,

Held', vgl. nhd. Bemhard), kent. fiah feoh 'Geld', friihkent. riaht

reoht 'recht'.

j3) Von ea.

144. In Ru.2 (d. h. im siidl. Nordh.) steht fiir das

durch Brechung aus wg, a hervorgegangene altere ea

meist eo: georwiga 'bereiten', liiveorf ^^Wandel', eorm *^Arm'

u. s. w. ; daneben vereinzelte Formen mit ea {gearwiga,

earn 'Aar' u. s. w.) oder ungebrochenem a {harm 'Harm',

harm. 'Busen' § 132 c.). In den andern auBerws. Texten

findet sich eo statt ea nur ganz selten Q}eorn 'Kind' Ri.

VPs. friih-kent. Urk., forming Ri. horning VPs. 'Verdienst'

neben gewohnlichem beam, earnung u. dgl.), im "West-

sachsischen dagegen nie.
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b) Die Brechungen langer Palatalvokale.

145. Brechungen langer Palatalvokale finden sich

nur vor y. Im Anglischen ist z. T. bereits vorhistorisch

wieder Monophthongierung eingetreten, § 196 u. 199.

146. Wg. a war vor der Brechung im "Ws. bereits

zu ^ und im Angl.-Kent. zu e geworden.

a) Das ws. se ist daher zu ea [sea] gebrochen: neah

'nahe', und, mit Verlust des h, neatvist 'Nahe' (<C *neahivist),

nealsecan ^nahen' (<^ *neahWcan <C wg. *ndylaikian)

.

b) Das angl.-kent. e ist zu eo gebrochen : neowest ^Nahe',

neolxcan nordh. neoleca 'nahen'. Fiir dies eo kann (vgl.

§ 112 Anm.) im Merc, und Kent, auch w, la eintreten:

VPs. genlol^can, tomalsecan ^nahern'.

14*7. Wg. I ist a) zu eo gebrochen in ws. leoht 'leicht'

(got. leihts), betweoh ^zwischen' (vgl. got. tweihnai Moppelt'),

2veoh 'Gotzenbild' (got. weihs ^heilig'), eoh 'Eibe' (ahd. fha\

Imp. teoh *^zeih', S^eoh 'gedeih', leoh 'leih' (got. teih peih

leilv), und, mit Verlust des h, feol 'Feile' (ahd. fthala),

befweonmn Wischen' <C *bi tiviynum (Dat. PL; vgl. got.

tweihnai 'je zwei'); vgl. die angl. Formen in § 199 b.

b) Daneben kommt auch Brechung zu to vor: ws.

Wiohstdn, friihnordh. Alowloh (in den Genealogien), und

mit Verlust des h in Ru.''* hitwlon Ru.^ hetivlon betweon

(§ 112) 'zwischen' aus bi Himynu (Akk. PI. Neutr.); vgl-

auch die in § 196 u. 225 behandelten angl. Formen.

6. Fruhurenglische Diphthongierung palataler Vokale

durch vorhergehende palatale Konsonanten.

148. Vor Oder spatestens im sechsten Jhdt. haben

die palatalen Vokale e, e, x, se nach palatalen Konsonanten

in gewissen ae. Mundarten und mit gewissen Ausnahmen

Diphthongierung zu ie, le, ea, ea erfahren. Im West-

sachsischen gelten diese Diphthongierungen allgemein, im

Nordhumbrischen und in Ru.^ jedoch nur in beschrank-

tem Umfange, wahrend sie sonst ganz unterbleiben.

149, Die diese Diphthongierung hervorrufenden Kon-

sonanten sind:
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1) das aus wg. j hervorgegangene ae. j (in der Schrift

meist durch g wiedergegeben, in welchem Falle ira vor-

liegenden Buche zur Bezeichnung der Aussprache ein

Punkt (()) dariiber gesetzt ist; der entsprechende Laut im
Hochdeutschen, Niederl. u. s. w. ist j, z. B. in Jahr);

2) gewisse aus wg. velaren Konsonanten hervorge-

gangene, erst im Friih-Urengl. durch die genannten friih-

urengl. Vokale e e x % palatalisierte Konsonanten, namlich

(in friih-urenglischer Lautung)

3') j <C wg. J, dem im Hochdeutschen g entspricht,

z. B. in geben; ebenso im Niederl. g, z. B. in geven. In

den ae. Handschriften wird daftir meist g geschrieben,

welches im vorliegenden Buche mit einem Punkt (g) ver-

sehen ist (§ 56b);

b) 6, d. h. palatales A: << wg. A; (= nhd. niederl. k).

In historischer Zeit gilt dafiir im Siidhumbrischen c, d. h.

palatales [ts] (§ 56c); im Nordhumbrischen aber ist 6, d. h.

palatales k, geblieben (§ 56 b 1);

c) si <C wg. sk {= nhd. sch [s], z. B. in Schatz;

niederl. sch [s/], z. B. in schat). In historischer Zeit gilt

dafiir im Ae. der palatale [s]-Laut, geschrieben sc und
hier im Druck durch sc wiedergegeben (§ 57).

150. Die Diphthongierung ging so vor sich, daC

der Gleitlaut zwischen dem palatalen Konsonanten und
dem folgenden palatalen Vokal mit diesem zuerst einen

steigenden Diphthong bildete, der sich darnach, wahr-

scheinlich schon im Friih-Urengl., in einen fallenden um-

wandelte; z. B. wurde urws. ^^eban 'geben' (aus wg. *^eban)

>> '^'^ieban >> "^ji^tan = ws. giefan.

a) Im "Westsachsischen.

151. Urengl. e (aus wg. e § 92) ist zu i§ diph-

thongiert: giefan 'geben' ahd. gehan, forgietan Vergessen',

giellan^gQ)lQ\\\ forgieldan^) Vergelten', gielp 'Prahlerei', sdie-

ran 'scheren' ahd. sceran. Schon im Friih-Ws. aber wird

Mit jungerer Dehnung § 285,
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ie (gerade wie die ie anderen Ursprungs) zu i oder y
monophthongiert § 306.

Anmerkung. In den sachs. Patois ist e grofienteils er-

halten. So haben die Harl. Gloss, gelp 'Prahlerei', geld^) 'Opfer',

gelde ^) 'unfruchtbar', ongeten (Part.) 'erfahren', begetend 'erlangend'

;

doch stets gifu 'Gabe' (x^ikk. gife), dgifen 'gegeben', forgifen 'ge-

geben'. Daher begegnen auch im Orosius 2 gelp, 2 sceld 'Schild'

und 1 deofolgeld^) 'GOtzenbild' (neben den gewohnlichen Formen
mit ie, i). Aber sonst fehlen Beispiele mit erhaltenem e in guten

ws. Hss. ganz. Vgl. § 306 Anm. 3.

15S. Urengl. x (aus wg. a % 91) ist zu ea geworden:

geat 'Thor' n., ceaf 'Spreu' (niederl. kaf), ceaster *^Burg'

<C vulgarlat. castra, sdeatt 'Schatz', sdeal 'soil' got. sJcal,

ceafor 'Kafer'.

Anmerkung. In den sachs. Patois ist das x z. T. er-

halten. Die Harl. Gl. haben daher forgsef 'gab', smtt 'Schatz',

gescxft und gescasp 'Geschopf, SchicksaF. Bei Alfred u. Aelfric

und in den ws. Ev. fehlen solche Formen aber ganz.

153. Urws. § (<C wg. a § 96) ist zu ea geworden:

gear 'Jahr', gea 'ja', s(^,eap 'Schaf
,

forgeaton 'vergafien',

ceace 'Wange' (niederl. kaak).

Anmerkung. In den sachs. Patois ist jedoch vermutlich

teilweise Erhaltung des ^ anzunehmen, obwohl es nur ein paar

sehr zweifelhafte Belege giebt: ofgsefon VerlieBen' poet. Gene-

sis 85 (<^ *jrt5ww), und dgsefe 'gabe' u. scxp 'Schaf in Ru.^ (je

einmal neben angl. dgefe 8cep nach § 96).

b) Im Nordhumbrischen.

154. Das Nordh. hat in der stidlichen Mundart von

Ru.^ Diphthongierung nach s6y und zwar a) von urengl.

m (§ 91): s6eal 'soil', s6eatt 'Schatz, Geldstiick'; — b) von

urangl. e (= ws. x, wg. a § 96): s6ip 'Schaf (friih-urangl.

*6'6*ep >> *sciep ^ "^scl^p 1> s6lp, vgl. § 306), wiihrend Bei-

spiele fiir wg. e zufallig fehlen.

Nach g und c ist dagegen keine Diphthongierung

eingetreten; namlich a) nicht von urengl. e<lwg. ^ (§ 92):

Part. Prt. forgeten 'vergessen', gMa 'geben'; — b) nicht

') Mit jangerer Dehnung § 285.
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von X (<C wg. a § 91): gxt 'Thor', /or(/a?/ 'vergab', cxstre

'Burg'; — c) nicht von urangl. e {<i wg. a § 96): ()er 'Jahr',

forgetun 'vergafien'.

Anmerkung. Nordh. scip (< *scep) beweist, daC die Di-

phthongierung jiinger ist als der (angl.-kent.) "Ubergang von wg.

rt zu e (§ 96).

155. Im nOrdlichen Nordh. gelten dieselben Formen

(si-lp, forgeten, ger u. s. w.); doch steht fiir friih-urengl.

le nach alien palatalen Konsonanten sowohl ea als se:

sceal, s6iel 'soil', ceaster csestre ^Burg', forgeaf jwgeef 'ver-

gab', geat gxt 'Thor'. Uber Formen wie forgexf sieh § 296.

Anmerkung 1. Im Leidener Ratsel findet sich ein Beleg

fiir undiphthongiertes e nach sc: scelfcecf 'es schwankt' (neben

sceal 'soil', Dat. Plur. geatum 'Zierraten' zum Nora, geatwe).

Anmerkung 2. In dem Worte 'geben' und den zuge-

horigen Wortern vom eelben Stamm hat Ri. einige Male i fiir

wg. e nach g: Imp. forgif 'gieb', Akk. Sg. gife 'Gabe' (meist

forgefy gefe) u.s.w. Vgl. § 306 Anm. 3.

c) Die mere, und kent. Formen.

156. Ru.^ hat neben erhaltenem se (<^ wg. a § 91

Anm. 1) auch ea {casstre, ceastre, ceaf, s6eal u. s. w.);

wahrend e stets, und e fast immer bewahrt sind (Imp.

agef 'gieb', geldan; meist sdep, ongeton Svui3ten' u. s. w.,

vgl. Brown, S. 58). Im Dialekt des VPs. und Kentischen

dagegen unterbleiben die Diphthongierungen durchaus:

a) Wg. (i erscheint daher gemaC § 92 als e [e]: agefen

'gegeben', forgef Vergieb', Kas. Obi. Sg. gefe 'Gabe', for-

geldan {forgeldan § 285) Vergelten'; — b) wg. a gemaC § 91

als e [e^ oder e]: sdel 'soil', get 'Thor', cester 'Burg', wo-

neben im Kent, auch Schreibungen mit « vorkommen; —
c) wg. a gemafi § 96 als e [e]: ger 'Jahr', gefon 'gaben',

forgcton 'vergaCen', s6ep 'Schaf.

Anhang.

157. Gemein-ae. ea in sdearp 'scharf, gearwian

'bereiten', siidengl. ceald (jiinger &ald § 285) 'kalt', cealf

'Kalb' u. s. w. ist durch Brechung (§ 132, 134) entstanden.

Denn die Diphthongierungen durch Palatale sind natiir-
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lich jiinger als die Palatalisierung der wg. Velare (§ 149, 2),

und diese erfolgte erst nach der Brechung (§ 130 ff.).

Anmerkung. tJber Diphthongierungen nach palatalen

Koneonanten in spaterer Zeit eieh § 288 ff.

Neuntes Kapitel.

Der 'i-Umlaut.

158. Im sechsten und z. T. wahrscheinlich im An-

fang des siebenten Jhdts., d. h. also betrachtlich vor der

Zeit unserer altesten ae. Quelleii, unterliegen die meisten

urenglischen Vokale vor folgendem I oder j dem i-Umlaut,

welcher in einer unvoUstandigen Angleichung des Ton-

vokals an diese palatalen Laute besteht. (A. Pogatscher,

Uber die Chronologie des ae. fUmlauts, PBrB. XVIII,

465 flf.)

Anmerkung 1. Keinen i-Umlaut erfahren i i e ^; und
z. T. auch iu lu lO und (vielleicht) se nicht.

Anmerkung 2. DaC der i-Umlaut noch nach der Be-

kehrung der Angelsachsen zum Christentume (seit 596) wirkte,

geht hervor aus den erst zu jener Zeit eingefiihrten Lehnwortern

glCBsan glesan "^glossieren' <^*^ldsian § 165 f. (von lat. glossa),

cxU6 'Kelch' § 178 (lat. calicem).

159. Die umlauterzeugenden Laute sind bereits in

der altesten ae. Uberlieferung nicht mehr alle bewahrt

(§ 160 b, c, f, h); und spater werden durch den frlih-

zeitigen Dbergang des nachtonigen i zu e (§ 160 d, e, g, i, 1)

die Formen noch undurchsichtiger, so dafi die Erklarung

derselben meist nur durch Vergleichung mit den ver-

wandten Sprachen moglich ist.

Anmerkung. Meist gentigt die enteprechende got. oder

as. Form zur Erlauterung. Bei Vergleichungen mit dem Nhd.

begegnet man gewohnlich ebenfalls umgelauteten Formen. Es

ist hier namlich a zu e oder a umgelautet (vgl. Satz, ohne Um-
laut, mit setzen; und Gast mit Gdste; ebenso mit jttngerer Deh-

nung Adel : edel, graben : grdhst § 160 d), ferner ursprtinglich langes

a zu langem a {raten : rdtst), o : 6 {mochte :mochte), : o {hoch:

Mher), u:u ijung : junger) , u:u {Hut : Hiite), au : an (Haut:
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Haute). Dber die urspriinglichen Formen dieaer Vokale eieh

§ 82 ff.

160. Die umlauterzeugenden Laute linden sich

hauptsiichlich

:

a) bei den schwachen Verben erster Klasse: got. arjan,

ae. erian 'pfliigen' (§ 168);

b) im Prasens der schwachen Verben dritter Klasse:

as. kuggian^ ae. Jiycyan Menken' (§ 161);

c) bei einigen ^-Prasentien starker Verba : got. hafjan,

ae. hehban ^heben' (§ 168)

;

d) in der 2. und 3. Sg. Priis. Ind. starker Verba:

got. farip, ae. fere& 'fahrt' (§ 168);

e) in der Deklination bei den yo-Stammen : got. harjis,

ae. here 'Heer' (§ 168);

f) ebenso bei den ja-Stammen : wg. '^bruggjo, ae. brycg

'Briicke' (§ 161);

g) in der fDeklination : as. Jiugij ae. hyge 'Sinn' (§161);

h) in gewissen Kasus der konsonantischen DekHna-

tion: as. foti, ae. fmt fet 'Fiifie' (§ 165 f.);

i) bei der Steigerung gewisser Adjektive: got. batiza,

ae. betera 'bessere', got. batists, ae. betest 'best' (§ 168);

k) im Komparativ einiger Adverbien: urg. *batiZj ae.

bet 'besser' (§ 168);

1) in Ableitungssilben, z. B. -il, -ir, -in, -ig, -ing u, s. w.

:

got. uMls, as. ubil, ae. yfel 'iibel' (§ 161).

^ ^ y (woraus kent. e).

161. Urengl. u ist in alien Dialekten zu y (§ 162)

umgelautet: a) u <C wg. -w § 95: fyllan 'fiillen' (got. full-

jan; vgl. ae. full 'voll'), wynn 'Wonne, Freude' (as. wunnia),

getrymman 'starken' (zu trum 'fest'), synn 'Siinde' (vgl. as.

sundia), ws. ivyrcan nordh. wyrca Svirken, arbeiten' (got.

ivaurkjan\ wyrJita 'Arbeiter', ivyrt 'Wurz, Kraut', dyrstan

'diirsten' (zu durst 'Durst'), cyssan 'kiissen' (<C *kussian\

cymen 'Kummel' (lat. cummum).

b) urengl. u in sehr friihen Lehnwortern, in welchen

es erst aus alterem o, und zwar durch vorabgehenden

EinfluG eines folgenden i I j, entstanden war (A. Pogat-

Biilbring, Altonglisches Elementarbuch. 6
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scher, Lehnworte § 226 ff., mid PBBr. XVIIT, 473)

mymt 'Miinze' (<C ^munUu <C *momtu § 98 Anm. 1 <C lat

moneta), spynge ^Schwamm' (lat. spongia), cycene ^Kiiche' (lat

ccqiilna)^ mydd 'Scheffer (lat. modius, as. muddi, niederl

mud), mylen 'Muhle' (lat. molina), Wyrtgeorn 'Wortigern'

Anmerkungl. tJber den Umlaut eines erst im Frtih-Ur

englischen aus iu entstandenen u (z. B. in angl. wyrsa 'schlechtere')

sieh § 262.

Anmerkung 2. Gewisse spat.-ws. Handscliriften, z. B. die

von E. Thwaites (1698) und Ch. Grein (1872) herausgegebene

Oxforder Hs. Laud 509 von Aelfrics Heptateuch, haben fur y
haufig ^, was oflfenbar auf Entrundung des y weist, die jedoch,

wie das Me. zeigt, nur auf einem Teil des sachsischen Gebietes

Btattgefunden haben kann: gefyllan gefillan "^fiillen', dgyltan dgil-

tan "sich schuldig machen', hlystan hlistan "^lauschen', styrian

stirian "storen' u. s. w. Infolgedessen haben solche Hss. audi

Fehlschreibungen mit y statt i: ticcen tyccen 'Zicklein', 3. Sg.

Utt hytt 'bittet' u. a. Vgl. § 163 Anm. und § 306 Anm. 4.

16S. Im Kentischen geht das y jedoch im neunten

Jhdt. in geschlossenes e iiber (durch Entrundung der

Lippen und Senkung der Zunge): fellan wenn gefremman

senn (wercan § 263 Anm. 1) werhta wert u. s. w.

u ^ y (woraus kent. e).

163. Urengl. il ist zu y umgelautet, welches im

Kentischen im neunten Jhdt. in e iibergeht : a) m <C wg.

u % 100: ontynan kent. ontenan 'offnen' {<i^-tunian, zu tun

'Gehoft^ Stadt'), geryne gerene 'Geheimnis' (zu riin 'geheime

Beratung'), 3. Sg. Pras. bryc^ hrecd 'braucht' (aus %mkip)\

— b) urengl. u <C wg. u -\- Nasal vor stimml. Spirans § 122

:

ivysdan Sviinschen', cydan Verkunden' (zu cud 'kund', got.

kunps), yd 'Woge' (as. uthia, 2hA. %mdea)\ hierfur sind kent.

Formen mit e zufallig nicht belegt.

Anmerkung. Dieselben spat.-ws. Hss., welche fiir kurzes

y haufig i liaben (§ 161 Anm. 2) zeigen auch oft Entrundung

des langen y\ cy&de ci&de 'kiindete', hydan lildan 'verbergen',

scrydan sdridan 'bekleiden' u. s. w. Sie liaben dalier zuweilen

auch falachhch y statt I: Ucian lycian 'gefallen' u. a. Sieli die

Belege bei C. BrUhl, Die Flexion des Verbums in Aelfrics Hepta-

teuch und Buch Hiob, Marburger Dissertation 1892.
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>> OS (woraus spater e).

164. Urengl. o wurde zu ce umgelautet. Dies bleibt

im Nordh., auch in spater Zeit, meist erhalten: cele 'Ol'

(aus vulgarlat. '^'oli, klass. oleum), Dat. Sg. doeliter 'Tochter'

(aus '''doyfri). In den tibrigen Mundarten erscheint jedoch

bereits im achten Jhdt. e neben m^ und diese Entrundung

wird spater zur Kegel ; das Spat-Ws. hat nur e {ele, dehter,

efstan 'eilen'). Fiir alteres cBxen Nom. Akk. PI. 'Ochsen'

hat auch das Spat-Nordh. nur exen Ri. Ru.^, exin Li.

aus ^oxsin)\ sieh § 310.

Anmerkungl. Da bei regelmafiiger Entwicklung im Wg.
vor i nicht o steht, sondern urg. u bewahrt bleibt (§ 81 d), 80 ge-

horen zu Wortern mit o (ae. coss 'KuC, god 'Gott', fox Tuchs',

gold 'Gold', hold 'hold' u.e.w.) gewohnlich umgelautete Formen
mit If (cijssan 'kiissen', gyden 'Gottin', fyxen 'Fiichsin', gylden

'gulden, golden', hyldo 'JHuld'). Nur unter besondern Umstanden
stand zur Zeit dee i-Umlauts ein o vor dem i l j. Dies war der

Fall in erst kurz vorher aufgenommenen Lehnwortern (z. B. in

*oU ^ cele ele 'Ol'), wahrend in alteren Lehnwortern (gemaC

§ 161 b) vor i i j in u (ibergegangen war; ferner in einhei-

mischen W5rtern, wenn das lautgesetzlich allein berechtigte u
durch das o nahestehender Formen verdrangt war (z. B. im
Dat. doeliter < *doytri fiir *du/tri wegen der iibrigen Singular-

formen; ebenso ^oysin fiir *uysin{iz) wegen oxa 'Ochse'.

Anmerkung 2. VPs. hat stets oexen und doehter, sonst

aber immer e in ele u. s. w. Jene Formen sind daher vielleicht

durch die daneben stehenden Kasus mit o (Nom. Sg. oxa, dohtor

u. 8. w.) zu erklaren. — Ru.i bietet nur cele (3 mal).

>> (g (woraus siidh. e).

165. Auch der fUmlaut von urengl. o ist zunachst

65, welches ebenfalls im Nordh. bleibt: a) Beispiele fiir o

<C urg. § 99: dmma 'urteilen' (as. domian; zu dom 'Urteil'),

h(Bc 'Biicher' (aus *b6kiz; N. PI. zu hoc 'Buch'), b(Sta 'btifien,

bessern' (aus Hotian; zu hot 'BuCe, Besserung'), gefmra

'gehen' (as. forian 'fiihren'; zu for 'Fahrt'), scBca 'suchen'

(as. sokian); — b) fiir 6 <C wg. a vor Nasalen (§ 124): ge-

cwCBme 'bequem' (ahd. biqudmi), wmna 'hofifen' (as. ivdnian

Vahnen'), civcen 'Konigin' (aus '^kivdniz, got. qens)\ —
c) fiir 6 <C urgerm. aw, an, am vor stimmlosen Spiranten
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(§121 f.); (Blita Verfolgen' (au8 *aw'/fia?z, as. dhtian ^achten';

zu ae. oJit ^Verfolgung', ahd. dhta, nhd. Aclit), sm(Bde 'glatt'

(urg. Stamrnf. '^smanpio-), fade 'Gang' (as. fciiii fodi).

166. Wie (B zeigt auch m in den Dialekten siidlich

vom Humber Neigung zur Entrundung, doch erst spater

und langsamer. Je siidlicher, desto schneller verlauft die

Entwicklung. Im mercischen Psalter (aus der ersten Halfte

des neunten Jhdts.) gilt in der Kegel noch w, und e er-

scheint ganz vereinzelt. In Ru.^ (aus der zweiten Halfte

des zehnten Jhdts.) ist e ziemlich haufig, ce aber noch die

gewohnliche Form ; doch zeigen Fehlschreibungen wie hodg

'Heu' und I'leJiwran 'horen' (vgl. § 184), dafi der Schreiber

Farman e sprach. In den RoyalGl. (ungefahr aus dem
Jahre 1000) komrat nur e vor. In den kentischen Ur-

kunden (aus der ersten Halfte des neunten Jhdts.) steht

noch fast ausnahmslos (E; in der Vespasian-Hs, (vom Ende

des zehnten Jhdts.) kommt allein e vor. Im West-

sachsischen ist bei Alfred (ums Jahr 900) e die Kegel

und (B nur noch vereinzelt zu finden; bei Aelfric (ums

Jahr 1000) erscheint ausnahmslos e: a) deman 'urteilen',

fet 'FuCe' (aus "^'fotiz), hetan 'biifien', (jeferan gehen',

secan 'suchen', gefegan 'fiigen', hedan 'hiiten', gretan *^gruCen',

gled 'Glut'^ sped 'Eile' (niederl. spoed), swefe \suC' (as.

swoti); — b) (jeciveme 'bequem', wenan 'hoffen', cwen 'Koni-

gin'; — c) ehtan 'verfolgen', smede 'glatt', fede 'Gang',

nedan 'wagen' (as. nddian^ got. nanpjan\ gese&an 'behaupten,

beweisen' (aus *-sanpian, zu ae. as. sdcf Svahr').

a >> « (woraus kent. e).

167. Der fUraiaut von urengl. a (aus urgerm. ai

§ 106) ist ^, das jedoch im Kentischen in enges e liber-

geht, obwohl daneben in der Schreibung a} (und e) ge-

brauchlich bleibt (vgl. den kent. tJbergang von « zu e

§ 91): clsene kentisch dene 'rein' (ahd. kleini 'zierlich'),

dxl kent. del 'Teil' (aus *dailiz\ xnig k. enig 'irgend ein',

Imtan k. lestan 'leisten' (got. laistjan 'nachfolgen, nach-

geben'), hselan k. Ulan 'heilen' (aus *hailian; zu hal 'heil'),
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hxlend k. helend ^Heiland' (as. heliand\ Iseran k. leran 'lebren'

(aus Haizian, as. lerian), hwxte k. hwete 'Weizen' (as. hvSti).

Anmerkung. Im Dialekt des VPe. lafit sich bereits in

friih-ae. Zeit eine Neigung nachweisen, das offene x vor dem
palatalen sc (§ 57) und den palatalisierten Dentalen zii e zu ver-

engern: flesc 'Fleisch' (neben fla'sc < wg. *flaislciz\ dledde '^fiXhrte

weg' (neben dlxdde < wg. Haidida 'leitete'), yebreded 'ausgebreitet'

(neben (jehneded), fer&restan 'zermalmen' (neben fordTiestan). Eben-
80 begegnet im Nordh. flesc Li. (flaisc Ru. 2), dene 'rein' Ri. (ein-

mal neben clwne), und egifer 'jeder von beiden' Li. (ws. ^g&er seg-

hicxifer <^ *asihioseper\ eghicelc Ru.^ eghuoslc Li. Ri. 'jeder' (selten

xghucelc Li. Ri.), elc 'jeder' Ru.^ (lelc Li. Ri., ws. xld <^ *a-l^k).

Vgl. K. Luick, CJntersuchungen zur Englischen Lautgeschichte,

Strafiburg 1896, § 349.

x^ e, vor Korisonantengruppen auch se.

1G8. Urengl. x (^* im Dialekt des VPs.; <C wg. a

§ 91) ist vor einfachen Konsonanten zu (engem) e um-
gelautet: hete ^Hafi' (<^ friih-urengl. ^hsetij im Dialekt des

VPs. ^h^Hi <1 urg. *yatiz, got. hatis), ege 'Schreck' (got.

agis), here 'Heer' (got. harjis^ ahd. liari heri, as. hei^i), her-

gan herian 'loben' (got. hazjan), mete 'Fleisch' (got. mats,

urg. *matiz), mere 'Meer' (<^ *tnari)', ebenso vor langen

Konsonanten: settan 'setzen' (got. satjan, as. seftian), hebban

'heben' (got. harfjan, as. hcbhian), tellan '(er)zahlen' (<< 'Hxll-

jan, as. tellian <C wg. Halljan <C *taljan\ hell 'Holle' (got.

halja, as. hellia), hwettan Vetzen', nett 'Netz', bedd "^Bett'

(got. badi, urg. Stamm Hadjo-).

L'ber Ausnahmen von dieser Entwicklung (Jemsecca

^Genosse' u. s. w.) sieh § 177 f.

Anmerkung 1. Das erst durch i-Umlaut entstandene e

wird von manchen Gelehrten durch einen Punkt (e) von dem
bereits urvvestgermanisehen e (c) unterschieden (vgl. § 81 a). Im
As. und Ahd. waren die beiden e auch lautlich verschieden, da
hier e den weiten [e]-Laut behielt, und das aus wg. a umgelautete

€ eng gesprochen wurde. Die Unterscheidung durch iibergesetzte

Punkte ist daher im vorliegenden Buche fiir diese Sprachen an-

genommen. Da aber im Ae. auch das wg. e vermutlich in alien

Dialekten enge Aussprache bekommen hatte (schon in friih-ur-

englischer Zeit § 90 u. 92) und die beiden e also alsbald beim
Entstehen des Umlauts -e lautlich zusammenfielen, so ist, um
keinen Anlafi zu Mifiverstiindnissen iiber die Aussprache zu
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geben, bei den ae. Formen kein Zeichen zur Unterscheidung

des etymologischen Ursprungs der beiden e gebraucht.

Anmerkung 2. Einige Texte verraten durch Schreibiingen

mit se. statt c, dafi der anfanglich enge 6-Laut in historischer Zeit

Erweiterung zu [f] erfuhr (vgl. § 92 Anm. 1). Meist tritt das x
nur vereinzelt auf. So hat Ri. ein paar Mai scceppend 'Schopfer'

neben sceppend {<^ wg.'*slcappjand), einmal matte 'Speise' (Dat.)

neben met (Norn.); Li. hat 1 meeta 'Speisen' (Gen. PI.) neben sehr

haufigem mett (Nom. Sg.); Ku.^ licefig 'schwer' neben hefig, u. a.

Jedoch haben diese Texte nach w haufig x: Ri. Li. in hwseU

^welcher', swceU 'solcher', sicseUe 'eo' (neben hiveU hwcelc § 276 u.s.w.);

Ru.i in Invxlc 'welcher', twxlf 'zwolf (neben hivelc ticelf)\ aue

*ywalik, *swaM, Hwalif. Das e nach w ging den iibrigen in der

Entwicklung offenbar voraus. Alfred hat je einmal Isett 'halt

auf {<^*latip), hivcet 'wetzt' (3. Sg. ; <i*ywatip). Ob aus den in

den kent. Urk. haufigen Formen hweelc, stVcelc, ticcdf (neben hiveld

u.s.w.) auf weite Aussprache zu schlieCen ist, iet wegen der all-

gemeinen Unsicherheit in der Setzung des a? und e im Frtih-

Kent..8ehr zweifelhaft.

169. a) Vor Konsonantengruppen scheint der Um-
laut des % in der Kegel zu unterbleiben : hmftan 'heften'

(<< '^'hafHan\ fsestan 'fest machen, binden', mxstan 'masten',

xspe ^Espe', ses6 'Esche', dwms^an ^ersticken', ra^sdan *^blitzen',

nseijlan 'nageln', heegtesse ^Hexe' (ahd. hagzissa).

b) Gewisse Worter aber haben auch Nebenformen

mit e: sixfnan stefnan ^leiten', ^fnan efnan 'ausfiihren';

manche haben sogar fast immer e: restan 'ruhen', esne

'Diener', eft Svieder' (doch oft seft in Ru.^). Vgl. auch

§ 175 Anm.

Texte wie VPs., in welchen nicht bloC das enge e

von iveg 'Weg', settan ^setzen' u. s. w., sondern auch das

nach § 91 aus wg. a entstandene weite [f^]
in Wortern

wie deg 'Tag' (= ws. nordh. dxg) durch e wiedergegeben

wird, lassen natiirlich nicht erkennen, ob ihr e in rest

'Rast, Ruhe' u. dgl. umgelautet ist oder nicht.

Anmerkung. Die Erklarung der Formen mit x und

namentlich der Doppelformen mit x oder e ist noch zweifelhaft.

Doch einerlei ob x oder e die regelrechte Entwicklung darstellt,

ohne Annahme von StOrungen durch verwandte Formen ist nicht

alles zu erklaren. Sieh L. Morsbach, Me. Gramm. (1896), § 108

Anm. 2; Verfaeser, ABeibl. IX, 93; E. Sievers, Ags. Gr.', §89,2;
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H. M. Cbadwick, Transactions of the Cambridge Philological So-

ciety, IV, 155f.

170. Urengl. aQ « wg. a vor Nasalen § 123) ist

zu a? umgelautet, das jedoch im allgemeinen nur in den

fruhesten Texten erhalten ist (F. Kluge, PGr.^ I, 1037;

E. Sievers, Anglia XIII, 16 ff.): Ep. xnid 'Ente' (vgl. ahd.

amit), casmpa 'Krieger' u. s. w. ; Leid. Ra. cxndse 'erzeugte'

(<1 '^'kannida); u. dgl.

Spater ist das x durch Einflufi des Nasals zu e ver-

engert: ened, cempa, cende, Nom. Akk. PI. menn "^Manner'

(<< hnanni\ mennisd 'menschlich', henn 'Henne' (zu hana

hona ^Hahn'), bene nordh. bene 'Bank' (<^ ""'baidki), frem-

man S'ollfiihren' (zu fram from *^tuchtig'), Cent 'Kent'

(vgl. lat. Cantium), Temes 'Themse' (<i'^Tamlsi <C lat.

Tamesis < Tamensis, A. Pogatscher, ESt. XIX, 349 Fufi-

note).

Anmerkung. Auch das ce andern Ursprungs unterliegt

vor Nasal dieser Verengerang zu e; namlich a) das aus le ver-

kiirzte ce in angl. enne 'einen' (<[ ienne <^ senne § 167 <^ "^dninse

< *ainmd), ebenso ws. enlefan 'elf (<^ *ainUMn-; vgl. got. ainlif),

enetere enitre 'einjahrig' {<^*ainwintria-)'j — b) a? <^ wg. a § 91

vor mn aus f)n in hrernn 'Eabe' «^ Tirsemn < hrsefn \lirxt>n'\).

171. Jedoch hauptsachlich in den stidCstlichen sach-

sischen Patois (an der kentischen Grenze) und sporadisch

auch anderwarts im Siiden bleibt das alte x die ganze ae.

Zeit hindurch bewahrt (vgl. L. Morsbach, Mittelengl.

Gramm. § 108): hxnn 'Henne', myied 'Ente', wrsenna 'Zaun-

konig', Imidenu 'Lenden', hxnep 'Hanf (alle in einem Voka-

bular der Konigl. Bibl. zu Briissel, Ms. 1829, hgg. von

Wright u. Wiilker I, 284 fF.). Ziemlich haufig sind solche

Forraen auch in Ru.'^: xnyel 'Engel', w«W(/m 'Menge', stseng

'Stange' u. s. w. neben angl. engel, mengu u. s. f.

Anmerkung. Die Hs. A. der ws. Evangelien hat sehr

haufig mmnigeo 'Menge' und mxnig 'manch'. Alfred hat nur je

einmal amgel 'Engel' und stsenc 'Geruch', sonst stets e vor

Nasal.
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1*7S. Im Ws. hat sich das % in hsernan ^) 'brennen'

(trans.), xrnan 'sprengen' (got. brannjan, rannjmiX ^»'w

'Haus', hiern 'Woge' (<C *ranni ^hranni) durchaus erhalten,

well der Nasal durch Umspringen des r vom x getrennt

ist. Die angl. Formen sieh § 180 Anm. 1.

a~^ se.

173. Urengl. a (<< wg. a) ist zu x umgelautet.

Da jedoch wg. a im Friih-Urenglischen meist schon vor-

her entweder in se iibergegangen war (§ 91), oder vor

Nasalen sich in a9 verwandelt hatte (§ 123), oder Brechung

zu xo (§ 130 ff.) erfahren hatte, so befand sich zur Zeit

des Umlautes nur in folgenden besonderen Fallen ein a

vor dem i i j.

1*74. Urengl. a war vor einem ii der nachsten Silbe

erhalten geblieben. Stand nun in der zweitfolgenden

Silbe ein i I oder j, so wurde hierdurch das u zu y [m],

d. h. i mit Lippenrundung, umgelautet, und dieses rief

Umlaut des a zu ^ hervor: gxdeling 'Verwandter' (as. gadu-

ling, zu niederl. gade ^Gatte'), Isetemest ^spateste' (aus ^latu-

mist, zu lator 'spater'), fxsten 'Fasten' (as. fastunnia), togae-

dere ^zusammen' (aus Ho^adurl), mdeling 'Edler' (aus *aJ5M-

ling), sxlmyrifje 'Salzwasser' (lat. salmuria)\ vgl. F. Kluge

in E. Sievers' Angels. Gramm. § 50 Anm.
175. Urengl. a (<C wg. a) war im Anglischen vor

der urg. Gemination II und vor I + Kons. erhalten ge-

blieben (§ 134) und wurde also zu x umgelautet: fxllan

'fallen' (as. fellian), fxll 'Fall' (aus *falUz), wxlle 'Brunnen'

(<C St. *walHon-\ xldra 'altere' (zu did 'alt'), cxlf 'Kalb'

(aus *kalMz), trans, mxltan 'schmelzen' (aus *maltian)^ hxlg

Balg, Sack' (aus '^'baljiz). Die entsprechenden siidengl.

Formen sieh § 179c, 179 Anm. 1 und 180c.

Anmerkung. Daneben sind fiirs A nglische Formen mit e

ifellan u.s.w.) anzusetzen. In diesen let (nach Morsbach) wg. a

zuniichst durch die frtih-urengl. TonerhOhung (§ 91) zu se ge-

*) "Ober die Dehnung in diesen und iilmlichen WOrtern sieh

§ 285.
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worden, well das folgende i dem I seine erhaltende Kraft ge-

nommen hatte, und das a? ist darnach gemafi § 168 oder 169 b

zu e iimgelautet. Vgl. Verfasser, ESt. XXV'II, 86. Ob die an

dieser Stelle aus Rii. ^ angefiihrten Formen hely 'Balg, Sack' (ne.

belly), eldra 'altere' (ne. elder), aheldan 'sich neigen', cwelman

'toten' freilich als anglisch anzusehen und also hierher zu

rechnen sind, ist sehr fraglich, da sie (wie viele andere Formen
in Ru-O eher aus einem siichs. Patois stammen (vgl. § 179

Anm. 1). Welle 'Brunen' VPs. Li. (neben ^vselle) hat wahrscheinlich

wg. e (vgl. ahd. wella).

176. Da ini Nordh. wg. a vor rr und r + Kons.

erhalten bleiben konnte (§ 132 c), so begegnet hier die um-

gelautete Form le (neben gewohnlichem e aus ea gemafi

§ 180a): ivxrma Li. 'wiirmen' {<C*warmian; werma Ru.^),

cierra Li. 'kehren' (vereinzelt neben haufigem cerra; << wg.

'^karrian).

Auch im Mercischen scheint diese Entwicklung mog-

lich zu sein: faerd Corp. 'Heerfahrt', segilgaerd Ep. Erf.

segilgerd Corp. ^Segelstange' (ne. sailyard), d^'tiaerdid Ep.

'verderbt', haerivendlicae Erf. Veracbtlich', geiiaerpte Qqy\). 'ge-

nas'. Vielleicht ebenso (wegen § 132 c) in Ru. ^ wsergian 'ver-

fluchen', gserwan 'bekleiden', gegserela 'Kleidung' (vom

Stamm -^jijanvilan-), ivserfan 'sich wenden, gehen' neben

ungerwan ^entkleiden', (h)iverfan u. a. ; doch scheidet Ru. ^

schlecht zwischen se und e, und z. T. konnte auch jiingere

Einwirkung des iv auf e (<C umgelautetem ea <C «) vor-

liegen (vgl. § 92 Anm. 1 und § 168 Anm. 2).

177. Wenn ein im Friih-Urenglischen lautgesetzlich

entstandenes % (§ 91) oder aeo (§ 130ff.) durch ein in

anderen Formen des Wortes oder in verwandten Wortern

stehendes (gemaC § 127 erhaltenes) a vor der Wirkung

des i-Umlautes wieder verdrangt worden war, so wurde

dies durch ein folgendes t, j zu ^ umgelautet. Lautge-

setzlich muCte z. B. aus wg. ^saggjan 'sagen' (gemaC § 91)

im Friih-UrengL '^'smjgjan werden, w^elches (nach § 168)

regelrecht zu ^seggjan >> secgan umgelautet wurde; diese

Form gilt in der That im Ws., im kentischen Psalm und

mere. VPs. In der Mundart von Ru.^ und im Nordh.

(sporadisch auch im Ws.) ist dagegen wegen der 2. und
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3. Sg. Pras. Ind. sagas, sagap und der 2. Sg. Imp. saga

das X im friih-urengl. '-^sseggjan durch a ersetzt, und das

so entstandene ^saggjan ist zu '^smjgjan unigelautet, welches

im Merc, (und Ws.) sxcgan und im Nordh. ssecga ergiebt.

Ebenso ist ws. Jisehhe 'ich habe' entstanden; wg. ^habhjo

^ friih-urengl. '^hxbbju, dafiir wegen der iibrigen Pras.-

Formen mit a (Verfasser, Anglia Beiblatt IX, 93) wieder

%ahhju >- hxhhe. Ferner wxcce 'Wache', nordh. wxcca

'wachen' (vgl. wacol 'wachsam', wacor 'wachsam', ws. wacian

Svachen', nordh. wacun ivacan ^VVache'); gemxcca ^Gemahl(in)'

(vgl. gemaca *^Gemahl, -in'), mit ungestorter Entwicklung

gemecca ws. Ev. (hs. B), kent. Urk. und Ru.*; wrxcca 'Ver-

bannter' (vgl. wracu 'Rache', wracian 'verbannt sein'; im
Ws. und VPs. auch regelrechtes tvrecca)\ angl. lilaehhan

'lachen' (<C *hlazijan, statt ""'hlxoHjan <C wg. '"^lilay'/^jan

;

beinfluCt durch das Part. Prat, lilagen und das a im Pras.

der meisten Verben dieser Klasse, z. B. faran; im Ws.
regelmiifiig hliehJian § 179b); sfxppan 'gehen' (mit ahn-

licher Beeinflussung; neben regelrechtem steppan Ru.^, gi-

steppa Ri.), sfxpe 'Schritt' {stepe VPs.).

178. Fremdworter, die kurz vor dem Wirken des

?-Uralauts (d. h. nach der Periode des spontanen Uber-

gangs von wg. « >> « § 91) aufgenommen waren, konnten

a haben, das dann zu le umgelautet wurde: cf^Zc nordh. cxlc

'Kelch' (aus lat. calicem), siidh. s^cc 'Sack' (aus lat. '•^'saccium\

csefester 'Halfter' (lat. capistruni), Iseden 'lateinisch' (aus

Hadin < latlnum, v. A. Pogatscher, PBrB. XVIII, 472 f.;

vielleicht ist hier jedoch eher Anlehnung eines friih-urengl.

Hsedin, aus "^'ladin gemaiJi § 91, ans lateinische Etymon an-

zunehmen, wodurch wieder '^'ladin entstand, da Aelfric regel-

recht leden hat, welches gemafi § 168 aus Hxdin umge-

lautet ist).

ea >> ws. ie (woraus spater i, y\ aufierws. e.

179. Das durch Brechung (§ 130ff.) aus wg. a ent-

standene urengl. ea [aeo, dea] ist im WestsAehsischen zu

ie umgelautet:
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a) vor rr iind r -f- Kons. : ierming 'Elender' (zu earm

'arm'), giencan 'bereiten' (zu yearu 'bereit'), ierfe 'Erbe' n.

(got. arhi), dierne'^) 'vQxhovgQxi (ahd. tarni), cierran 'kehren'

(<< wg. ^karrian), wiernan ^) 'verweigern', dwiergan 'ver-

fluchen', dhivierfan 'abwenden' (aus wg. *tvarnian*war^ian

%warUan)
;

b) vor h: nieht 'Nacht', slieht 'Mord', hliehhan 'laohen'

(got. hlahjan\ iviexif Svachst' (<C wg. *waysij^; zu weaxan

Svachsen');

c) vor U und I + Kons.: 3. Sg. Jiel^ 'fiillt', wiel&

Svallt' (<C wg. ^fallip *wallip; zu feallcm 'fallen', weallan

Svallen'), fiellan 'fallen', tviell 'Quelle', ivielm 'Wallung',

ieldra 'alter' (zu eald 'alt').

Schon in friihws. Zeit wird ie zu i bezw. y mono-

phthongiert § 306.

Anmerkung 1. In den sachs. Patois ist ea groCenteils zu e

uragelautet wie im Kent, und Angl. (§ 180): a) ermifo 'Elend'

<^*armipu\ cerran 'kehren', dwergan 'verfluchen', hwerfan Svenden'

u.s.w.; — b) hlehhan 'lachen'; — c) icelm ''Wallung\ eldo 'Alter',

beJg 'Sack' «*Saifji2;); daher finden eich solche Formen auch bei

Alfred und seltener bei Aelfric. DaU diese und ahnliche tJber-

einstimmungen von sachs. Patoisformen rait dem Angl. und Kent,

(vgl. § 181 Anm., § 183 Anm., § 186 Anm., § 189 Anm.) nieht

etwa auf Entlehnung aus diesen Dialekten beruhen, geht daraus

hervor, dafi gewisse Texte, in welchen sie vorkommen (z. B.

Harl. Gl. und Blickl. Horn.), in anderen dialektischen Eigentum-

lichkeiten genau mit dem guten Ws. zusammengehen, z. B. in

dem Auftreten von x fiir wg. a (in IMan 'lassen' u. s. w. § 96),

in dem Fehlen der angl. Ebnung (in yeseoh 'sieli', leoht "^Licht'

u.s.w. § 193 ff.) u. dgl.

Anmerkung 2. DaC wg. *taUjan im Ae. tellan ergiebt

(§ 168), obwohl wg. *fallian im Ws. zu fiellan wird, liegt an dem
verschiedenen Alter der Gemination. Das II von *fallian war

schon in urgerm. Zeit aus In hervorgegangen; das U von *talljan

jedoch ist erst im Westg. durch Dehnung von I vor .;
{<^*taljan)

entstanden. Daher hatten sie noch im Urenglischen zur Zeit

der Brechung verschiedene Aussprache. Das dunkle II in

*fallian, das wohl eine velare, vielleicht auch labiale Neben-

artikulation hatte, verursachte im Ws. und Kent. Brechung (wie

^) tjber die jiingere Dehnung in diesen und einigen folgenden

Wortern sieh § 285.
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in feallan u. s.w.) unci bewahrte das a im Angl. (wie in fallan

u. s.w. § 134); das helle II in *talljan u. a. W., das diese Neben-
artikulation nicht besafi, hatte keineu Einflufi aiif das a, welches

daher gemaC § 91 zunachst in le iiberglng und spater zu e urn-

gelautet wurde (§ 168). Vgl. § 139.

180. Wo im Kent, und Angl. Brechung eingetreten

war (§ 132 ff.), ist ea zu engem e umgelautet. Wir

finden daher e

a) im Angl. und Kent, vor rr und r + Kons. : enning

'Elender', erfe 'Erbe' n., dm^ne Verborgen', cerran 'kehren',

w6rnan 'verweigern', mvergan Verfluchen', dhwerfan 'ab-

wenden', iverman Svarmen', gerd 'Gerte';

b) bei regelrechter Entwicklung im Angl. und Kent,

auch vor li : kent. slelist 'schlagst' (<C *slxoyis <C wg. '^slay is),

mehtig ^machtig'; mere, nehtegale ^Nachtigall', nehtlirxfn

'Nachtrabe'; nordh. tehher 'Zahre', either 'Ahre' (-< Hasoyyir

^'seoyyir <C '^tay/ir ^ayyir; daneben gemafi § 205 fsehher

xhher)
;

c) im Kentischen vor II und / 4" Kons. : feW 'fallt',

6ldra 'alter'. Die angl. Formen sieh § 175.

Anmerkung 1. Das e (> e §285) in angl. herna(n) 'brennen'

(trans.), em 'Haus' ist ebenfalls durch Brechung und fUmlaut
von [aso] aus wg. a entstanden, da im Angl. die Metathese des

r von wg. *brannian *ranni alter ist als die Brechung. Vgl.

§ 132 Anm.
Anmerkung 2. Die seltenen Formen mit a? vor rr und

r + Kons., soweit sie nicht auf schlechter 8chreibung beruhen

(woran namentlich bei den friih-kent. Urk. und Ru.^ zu denken

ist), pind nach § 132 c und 176 durch Umlaut von a zu er-

klaren.

Anmerkung 3. Die gewohnlichen anglischen Foi'men Hieht

*Nacht', 7«a'7ti 'Macht' u.s.w. haben keinen Umlaut, sondern sind

nach § 205, hlwhlian nach § 177 zu erklaren.

181. Auch das durch Diphthongierung nacli Palatalen

(§ 152) aus friih-urengl. ss (< wg. a) entstandene ea ist

im "Ws. zu i^ umgelautet: sCieppan 'schaffen' (<< ^sceajjpjan

<1 "^scseppjan «< wg. '^skappjan, got. skapjan), ciele 'Kalte'

(<< urg. "^kaliz; zu calmi 'kalt sein, frieren'), ciefes 'Kebse'

(aus urg. *kahis6), giest 'Gast' (aus urg. *jastiz).
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Das ie wird bereits im Friihws. zu i oder y mono-

phthongiert § 306.

Anraerkung. In den sachs. Patois, wo « z. T. keine Di-

phthongierung erfahren hatte (§ 152 Anm.), ist ee nattirlich gemiifi

§ 168 zu e umgelautet: sceppend 'Schopfer', sceifd'an 'schadigen',

cele 'Kalte', scell 'Muscher u. s.w. Bei Alfred finden sich solche

Formen nur ganz vereinzelt (1 sceppend, 1 ^ele); in Aelfrics Horn,

und Gramm. u. Gloss, scheinen sichere Belege mit e ganz zu

fehlen.

18^. Im Nordh. ist das durch Diphthongierung

nach Palatalen entstandene ea (§ 154f.) zu e umgelautet:

-^cedifa Ru.^ 'schaden' (aus *sc€aj^^jan <C ^sceeppjan <C wg.

"^skappjan, got. skapjan). Ob in yest Li. ^Gast', sceppend Ri.

'Schopfer' u. dgl. fUmlaut von ea oder (nach § 168) von

X vorliegt, ist nicht zu sagen, da in Li. und Ri. bei

mangelndem Umlaut sowohl diphthongierte als undi-

phthongierte Formen vorkommen {aceal sceel u. s. w. § 155).

Ebenso kann naturlich das e in unsceppende Ru. ^ "^un-

schuldig' Umlaut von ea oder se sein (vgl. § 156).

Anmerkung. Da friih-urengl. se bezw. ^^(§ 91) im Kent, und
Merc. (auCer in Ru. ^) keine Diphthongierung durch palatale Kons.

erfuhr (§ 156), so ist hier naturlich ie oder e^ gemafi § 168 zu

e umgelautet: sceppan, cele, cefes, gest u. s. w.

ea >- \vs. le (spater I, y\ auCerws. e.

183. Urengl. ea [seg] aus wg. an (§ 107) ist im "Ws.

zu le umgelautet: hieran 'horen' (<C wg. %auzian), yellefan

'glauben' (got. galauhjan, zu ae. geleafa 'Glaube'), hienan

'erniedrigen, verhohnen' (got. haiinjan), yefiieman S^erjagen'

(zu fleam 'Flucht'), Adj. lec^e 'leicht' (wg. St. *aiipia-; dazu

das Adv. ead^e), aliesan ^erlosen' (zu leas *^los').

Schon im friih-ws. Zeit wird le zu I, y % 306.

Anmerkung. In sachs. Patois erscheint e als Umlaut

von ea (wie im Angl. und Kent. § 184): heran 'hciren', yelefan

'glauben', henan S-erhohnen' u. s. w. Daher finden sich auch bei

Alfred und seltener bei Aelfric solche Formen.

184. Im Angl. und Kent, ist ea [%g] zu e umgelautet:

heyan, yelefan, henan, yeflSman, ede, dlesan.

185. Auch das sonst im Frtihurws. entstandene ea

ist zu le (>> I, y % 306) umgelautet, namlich

:
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a) das durch Brechung von % (<< wg. a § 146 a) ent-

standene ea: ws. ntehsta 'nachste' (<1 "^iiseoyista, zu neaJi

'nahe');

b) das durch Diphthongierung nach Palatal aus se

(<< wg. a § 153) entstandene ea: ws. ciese ^Kase' (ahd.

Msi', aus lat. cdseus).

Anmerkung 1. Wie E. Sievers, PBrB. IX, 206, gezeigt

hat, beweist ws. ciese, daC die Diphthongierung von ws. ^ zu ea

nach Palatalen bereits vor dem i- Umlaut erfolgt sein muC; denn
das w in *c^si- hatte sonst gerade wie in H^ci- (> ws. Ixce fArzt'

§ 192) keinen Umlaut erfahren und wiirde ganz wie sceap 'Schaf

und gear 'Jahr (§ 153) in historischer Zeit als ea erscheinen.

Anmerkung 2. Das dem ws. ^ entsprechende auISerws.

e bleibt undiphthongiert und unumgelautet: cese; vgl. § 154,

156, 192.

Anmerkung 3. Die Harl. Gloss, haben ceslyh 'Kaselab'

{<^*Jcasilid>bja-j vgl. ahd. cMsiluppa).

?M >> WS. ie (spater i^ y), auCerws. io, eo.

186, Urengl. m (durch Brechung aus wg. i ent-

standen § 130 Anm. 1) ist im "Ws. zu ie umgelautet: wierpd

'wirft' (<C *murpip <C wg. *wirpip)^ ierre 'zornig' (wg. St.

Hrzia-^ ahd. irri), hierde ^Hirt' (wg. St. %irdia-, ahd. hirti),

wiers 'schlechter' (aus wg. '^wirsiz), wierde 'wert' (wg. St.

*wirpia-), fieht 'ficht' (<< friih-ure. ^fiuxtip <. wg. *fiyti^; zu

feohtan 'fechten'), gesiehd 'Gesicht' (<C jisiuyipu <i ^-siyipd).

Schon im Friih-Ws. geht ie in iy y iiber § 306.

Anmerkung. In sachs. Patois scheint, wie im Angl. und
Kent. (§ 187), der Umlaut des iu vor r + Kons. unterblieben

zu sein, eo daB wir dafur die jCingere Form eo (§ 143) finden:

afeorran 'entfernen', eorre 'zornig' u. a. Daneben begegnet e:

Harl. Gl. erpling 'Landmann' {<^Hrpling\ Blickl. Hom. erre

'zornig, Zorn^, herdebelig 'Schaferssack', wercan 'arbeiten' (<^ wg.

*wirldan), werresta 'schlechteste' (ahd. ivirsisto\ smerenes 'Salbe'

i<^*smirwi-\ smerede 'schmierte' {<^'^smirwida). Daher auch ein-

mal stnerenis in Ru. ^ (neben angl. smirenis § 187 Anm.). In guten

ws. Hss. fehlen solche Formen ganz.

187. Der Umlaut von hi unterbleibt im Angl. und
Kent.; daher finden wir hier, gemaC § 130 und 140,

Formen mit io {iorre 'zornig', Morde ^Hirt'), wofiir in ge-
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wissen Texten nach § 140ff. auch eo und ea (eorre earre,

hcorde) eintreten kann.

Anmerkung. In einigen Fallen hat \vg. i im Urangl. vor

rr und r -f Kons. keine Brechung erfahren, well das nach-

folgende i dem r vorher die brechende Kraft genommen hatte

(vgl. Verfasser, ESt. XXVII, 85); daher heiCt es angl. stete

iJfirrain) 'entfernen', smirwan smiria(n) ^schmieren', smirenis smir-

nisse 'Sal be', smiring *Salbung', auCerdem firr 'ferner' Li. (<:^

*firriz\ cirm 'Liirm' Corp. Ru. \ dirnel 'Kern' Coi^., hirtan "er-

mutigen' VPs. (zu heorte "Herz').

iu, to, eo >> ws. ie (spater t, y) oder to, eo.

188. Urengl. lu (<C wg. iu § 110) ist im Ws. meist

zu le umgelautet, welches jedoch schon in frlih-ae. Zeit

zu I, y wird (§ 306): getrlewe "^getreu' (as. gitriuivi), diere

^teuer' (as. diuri), dlerling 'Liebling', llehtan leuchten' (got.

liuhfjan), gestrlenan 'erwerben' (zu gesfreon 'Besitz'), jileM

^flieht' (3. Sg., < wg. ""fiiu'iipl

180. In gewissen Wortern hat jedoch die ws. Schrift-

sprache auch unumgelautetes lu als lo, eo (§110 und 112)

beAvahrt. So hat Alfred stioran 'steuern' (<< '^stiurian),

siiora 'Steuermann', gedlodan gedeodan ^sich anschlieCen',

underdlodan -deodan 'unterwerfen', geHode gedeode 'Sprache',

freou'p 'Treue', dpeostrian (Orosius) 'dunkel werden', peo-

sternes (Or.) 'Dunkelheit' neben sUCe)ran, stiCe)ra, ge-, under-

cn(e)dan, triewpj ddiCe)strian, ^Isternes. Aelfric hat gepeodan,

underpeodan, cfeostru 'Dunkelheit' neben dystru und styran.

Die ws.Ev. haben gedeode 'Sprache'^ ge- underdeodan, aber

dystre 'dunkel' (as. thiustri), dystru 'Schatten'.

Anmerkung 1. In den sachs. Patois ist undiphthongiertes

lu als (lo^) eo in noch groBerem Umfange erhalten: heoiv 'Gestalt',

neoice 'neu', gestreonan 'erwerben', getreoive 'getreu' u. s. w.

(= hiw, nnve u.s. w. in der ws. Hauptmundart; vgl. § 306 Anm. 5).

Anmerkung 2. Manche spat-ae. Schreiber, deren Mund-
art eo fiir ws. y hatte, z. B. in deore 'teuer', gestreonan 'erwerben'

(spatws. dyre, gestrgnan), schreiben zuweilen auch irrtiimlich eo

fiir j) in anderen Wortern. So begegnet in der Blickl. Hom. ge-

leofan 'glauben' (neben gelyfan und gelefon § 183 und Anm.),

dreocreeft 'Zauberei' (neben drycrceft zu dry 'Zauberer' aus kelt.

dnd § 163).
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190. Auch die durch Kontraktion aus i + Velar-

vokal (§ 118) oder durch Brechung von i (§ 147) ent-

standenen friih-urengl. Diphthonge m lo eo sind im "Ws.

zu le C> h y § 306) umgelautet:

a) Dat. Sg. u. Norn. Akk. Pi. fiend 'Feinde'« ^^fijandi),

friend ^Freunde' (<C ^frijondi)-,

b) lihtan 'erleichtern' (<< wg. *li'/tian).

191. tm Kent, und Angl. bleibt lu lo (eof) unum-
gelautet und erscheint daher gemaC § 118 und llOff. in

historischer Zeit gewohnlich als lo {dlostre, jiond, kent.

onliohtan 'leuchten') oder eo ((feostre, freond),

ie e I i bleiben unverandert.

19!2. Wie iu lu lo im Aufierws. (§ 187 und 191),

so bleiben se B I i liberhaupt vom Umlaut unberiihrt.

Daher ist z. B. kein Unterschied zu merken zwischen ws.

ymdl aufiersachs. nedl 'Nadel' (as. nddla) auf der einen

Seite und ws. Isece auCersachs. lece 'Arzt' (ahd. Idhhi) auf

der andern, noch zwischen ws. Ixtan auCersachs. letan

'lassen' (as. Idtan) und ws. Ixtst aufiersachs. letest 'lassest'

(as. Idtis).

Anmerkung. Hierher gehoren vermutlich auch einige

Falle mit wg. a vor mi. Wahrend namlich wg. a vor Nasalen

gewohnlich zu o wurde (§ 124) und daher Umlaut zu « erfuhr

(§ 165), hatte das m unter EinfluB des folgenden i in gewissen

W(3rtern seine verdumpfende Kraft verloren, so dafi das a die

selbstandige .Entwicklung zu x, angl. e mitmachte (§ 96) und da-

her in der Folge keinen t-Umlaut erlitt: ws. henseman 'berauben'

{<^%inamian\ niednsem *Raub', hrsemel 'Brombeerstrauch' (neben

bremel nach § 165 f.; <^*hraniiT) , VPs. gemrung 'Jammern'

K*jamirui9g). Vgl. L. Morebach, ABeibl. XI, 325 f.

Zehntes Kapitel.

Ebnung und Palatalumlaut von Diphthongen

im Urenglischen.

1. Ebnung.

193. Im Uranglischen verlieren die kurzen und

langen Diphthonge iu, lu (lo), eu, eu, xo, %o (§ 104 if.
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und § 130 ft'.) im siebenten Jhdt. (z. T. vielleicht schon

vorher § 262 Anm.) vor velaren und palatalen Konso-

naiiten ihr zweites, velares E>lement (vgl. H. Sweet, Pro-

ceedings of the Philological Society, 6. Feb. 1885) und

werden also zu i t, e c, x x geebnet (monophthongiert).

Von die&en unteiiiegt x stets und x z. T. (niimlich vor

re, rg und rh), in historischer Zeit (im achten Jhdt.) noch

einer Verengerung zu c bezw. c § 200, 206.

In unsern iiltesten Texten, z. B. im Epin.^) und

Corp. Glossar, ist daher die Ebnung bereits vollzogen:

hirciae Ep., hirce Corp. 'Birke' (aus urengl. *biurcix <C
wg. St. *hirkidn- § 132 a); were ^Werk', here 'Birke', berg

'Berg' (aus urengl. *iveurk, Heurk, %eurj <C wg. *werk

*berk. *berj § 132 b; vgl. ws. kent. weore, beorc, beorg,

mit erhaltenem Diphthong); und die aus seo und xo her-

vorgegangenen x, x sind meist noch in dieser Gestalt er-

halten: Ixe 'Lauch', flxh 'Floh', ixg 'Tau, Seil', mxre 'die

Mark, Grenze', fxrh 'Ferkel, Schwein', mxrh 'das Mark'

(aus urengl. ^Ixok, "^fixoy, *txoj, "^mxork, "^'fxory, '^mxorj

<C wg. *lank, *flau'/, ^tauj § 107, ^mark, */«>'X» *marj

§ 132; vgl. ws. kent. leac, fleah, ieag; mearc, fearh,

mearg mit erhaltenen Diphthongen); und erst in den

jiingeren anglischen Texten ist x durchaus zu e, und x
vor den r-Verbindungen durchaus zu e geworden: leCj fieh,

teg; mere, ferli, merg.

A 11m e r k u n g. 'Ebnung' ist eine tJbersetzung von englisch

smoothing, welchen Aiisdruck H. Sweet erfuiiden hat. In deut-

schen gramniatischen Werken ist bisher dafiir 'Palatalumlaut',

*Velarumlaut' oder 'sogenannter Palatalumlaut' gebraucht worden.

Doch seheint es ratsam, den Ausdruck Talatalumlaut' auf eine

besondere Erscheinung zu beschranken; sieli § 209 ff. und 305 flf.

194. Die ebnenden Konsonanten und Konsonanten-

verbindungen sind:

a) die wg. k, ^, / entsprechenden Konsonanten. Da-

^) Die ira Epin. Gl. vorkommenden diphthongischen Formen
Uag 'Lauge' (Wg Erf., Corp.), fleali 'Floh' ifleh Corp.) u. dgl. sind

als auCeranglisch zu betrachten. Danel)en hat auoh Epin. Ixc

*Lauch' usw.

Billbring, Altenglisches Elementarbucb. 6
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bei ist es gleichgiiltig, ob sie velar geblieben sind [= k

J */], oder vorher durch folgendes i oder j Palatalisierung

erfahren baben (zu 6, woraus mercisch c; bezw. zu g [j];

und zu palatalem h [i]);

b) dieselben Konsonanten mit vorhergehendem r oder

I; also [rk, Ik; rj (Zj fehlt wegen § 134 ff.); i-y, ly-, re,

Icj woraus im Merciscben re, Ic; rj; ri, Z|].

c) 3 < wg. j.

lu (to) >> i.

195. Urangl. m (<C wg. iu § 110) ist zu i geebnet:

lihtan 'leuchten' und Uxan 'leuchten' (aus wg. Hiuytian,

*liu'/sian\ mere, clken nordh. elccen ^Kiiken, Kiichlein*

(aus wg. *kiukin).

Anmerkung. Im Ws. ist lu in diesen Wortern durch

t-Umlaut zu leO ^ 2/ § ^06) geworden: liehtan, liexan, cicen § 188.

Nur im Kent, ist der Diphthong als lO erhalten: onliohtan 'er-

leuchten' kent. Gloss. § 191.

196. Ebenso ist das durcb Brecbung von i ent-

standene lu (§ 147 b) im Anglisoben zu i geebnet: Alwlh

(in den nordh. Geneal. neben Alouuioh), Alt^ieh LV., Ltct-

Uald LV. (<1 ^Liuytwald <C ^Uxt-), gellhtan VPs. 'er-

leichtern' (wg. Hrytian), lli 'Eibe' (ahd. iha), Imp. omvrth

VPs. "enthiille', wih 'Gotzenbild' (as. wih), hetivih VPs. Ru.*

hitwih Ru.^ Li. Ri. '^zwiscben', hitipcn \bitwlyn] Ep. hi-

ty,ihn Corp. 'zwiscben' und, mit Verlust des h, Utwln Ri.

und betwinum VPs. 'zwiscben' (<C *^^ twlynu, *bi Uvlynum;

vgl. § 147 b), und ebenso fill Corp. 'Feile' (<< wg. *fi'/il6),

197. Auch urangl. lu (lo), das durcb Kontraktion

entstanden war (§ 118), ist zu I geebnet: 1. Sg. Pras. Ind.

frlga VPs. 'befreie' (<C "^frluju, *frloju <i *friu mit Neu-

bildung nach der 11. sw. Konj.), Plur. Ind. Pras. figa^

VPs. 'hassen' « *floj6p, "^flujop statt *fiop mit derselben

Neubildung) ; vgl. got. frijon und fijan.

Anmerkung. Im Ws. ist der Diphthong erhalten: Inf.

freogan feogan.

eu (eo) ^ e.

198. Urangl. eu «[ wg. eu § 109) ist zu e geebnet:

Imp. Jleh 'flieh', ^eh 'Scbenkel', leht 'Licht', recan 'raucben',
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3ec 'siech, krank', Jiegan 'fliegen' (ws. und kent. Jleoh, deoh,

leohf, rcocan, seoc, fieogan mit erhaltenem Diphthong).

190. Ebenso das durch Brechung entstandene ur- '\/yl^

angl. cii:

a) m durch Brechung aus e (§ 146a) <1 wg. a: nCh

'nalie' (<< *W6'?r/ << ^'ne^ <C wg. ^wa/).

b) eu durch Brechung aus I (§ 147 a): lehfLi. 'leicht'

(vgl. ws. leoM) aus *l€u-)rt <C wg. '^liyt, und mit Verlust \^.

des h hituen Li. bifven Ri. 'zwischen' (<C *bi twlhnu; zu

got. tweihmi), fel Beowulf 'Feile' (vgl. § 196).

xo (sea) ^ « ]> e.

200. Urangl. %o, sea (<< wg. au § 107) ist zu-

nachst zu se geebnet und darnach zu e verengert: Mh 'hoch'

(got. hauhs), beg 'bog' got. bang, ege 'Auge', fleg 'flog', teg

^'Tau, Seil' (aisl. faug), becon 'Zeichen', ecnung 'Vermehrung'

(zu got. aukan 'mehren') = ws. und kent. heah, beag,

eage, jleag, teag, bcacen, eacnung. Ebenso wahrscheinlich

mere, dregan 'drohen, schelten' aus "^prxojan, eine Neu-

bildung nach der II. sw. Konjugation statt '^prsean (vgl.

den flekt. ws. Inf. dreanne Cura Past, neben gewohnlichem

$reagan).

Anmerkung. Dagegen mere, cegan 'rufen' verdankt eein

e dera t-UmJaut, der friiher statt fand als die Ebnung (<^ wg.

*kaujan; vgl. ws. clegan).

iu ^ i.

SOI. Urangl. lu (<< wg. i durch Brechung § 130 ff.)

ist zu i geebnet:

a) unmittelbar vor h [/ oder z]: getihhian 'anordnen'

(ws. kent. getiohhian, geteohhian § 133), gesihd 'Gesicht,

Sehen' (ws. gesieM § 186; << *jisiuiipu << *gisiyip6\ ge-

rihtan 'richten' (<C *jiriuitian <C ^-riytian), mixen 'Miste,

Misthaufen' (<< *miuisinn), wixlan 'wechseln', wiht 'etwas',

b) vor re, rg, rh: hirhtu 'Helligkeit' (aus *biuritipu

<1 wg. *bir/tip6\ birhtan 'erleuchten', mere, ivircan 'wirken'

(as. wirkian), mere, birce nordh. *bvrce 'Birke' (<C "^biurcise

<C urg. *5?VA:ww) = ws. bierhtu, birce § 186;
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c) vor Ic, Ih: nordh. ffemilciga 'melken', mere. &nniilce

nordh. drlmilce 'Mai' (der Monat, in dem taglich dreimal

gemolken werden kann), mere, hilketfan 'aiisspeien'.

202. Ebenso wird das durch ?</a Umlaut aiis i ent-

stehende iu (§ 226 und 235) vor c und g wieder zu i ge-

ebnet: stigol 'Zaunstieg' <C '^'sti(u)jul <C *stigul, nigon

'neun', wicu 'Woehe', civician 'lebendig machen'. Ebenso

mile VPs. Ri. 'Mileh' aus ^miulc <C ^miuluc <i wg. '^miluk,

eu ^ e.

203. Urangl. eu« wg. e dureh Brecbung § 130 ff.)

ist zu e geebnet:

a) unmittelbar vor h: geseli 'sieh', feh 'Vieh', fehtan

'feebten' (ws. kent. geseoh, feoh, feohfan mit erbaltenem

Diphtbong); jedocb vgl. § 209 fF. liber abweiehende nordb.

Formen;

b) vor re, rg, rh: berht ""beir (as. herht), ferh 'Leben',

were 'Werk', dwet^g 'Zwerg', bergan 'bergen' (ws. kent.

heorht^ feorh, diveorg, beorgan);

c) vor Ic, Ih: melcan 'melken', selh 'Seebund', elh "Elcb'

(ws. kent. meolean, seolh, eolh). Vor Ig war keine Breebung

eingetreten § 135.

204. Ebenso wird das dureb w/a-Umlaut aus e ent-

stebende eu (§ 226 und 233) vor c, g wieder zu e

geebnet: wegas 'Wege' << *tve(u)jas <C *wegas, sprecan

'spreeben'.

seo (sea) >> % (und z. T. weiter >> e).

205. Urangl. %o (<C wg. a dureb Breebung § 133)

ist vor h zu le geebnet und bleibt in dieser Gestalt die

ganze ae. Zeit erbalten: gesxh 'sab' (abd. sah), fsex 'Haar',

w%x 'Waebs', wxxan 'wacbsen', lehta 'acbt', hlseJitor 'Ge-

lachter' (ws. kent. geseah, feax, iveax, weaxan, eahfa, Jileah-

tor mit erbaltenem Dipbtbong); ebenso nordb. txliher

'Zabre', sehher 'Abre' (woneben mit fUmlaut tehher, ehher

§ 180 b). Uber einige abweicbende Formen in Ru.^

sieh § 210.
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!200. Urangl. xo (<< wg. a durch Brechung § 132)

ist vor re, rg, rh erst zu ee geebnet und dann zu e ver-

engert: mere ^Mark, Grenze', (jemereian 'merken, bezeich-

11 en', ere 'Arche', 7nerg 'das Mark', herg 'Schwein', herg

"^Haiii", ferh ^^Ferkel' (ws. kent. mearc, (Jemearcian, earCj

mearg, hearg, hearg, fearh).

Anraerkung. Da wg. a vor Ic Ig Ih im Anglischen der in

§ 134 gegebenen allgemeinen Kegel entsprechend keine Brechung
erfahren hat, so heifit es natiirlich cole "^Kalk', salh 'Weide', galga

'Galgen' (= ws. kent. cealc sealh usw.); und well im Nordh. auch
vor r + Kons. die Brechung unterbleiben konnte, so kommt hier

auch arg 'arg' vor (§ 132).

207. Ebenso ist das im Nordhumbr. aus alterein

€0 hervorgegangene ea [xo lea] § 140 zu ^ geebnet: Imp.

gesxU 'sieh' Li. Ru.^ (neben geseh Li., hiseh Ri.), Nom.
Akk. PI. enmhtas 'Knechte' Li. Ri. Ru.^, yifxht 'Gefecht'

Ri. (neben gifeht), undfsehtendlic 'unbesiegbar' Ri. (neben

fehto 'ich fechte'). Die Formen rait e erklaren sich z. T.

nach § 203 a, da der tJbergang von eo ^ ea nicht allge-

mein im Nordh. stattfand (§ 140); z. T. nach § 211. In feh

^Vieh, Besitz' gilt nur e (Li. Ri. Ru.^), vielleicht weil ur-

spriinglich ein ti folgte (vgl. got. faihu). Vgl. Verfasser,

ABeibl. IX, 70 if.

208. Auch das im Mercischen durch w/a-Umlaut

aus a entstehende seo (§ 229 und 231) wird vor c und g

meist wieder zu se geebnet: msegon 'sie mogen' <C *m£e(o)-

JU71 <^ '^nmjun, deegas 'Tage' (<;^ "^'dajos)^ ewxcung *^Beben'.

2. Palatalumlaut.

209. Die Gruppen hs, ht und h^ sind im Ae. in

der Regel palatal geworden, d. h. zu [i] + dorso-palata-

lem s, t, p, wenn nicht ein velarer Vokal unmittelbar

folgte (wie in nordh. enxhtas 'Knechte') oder voranging

(wie in pohte 'dachte'). Daher haben die ae. Diphthongs

und einfachen Vokale (§ 319ff.) vor ihnen vielfach eine Ent-

wicklung genommen, die von dem sonstigen Verhalten

derselben Diphthonge oder einfachen Vokale abweicht.

Diese und gewisse iihnliche Erscheinungen (§ 305 fF.) sind



86 Lautlehre. [§209-212.

im folgenden als Palatalumlaut bezeichnet (beachte § 193^

Anm.). Verfasser, ABeibl. X, 1 fF.

Fiirs Urangl. lafit sich Palatalumlaut des Diphthongs

ea nachweisen. In gewissen Texten ist derselbe niimlich

durch folgendes palatales hs oder ht zu e umgelautet^

statt, wie vor velarem h [/], zu se geebnet zu sein (§ 205
und 207).

^10. Dieser Palatalumlaut von ea zu e findet sich

im stidl. Nordh. fast ausnahmslos vor is: Sexhald, Sex-

burg, Sexwulf im Moore-Ms. von BH. (nur 1 SsexwulfX

Fexstdn LV., utid stets in Ru.^ wexhred 'Wachstafel\.

wexed Vachst', wexende Vachsend', ivexne 'gewachsen'. Da-

gegen vor ht steht nur % gemafi § 205: mxht 'Macht',

mmMig 'machtig', "wie im nordl. Nordh. (Li. Ri.) iiberhaupt:

wxxhred, wmxende, fsex *^Haar', mseJitVL. s. w.; wahrschein-

lich weil keine Palatalisierung erfolgt war, wenigstens keine

vollkommene und hinreichende.

J811, Da das in § 207 erklarte nordh. x <i ea <i
eo (in cmehtas u. s. w.) sich in den Wortern reht 'recht\

unreht 'unrecht', sex ^sechs', sexta 'sechste', sextig 'sechzig*

so gut wie nie findet (nur 1 rxhta femin. Akk. PI., 1 un-

rsehto mask. Nom. PI. in Li.), so ist wahrscheinlich auch

in diesen Formen z. T. (d. h. so weit eo zu ea geworden

war § 140) Palatalumlaut anzunehmen.
Anmerkung. Diese Erklarung notigt zu der Annahme,

daC der nordh. Sg.cnxht den eigentlich nur dem Plur. zukommenden
Vokal angenommen hat. Denn im Plur. bHeb ht vor dem velaren

Endungsvokal velar und wurde ea zu £e geebnet (§207). Ebenso
steht gifxht 'Gefeeht' (neben gifeht) unter dem EinfluC des Verbs

fsehta 'fechten'. Vgl, die ws. Form cnieht (§ 311) mit cneohtas und
feohtan.

Elites Kapitel.

Kontraktionen (meist nach Ausfall eines h,

121^. Ungefahr ums Jahr 700 schwindet nachtoniges

h [•/] und [z] vor Vokalen, und bald darauf tritt Kontrak-
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tioii der dadurch zusammentreffenden Vokale ein. Die

hiiufigen dialektischen Verschiedenheiten der hierbei ent-

gtehenden Fornien haben meist ihren Grund in alteren

lautlichen Veranderungen ; die Kontraktionen selber aber

scheinen iiberall nach denselben Regeln erfolgt zu sein,

(Verfasser, Anglia Beiblatt VII, 71 fF.). Namentlich ist zu

beachten, dafi vor dem Verstummen des y und i gegebenen

Falles bereits 'Brechung' § 133 und 145 if., ^- Umlaut

§ 158 ff. und im Anglischen auch 'Ebnung § 193 ff.

der vorhergehenden Vokale, bezw. Diphthonge einge-

treten war; jedoch hatte das durch 'Ebnung' aus ur-

angl. mo (<< wg. au) entstandene m diese Stufe noch nicht

iiberscbritten, war also noch nicht zu e geworden § 193.

Aninerkung. In den altesten Texten wie Ep. und Corp.

ist das h noch oft erhalten ; sieh § 214.

213. Ebenso treten Kontraktionen sonstwie zu-

eammenstofiender Vokale ein, sei es nun daC zwischen

ihnen ein w (vor u oder i) oder j (vor %) ausgefallen ist,

oder daC die Vokale von jeher unmittelbar auf einander

folgten. Diese Kontraktionen sind z. T. vielleicht alter

als die nach Ausfall eines li (vgl. § 117 fF.). Beispiele

sehe man am SchluC der folgenden §§.

1. Verschlingen des unbetonten Vokals.

a) durch a, 6, u.

214. Nach langen velaren Vokalen geht jeder

folgende Vokal spurlos verschwunden : td 'Zehe' aus alteram

iahae Corp. (urg. *faixon\ rd 'Reh' aus alterem rdha Corp.

(urg. St. *raixan-X do 'Thon' aus alterem tlwliae Epin.

(<C urg. "^pmypn § 121, ahd. ddha; got. Jtdho), fo 'ich fange',

Piur. fod, Inf. fon. Opt. fo, fon aus "^fohu, '^fohap, '-fohan,

*fdh% -len (<< urg. ^fmyo -anpi u. s. w.), ho 'ich hange'

u. s. w. aus "^'hohu «< Haidyo, cfrum Dat. Plur. zu &ruh

'Truhe, Kiste' (aus "^priiyum).

Ebenso Part. Pt. gehun 'gewohnt' aus gebiien.
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b) durch se, e, I, cB, y.

S15. Lange palatale Vokale verschlingen folgende

palatale Vokale: angl. hera 'hohere', hesta 'hochste' aus

^hchira, '^kehista (<^ *h%oyira, %xo^/ista § 184, got. Mu-
hiza, hduhista), angl. iiphest 'erhohst', 3. Sg. gehecf 'er-

hoht' au3 *-hehis, *-hehip {<C *hmoyis, -ip § 184), angl. nesta

^nachste' (aus ^nehisfa nach § 199 a <C ''^neuyista, § 146 b

<C wg. *nd'/ist-\ angl. Plur. Opt. flen 'fliehen' aus '^'JleUxn

(<C */ew'/^« § 198; ws. kent. fieon § 216), angl. wrls(t)

"^bedeckst', 3. Sg. urid^ ^bedeckt' aus ^wriJiis -ip, angl. 3. Sg.

Jiicf 'flieht', dtl^ 'ziebt aus' aus '^Jiihip, ^rdlhip (<C "^filul^P

*dtiutip § 195; kent. filoM, dtloM § 191, ws. rait i-Um-

laut JileM, atteM § 188), ti/de ^lebrte', sci/de Hrleb an, gab

ein' aus ''Hyhidx, "^'scyhidse (<<! ^'tilyida, *skfr/ida; zu ahd.

duhen, scuhen\ mere. f(Bs(t) 'fangst',/*!^^ Yangt' aus *f(Bhis -ip

(<C urg. ^faw/isi -ipi § 165c; ws. kent. felist, fehd mit

Syncope des i und Erhaltung des z), angl. gesccB 'Schuh-

zeug' (as. ahd. giskohi).

Ebenso dri/s, dry Gen. Dat. Sg. von dry 'Zauberer'

aus *dryes, *drye, gxst 'gebst', 3. Sg. g%d^ 'geht' aus *j^is,

*jmp « *^dis -ip § 167), dcBst 'thust', 3. Sg. dm^ aus

*dcBis -ip (<1 *d6is -ip § 165 a); seltenes xce 'ewig'

(<< *x(w)ici- § 167 << wg. *aiwikia-).

Anmerkuiig. Doch i -\- x, e ergiebt re §225.

c) durch eUj eo, to, le.

dl6. Lange Diphthonge verschlingen jed en fol-

genden Vokal (Beispiele fiir ea, eo, io kann es bei aus-

fallendem h im Anglischen wegen § 193 ff. nicht geben.

Der Diphthong le kommt nur im Ws. vor): ws. kent. earn

'Oheim' aus '^'eahdm« wg. *au'/aim), Jtea 'Floh' aus *Jleaha

Oder -X (<< wg. '^Jiauy-), die flektierten Formen von heah

'hoch': Mas, heart u. s. w. aus Vicahxs, Vieahan u. s. w.,

ws. wear, kent. neor 'naher' aus *mahur, *neohur (<1 '^nxyur,

'%riiir, zu wg. *ndh 'nab' § 96 und 146); fleo 'ich fliehe',

Plur. fieo^, Opt. fieo(n) u. s. w. aus */eoAw, *Jleohap, '-^Jleo-

hx(n) « wg. *fieuy6 u. s. w. § 109); tion 'zeihen' aus
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Hiohan (<< wg. *tiyan § 147 b); \vs. gehled, gehjd (§ 30G)

'erhoht' aus ^jihlehid (<< *jihxoyid § 183, zu heah 'hoch').

Ebenso reon 'ruderten' (zweimal im Beowulf belegt)

aus %'eu(iv)un, ws. detiede 'zeigte' aus ^ietl€(w)idie (<C wg.

'^atamvida § 183).

2. Dehnungen.

a) von i, e, x.

217. Kurze pal atale Vokale werden durch Ver-

einigung mit folgenden palatalen Vokalen gedehnt.

Ws. Beispiele mit ausfallendem h giebt es nicht, da die

aus den kurzen Palatalvokalen entstandenen Brechungs-

diphthonge (§ 130 ff.) erhalten bleiben oder durch i-Um-

laut zu ie geworden sind (§ 179 und 186); kentische

Beispiele konnen nur bei e aus umgelautetem seo (§ 180)

vorkommen. Im Anglischen aber: (jesis(t) ^siehst', gesld

'sieht' aus *jisihiSj *jisihi_p (<< *jisiuiis -ip § 201 <1 wg.

*.sr/is -ip § 133; kent. gesiohst, gesiohd % 1^1 , y/s. gesiehst,

gesielid § 186), ebenso mere, gefist 'freust dich', gefld 'freut

sich' (aus wg. *-fiyis -ip); Opt. gese(n) 'sehe(n)' und mere.

gefe(n) 'freue(n) sich' aus *jisehie-n, '^'jifehx-n (<< *giseir/£e-n

li. *jifeir/ie-7i <^ wg. "^'seym-n u. s. f. § 133 und 203); ebenso

gesende ^sehend' aus '^'jisehendi (<C wg. *'seyandia-)^ hivel Li.

'Rad' aus *hwehel (<C '^hweuyj << ^^htveyl); ebenso swer Li.

'Schwiegermutter' aus *siveher u. s. w. ; Opt. Sg. angl. slse

'schlage' aus ^slxhse (<C*sl%oyje § 205 << '-^slayje § 133;

ws. kent. slea § 219); mere. sles(t) ^schlagst', sled^ 'schlagt'

aus *slehis -ip (<< "^slxoyis -ip § 180 << wg. *slayis -ip

§ 133), dagegen nordh. slms(t), slxd aus ^sliehis -ip mit

aus dem Opt. entlehnten se (Verfasser, ABleibl. IX, 90);

auCerws. e (Dat. Sg. zum Nom. ea) 'Wasser, FluC aus

*e7i?: (<< ^xoyi § 180 << '^ayi), auCerws. dwele 'Binde' aus

*picehilie (<C *pwieoyilie <C wg. '^pwayUon, ahd. dicahila).

Ebenso ece 'ewig' aus *e(j)ici (<< *ejyci << *xjuki-

§ 168 <C wg. *ajukia- § 91), nordh. ede 'Herde' aus '^e(wjidx

§ 168 (<< *xwidie § 91; got. aivepi).
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b) von a.

21.S. a -\- a ergiebt a: nordh. Inf. sld, PL Ind.

Pras. sld& ''schlagen', aus *slahan,*slaha^, Formen, die durch

Analogiewirkung von faran, farad, dragan, dragad u. s. w.

an Stelle der regelmafiigen "^'slxohan -ap (§ 133) getreten

sind, welche im Siidhumbrischen fortbestehen (mere, slean

§221, ws. sUan § 219); ebenso kent. ofsldn 'erschlagen'

(in den spiit-kent. GI., neben ofslean § 219) und nordh.

dwd 'waschen' (doch vgl. § 133 Anm.).

c) von io, eo, ea, ie.

219, Kurze Diphthonge werden durch Kontrak-

lion mil folgenden Vokalen gedehnt. Wegen des i-Ura-

lauts (§ 179ff.) und der Ebnung (§ 201 ff.) im Anglischen

kann es bei ausfallendem /* nur ws. und kent. Beispielo

geben: twlo, tiveo § 112 'Zweifel', tweogan 'zweifeln' (aus

*twioha, *twiohejan <1 *twiya, '^twi'/pjan § 133, vgl. angl.

fwiogati ; oder aus *tweoha, *fweohejan <C ^twerfa, Hweyojan,

vgl. as. iweho, ahd. zweho und zivehon); geseo 'ich sehe'

aus *jiseohu (<C. wg. ^se/o § 133); ebenso PI. Ind. ge-

seotf. Opt. '^geseo(n), Inf. geseon, Part. Pras. geseonde aus

*^iseuhap, jiseuhx(7i) *^iseuhan u. s. f.
; gefeo 'ich freue

mich', PI. gefeocf u. s. w. (wg. "^-ferfo -anp u. s. w.), siveor

'Schwaher, Schwiegervater' aus *sweohiir (<C wg. *sweyur,

ahd. swehur), feos, feo Gen. Dat. Sg. zu feoh ^Vieh' aus

"^feohxs -x (<1 *feyies -se)\ slea 'ich schlage' aus *sleahu

(wg. *sla'/d § 133, as. ahd. slahu\ ebenso Plur. slead. Opt.

slea(n), Inf. sJea7i, Part, sleande (-< *sleahap, *sleahie-n u. s. w),

(fivea 'ich wasche', Plur. cl^weacf u. s. w. aus *pweahu u. s. w.

«I wg. '^pwaxo u. 8. f.), ear 'Ahre', tear 'Zahre' aus *eahur,

*ieaJiur {<^ *ahur, Hahur; vgl. ahd. aUr, tahar), gefea

'Freude' aus *jifeaha « *jifaha § 133, vgl. got. faheps

'Freude', ea 'Ache, Wasser, FluC aus "^eaJm {<C *ahu, as.

ahd. aha); Dat. Sg. hierzu ws. le aus 'Hehi (<C *«o*/t § 179

< *a'/J § 133).
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3. Bildung langer Diphthonge.

^20, Kurze wie lange palatale Vokale ergeben

durch Verbindung mit folgenden velar en lange Diph^

thonge; die Art des Diphthongs wird durch den ersten

Vokal bestimmt. 1st dieser x oder x, so ergiebt sich ea;

wenn e oder e, dann eo; wenn i oder i, dann io; wenn

y, dann '^lo(f) > eo (fiir dieses sind nur ws. Beispiele be^

legt). Wie schon hervorgehoben § 212, war das durch

(anglische) Ebnung von seo« wg. au § 107) entstandene

^ zur Zeit der Kontraktion noch nicht zu e (§ 200) ge^

worden.

Durch Kontraktion von i mit le, e ergiebt sich der

Diphthong U (§ 225).

a) von %, % + Velarvokal <C^ ea.

SSI. Es giebt nur anglische Beispiele mit ver^

Btumraendem h; (die entsprechenden ws. und kent. Formen

s. § 216 und 219): se hea 'der hohe' aus "^hwha (<C ^hxoya

§ 200 <C wg. "^'hauy-)^ ebenso Obi. hean aus *h%han, Dat.

heam 'hohem' aus *h€hum, tear 'Zahre', ear 'Ahre' aus

^tsehur, *£ehur {<C *tieo'/Mr, seoyur § 205 <C ^ta^r, '^ayur

§ 133), mere, ^wea 'ich wasche', Plur. dwead, Inf. dwean

aus "^picBelm -ap -an (<C "^'Pivxoyu <i *pivayp u. s. w.), ebenso

mere, slea "^ich schlage', Plur. slea(f, Inf. slean aus *slwhii

(as. ahd. slahu) u. s. w.

b) von e, e -\- Velarvokal ^ eo.

S2S. Nur anglische Beispiele mit verstummendem
h kommen vor (die ws. und kent. Formen gehoren zu

§ 216 oder 219): mere. Jleon 'fiiehen' aus '^fiehan (<C '^'fieu-

yan § 198), ebenso mere. Plur. Ind. Priis. fleod aus *fiehap

(<C *./?6w/rt^), mere, geteon "^ziehen' aus *jitehan (<C ^'•ieuyan)\

mere, geseod 'sie sehen', Inf. geseon aus *jisehap -an (<^*seu-

yap -an § 203 <C wg. *seyanp -an)-, angl. sweo7' 'Schwither,

Schwiegervater' aus *stvehur {<^ ^'siveuyur <1 ^swer/ur).

Anmerkung. Nach MaCgabe von § 111 Iff. kommt auch
fiir diesen jungen Diphthong eo, gerade wie fiir den aus wg. eu

hervorgegangenen, ea, la und lo vor: flean flead" yesean yeslan
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yeslo& U8W, Aufierdeoi stehen diese Prasensformen unter dem
Einflufi der unkontrahierten Formen anderer Verben mit silbigeni

"ad^ -as -a(n). Das hat namentlich zur Folge, dafi im Nordh.
statt der kontrahierten Formen unkontrahierte stehen (flea&

yeseaO' usf.), so dafi Formen mit eo hier in der That ganz fehlen.

c) von I, i -\- Velarvokal > lo.

^^3. Das so entstehende lo wechselt nach § 112 ff.

mit eo, la, ea: blot, beot *^Versprecheii, Drohung' aus *hiMt

(zu hehclton Versprechen' § 71; ahd. hiheiz), frlols, freols

"^Freiheit' aus '"^'frl-hals, mere, wreon, wrean 'bedecken' aus

'hvnhan{<C.'^wrlo^/anf § 147 b und 196 <C\vriyan\ friih-

nordh. iiadx 'richtete ein' aus ^tiJiodde (<C "^tiuyodx § 201

<C wg. ^tiyoda § 133 ; vgl. ahd. ^ehon), ebenso angl. tivlode,

twlade tweode 'zweifelte' aus Hwihodie« *hviu'/6dw <C wg.

nivbipda; vgl. § 219).

d) von y -f- Velarvokal ^ eo.

224. Westsachs. Inf. deon 'driicken' aus '^Pylian« "^puyian, ahd. diihen), Obi. reon 'Decke' aus '^ryhan

(<^ '^'ricfian-, zum Nom. rylim Epin.), vielleicht auch ceo

CIO § 112 'Krahe' aus dem Obi. "^cyan (zum Nom. cliym

Ep., statt *c?/;««?).

^ I \- se, e ^ le.

225. Sg. Opt. sie 'sex' aus ^'sl-e <] *sl-ie, ebenso

Plur. slen aus *si-£en, Nom. Akk. Plur. hie 'sie' aus *hi-ie,

ws. Mask, ^rle 'drei' aus &rl -\- £e, e (Pluralendung der

Adj.), liordh. betivlen (betwren?) Li. Ri. 'zwischen' aus *6i-

twlhen § 196. — tlber den spateren ws. tJbergang von le

in I, y sieh § 306.

Zw5lftes Kapitel.

Der ti-^ a^- und i€?-Umlaut.

1. Der u- und a-Umlaut.

226. Kurze palatale Vokale werden am Ende des

und Anfang des 8. Jahrhunderts vor einfachen Kon-
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sonanten (und was damit gleich steht § 244 ff.) durch

velare Vokale unmittelbar folgender Silben diphtongiert.

So wird i und y zu io, e zu eo, a und x zu ea [mit der

Lautung tea] umgelautet (vgl. die ^Brechung' genannte ur-

englische Dipbthongierung § 130 ff.)-
" Beispiele: as»

iniluk : ae. mioluc ^Milch', abd. ehur : ae. eofor 'Eber', abd.

hahuh : mere, heafuc 'Habicbt'.

!2S7. Die Umlaut erzeugenden Vokale, wonacb man
den u- und a-Umlaut unterscbeidet, .sind

1. urengl. u, welches im friibesten Ae. baufig in o

ubergebt und auslautend im Spat-Ae. zu a wird (vgl,

limu >> Uomu, Homo, lioma 'Glieder'). In Mittelsilben tritt

in der Kegel friib Schwacbung des u zu e und selbst

ganzlicber Scbwund ein (vgl. heorut heorof *^Hirscb' mit

Plur. heorefas heortas ^Hirscbe'). Urengliscbes u fand sich

namentlicb

a) in den Ableitungssilben -wr^ -ul, -ung, -ut, -uc usw.

(jiinger -or, -ol, -ot u. s. w.): eofur eofor 'Eber'; auCerws.

oferfjeotul -ol VergeClicb'; hiofung ^Beben'; heorut heorot

'Plirscb';

j3) in der Flexion; namlicb 1. in gewissen Kasus

der M-Deklination; frio&ii 'Friede', siodu 'Sitte' (got. sidus);

— 2. der o-Dekli nation: aufierws. geofu 'Gabe' <C ure.

*jebu (<C urg. *je5o); — 3. der neutralen o-Deklination:

Norn. Akk. PI. liomu 'Glieder' <I '^liynu (urg. '^'Umd\ Dat.

PI. liomum <C *limum (urg. Himom); — 4. der wo-

Deklination: meolu 'Mebl' << *melu (<C urg. ^mel-

woz)\ — 5. der wo - Deklination: sionu 'Sebne'

<< ^sirm (<C *sinwd', abd. senatva); — 6. in der 1. Sg.

Pras. Ind. der st. Verben: auCerws. heoru 'trage', 7iiomu

'nehnie' (<C urg. *ber6 *nem6 § 126); 7. im Plur. Ind.

Praet. gewisser starker Verben: auCerws. griopun "^griffen'

aus ^^rijmn und bei gewissen Praet.-Praesentien : wiotun

'wissen' aus *ivitun.

228. 2. urengliscbes und friib-ae. d, welches ver-

schiedenen Ursprung bat und sowohl im Friib- als Spat-
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Ae. in der Kegel als a erscheint. Es findet sich haupt-

sachlich

a) in der Endung -an des Inf. (woneben selten -on,

namentlich in friihen Texten) << wg. -an: auCerws.

nioman 'nehmen', heoran 'tragen'; mere, fearan 'fahren';

ebenso in der schw. Deklination: wiotan^diQ Weisen, Rat-

geber'

;

p) fiir alteres 6: 1. in der Endung -ad des Plur. Ind.

Pras. : auCervvs. niomad "^nehmen', heora& 'tragen', mere.

fearad 'fahren' aus *nimdp <^ wg. *niman_p(i) u. s. w. ;
—

2. in der Endung -a des Gen. Plur.: lionia 'Glieder' aus

Himd{n)\ — 3. im Ausgange -a des Nom. Sg. der sehw. Mask.:

^wiota 'Weiser, Ratgeber'; — 4. in der Endung -as, -ad, -a

der 2. und 3. Sg. Ind. Priis. und der 2. Sg. Imperat. der

zweiten sehw. Konjugation: mere. Imp. leata 'zogere'.

Anmerkung. Aus diesen Forraen kann der u- und d-

Umlaut sicli auch in andere Formen eindrangen. Namentlich ist

ZM merken, dafi in der letzt genannten Verbalklasse der Umlaut
vielfach allgemein durehgefiihrt iet und also auch vor den mit

* (.K'OJ') beginnenden Prasensendungen erscheint; mere, hneappiu
Hch schlummere', Opt. gleadie 'erfreue' usw.

229. Da der u- und rt-Umlaut sich erst kurz vor

Unserer Uberlieferung zu entwiekeln anfangt und sich

erst in historiseher Zeit vollzieht (E. Sievers, Anglia XIII,

18 f.; Verfasser, Anglia Beiblatt IX, 67 f.), so finden

sich in einigen der alleraltesten Texte nur die ersten An-

zeichen dafiir. Man muC versehiedene Stufen unter-

seheiden

:

1. Der uralautende velare (genauer labiovelare) Vokal

teilt zunachst dem vorangehenden Konsonanten seine Ar-

tikulation mit; d. h. dieser Konsonant wird nun eben-

falls mit Lippenrundung und Hinterzungenhebung ge-

Bprochen. Und zwar ist diese Nebenartikulation des Kon-

sonanten natiirlieh starker (enger) vor dem u (§ 227) als

vor dem a (§ 228). Daher erklart sich unter Anderem,

daC im Westsachsischen wohl ?/-Umlaut, aber kein a-Um-

laut des e eintritt (vgl. ws. smeoru 'Schmeer' mit bera

"Bar' § 233 f.). Auch nehmen die Konsonanten die
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Nebenartikulation nicht alle in gleichem MaCe an; und

der Umlaut wirkt daher auch iiber die verschiedenen

Konsonanten hinaus z. T. verschieden. So zeigt sich im

Westsachsischen deutlich, dafi die Umlautwirkung durcli

die Labiale / [5] und p und die Liquiden / und r be-

giinstigt wird (vgl. § 129); daC dagegen die Dentale und

Kasale d t d s n m ihn hemmen (Niiheres § 233 ff.).

Doch tritt trotz dieser h&mmenden Konsonanten in der

Kegel dennoch w-Umlaut ein, wenn dem betonten Vokale

ein 10 vorausgeht. Aufierdem wird der Umlaut in der

Kegel verhindert durch zwischenstehende lange Konsonan-

ten (z. B. in swimman 'scliwimmen', tellan 'erzahlen' usw.)

und durch Konsonantenverbindungen (z. B. in helpan ^hel-

fen', drincan 'trinken' usw.); Ausnahmen sieh § 244 ff,

2. Der nachste Schritt ist, daC der Gleitlaut zwisch^n

dem betonten palatalen Vokal und dem folgenden u- oder

<7-haltigen Konsonanten labiovelar wird. Es wird also

teru 'Teer' zu '^te(uyr^u, und stela 'Stiel' zu *ste(g)Pa, wenn
wir mit (u) und (p) den mehr oder minder engen labio-

velaren Gleitlaut und mit r" und l^ den vor dem u oder

a mit einer starkeren oder schwacheren labiovelaren

Nebenartikulation gesprochenen r- und Z-Laut bezeichnen.

Diese Stufe ist bereits in unserm altesten Denkmal, den

Epinaler Glossen, erreicht, obgleich noch teru 'Teer', stela

'Stiel', fetor 'Fessel', imesulae 'Wieser usw. geschrieben wird.

3. Ferner ist im Merc, und z, T. auch im Kent.

(§ 231) a + fe) oder (g) zu x{n), se(o) geworden. Auch
diese Stufe ist im Ep. Gl. bereits erreicht, und es wird

dafiir ae geschrieben : haeso 'purpurn' (<< hasu) ; ebenso

im Leidener Glossar: liaefuc 'Habicht', und im Erfurter

Gl. : hxra ^Hase'.

4. SchlieClich gehen gemein-ae. i{u) i(g) § 235, e{y)

und auCerws. e(o) § 233 f., und merc.-kent. x(ti) %{g) in

die Kurzdiphthonge io, eo und merc.-kent. ea iiber, welche

Formen wir schon im Corpus-Glossar finden: sio7iu 'Sehne',

teoru *Teer', steola 'Stiel', feotur feotor 'Fessel', uu^osule

Wiesel', cleadur 'Klapper' u.s. w.



96 Lautlehre. [§230.231.

^30. Vor den Velaren c und g gelangt der u-

und a-Umlaut jedoch nur im Kentischen und vermut-

lich in einem Teil des Mercischen zur vollen Entfaltnng:

kent. stiogol 'Uberstieg', hreogo 'Fiirst', Reaculf (Name
eines Klosters); Lorica-Gl. Dat. PL heagospinnum 'Wan-

gen', h'mdleogum 'Nieren' {<C -lagum, mit eo statt ea nach

§ 231 Anm.). Docb sieh § 232 iiber Erhaltung des a

in einem Teil des Kentischen.

Im Westsaclisischen und Nordhumbrischen dagegen

unterbleibt, einer allgemeinen Kegel entsprechend (§ 232),

der Umlaut des a ganz: Baciilf, dagas *^Tage', hagos^jind

'Wange', lundlaga 'Niere'; und im iibrigen werden die

durch den Umlaut entstehenden Diphtbonge durch die

Velare in der Kegel wieder beseitigt (vgl. § 202. 204.

208): stigol, hrego, und mere. (VPs.) diegas 'Tage' (§ 231)

auCer beim w-Umlaut im Ws., wenn dem e oder i ein to

vorausgeht: hveogol 'Rad' § 233, wucu 'Wocbe' § 235

und 264.

Anmerkimg. Der u- und f?-Umlaiit wirkt noch nach

Schwund des inlautenden h (§212ff.), wie ans folgenden Beispielen

hervorgeht: mere, d'lveoran pchw. Obi. zii d'werh 'qner, krumm'
(wg. *Pwer'/^an ^ *^wew'/an § 133 ]> ^^iveryan § 203 ^ *piceran

> (fweoran durch ^-Umlaut; R. Zeuner, Psalter, s. 85 Fufinote),

WR. u. mere, eofot 'Schuld' «^ *el)ot <^ *et)hdt; ebhat Epin.).

a '^ ea.

!231. Der u- und «-Umlaut des a hat nur im Mer-

cischen (besonders im VPs.) Verbreitung gefunden, und
zwar vor alien einfachen Konsonanten (sieh auch § 245):

heafuc 'Habicht', featu 'Fiisser', speara Imp. 'spare', sfea&ul

'Grund, Fundament', leatian 'zogern', gleadian 'erfreuen',

hleadan 'laden', cenfarhm 'Halle'. Aui3erdem finden sieh

in den frtih-kentischen Urkunden haufige Beispiele: teapor

'Kerze', (Jedeafian einwilligen', Reaculf^ neben alop 'Bier',

faran 'gehen' u. ii. ; und einmal heafuc 'Habicht' in der

He. J. von A el fries GG.

Im mere. Dialekt des VPs. jedoch ist das ea vor

den Velaren c und g nicht zur vollen Entwicklung (§ 230)
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gekommen ; vielmehr ist das gemaC § 229, 3 entstehende

ie(u), x(o) durch Einflufi des c und g zu x geebnet (§ 208):

wxcian wachen', cwsecian "^beben, sich schiitteln', msegon

'sie mogen', PI. dxgas 'Tage'. Nur einmal hat VPs. ea\

Dat. Sg. hreacan 'Rache' (neben Nom. hrxce). In andern

mere. Texten sind diphthongische Formen haufiger (vgl.

§ 230): Lor.-Gl. heagospinnum Dat. PL 'Wangen', lundleogum

Dat., -leogan Akk. PI. 'Nieren' (vgl. Anm. 1); Ru.^ pleagade

'spielte' (neben nicht umgelautetem 2)lagadun 'spielten'),

Akk. Sg. heage 'Hag, Gehege' (ws. hagan); Corp. heagospen

'Wange', reagufinc 'Fink', heagodorn 'Hagedorn' u. a. In

einem Teil des mere. Dialekts war also wohl die Zeit der

Ebnung schon abgelaufen, als der w/a-Umlaut noch wirkte.

Aiimerkung. Wie fur das durch Brechung entatandene

ea § 144, so findet sich audi fiir das mere, durch Umlaut ent-

standene ea zuweilen eo: gedeofenian VPs. 'passen' neben gedea-

fenimi, beoso Erf. beosu Corp. 'purpurn'.

232. Im Ws. und Nordh. ist kein Umlaut des a

eingetreten: hafoc^ fatu, sfa^ol, latia(n), gladia(n), hladaCn),

tapor, (jedafia(n), cicacia(n), magon, dagas. Nur in einem

Worte^ ealu 'Bier', hat auch das Ws. regelraafiig Umlaut.

— Auch in den spat-kent. Gloss., Hy. und Ps. ist das a

bewahrt.

e ^ eo.

!233. Der w-Umlaut des e (meist <i wg. e § 92,

selten <C wg. a § 168) ist gemein-ae. vor Liquiden und
Labialen: heorot 'Hirsch', meolo 'Mehl', heofor 'Biber',

heofon 'Himmel'. Er fehlt aber im Ws. vor Dentalen:

fetor 'Fessel', rnedu 'Met', esol 'Esel' (mit e dureh i-Um-
laut aus ^ <C a; vgl. got. asilus) = aufiervvs. feotor

meodu, eosol; und ist iiberall, aufier im Kentisehen,

wieder riickgangig gemaeht vor Velaren: ws. angl. regol

RegeF, brego 'Fiirst' = kent. reogol, breogo. Nach w tritt

jedoch im Ws. auch in diesen Fallen Umlaut ein:

sweotol 'klar', hweogol 'Rad'.

Anmerkung. In sachs. Patois kommt 2<-Umlaut des e auch

vor Dentalen vor: feotor, eosol usw.

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 7
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234. Dagegen tritt a-Umlaut des e niir im Kent.

und Angl. ein, wahrend er im Ws. unterbleibt: auBerws.

steola ^Stiel', feola Viel', heoran 'tragen', seofa ^Sinn',

weofan Sveben', eotan ^essen', treodan 'treten' = ws. stela

fela heran sefa wefan etan tredan.

Durch folgenden Velar ist im Anglischen jedoch der

Diphthong in der Kegel wieder geebnet (§ 204): wegas

'Wege', sprecan ^sprechen', so daC bier nur im Kent, regel-

rechter Umlaut erscheint: weogas u. s. w.

Anmerkung. In sachs. Patois kommen vor Liquiden

(und Labialen?) audi umgelautete Formen vor: steola usw. Ganz
vereinzelt daher auch bei Alfred heolan 'hehlen', weola "^Reich-

turn', feola \'ier.

i ^ 10.

^35. Der u- und a-Umlaut des i ist gemein-ae.

vor Liquiden und Labialen : siolufr ^Silber', tiolung ^Stre-

ben', siofun *^sieben\ cliopung '^Rufen', Gen. Plur. Mora

'ihrer', liofas lebst'. Im Angl. und Kent, tritt auch vor

Dentalen und Nasalen Umlaut ein: niodor 'nieder', ge-

fiiotun 'stritten', sionu 'Sehne',p?05aw ^Erbsen', glioda 'Geier',

nioman 'nehmen'. Im Ws. unterbleibt er in diesem Falle

in der Kegel: ni&or, gefliton, sinu, pisan, glida^ niman;

jedoch tritt nach w (§ 229, 1) w-Umlaut und Dbergang

der so entstehenden Gruppe iviu zu wu ein (*widu ^
*tviudu "^ wudu 'Holz' § 264), wahrend a-Umlaut wieder

in der Kegel ausbleibt: hwiS^a ^Lufthauch', witan 'wissen',

gewifa ^Mitwisser, Zeuge'. Durch folgenden Velar ist der

Diphthong, auCer im Kent, wieder geebnet § 230: stigol

^Zaunstieg', nigon 'neun', sicor *^sicher', sicol 'Sichel',

stician "stecken, stechen'; aber kent. stiogol, stiocian usw.;

nach 2V entsteht auch im Ws. durch ?/-Umlaut iw, wel-

ches gemjifi § 264 zu u wird (wucu 'VVoche' <C *umcu

<C *wicu), wohingegen a-Umlaut unterbleibt: Obi. wican

'Woche'.

Anmerkung. In sachs. Patois komint auch MVI-Unilaut

von i vor Dentalen und Nasalen vor, z. B. dsionad 'erschlafft',

Harl, Gl. Daher vermutlich hat auch Alfred vereinzelt. siodo

'Sitte', liomu *Glieder', nio&or 'nieder', geiciota 'Mitwisser, Zeuge',
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wiota 'Weiser', iviotan 'wissen', hehionan "^diesseits' (iiebeii sido,

limn usw.); Aelfric in den Predigten (mit Ubergang des io zu eo

§ 239) neo&or, heneo&an, heonon 'von hier'; nnd die spatws. Ev.

heonon u. neodeiverd 'unter'.

Jiingere Entwickelungen von eo und io.

S30. Wie die Brechungsdiphthonge eo und io

(§ 140 fF.), so bleiben auch die Umlautsdiphthonge eo

und io nur im Nordh. auch in spater Zeit noch geschie-

den. Dabei erhalt sich io unverandert, z. B. in siofune

Ru^. 'sieben' aus urengl. *sibuni as. sibiin, slofunda Ru^.

^siebente', nioma 'nehmen', liofas 'lebst', Gen. PL ^wa^ihrer',

Nom. Akk. PI. lioma Ri. 'Glieder'; eo aber spaltet sich in

die Laute eo und ea, je nachdem es durch u- oder d-\Jm-

laut hervorgegangen ist. Diese Scheidung ist am sauber-

sten in Li. durchgefiihrt: seofon 'sieben' aus urengL '^'se-

tun as. sebun (R. Kogel, IF. Ill, 280), seofunda 'siebente',

heofon 'Himmel', Nom. Akk. PL gebeodo 'Gebete'; aber

heara ^tragen', steala ^stehlen'," mfa ^essen', sdeara 'scheeren',

Nom. Akk. PL geafa 'Gaben'; nur zuweilen begegnet auch

mealo 'Mehl', geafo geafa 'Gabe' u. dgL neben meolo, geofa

(<i %ielu, *^ebu). Im Ri. steht dagegen auch fiir das

durch w-Umlaut hervorgerufene eo sehr haufig ea: gibeado

^Gebete', ofergeatul 'vergeOlich', heafon '^Himmer; und im

Ru^. umgekehrt fiir den durch a-Umlaut entstandenen

Diphthong gewohnlich eo statt ea: cweo&a civeatfa 'sprechen',

heora beara tragen' usw.

337. Im Mercischen sind friih-ae. eo und io schon

im 9. Jahrhundert lautlich unter eo zusammengefallen,

wenn auch die historische Schreibung io noch haufig

dem Ursprunge gemafi gewahrt ist. Im VPsalter zeigt sich

auch, wenngleich weniger regelmaCig, die im vorigen §
hervorgehobene Spaltung des eo je nach dem Vokal der

Folgesiibe, woran hier auch das jiingere, aus io entstan-

dene eo teil nimmt. Falls namlich eo bezw. io nicht

durch ein u der nachsten Silbe gestiitzt wird, tritt dafiir

zuweilen ea ein, z. B. in eatad 'sie essen', cweadad ^sie

sprechen', iveagas ^die Wege' neben eofa&, cweodad, iveogas

7*
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(alle mit a-Umlaut von e), und cleapade 'rief , leafad 'er

lebt' neben cleopiu "^ich rufe', leofa& und UofaS^ (alle niit

a-Umlaut von i; aber nur eotu ""ich esse', cweodu 'ich

spreche', weoguni 'den Wegen', cleopung 'Rufen'.

238. Auch im Frtih-Kent. schon fallen eo und io

zusammen (vgl. § 141); doch finden wirnoch beide Schrei-

bungen, und daneben auch ia und ea, z. B. in heoferiy

hiofen, hiahen, heafen 'Himmer, weorold, wiarald 'Welt'

(<C wg. e), iviodu tviadu weadu 'Holz' («< wg. {).

239. Im Westsachs. fallen eo und io zu Alfred's

Zeit unter eo zusaramen, obwohl die historische Schrei-

bung damals noch ziemlich gut gewahrt wird: heofon

'Himmel', eofor 'Eber', heorot 'Hirsch' usw. mit w-Umlaut

von e; siolufr, siolfor, seolfor 'Silber', niodor 'nieder', tio-

lung ^^Streben' mit w-Umlaut von i. Bei Aelfric und in

denspatws. Ev. herrschteoausnahmslos: seolfor^ neoc^oru.s. f.

Storungen durch Analogic.

/i40. Da vielfach, namentlich in der Flexion, um-
lautsfahige und umlautsunfiihige Formen nebeneinander

standen, so sind durch gegenseitige Beeinfiussungen zahl-

reiche Storungen verursacht.

241, Namentlich im Ws. ist der Umlaut haufig

durch nicht umgelautete Formen entweder von vornherein

verhindert oder spater wieder beseitigt worden. So fehlt

im Plur. Ind. Praet. der st. Verba I. Klasse der

Umlaut durchaus: drifon 'trieben', gripon 'griffen' usw.

(auCerws. mit w-Umlaut driofon griopon usw.), wegen der

unumgelauteten Formen des Opt. (drife-n usw.) und wegen

der zahlreichen anderen Verben derselben Klasse, deren

Stamm auf Dental oder Velar auslautete und die daher

keinen w-Umlaut im Ind. erlitten {gejiiton 'stritten', hiion

'bissen', sigon 'sanken' usw. § 235). Ebenso im Nom.
und Akk. PI. speru 'Speere' wegen des Sg. spere^ und im
Nom. Sg. peru 'Birne' wegen des Obi. peran:

Umlaut des i komnit wenigstens bei Alfred noch ver-

einzelt vor in Nom. Akk. PL liomu 'Glieder', Gen. liomay
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obwohl aiich bei ilim gewohnlich schon limu, Gen. lima

heifit, und iinmer sdipii, -a 'Schiffe', cUfa, -a 'Kliffe', wegen

der Sg. lim sdip clif, Gen. limes usw.

242, Im Aufierws. ist Beseitigung des Umlautes

durch Analogic seltener. Doch ist er z. B. in Nordh. in

der 1. Sg. Praes. Ind. der slarken Verba der IV. Klasse

aufgegeben; nimo 'ich nehme', cwe&o 'ich sage', forgefo

'ich vergebe' (wegen der 2. und 3. Sg. nimes, nimed, cwe-

^es usw., und des Opt. nime, cive&e usw.).

S43. Am getreuesten ist der Umlaut bewahrt im
Mercischen. Hier ist er in einigen Fallen sogar auf laut-

gesetzlich nicht umlautsfahige Formen ausgedehnt. So

hat der VPs. den umgelauteten Vokal ins Part. Praes.

der eben genannten st. Verbalklasse eingefiihrt : niomende

^'nehmend', civeodende 'sprechend', beorende 'tragend', auch

fearende 'fahrend' usw. (wegen der Inf. nioman cweodan

usw.), wahrend in der Mundart von Ru.^ genimende ewe-

^ende usw. gilt (Verfasser, Anglia Beibl. IX, 91 f.).

Ferner gilt im Merc, und im stidl. Nordh. (von Ru.^)

der umgelautete Vokal auch in spreocan 'sprechen', breo-

ean ^breehen', wreocan Verfolgen', trotz des folgenden Ve-

lars, wegen der iibrigen Verben dieser Klasse {eotan 'essen',

treodan 'treten' usw.). Der VPs. hat ahnlich in Nom. und

Akk. PI. auch {jespreocu 'Gesprache', wegen gebeodu 'Ge-

bete', ebenso im Dat. PL iveogum 'Wege' neben wegum.

w/d-Umlaut vor Doppelkonsonanten und

Konsonantenverbindungen.

244. Obwohl der uja-Vmlaui in der Regel nur iiber

einfache Konsonanten hinaus wirkt (§ 229, 1), so ist er

dennoch auch in folgenden Fallen eingetreten (vgl. § 127 b).

245. In einem Teil des Mercischen (nicht in Ru. ^)

ist vor langen VerschluGlauten Umlaut von a eingetreten

:

VPs. leappa ^Lappen', hneappian ^einschlafen' (ne. to nap),

eappultun "^Obstgarten' (niederl. appeltuin), sdeattum Dat. PI.

'Schatzen'; mere. Urk. von etwa 840 (OET. s. 454) mit

schlechter Schreibung hiobban 'haben' fiir *heabban; Corp.
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nieottoc 'Hacke' (§ 231 Anm.). Ebenso kent. meatte meatta

'Matte'.

S46. Vor langeii Spiranten findet sicli Umlaut
von i in siidh. diossum &eossum 'diesem, diesen' (Dat. Sg.

und PL), siidh. sioddan seoddan 'seitdem' (aus sWdan <C
*slj^^an § 336 <C *smp- § 122) neben dissum, sicfdan; —
ebenso von s£ in nordh. meassa Li. Ri. 'Messe' neben

maessa § 251, und vermutlich von ^ <; ^ (§ 336) in

nordh. hassa Li. Ri. 'kleinere' (<1 *laisizan- § 167; vgl.

Verfasser ESt. XXVII, 88).

247. Vor II begegnet Umlaut von e in nordh.

seolla sealla 'geben' (ebenso in einer mere. Urkunde von

etwa 840, OET. s. 454, m it schlechter Schreibung sioZfew)

neben sella(n) <C '^'sielljan <C vvg. ^salljan <C '^saljan § 168

und 179 Anm. 2.

248. Vielleicht ist auch das ea in den je einmal

im Nordh. (Li.) belegten Formen cearro 'kehre zuriick'

(1. Sg. Ind.) und gecearredo 'zuriickgekehrte' neben ge-

wohnlichem cerra (Inf.) usvv. durch w/a-Umlaut von e« ea § 180 < vvg. a § 132) oder von x (§ 176) zu

erklaren.

249. Vor nn und nd gilt Umlaut von i in nordh.

bionna "^binnen', ionna 'innen', ionna^ 'Eingeweide', heliion-

da Ru.^ hehianda Li. (mit jiingerer Dehnung § 285)

'hinten'; kent. siondon 'sind'; — ebenso wahrscheinlich

von e (oder le <C wg. a § 170 und 251) in nordh. be-

geonda Li. Ru.^ begeande Li. 'jenseit' aus *bijendan (Verfasser,

ABeiblatt IX, 99).
'^

250. Vor St gilt Umlaut von e (wg. c § 92) in

ws. kent. sweostor 'Schwester'; Umlaut von i in {^swiostur ^)
ws. swvstur swuster, Ru.^ swuster 'Schwester' §264; Um-
laut von X (<< wg. a § 169) in nordh. gifeasta 'fasten'

§ 251.

Vor sc begegnet einmal Umlaut in easdan (Akk. Sg.)

Asche' VPs. Da daneben einmal esdan ') im VPs. und

') Vielleicht jedoch niir verschrieben fCr efajsdan.



§250—253.] Der u-, d- und ?t'-Umlaut. 103

zweimal xsdean im Pariser Psalter begegnet, so ist das ea

wahrscheinlich Umlaut von e [x?] = ws. ^ § 91 und 251,

das z. B. im Norn. Sg. '^'esce, ws. *xsce lautgesetzlich ent-

stand (neben dem Obi. ascan).

z(/a-Umlaut von se, y, i(e).

251. AuCer den bisher behandelten Vokalen erfahrt

in vereinzelten Fallen auch x Umlaut zu ea [Lautwert iea]\

nordh. geadriya (Li. Ri.) 'versammeln' aus "^gsedurojan das

unter Anlehnung an togtedere 'zusammen' (§ 174) an Stelle

von lautgesetzlichem ^^adurojan ^ gaderian (§ 127 a) ge-

treten war (Verfasser, ABeiblatt IX, 76 f.); gifeasta Ri. Li.

'fasten' neben gifxsta § 169; Akk. Sg. easdan VPs. 'Asche'

§ 250; vgl. auch den tt?-Umlaut des x § 259.

25!^. Umlaut von y^ das jedoch vielleicht zuvor

in i iibergegangen war (§ 308), findet sich im nordh.

Plur. Ind. sciolon 'sollen' aus iilterem s6ylun statt s6ulun,

mit dem Vokal des Opt. s6yle (vgl. Verfasser, Anglia

Beibl. IX, 99).

253. Auch das im Ws. (§ 151) durch friih-urengl.

Diphthongierung von e nach Palatalen entstandene i^ wird

(vielleicht nach vorhergehender Monophthongierung zu ?\

vgl. § 306) gerade wie urspriingliches i (§ 235) zu io

C> ^Q § 239) umgelautet: ciorian, ceorian 'klagen' aus

^kerojan, ciole, ceole 'Kehle' (mit dem im Obi. *kelan ^ *6*ie-

lan ^ ciolan lautgesetzlich entstandenen Umlaut), gioleca,

(Jeoloca 'Eigelb', giofol 'freigebig' (bei Alfred neben gi-

ful, gifol).

Anmerkiing 1. In sachs. Patois komint dieser w/a-Um-
laiit auch vor Dentaleii vor: Blickl. Hoin. afergeotolnes 'VergeC-

lichkeit' (zu ofergietan Alfred S-ergessen'), ongeotan 'vernehmen'

(neben ongytan § 306; daher auch bei Alfred einmal ongiotan

neben haufigem ongietan ongitan), hegeotan 'erlangen' (neben

hegytan^ vgl. Anm. 2; Alfred begietan begitan).

Anmerkung 2. In den Patois widerstehen die lautgesetz-

lichen Formen rait Umlaut dem EinfluC der nicht umgelauteten

(vgl. § 240 flf.) besser al.s in der ws. Hauptmundart: Blickl. Horn.

geofii (< *giofu < *^iebu < *^ebu) 'Ga,he\ Gen. PI. geofa geofena,

Dat. PI. geofum (gegentiber Gen. Dat. Akk. Sg. gife<^giefe Alfred,
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<^ *je&a?); doch daneben auch gifii^ -a -ena -urn. In der guten

wa. Schriftsprache ist das ie 0> i-, y % 306) der casus obliqui aus-

nahraslos durchgeffihrt. Ahnlich ageofan "^geben' Blickl. Horn.

«^ *ayiofan <^ ^a^ettan) neben agifan, wegen des Opt. dgife-n; in

der guten ws. Schriftspr. nur mit ie (> i, y). Vgl. auch § 306

Anra. 3.

!^54. Einmal ist dieselbe Entwicklung vielleicht

auch im Nordh. nachzuweisen: ofergioitulnisso Ri. 'Vergei3-

lichkeiten' (vgl. § 155 Anm.); die daneben vorkommenden
Formen ofergeotol Li. ofergeatul Ri. 'verged lich', ofergeottol-

nisse Ri. erklaren sich nach § 233 und 236.

2. Der ?6' Urjilaut.

355. Wahrscheinlich zur Zeit des w/a- Umlauts

wurden die kurzen palatalen Vokale i und e auch durch

unmittelbar folgendes ic (iiber m, eu) zu io, .bezw. eo,

diphthongiert; vgl. E. Sievers, PBrB. X, 490; F. Kluge,

PBrB. XI, 559; Grundr.^ I, 1048; K. Luick, ABeibl.

IV, 105 ff.

256. i > io (jungor eo im Siidh. § 237 ff.): sio-

wede, seoivede ^ich nahte' aus *siwidee, spiowede, speoivede

4ch spie', dsiowen, dseo7ven 'gesiehen', diowian ^eowian

Mienen'.

Anmerkung. In den friihesten Texten ist die altere Form
ill z. T. noch erhalten : Corp. gesiuwid gesiowid 'genaht'. In einer

friih-kent. Urk. begegnet &iwen ""Diener, in VPs. 1 &iivgen Opt.

'dienen' (neben &iowien u. ffeowiadf PI. Ind.), wo, falls keine

Schreibfehler vorHegen, iic wahrscheinlich fiir [imc] eteht. Im
n5rdl. Nordh. scheint diese Lautung bis in die spat-ae. Zeit be-

wahrt und durch im, iw, iuw neben vereinzeltem ioic, iau dar-

gestellt zu werden: Li. sinieif 3. Sg. 'niiht', &iua (tiiva 'Dienerin',

PI. &iuwas, Dat. d'iowum, giwiya 'verlangen', PI. Pr&s. Ind. gegiaua&,

Part, giwende giuende gimcende. Vgl. § 110, Anm. 2.

!257. e'^ eo (jiinger kent. angl. auch ea vgl. § 140flf.):

a) mit wg. e: Gen. cneowes 'Knies' aus "^cneivies, treowes

'Baumes', peowes ^Dieners', peowot 'Knechtschaft', hweowol

'Rad' (nordh. hwBl § 217); — b) mit durch i-Umlaut ent-

standenem e: ws. mere, eoivestre 'Schafstall' <C *ewistrie

§ 168 <C "^xwistrx § 91 (vgl. got. aivistr), ws. eowu 'Mutter-

schaf (urg. *mvi; Gen. PL kent. eaiva), ws. mere, eoivde
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'Heerde' (got. aivepi; nordh. ede § 217), ws. streoivede 'streute'

(got. strawida\ meowle 'Madchen' (got. maivilo).

Anmerkung 1. Neben den iinter b) angefiihrten Formen
kommen im Ws. auch Formen ohne «f7-Umlaut vor: strewede

*streiite', cleive&a 'Jucken', vermutlich weil das w zur Zeit des

eonstigen «t;-Umlautes hier z. T. noch rait palataler Zungen-
artikulation gesprochen wurde (vgl. Verfasser, ESt. XXVII, 85).

Anmerkung 2. Da der Nom. Akk. Sg. zu cneowes, treowes

usw. nach § 119 langes eo hatte (cneo, treo usw.), so dringt die

Lange auch in die anderen Kasus ein: cneowes, treoives uaw. Fur

iow hat Li. eu, eiv, wiv (vgl.§ 114, Anm.2): Dat. Sg. d'eua 'Diener',

cniwa, Dat. PI. &xicmn, trevmm, cneuum.

258. Diphthongierung von a vor w tritt nicht ein

:

clawo 'Klaue', cawel 'Korb', awel 'Able'.

259. Vereinzelt scheint w-JJm]aut von le liber ein

zwischenstehendes t oder d hinweg eingetreten zu sein

(vgl. § 251): gifreatvad Ri. 'geschmiickt', gefreatwian Aelfric

^scbraiicken' (zu frietwe 'Zierraten'); wahrscheinlich auch in

ofersceadivad VPs. 'iiberschattet'.

Dreizehntes Kapitel.

Wirkungen anlautender Labiale.

260. Anlautende Labiale, namentlich w, haben im

Altenglischen von der friihesten urenglischen bis zur

spatesten historischen Zeit mannigfache Wirkungen auf

folgende Vokale und Diphthongen ausgetibt. Von diesen

sind einige schon im Zusammenhang mit andern Er-

scheinungen zur Sprache gebracht; namlich 1) die Ver-

hinderung der Brechung des wg. a in mere, divarm 'Bohrer',

bisparrade 'versperrte' u. a. § 132 c; — 2) die Erweiterung

des e zu e^ in nordh. iv^s ^sei' (Imp.) u. s. w. § 92 Anm. 1,

und nordh. hivwlc 'welcher' u. s. w. § 168 Anm. 2.

Die Einfliisse sind aber noch viel allgemeiner, wie

aus den folgenden §§ hervorgeht.

1. Verschmelzung von w -{- i ^ y.

261. Bei Kontraktion der Negationspartikel ni mit

den Verben witan 'wissen' und willan 'wollen' ist aus
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IV -\- i in alien Dialekten y entstanden : Plur. nyton Vissen
nicht', Prat, nyste 'wuCte nicht', nylt 'willst nicht', PI.

nyllad 'woUen nicht' (aus %i ivitun, *ni wisix, *m wilt u. s. w.).

2. Einfliisse des w (f, r) auf folgende Diphthonge.

w\u > wu (fiur ^ fur).

SOS. Bereits in friih-urengl. Zeit, d. h. also vor

der Wirkung des z-Umlauts (§ 158 fF.), wurde im Ang-
lischen das durch Brechung entstandene iu (§ 132) in der

Gruppe wiur zu u, das dann durch den i-Umlaut in y
umgewandelt wurde: wyrsa 'schlechtere' aus *wiirsira

<C "^wiursira (<C wg. St. *ivirsizan-), ivyrresta 'schlechteste',

wyrde 'wert, wiirdig' (mit jiingerer Dehnung § 285), wyr&
HVurde' ahd. wirdl.

. Aninerkung. Merc, wircan 'wirken, arbeiten' (= as. ifirfcian)

zeigt, daI5 die urangl. Ebnung des ^M > t (§ 201) wenigstens z. T.

alter ist als der tJbergang von 2viur- > ivur-, und also auch alter

als der i-Umlaut (§ 158 u. 193). Dies scheint bestiltigt zu werden
durch angl. sioira Li. Ku.^ Ru.i LorGl. 'Nacken', welches F. Kluge,

PBrB. XI, 558 von *swir-/icin- ableitet.

S63. Dieselbe Entvtricklung und spaterer tlbergang

des y zu e {§ 162) scheint im Kent, vorzuliegen: werresta,

wersta 'schlechteste' (<C *wyrrista <C *wurrista <^ *wiur-

rista § 132), wercfnes 'Wert, Wiirde' (<I wg. "^ivirpi-), wMe
Vert' (iiberliefert im Kompositum liicwerde 'angenehm'

kPs.; daneben weorde kUrk., ohne Umlaut § 187). Ebenso

scheint in dferred kPs. 'entfernt', friih-urkent. fiur- in

fur- iibergegangen zu sein «; "^afirrid).

.Anmerkung 1. YLent. icerian 'arbeiten' ist zweideutig, da
68, wie \V8. wyr6an und nordh. ivyrca (§ 161), dem got. wailrkjan

entsprechen kann, oder zu as. wirJcian gehort und dann durch

die frUh-urengl. Stufen *iciurkian > *wurlcian gegangen ist.

Anmerknng 2. Im Ws. blieb friih-urengl. wiur-, fiur- er-

halten, bis iu zu ie umgelautet wurde: tviersa usw. (§186u. 273),

In sachs. Patois scheint der Diphthong in der jiingeren Form eo

(§ 143) selbst in spiit-ae. Zeit noch vorzukommen: wlorpe 'wert,

wtirdig' (mit Dehnung § 285); vgl. § 186 Anm.

!264. Urns Jahr 700 (bereits im Epin. Gloss.) wird

das durch w/d-Umlaut entstehende % (§ 235) in alien.
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Dialekten aufier dem Kentischen (lurch EinfluC eines

vorangehenden w zu u: wiidu 'Holz' aus *wiiidu (<^ *ividu^

ahd. witu), ws. umduwe 'Witvve' (angl. widwe und bei Aelfrie

ividewe ohne it-Umlaut), uvulae ^Purpurschnecke', swutol 'klar',

ivuton Svohlan', ws. swustur swuster Ru. ^ swuster "^Schwester'

(aus *swistur); ebenso mit i(;-Umlaut (und Verlust des an-

lautenden ?/;), ws. fuica 'zweimar <^ "^tahca. Folgender

Velar stort im Ws. diese Entwicklung nicht: wucic 'Woche',

gecumcian ^beleben', sumgian \schweigen'; im Anglischen

aber wird i^ wieder zu i, ehe das tv sich geltend machte

(§ 202 und 230): wicu, nvician u. s. w. Im Kentischen

erhalt sich der Diphthong: wiodii, iviadu, rveadu 'Holz'"

§ 238, hewiotian 'beobachten, vollfiihren', gesweotolian 'ofifen-

baren' u. s. w.

weo ^ wo; feo ^ fo (ws. z. T. ivu, fu).

!265. Im Spatnordh. ist iceo zu wo geworden. Auf
dem ganzen Gebiete ist dies der Fall bei dem alteren

durch Brechung entstandenen eo, wo auf das eo noch

r -f" Kons. folgt: worpa ^ vferhn
,
word ''Yiof , ivorcf^WQX^y

ivordia ^ehren', ivor&a Verden', sword 'Schwert' = siidh.

iveorpan weord wiordian weordan siveord.

Anmerkung. Diese Entwicklung ist jiinger als die nrangl.

Ebnung. Daher heiCt es in Ru.^ iverc "^Werk' (ws. kent. tceorc;

iiber looerc Li. Ri. sieh § 276 f.). Im friihesten Nordh. heifit es

noch uueorthae Opt. 'werde' (in Beda's Sterbegeeang, aus der

ersten Halfte des achten Jhdt.s.). Der Ubergang ist aber alter

als die Vokaldelinung vor rd rd usw. (§ 285). Daher hat Li.

sicord 'Schwert', icorde Dat. 'Hofe' (Verfasser, Anglia BeibL
IX, 68f.). Auch bei Alfred kommen schon ein paar Formen njit

vor (§ 268).

260. Im nOrdl. Nordh. (Ri. Li.) wird auch das durch

?*-Umlaut entstandene eo nach w zu o: woruld, tvorold^

'Welt', tvorud 'Schar, Volk' (= mere, kent. Ru.^ iveoruldy

iceorold, ws. weorod); ebenso das durch a -Umlaut ent-

standene eo (auOer vor r, I § 270): wosa 'sein', wosaS^ 'sind*

(aus *weosan -ap; ws. wesan -ad), cwoda 'sprechen' (meist

ohne «/rt- Umlaut cicoeda § 276) = mere, cweodan, ws.

cwedan.
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267. Im siidl. Nordh. (Ru.^) findet sich dieser tJber-

gang des durch Umlaut entstandenen eo nur bei wosa

^sein', wosad 'sind'; dagegen heifit es iveoruld, cweo^a,

weolig 'reich'.

268. Im Merc, und Kent, fehlt der t)bergang ganz.

Im Friihws. (bei Alfred) begegnet ivordig 'StraCe'

(neben iveordig, je einmal), woruld, woi'old 'Welt' (nur vier-

mal weoruld in der Hatton'schen Hs. der Cura Past.) und
swostur s^vostor 'Schwester' (neben seltenerem siceostor § 250),

wahrend in den iibrigen Wortern eo erhalten ist: gehweor-

fan 'sich wenden', sweord 'Schwert', dweorh 'quer', weord

^wert, lieb', iveorpan 'werfen', weor&an Verden', iveo7X^Wevk\

weorod 'Schaar' (neben werod). In den spatws. Ev. be-

gegnet selten ivorc 'Werk' neben iveorc. In diesen und
den iibrigen spatws. Texten ist aber in der Verbindung

weot' + Kons. das eo in der Kegel in u iibergegangen

:

swurd 'Schwert', tvurpan 'werfen', wur& 'wert', wurdian

""ehren', gewurdan 'werden', geJiivurfan 'sich wenden' (vgl.

§•287), Hierneben leben die diphthongischen B^ormen fort

und finden sich in denselben Texten. In der Verbindung

weor -\- Vokal scheint der t)bergang zu u liberhaupt nicht

vorzukommen; es heiCt daher z. B. auch bei Aelfric stets

woruld oder weoruld.

Anmerkungl. Da?/ in der Verbindung icyr •{ Kons. im
Spatws. zu u wurde (§ 280), so findet man in spilten Texten

zwischen iv und r auch y statt u geschrieben: cwyrn 'Handmtihle',

muyrd 'Schwert' (aus friihws. cweorn, sweord § 287); und ebenso

fyrm 'Gastmahr (statt *furm <^ feorm).

Anmerkung 2. "Ober ws. swuster 'Schwester', sivutol 'klar

8ieh § 264 und H. Paul, PBrB. VI, 37.

Anmerkung 3. In dem sftchs. Patois des Schreibers der

Blickl. Horn, ist 2(;eor + Kons. stets erlialten geblieben: siveord,

tveorc^ iveorifan usw. ; ebenso in weorod und sweostor. Aber or hat

wor(ti)ld und schreibt nur ein paar mal iveorfojld.

!S69. Einmal findet sich bei Alfred der tJbergang

von eo ^ auch zwischen / und r; form 'Bewirtung,

Essen' (neben feorm)\ ahnlich in Li. Ru.^ gefofad 'herbei-

geholt' (= mere, gefeotod).
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Nordl. iiordh. wea ^ 7va, wx (fea ^ fa, fse).

^70. Im nOrdl. Nordh. ist das durch a-Uralaut ent-

standene eo vor r, I zunachst zu ea geworden, und erst

darnach ist Monophthongierung durch vorangehendes w
erfolgt. Im Ri. ist icea stets zu iva geworden in ivala

'Reichtum', waras "^Manner' (== mere, iveola, iveoras, Ru.^

weoras ivearas); ebenso im Dat. PI. valerum 'Lippen' (neben

^cxlerum; = mere, kent. iveolerum). Auch Li. hat tva^

jedoch haufiger wse, neben seltenerem wea: Dat. PI. wielum.

waliiyn ^Reichtumern' und Gen. iveala walana, Nom. Akk.

PI. wseras waras 'Manner' und Gen. ivsera(na) warana

iveara, waelig wealig 'reich' (meist welig), divala 'Irrtum'

(vgl. mere, gedweola).

ISTl. Vereinzelt kommt im Ri. vor ymhhwarfad

'drehen sich um', wo das altere eo O ea § 140) durch

Brechung entstanden ist (= ws. ymhhtveorfad)

.

272. Auch nach/ kommt Monophthongierung von

ea zu a oder % vor: a) mit Brechungsdiphthong ea <C eo

§ 140: farma fderma Li. 'Mahlzeit, Essen', farra Li. (meist

fearra, feorra) Von fern', farr Ri. (meist fearr) 'fern'; —
b) mit Umlautsdiphthong ea <i eo % 236: PL Ind. Pras.

faias Li. 'nehmen, holen' (= mere, feotiad), Akk. PI.

fattro Li. 'Fesseln', Dat. fatrum (neben feotrum). Vgl. § 269..

ws. wier ^ wyr (fier ^ /«/r, rie ^ ry).

273. Zur Zeit Alfreds geht im Ws. xvie in wy iiber,

so daC wir in seinen Werken beide Formen neben einander

(und neben ivi § 306) finden: a) ie aus xo (<C wg. a

§ 132) umgelautet § 179: gehwierfan, gehwyrfan Svenden,

iibertragen', dwiergan, dwyrgan Verfluchen', wiernan, ivyrnan

§ 285 Verweigern' (= aufierws. gehwerfan, dwergan, w4rnan

§ 180); — b) ie aus iu (<C wg. i § 132) umgelautet

§ 186: Adj. wiersaj wyrsa, Adv. wiers^ wyrs 'schlechter',

tvierresta, tvyrresta 'schlechteste', wier^e, wyrde 'wiirdig,

wert' (= angl. wyrsa, wyrs, wyrresta, wyrde § 262), geivierd,

gewyrd 'wird', wierpd, wyrpd 'wirft' (aus ^^^iwiurpip, *tuiurpip

<Z wg. "^wirpip, ^wirpip, zu weordan, weorpan).
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274. Ebenso geht ie « iu § 186 < wg. i § 132)

:zwischen / uiid r zur Zeit Alfreds in y iiber; fie7'(7') fyr(r)

'^feriier, weiter', fierst fyrst 'Dachfirst'.

S75. Mit Lippenrundung gesprochenes r hat ie bei

Alfred in y verwandelt in ryht 'recht, Recht' (aus *ne^/

§ 311 <^ *reuyt § 132 <^ wg. *reyt), geryhtan 'richten'

{aus *rieitan § 186 <C *riuytian § 132 <I wg. *ri'/tian).

3. EinfluB des iv auf folgende einfache Vokale.

Nordh. tee ^ ?t'ce.

370. In spat-ae. Zeit ist im nOrdl. Nordh. tve in

ivce iibergegangen. Im Ri. ist dies fast ausnahmslos der

Fall: a) ae aus wg. e: woey ^Weg' (daneben ein paar mal PI.

wegas), wcer 'Mann' (daneben wer\ Imp. w(bs 'sei', Part. ^i?^'cb/-

gad 'bereichert', ivoerc 'Werk' (aus were § 203 <Z *wem'k

§ 132 <C wg. -^werk), Jivced^er 'ob', Jivoe^re 'dennoch', cvoe&a

"^sprechen', gecvoeden 'gesprochen', svcefen 'Schlaf, Traum'; —
h) oe aus Umlauts-e (<C ^ § 168 oder a § 170 oder wo

§ 180 << wg. a): tvmlf'zwolf (got. ticalif), hvcelc 'welcher',

svoelce 'ebenso', undweemmed 'unbefieckt', gisvcenc 'Heim-

suchung, Qual'; ebenso mitDehnung (§ 2S5) wdnda 'gehen',

dwdrda 'verderben'.

277. In Li. steht neben wos hiiufig ive: a) mit wg.

^: woeg weg, ivoer um\ wes wws § 92 Anm. 1, geivelgad,

tvoerc iverc, huoetfer hue&er, liyimdre ht^e&re, cuce^o cijiedo 'ich

spreche', micetfen ciiosden 'gesprochen', sucefen siiefen, siiwlta

suelfa 'sterben', sy.oester 'Schwester', hvoelp junges Tier';

— b) mit wg. a: tivcelf Uvelf, hucelc hi^elc h\i8elc § 168 Anm. 2,

suoelce^ siielce siiiseUe, siwsnc, cwoella c^ella 'toten', wcenda

w6nda, dwderda dwerda.

278. Im stidl. Nordh. (Ru.^) gilt wor durchaus in

ivceg 'Weg' (auch in tvcegas), awosg Sveg'; aufierdem kommt
zweimal hwosnne 'wann' neben gewohnlichem hwenne \oy,

und einmal fehlerhaftes wcemde fiir ivdinde 'zuriickgekehrt'.

Sonst aber ist iiberall we bewahrt: wer, 7ves, iverc, hweder,

Jiwedre u. s. w.

Anmerkunj?. Im Sttdh. fehit der Wandel von loe > icon
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iiberhaupt. Auch die friihesten nordh. Texte (§ 20) kennen ihn

nochnicht: ^erc 'Werk' CH., Wehha Genea]., Uecta [=Wehta] BH.

279. Im nOrdl. Nordh. der spat-ae. Zeit (Ri. Li.)

ist 7ce zu wCB geworden; dock kommen daneben auch

Formen mit e vor: a) e aus wg. a § 96: wmpen (einmal

wepen Li.) 'WafFe', tvcBde, f/eivcsde (auch wede, gewede Li.)

"^Gewand, Kleid', ivcBg (neben iceg) '^Wage', wCBron Li. Svaren'

(Li. meist weron, Ri. nur veron), ciicedo7i Li. (seltener ctiedon)

^sprachen', hii(Br (meist huer) Svo'; — b) e gemafi § 217:

su'CBr Li. 'Schwiegermutter' (meist swer).

Im stidl. Nordh. (Ru.^) sowie im iibrigen England

fehlt dieser Ubergang.

u'ljr ^ spatws. ivur.

280. Im spaten Ws. (noch nicht in Aelfrics Predigten)

wird jvyr vor Kons. zu wur (v. E. Sievers, PBb. IX, 202):

a) mit aus wg. u umgelautetem ?/ § 161: imtrm 'Wurm',

timrdwrltere ^Gescliichtschreiber' (§ 287), ivurhvala 'Wurzel',

wurtruma 'Wurzel' (fiir alteres wyrm, wyrd, wyrt)\ — b) mit

y aus ie § 273 b (<<[ wg. i): wurde Ev. 'wiirdig', ivursta

'schlechteste' (<d Alfreds wyrde^ wyrresta); — c) mit y aus

ie § 273 a (<^ wg. a)\ geumrpan 'sich erholen' (<C geivyrpari).

Anmerkiing. Da auch weor vor Konsonanten im Ws. zu

wur geworden ist (§ 268), so begegnen zuvveilen auch falsche

Sehreibungen wie iveorm, geiceorhta etatt wurm *^Wurm', *gewurhta

(<^ gewyrhta) 'Arbeiter', geweorht 'That, Verdienst' (<^ geivyrht),

tveord 'SchicksaP « ivyrd § 287).

2V0r ^ spatws. ivur.

281. Im spaten "Ws. geht wor vor Kons. in wu7^

liber: wm'd Ev. 'Wort' (neben ivord § 285 f.), ivurdlian

"^sprechen, reden' (ahd. wortalon), wursm, wurms 'Eiter'

(aus ivorsm, worms).

ici ^ wy ; wi ^ wy.

282. Im nOrdl. Nordh. begegnet zuweilen wy statt

ivi in wynstra Li. 'Jinke', ivynn Li. 'Miihsal, Arbeit', wynna

Li. 'arbeiten', wynnung Li. 'Unkraut', swypxm Ri. Teitsche'

neben winstra, ivinn u. s. w.
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Im stidl. Nordh. begegnet in Ru.^ haufig wyllo '(ich)

will', wylt 'willst', wyl \er) will', einmal wyllo 'Wille',

stets ivynstra ^linke' und ein paar mal hwyl ^Weile' neben
ivillo, tviltj wil, hwll und sonstigem i, i in den anderen

Wortern.

S83. Der Umfang der Rundung im Ws. ist nicht

genau zu bestimraen, da y in den alteren Hss. zuweilen^

in spateren haufig auch fiir den l-Laut gebraucht wird.

Doch ist Rundung des i oder i z. B. anzunehmen in

Alfreds tivyfald 'zweifach', in Ael fries civyst 'spricht', cwy&

'spricht', wyllan Vollen', s^^;^/mm«/^ 'schwimmen', si^^^e 'sehr'.

Anmerkung 1. In den Aelfric'schen Formen civyst, civyd",

wyllan und swy&e hat vermutlich auch die geringere Betonuug
mitgewirkt, die eie liaufig im Satze haben. Da es immer sivincan

'arbeiten' heiCt, hat in sivymman augenscheinlich das mm zur

Rundung des urspriingHchen i beigetragen.

Anmerkung 2. Im Wy. neigt i in labialer Nachbarschaft
uberhaupt zur Rundung. So hat Alfred ein paar mal, die Ev.

meist und Aelfric immer clypian 'rufen'; Aelfric in Gramm. u.

Glosear stets lybban 'leben', yrnan 'laufen', intrans. byrnan
'brennen' (Alfred hat byrnan neben birnan, aber nur irnan), und
haufig nynut 'nimmt' (neben nimd).

Vierzehntes Kapitel.

Dehnungen.

a) Vor einfachen SchluBkonsonanten.

284, Kurze Vokale vor einfachem SchluCkonsonan-

ten neigen zur Dehnung: wcl Svohl' (durch me. iceel 2vel

rait geschlossenem c gesichert), yetel 'Zahl' (gesichert durch

den Nom. Akk. PI. getel statt *yetelu bei Aelfric; A. Napier,

PBrB. XXIV, 246 f.); in den iiltesten Glossen (§ 19) be-

gegnen rait Doppelschreibung haam 'Hemd', fraam tiich-

tig', loob [sprich lob] 'Lob', boor 'Bohrer', goor "^Diinger'; in

spateren Texten rait Akzent weg 'Weg', hof 'Hof, iver

'Mann', bet 'besser' u. dgl. Doch wird die Liinge in der

Regel durch Einwirkung flektierter Formen wieder beseitigt
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(z. B. wegen des Gen. weges, hofes, wereSj, wegen des adj.

Komp. hctra 'bessere' u. s, w.).

b) Vor Konsonantengruppen.

285. Alle kurzen Vokale und Diphthonge werden in

der zweiten Hillfte des achten ader im Anfang des neunten

Jhdts. gedehnt a) vor Nasal oder Liquida + stimmhaftem
homorganem VersehluClaut, also vor mh, nd, ng, ng, ng, Id

und rd (andere Verbindungen kommen nach kurzem Vokal

naturgemaC im Ae. nicht vor): climhan 'klimmen', findan

'finden', singan 'singen', mild 'mild'; c4mlan 'kammen'

«] *kamhian § 170), 4nde 'Ende' (got. andeis); siidh.

m4ngan 'mengen' (<^ "^matdgian), Prat, mengde; siidh. st4n§,

nordh. sUng 'Stange' «] *staidgiz); feld 'Feld' (ahd. feld

§ 92), mddian 'melden'; cdmh, comb 'Kamm' § 123, hand,

hand 'Hand', Idng, long 'lang'; gdld 'Gold', w&t^d 'Wort';

liiind 'Hund', tunge 'Zunge'; sdyld (kent. sceld § 161 f.)

'Schuld', gyrdels (kent. g4rdels) 'Giirtel'; 4ald, did 'alt' § 134,

heard 'hart' § 132; h4ord 'Herde' (ahd. Mrta § 132);

ws. Merde, hirde, hyrde (auCerws. Morde, Morde) 'Hirte'

(as. hirdi § 186 f.); ws. geivieldan, gewUdan, gewyldan (kent.

geweldan § 180, angl. gewseldan § 175) 'beherrschen';

ws. gieldan, gildan, gyldan (auCerws. g6ldan § 156) 'zahlen,

vergelten'; ws. giong, g^ong (auCerws. iung, gung) 'jung'

§ 298; nordh. wdenda (siidh. ivendan) 'wenden, gehen' § 276 ff.

b) vor r + anderen homorganen stimmhaften Konsonan-

ten, also vor rl, rn und rd: corn 'Korn' § 94, fdrdian

'fordern'; murnan 'trauern', furdor 'fiirder' § 95; cyrnel

'Kornchen' § 161, hyrden 'Biirde'; ws. hiernan, angl. ber-

na(n) 'verbrennen' trans. § 172 und 180; h^arn 'Kind'

§ 132; earl 'Graf' 132, georne 'gerne', ^orcfe 'Erde', w^or&an

(nordh. worda § 265) 'werden'; liornian, leornian 'lernen'

§ 132; ws. dierne, dime, d^ne 'verborgen' § 179 (auCerws.

derne § 180); ws. ivier&e, wir&e, wip'de 'wiirdig' § 186

und 273 (ahd. wirdig; kent. w^&e, ic4orcfe § 263, angl.

wyr&e § 262).

Anmerkung 1. tJber die Aussprache ist zu merken, dafi

e, gleichviel welchen Ursprungs, geechlossene Aussprache hatte

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 8
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(also in cemban, ende, mengan, feld, sceld, gerdels, geiveldan, geldmi,

derne u. dergl.). Ebenso ist 6 geschlossen (in gold, word, corn,

wor&a u. dergl.), wenn es nicht aus urg. a (vor Nasal) stammt und
also mit a wechselt (wie in comb cdmb, hond hand, long Idng usf.);

in diesem Falle hat es den der Kiirze entsprechenden offenen

Laut a9. Vgl. § 43. tJber die Aussprache der gedehnten Di-

phthonge sieh § 46 f. Vgl. K. 'Luick, Anglia XVI, 459.

Anmerkung 2. Die Dehnung voUzieht sich erst in hi-

storischer Zeit; und zwar ist sie erst nach folgenden Ereignissen
eingetreten (vgl. F. Kluge, GrundriC^ i, s. 1024 f.; L. Morsbach,
Mittelenglische Grammatik, 1896, §55Anm. 1; Verfasser, ABeibl.

IX, 67 ff. und 99, und ESt. XXVII, 87 f.):

a) Sie scheint erst nach dem w,/ (3- Umlaut (§ 229) eingetreten

zu sein, wegen nordh. bihionda Ru.^ behianda Li. 'hinten', be-

geonda Li. Ru.^ begeande Li, 'jenseit', kent. siondan *sind' (§ 249),

da nur kurze Vokale dem w/^-Umlaute unterliegen.

b) Die D6hnung ist j linger als das Stimmhaftwerden kurzer

Spiranten zwischen stimmhaften Lauten, wegen for&ian 'fordern',

eord^e 'Erde', Dat. wor&e 'Hofe', fiir welehe langer Vokal durchs
Mittelenglische oder durch ae. Akzente bezeugt ist.

c) Die Dehnung scheint j linger zu sein als der tJbergang

von se vor Nasal zu e (§170), da langes x den Wandel zu e nur
in geringem MaCe zeigt (§ 167 Anm.): cemban 'kammen', sendan
''senden', ende ^Ende', siidh. sengan "sengen'. Prat, sengde 'sengte'.

Der tJbergang von « > e gehort in die erste Halfte des achten
JhdtB. (E. Sievers, Anglia XIII, 16f.).

d) Im Nordh. ist die Dehnung s pater als der Ubergang
des eo zu o in der Verbindung weor + Kons. (§ 265), wegen
smrd 'Schwert', Dat. wor&e 'Hofe', welehe in Li. mit Akzenten
versehen sind; denn langes eo geht nach w nicht in o tiber (vgl.

Ru.^ weop, Li. tveop weap ivoeap Veinte'). Der tJbergang von
eo>o ist erst nach Bedas Tode (f 735) eingetreten, da in seinem
Sterbegesang uueorthae Opt. 'werde' begegnet.

Die Dehnung scheint jedoch alter zu sein als die (wahrschein-

lich im 9. Jhdt. beginnende) Erweiterung der Artikulation kurzer
Vokale (§ 90 Anm., § 92 Anm. 1, § 168 Anm. 2), da die gedehnten
c, 0, ij u enge Aussprache haben (vgl. § 285 Anm. 1); ebenso ge-

dehntes eo (in eorffe 'Erde', eornost 'Ernst' usw.).

Die Dehnung hat auch wenigstens schon begonnen vor dem
"Obergang der Verbindun*^ sel- ^ sifejl- in siCeJlf'8e\b8i\ sifeJUan

*tibergeben' usw. (§ 304), da der Lautwandel in WOrtern wie seld

'Sitz, Thron', seldum 'selten' unterbleibt. Der alteste Beleg fiir

den "Obergang begegnet ums Jahr 840.

Sie ergreift jedoch auch noch die seit der zweiten Halfte

des neunten Jhdts. eindringenden altnordischen LehnwOrter (§16):
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genge 'Gefolge' (an. genge), wrdng 'iinrecht' (dan. vrang) u. s. w.,

was freilich auf blofier Lautsubstitution beruhen kann.

Anmerkung 3. Die aus cyning verklirzte Form eying

'KOnig', welclie schon bei Alfred begegnet und noch alter sein

kann, hat Dehnung erfahren. Ebenso die Genitiv- und Dativ-

formen mdrnes, morne, mdrne, mime von morgen 'Morgen', da in

Li. merne mit handschriftlichem Akzent begegnet (schon im VPs.
kommt mdrne ohne g vor). Dagegen scheint dae erst bei Aelfric

und in den ws. Ev. vorkommende hern 'Scheune' aus hersern

kurzen Vokal zu behalten; ebenso spatae. byrlian *einschenken'

und hgrle 'Mundschenk' (aus alterem hyreUan^ hyrele\ da die

Neigung zur Dehnung schon erloschen war. (Vgl. Morsbach,

a. a. O., S. 70).

S86. Vor anderen Konsonantenverbindungen bleibt

die Kiirze erhalten, also z. B. in wearm 'warm', earm

*^Arm', del/an 'graben',' steorfan 'sterben'; auch vor r +
stimmlosem ^; norp 'nach Norden', /or^ Vorwarts', ivear^

'ward'. Nur vereinzelt finden sioh Formen mit hand-

schriftlichen Akzenten oder Doppelschreibungen, die viel-

leicht Lange anzeigen sollen: earf BIH. 'bist', heldmp

AelfcH. 'geschah', Instr. naarwe Ru.^ 'enge'. BloB vor

nc sind diese Akzente etwas haufiger: Li. sUnnc 'Geruch'

und PL stenco; ws. inc "^euch', drincan 'trinken', woraus

zu schliefien ist, daC das k in dieser Verbindung z. T.

stimmhaft, oder doch halb stimmhaft geworden war.

VgL H. Sweet, A History of English Sounds (1888), § 395;

L. Morsbach, Me. Gr. § 55 und § 94 Anm. 2; und Ver-

fasser, ABeibl IX, 75.

287. Neben der Lange gilt auch vor den in §285
behandelten Konsonantenverbindungen z. T. kurzer Vokal

oder Diphthong, sei es, dafi die Dehnung nicht allgemein

durchgedrungen war, oder dafi sie friihzeitig wieder auf-

gehoben wurde. Doch laCt sich nur in wenigen Fallen

Kurze nachweisen: spatws. swurd 'Schwert', ivurdian

'ehren', fonmirdan (mit handschriftlichem KiirzezeichQn

:

A. Napier, Academy, 1889, No. 909 S. 221) umkommen'
aus siveord, iveordian, foriveordan § 268 (denn eo bleibt

nach w erhalten); ebenso civym [sprich cwurn] 'Hand-

miihle' aus cweorn § 268 Anm. ; und wurdwrltere 'Ge-
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schichtsschreiber', ivurcfe 'wiirdig' aus ivyrcl, wyr&e § 280.

Vgl. § 285 Anm. 3 und A. Pogatscher, Lehnworte, S. 180

FuCnote.

Funfzehntes Kapitel.

Jiingere Diphthongierungen durch Palatale.

1. Nach g, s6.

a) Diphthongierungen sekundarer Palatalvokale.

388. Auf einem Tell des ws. und des nordh. Ge-

bietes werden die sekundaren, d. h. erst durch fUmlaut
aus velaren Vokalen entstandenen Palatalvokale durch

vorangehende palatale Konsonanten {g und sc) z. T. ebenso

diphthongiert wie bereits in friih-urengl. Zeit die primaren,

d. h. vor dem i-Uralaut bestehenden Palatalvokale (§ 148ff.)*

Im Merc, und Kent, fehlen diese Diphthongierungen ganz,

es sei denn, dafi die in § 294 behandelten Formen von

sdeadan "^scheiden' in Ru.^ echt mercisch sind.

Anmerkung. Nur in 6inem Fklle scheint das aus wg. j
entstandene g f^J Diphthongierung hervorgerufen zu haben, worauf
wieder Monophthongierung (des Diphthongs le zu i) gefolgt ist;

namlich in gimvngo 'Hochzeit' und seinen Ableitungen, und auch

nur im Ri. (§ 292). Sonst tritt sie blofi nach ae. j (g) aus wg. j
und nach der Verbindung s6 aus wg. sk ein.

^ > k Ganger i y)'

289. Im Ws. ist das durch i-Umlaut aus wg. a

entstandene e (§ 170) nach Palatal (iiber ie) zu i^ di-

phthongiert, wofiir bei Alfred auch i und bei Aelfric y er-

scheint (§ 305), in s&iendan sdindan s6yndan 'schanden'

(<C wg. *skandian). Daneben bei Alfred und Aelfric auch

s66ndan und stets sdenc 'Becher' und sdencan 'einschenken*

« wg. *skankiz, *skankian.)

Anmerkung 1. Da die ursprtingliche Form dieses umge-
lauteten Vokals se gewesen zu sein scheint (§ 170), so ist die

Diphthongierung jiinger als der tTbergang von le'^e vor Nasalen,

welcher wahrscheinlich im zweiten Viertel des achten Jhdts. statt-

gefunden hat (v. E. Sievers, Anglia XIII, 16 f.).
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Anmerkung 2. Da Alfred und Aelfric sdendan neben
sci(e)ndan bezw. st'yndan haben, wfthrend e <^ wg. e nach Pala-

taleii, abgesehen von vereinzelten Ausnahmen im Orosius, bei ihneii

iiie erhalten ist (§ 151 Aiim.), so scheint das ws. Gebiet der

jiingeren Diphthongierung kleiner als das der alteren gewesen zu

sein (Verfasser, ABeibl. IX, 98 und 105); vgl. § 293 Anm.
Anmerkung 3. DieHarl.Gl. haben nwr gescendan 'schanden';

ebenso alle aufiersachs. Texte.

SOO. Im nOrdl. Nordh. begegnet in Ri. sdippend

^Schopfer'. Sonst ist im Nordh. e nach Palatalen stets

erhalten: s(^enc Li. 'Becher', Akk. sdendla Li. Ru.*'* 'Laste-

rung' usw. (vgl. jedoch § 296 c und d).

e > le Ganger i, y).

S91. Im Ws. ist Diphthongierung von e zu le ein-

getreten in *gesdie spatws. gesd§ 'Schuhwerk' (<^ *jisdie

<C *jisc(jBhi <^ '^^iskoyi-, as. ahd. giskohi). Die ent-

sprechende angl. Form ist gisdm VPs. Ru.* (§ 215),

g[e]s6(^(B Li (§ 296 e).

S9S. Im Nordh. hat Ri. glmvngo PL 'Hochzeit'

(vgl. gemung Ru.^, <^ *jaumiuwgu § 184), gimvngelic

"^hochzeitlich', {gemunglic Ru.^) und gimvngia 'heiraten',

hat sonst aber wie die iibrigen nordh. Texte das durch

Umlaut entstandene e stets erhalten: gema ^hiiten', gem-

nisse 'Sorge, Obhut', gemeleasnise 'Sorglosigkeit', gicega

^rufen' (1 geciged Li. ^gerufen' ist wohl nur Schreibfehler),

Dat. cepe 'Kaufmann', ceping ^Handel' usw. Vgl. E. Sie-

vers, PBrB. IX, 567 FuCnote.

w ^ ea; ee ^ ea.

293. a) Im "Ws. ist das durch t-Umlaut aus a (<C wg.

ai) entstandene ^ (§ 167) zu ea diphthongiert in sdea&

AelfcH., ws. Ev. 'Scheide' (neben sdx^ AelfcGG. u. ws.

Ev.; as. ske&ia), 3. Sg. tosdeat Alfred 'scheidet, zerteilt'

(neben tosdxt AelfcH. u. GG,; <C *f6skaidip\ gesdead

'Unterscheidung, Bescheid', gesdeadwis 'klug' (neben gesddd

gesdadwis, gesd^dd gesdeadwis § 303, ohne Umlaut); x ist

erhalten in sdsenan AelfcH. 'zerbrechen', doch kommt ander-

warts auch sdeanan vor. tJber jiingere Formen mit e sieh

§ 315.
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Anmerkung. Auch diese Diphthongierung scheint niir auf

einem kleineren ws. Gebiet stattgefunden zu haben als die

altere in gear 'Jahr' usw. (§ 153), da ^ <^ wg. a nach Palatalen

im We. gar nicht belegt ist.

b) Im Ws. begegnet neben dem durch i-Umlaut von

a entstandenen se (§ 177) auch ea in sd^^pig s6eappig

'schadlich', unsCxppig unsdeappig 'unschadlich, unschuldig'.

Vgl. § 314.

294* In Ru.^ begegnet neben 1 dsdadep 3. Sg.

*^scheidet ab' viermal dsdeadep gesdeadip usw. mit ea (oder

^d wie in § 302, was nicht wahrscheinlich ist, da Ru.^

in den in § 301 ff. behandelten Fallen : sddlde 'sollte',

sdamel 'Schemel' usw., keine Diphthongierung zeigt).

595. Im Nordh. begegnet scead^ ^Scheide' Li. (sc%&

Ru.^) 'scheiden', gesdead 'Bescheid' Li., sdeada Li. Ri. Ru.*

(in Ru.^ auch sdeoda, vgl. § 108) mit Verallgemeinerung der

2. und 3. Sg. Prs. Ind. (oder mit steigender Betonung <Z
*sdddan § 297 flf.); aber tosdsena Li. Ru.^ 'zerbrechen'

(<C wg. *skainian). Vgl. Verfasser, ABeibl. IX, 99 f.

A n h a n g.

596. AuCerdem begegnen im Spat-Nordh. zuweilen

(im Ru.^ nur vereinzelt) Diphthongierungen primarer

wie sekundarer Palatalvokale , welche jiinger zu sein

scheinen als die in § 289— 295 besprochenen. Meist

stehen im selben Texte haufigere undiphthongierte For-

men daneben; und der nach den palatalen Konsonanten

(J oder sd) entstehende Gleitlaut scheint hochstens einen

steigenden Diphthong mit dem folgenden Palatalvokal

zu bilden.

a) Li. forgQsef forgief Vergab', ong^xgn ongsegn 'gegen',

tog^segnes togsegnes 'entgegen'; Ri. gesd^seft gesdieft ^Geschopf,

dsd^xccen dsdseccen 'erschiittert' ; iiber die daneben vorkom-

menden Formen mit ea (forgeaf u. a.) sieh § 155.

b) Li. ong^ien ongxn ^gegen' (mit Verlust des g vor

dem n); t6sd§xna tosdxna 'zerbrechen' § 295.

c) Ri. sdieppend, sdeppend 'Schopfer' (auch sdseppend

§ 168 Anm. 2).
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d) Li. hegUnda 'jenseits' ; Ri. gie, Li. Ru.'^ gie ge 'ihr'

Nom. PI. (§ 101); Ri. gie, Li. giee gee, Ru.^ gee 'ja, fiir-

wahr, auch, schon' (<< *wg. ja, ahd. ja § 96; E. Sievers,

PBrB. IX, 567 Fufinote).

e) Li. g[e]s6^(B 'Schuhwerk' § 291.

Anmerkung. Die nur vereinzelt vorkommenden Formen
gi 'ihr' Ru.2 und gi 'ja, schon' Ru.2 Li. beruhen wohl auf Unbe-

tontheit (vgl. auch § 154f.).

b) Diphthongierungen von d, 5, U.

!^97. Diphthongierung velarer Vokale kann natiir-

lich nur nach j und s6 (aus urg. j und sk) vorkommen,

da urg. J und k vor Velarvokalen velar blieben. BloB

durch Formiibertragung kann ausnahmsweise g <C wg. j
vor Velarvokal zu stehen kommen (§ 300).

Das Ergebnis der Diphthongierung ist in alien Fallen

ein steigender Diphthong, z. B. in ws. g^ogud [j^o^up]

'Jugend' fiir iugud [ju^up]. Es scheint jedoch, dafi

zwischen den palatalen Konsonanten und dem velaren

Vokal z. T. nur in der Schrift ein e oder i eingeschoben

wurde, um anzudeuten, dafi g und sc nicht wie [3] und

[sk], sondern wie [j] und [s] auszusprechen waren. Viel-

leicht steht dies e und i und das im nordl. Nordh. zu-

weilen vorkommende y [il] z. T. auch fiir den palatalen

Gleitlaut, der nach den palatalen Konsonanten wahrnehm-

bar sein konnte, ohne dafi derselbe, wie in andern Fallen,

mit dem folgenden d, 0, u einen wirklichen steigenden

Diphthong bildete. Am sichersten ist Diphthongierung

anzunehmen, wo die Form des urspriinglichen Vokals

verandert ist, wie in g^ogud\ andererseits ist sie am un-

wahrscheinlichsten in Texten, welche die palatalen Vokale

ganzlich oder teilweise undiphthongiert erhalten.

Als erstes, unbetontes Element des Diphthongs er-

scheint entweder i, e oder y (dies nur im nordl. Nordh.

§ 302).

a) nach j.

298. jii bleibt im Ws. ziemlich oft unverandert;

doch hat das j bei Alfred meist Diphthongierung zu id.
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j^o, bei Aelfric und in den Ev. zu bewirkt (vgl. § 112):

iugu& gugud giogud g^ogu^ ^Jugend', iung gung (vereinzelt

iong) giong g§6ng ^jung' § 285 (das gedehnte 6 hatte

natiirlich sehr enge Aussprache; vgl. § 47), iungling

g^ongling 'Jiingling', iuc, g^oc 'Joch' (<1 wg. *juk, niederl.

juk), uniucigan ung^ocigan ^entjochen, ausspannen', iu (zu-

weilen id) geo 'ehemals'.

Im Kent, begegnet iung gidng, giogo^. Im Merc.

gelten die undiphthongierten Formen durchaus; auch in

Ru.^ Im Nordh. kommt vereinzelt giung vor (in Ri.

Li.); die gewohnliche Form ist ging und gigo^, welche

nach § 307 c zu erklaren sind.

^99. jo ist im Ws. zu gio ggo geworden, welch

letztere Form bei Aelfric ausschliefilich gilt: gioc geoc

'Joch' (aus wg. *jok, neben *juk § 298), giomrian geom-

rian jammern', g^omor Hraurig' (aus "^jomor § 124 = as.

ahd. jdmar, woraus nhd. Jammer).

Im Kent, begegnet ioc gioc giomrian; im Merc, ioc]

im Nordh. iocc Ri., g^occ Li. Der VPs. hat ggamring

^Jammer' (vgl. § 300), in dem wg. a trotz des folgenden

Nasals (entgegen § 124) erhalten geblieben ist (L. Mors-

bach, Anglia Beibl. VII, 326).

Unsichern Ursprungs ist das eo in ws. hegeondan^ Ru.^

hegeonda ^jenseit'. Falls es mit j^d zu lesen und aus wg.

*jana- zu erklaren ist (E. Sievers, PBrB. IX, 567), muC
wenigstens z. T. Beeinflussung durch die unbetonte Pra-

position und verba le Vorsilbe g^ond {g^ondfioivan 'durch

-

flieCen' § 70) angenommen werden, da neben dem ^6

hier im Ws. kein Qd steht, wie in s6^6nd sd^dnd 'Schande'

u. a. W. (§ 303). Nach F. Kluge, GrundriC^ I, 465 liegt

urg. "^jona- oder *jxna- (§ 82 und 124) zu grunde und

ist hegsondan zu lesen. Spatws. begegnet auch heiundan.

t)ber nordh. hegeonda hegiaiide sieh § 249.

300. ja ist im "Ws. zu g(^d geworden : gQdra 'ehe-

mals' (<C "^jdra § 129, urspriinglich Gen. PL zu wg. '^jdr

^'Jahr'), gQdfon 'gaben' aus urws. *jdbun (wg. ^^dhun § 129)

nach 0bertragung des j aus den iibrigen Verbalformen.
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Ru.^ hat idra 'ehemals', sieh § 129 Anm. 3; VPs.
g^dmring § 299.

P) nach s6.

301. Nach s6 werden 6 und u im Kentischen,

Mercischen und siidl. Nordh. (Ru.^) nicht diphthongiert:

s6dc 'schiittelte', sdort *^kurz', onsdunian Verabscheuen',

sdur 'Schauer'. Ebenso a nicht; s6acan 'schiitteln', sdddan

'scheiden', aufier in Ru.^, wo hierfiir (^d steht: dsd^acdtf

PL Imp. ^schiittelt ab', sd^dldon 'sollten', ymbsdedn 'um-

schien', und einige zweifelhafte Formen mit eo (Ver-

fasser, ABeibl. IX, 99 und XI, 94).

Anmerkung. Mit dem verschiedenen Verbalten der Vo-

kale in Ru.^ ygl. das Ws. § 303.

30:S. Im nOrdl. Nordh. erscheint statt a und o

stets <^a, go: a) sd^acca 'schiitteln', sdeada 'Feind' § 127
;

— b) sd^oma 'Schande' (ahd. scama), sdgomiga 'sich scha-

men', sd^onca 'Schenkel' § 123; — c) sd^ort 'kurz', sd^or-

tiga 'kiirzen' § 94; — d) sdedn 'schien' § 106; — e) sd^oh

'Schuh', gisdgop "^schuf.

Fiir u § 95 und tl § 100 begegnet (neben sdua

'Schatten') yu [steigender Diphthong uu] in sdyufon 'scho-

ben' Ri. (siidh. sdufon) und sdyur ^Schauer' Li. (siidh.

sddr). Selbst nach sdr findet sich diese Diphthongierung

:

Ri. undsdryuncan 'unverwelkt', und ahnlich Li. gesdriuncan

und forsdriuncen Part. Prt. 'verdorrt', gesdriungon PI. Prt.

Verdorrten' § 286 (vgl. Verfasser, ESt. XXVII, 84 f.).

303. Im Ws. erscheint a) ae. a <C wg. a (§ 127) auCer

vor Nasal meist als ea, seltener als a'- sdgacan sdacan

''schiitteln', sd(^)acfa 'Feind', sd(e)alu 'Schale, Hiilse',

sd(^)adu 'Schatten'; — b) ae. d bei Alfred als ^d oder

a, bei Aelfric wohl stets als gd: sdC^)ddan 'scheiden'

§ 106 (daneben vermutlich auch sdeadan durch Anlehnung

an die 2. 3. Sg. Pras. Ind. § 293), sd^dn 'schien', wahr-

scheinlich auch sd^dron 'schoren' (<< wg. *skdrun § 129)

neben sdegron (<C urws. *sdxrun mit dem ^ § 96 ver-

wandter Formen); — c) wg. a vor Nasalen (§ 123) bei

Alfred selten als ^o und ea und gewohnlich als o und a,

( Uwiv ci-iolTY
J
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spater meist als ea und seltener als a: sd^omu s6§amu

sdomu sdamu 'Schande', s(!(^)omigan s6(^)amigan 'sich scha-

men', s6(e)6nd sd(^)dnd 'Schande', sc(^)onca s6{§)anca

*^Schenker, s6{g)omol s6(^)amol 'Schemel' {<C\2iX. scamellum)'^

— d) wg. (§ 94) bei Alfred selten als ^o, meist als Oy

wahrend spater §o haufiger wird: sc(^)ort 'kurz', sd(s)otian

'echiefien, treffen', s6(^)op 'Dichter', s6(^)orian Verwerfeii,

weigern'; — e) wg. 6 (§99) als ^o und 6: s6(^)6p^^c\mi\

s6(^)6c 'schiittelte', s6{e)6Ji 'Schuh'; — f) u (§ 95) und u

(§ 100) bei Alfred unverandert: s6ua 'Schatten', sdtildor

"^Schulter', sdufan "^schieben', spater aber kommt daneben

§u und ^0 vor: sd(^)ucca sd^occa "^Verfiihrer', ons6^onian

onsdunian Verabscheuen', sd^orf sdurf 'Schorf, Grind',

sd(^)iifan sd^ofan ^schieben', sd^or sdiir 'Schauer'.

Anmerkung. Zii d): Nur sc^d^cZe 'sollte' ist bei Alfred viel

haufiger als scolde; bei Aelfric scheint es sogar ausschlieJBlich zu

gelten. Dies muC vielleicht durch friihe Verallgemeinerung des
schon seit friih-ure. Zeit palatalen sc in sceal 'soil' (§ 152) und
des zwar spater, aber doch schon in friiher historischer Zeit

ebenfalls palatal gewordenen sc im Opt. sdyle (< *skuli § 163) er-

klart warden. Ebenso wurde sich Alfreds haufige und Aelfrics

ausschiiefiliche Form sc^olon PI. Ind. 'sollen' neben scunian,

sduldor usw. (sieh oben unter f) erklaren.

2. In der Gruppe sel.

304. Im Sachs, und Angl. wird die Gruppe sel

(wahrscheinlich iiber siel- ]>> si^l-) zu sil-, bezw. auch syl-

(§ 306); daneben bleibt jedoch sel- erhalten (stets in Ru.*,

VPs. und bei Alfred): a) mit wg. e (§ 92): spatws. silf

sylf 'selbst' neben self, syllic sellic 'seltsam' (as. seldUk,

got. sildaleiks); — b) mit e <C wg. a (§ 168): spatws.

sillan syllan "^iibergeben' neben sellan, sylen selen 'Gabe',

syllend sellend ^Geber'; mere. Urk. sile 'ich gebe'; nordl.

nordh. (Li. Ri.) siM sele& 'iibergiebt' (neben selen 'Gabe',

selenise 'Cbergabe' in Li.); — c) mit gekiirztem e <^ e

<^ (B vermutlich im Komp. sylra Blickl. Horn, sylla

Poesie 'bessere' (neben selra sella § ZZS<is(Blra% 165 f.;

vgl. die Schreibung sellra Li. § 344, und leassa § 246).

Anmerkung 1. Ru.' hat 4 5i/Z/*(sach8i8ch?), 3 self, 8 seolf\



§ 304—306.] Andere jttngere Palatalwirkungen. 128

1 sylle Imp. neben selir haufigem sellan; iind 2 seZescoi 'Wohnung'.
In den kUrk. begegnet 1 sylf neben siolf (eieh § 138 und Ver-

fasser, ABeibl. IX, 95 f.).

A nm e r k u n g 2. Die Diphthongierung des e > ie mufi jtinger

sein als a) der (?- Umlaut, da der Inf. zu sile& in Li. Ri. sealla

und in der mere. Urk. siollan heifit (§ 247), — b) die Dehnung
vor Id (§ 285), weil keine Diphtliongierung vorkommt in seldan^

seldum 'selten', seldcup 'seltsam', seldor 'seltener', seld 'Sitz, Thron',

&elde 'Vorhalle'.

Der alteste Beleg ist mere, sile Mch gebe' in einer Urkunde
von ungefahr 840. Vgl. Verfasser, ESt. XXVII, 87 f.

Sechzehntes Kapitel.

Andere jiingere Palatalwirkungen (Palatal-

umlaut).

305. AuCer den in § 288 fF. behandelten Diphthon-

gierungen iiben palatale Konsonanten auch noch andere

Wirkungen auf folgende und vorausgehende Vokale und
Diphthonge aus. Sie scheinen durchweg, wenigstens zu-

nachst, in einer Verengerung der Zungenartikulation zu

bestehen, womit sich bei gerundeten Palatalvokalen eine

besonders ins Auge fallende Entrundung der Lippen ver-

bindet (z. B. von y^i § 307 u. Anm. 2). Von den Um-
laut bewirkenden Konsonanten sei besonders auf die unter

gewissen Umstanden palatalisierten Verbindungen hs, lit

und hp aufmerksam gemacht, woriiber § 209 ff. zu ver-

gleichen ist.

le >> I, statt y.

306. Friih-ws. le
,

gleichviel welchen Ursprungs,

wird in Alfreds Mundart zu i, woneben jedoch bei ihni

selber noch sehr haufig u erscheint, und in der MundarJ
Aelfrics und des Evangelieniibersetzers in der Kegel zu ^,

aberdurch PalataleinfluC zu I.

A) Alfred hat also z. B. a) gi(e)fan 'geben', forgi(e)tan

Vergessen', forgi(e)ldan 'vergelten' § 151 ;
— b) i(e)rming

'Blender', gi(e)ncan 'bereiten', ni(e)ht 'Nacht', mi(e)htig 'mach-
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tig, i(e)ldo 'Alter', wi(e)lm 'VVallung' § 179; — c)s(ii(e)p-

pend 'Schopfer', ci(e)le "^Kalte' §181; — d) i(e)rre ''zormg\

UCe)rde 'Hirt' § 186; — e) s6iCe)ndan hQh'Anden § 289;
— f) geM(e)ran 'horen', dl(e)gel 'heimlich', gl(e)man 'beach-

ten, hiiten' § 183; — g) m(e)hsta 'nachste' § 185; —
h) gestl(e)ran 'steuern', forU(e)st 3. Sg. Verliert' § 188f.;

— i) Dat. Sg. u. Norn. Akk. PL fl(e)nd 'Feinde', fri(e)nd

'Freuiide' § 190'; — k) m(e) 'drei'. Opt. Sg. sl(e) 'sei',

PI. si(e)n § 225. — Uber Formen wie wyrs 'schlechter'

sieh § 273, iiber ryht 'recht' § 275.

Anmerkung 1. Nachdem ie \n niekt^ giefan usw. zu i

geworden war, und le in hUran, clese usw. zu i, verleiteten die

alteren Schreibungen mit U zu falschen Schreibungen in andern
WOrtern, welche von Alters her ein i (§ 93) oder I (§ 98) ent-

hielten. Daher finden wir bei Alfred, namentlich in der hs. H
der Cura Pastoralis, z. B. hieternes 'Bitterkeit', nie&er 'nieder',

briengan 'bringen', cliepian Vufen', geivieta 'Zeuge', rlede 'Keich',

ledelnes "^Eitelkeit^ gietsian 'begehren', hie 'bei' u. a. neben hiternes,

ni&er, rice usw. (vgl. Verfasser, ABeiblatt IX, 96 f.).

B) Bei Aelfric (d. h. in den guten Hss. seiner Homil.

und seiner Gr. u. Gh) und in den ws. Ev. gilt dagegen

z. B. ynn^u 'Elend' (§ 179), yld 'Alter', ifldra 'altere',

wylm 'Wallung'; yrsian 'ziirnen' (§ 186)^ h^rde 'Hirt';

gehyran 'horen' (§ 183), tyman 'erzeugen', gelyfan 'glauben';

dyrling 'Liebling' (§ 188 f.), strynan 'erwerben';/^W(? 'Feinde'

(§ \^0\frynd 'Freunde' ; dry 'drei' (§ 225), Opt. sy 'sei'

(die daneben in Gr. Gl. ganz vereinzelt, in den Ev. aber

haufig vorkommende Form si stammt vermutlich aus wg.

*si ohne Zufiigung des -e).

C) Aber unter dem Einflusse folgender Palatale ist

U auch in dieser Mundart des Ws. in der Kegel zu I ge-

worden: a) hlihhan 'lachen', niht 'Nacht', miht 'Macht',

mihtig 'machtig' § 179; jedoch nach w stets y\ ivyxd

'wiichst', adwyhd 'wascht'; — b) gesihst 'siehst', gesiM

'pieht' (in den Ev. auch gesyhsf, gesyhd\ gesihd 'Gesicht,

Sehen' (in den Ev. auch gesyh&), § 186; — c) smlc 'Rauch'^

geblcnian 'bezeichnen', hlg 'Heu', Ug 'Flamme', geblgan

'beugen'j djiigan 'verscheuchen', clgan 'rufen', tigmi 'binden'

§ 183; — d) 3. Sg. filM 'flieht', tthd 'zieht' (durch An-
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lehnung an fnjst 'friert', forlyst Verliert' u. a. auch JiyM,

tyhf)^ onllhtan 'erleuchten' (in den Ev. jedoch meist on-

lylitan) § 188; dllhtan 'absteigen' (vereinzelt dlyhtan Horn.)

§ 190 b. — Zwischenstehendes r verhindert jedoch ge-

wohnlich die Wirkung des Palatals : a) styre 'Sterke, Kalb',

§ 186; — b) dwyrgan divyrian Verfluchen' § 179 (ver-

einzelt Part, diviriged Horn.), tyrgan tyrian 'zergen, plagen'

(vereinzelt Prat, tirigde Horn.); vgl. § 307 b.

Nach Palatalen erscheintbei Aelfric und in den Evan-

gelien der Hauptregel gemaC y\ a) gyrstan 'gestern',

gyddian 'singen', forgyldan Vergelten' § 151 ; — b) cyle

'Kiihle', sdyppan 'schaffen' § 181; — c) gyrd 'Gerte,

Stab', gyrela 'Kleidung', cyrran 'kehren' § 179; — d) gyr-

nan "^begehren', cyrm 'Larm' § 186; — e) gesdyndan'^scha.n-

den' § 289; — f) syllan 'iibergeben' § 304; — g) cypman

^Kaufmann', gyman 'hiiten' § 183; — h) sdyt 3. Sg.

'schiefit' § 188; — i) gesdy 'Paar Schuhe' § 291; und
nur vereinzelt begegnet neben kurzem y auch ?: a) gylp gilp

'Prahlerei', begytan hegitan 'erlangen' ;
— b) ds6yrian ds6i-

rian 'abtrennen' ; — c) sylf silf 'selbst'.

Anmerkung 2. Da y und I in vielen Wortern iin We.
wechselte (bei Alfred z. B. in ivirsa ivyrsa *^schlechtere', wird"

ioyr& Svird' u. a. § 273 ; im Spat-Ws. z. B. in heyytan hegitan

'erlangen', 8. Sg. fltM flyhd' 'flieht' u. dgl., auch in tyhtan tihtan

'ermahnen' u. a. § 307), so begegnen, je epater desto mehr, auch

viele falsche Schreibungen : bei Alfred nur vereinzelt, z. B. d'ycgan

'annehmen', nyd'emest "^unterst' und umgekehrt heclipd' 3. Sg. "^um-

armt', ^ist</ Hhoricht' ; im Spat-Ws. z, B. s^/^e ^Sieg', (fyyen 'Genufi'

(fyder 'dorthin', tyccen 'Zicklein', gytsere 'Habgieriger', ydel 'eiteP

usw. und umgekehrt cnittan 'zusammenbinden', frimd' 'Anfang',

gemindig 'eingedenk' usw. Aber oft lafit sich nur durch genauere

statistische Untersuchungen, als wir bisher besitzen, feetstellen,

ob blofi schlechte Schreibung oder wirkliche Rundung des i zu y
(vgl. § 283), bezw. Entrundung des ;^ zu I vorliegt (vgl. § 161

Anm. 2 und § 163 Anm.).

Anmerkung 3. Die Harl. Gloss, haben in gifu 'Gabe',

forgifen Part. Vergeben', dgifen '^hingegeben'
,

gifend 'Geber'

immer i, dagegen sonst immer y ftir alteres ie nach Palatal:

dgyldan "^zahlen', gyd 'Spruch', hescyrian "^absondern' usw. (neben

e in gelp Trahlerei' , cetel 'Kessel^ cerran 'kehren' usw. nach

§ 151 Anm., § 181 Anm. und § 179 Anm. 1). Auch die Blickl. Hem.
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haben nur i in gifu 'Gabe', forgifan 'vergeben', forgifnes 'Ver-

gebung', dgifan 'hiiigeben' (neben geofu^ dgeofan nach § 253 Anm.
2), wahrend in andern Wortern mit alterem ie nach Palatalen i

und y wechseln: gylp gilp Trahlerei', gyldan gildan 'iibergeben'

usw. In ahnlicher Weise scheint bei Aelfric in gyfan, gifan
'geben' und anderen Formen vom selben Stamme viel haufiger

als sonst nach Palatalen i statt y (<^ ie) vorzukommen. Darum
ist das i von gifan, gifu usw. in diesen Texten wahrscheinlich

durch Verallgemeinerung dos in gewissen Formen stehenden be-

reits wg. i zu erklaren (vgl. die 2. 3. Sg. *jidis, *jibip u. a.

§ 81 c). Ebenso erklilrt sich vielleicht gihaen Epin. 'gegeben' (=
geben Corp. § 156), und auch die in § 155 Anm. 2 angefiihrten

nordh. Formen. Vgl. E. Brate, PBrB. X, 23; Verfasser, Ge-
schichte des Ablauts der starken Zeitworter innerhalb des Siid-

englischen, 1889, S. 66; K. Luick, Untersuchungen zur englischen

Lautgeschichte, 1896, S. 302 f. ; E. Bjorkman, Scandinavian Loan-
Words in Middle English, Parti, 1900, S. 154 ff.; Verfasser, ABeibl.
XI, S. 101 f.

Anmerkung 4. Texte, in welchen das aus wg. U umge-
lautete ^ zu f geworden ist (§161 Anm. 2 und § 163 Anm.),
haben naturlich auch fiir das friih-ws. le gewohnlich i und
seltener g. So hat die Oxforder Hs. von Aelfrics Heptateuch
a) stets forgitan 'vergessen', undergitan "^bemerken', sciran 'scheeren'

und gildan, gyldan 'gelten' § 151; — b) ivirgan wyrgan 'ver-

fluchen', dirran dyrran 'kehren' § 179 ; — c) gesdippan "^schaffen'

§ 181; — d) hlran hyran 'h5ren' § 183; usw.

Anmerkung 5. Da die ws. Ev. und andere spatws. Texte
getrywe 'getreu' (as. gitriuwi § 188) haben, aber ohne Rundung
mice 'neu', hiw 'Gestalt', hlivian 'heucheln, (sich) stellen', so kann
dies I nicht aus alterem le erklart werden, sondern muC auf friih-

urengl. t zuriickgehen, welches in den Stammen *niivjo-. *hiiojo-

durch Aufgeben des w entstehen und sich dann auch tiber die Formen
rait erhaltenem w verbreiten konnte (vgl. W. van Helten, PBrB.
XVI, 304 f.).

y > i-

307. Das durch i-Umlaut aus u entstandene y
(§161) wird durch EinfluC folgender Palatale in historischer

Zeit vielfach zu i :

a) Bei Alfred ist dieser tTbergang noch selten ; er hat

stets (jehycgan 'kaufen', hryc^ 'Riicken', dyncan 'diinken',

drync 'Trunk', dryhten 'Herr, Gott', fylgan 'folgen', hyrg

'Stadte' usw., aber 1 genihtsumnes 'Fiille', 1 tihtung 'Er-

mahnung' (neben tyhtan 'ermahnen'), 1 cining *Konig'
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(vermutlich mit palatalem n; sonst cyning\ 1 Higehryht

und immer gingra 'jiingere', gingest ^jiingst', gic&a '^Jucken'

(auch giecM geschrieben wegen § 305 Anm. 1), vermut-

lich well hier das y zwischen zwei palatalen Konsonan-

ten stand.

b) Bei Aelfric ist die Entrundung vor Palatalen Kegel

:

hicgan 'kaufen' , hricg 'Riicken' , sticce 'Stuck' , dincan

Miiuken', drihten 'Herr', fiiht 'Flucht', liiht 'Hoffnung',

gefiihtsumian 'geniigen'; doch kommen daneben auch For-

men mit y vor: tihtan tyhtan 'ermahnen'^ filian fylian

%lgen', driccan dryccan 'drucken', hic§an Jiycgan 'denken'

u. a. Feste Ausnahmen bilden dfyrht ''erschreckt^ wyrcan

^arbeiten', byrgen 'Grab', hebyrgan 'begraben', hyrg 'Stadte',

myrige 'froh', myrhd 'Freude', wyrhfa 'Arbeiter', weil das

r (und der anlautende Labial?) die Entrundung verhindert

;

vgl. § 306 C.

Hiermit stimmen die ws. Ev. im ganzen iiberein.

Anmerkung 1. Der Schreiber der Oxforder Hs. von Aelfrics

Heptateuch (hgg. von E. Thwaites, 1698, und Ch. Grein, 1872)

scheint auch in den letzt genannten Wortern i gesprochen zu

haben: Cifirlit, icircan, hirgen, hirgean usw.; vgl. § 161 Anm. 2

und § 306 Anm. 4.

c) In den angl. Texten ist die Entrundung vor Pa-

latalen sparlich : gingra 'jiingere' VPs. Ru.^, gingesfa jungste

Li., daher auch ging 'Jung' Blickl. Gl.^ Chad, Ru.^, Li.

und gigod^ 'Jugend' Ri. Li. Ru.^; drihten 'Herr' Royal GL,

Ru.^ (neben dryhten), Ru.^ Li. Ri. ivrihtes Gen. 'Arbeiters'

Li. (neben wyrihta), 1 hingran 'hungern' Ru.^ (oft liyngran)

1 hincgrig 'hungrig' Li. (oft hyngra 'hungern'), dincan diin-

ken' Ru.^ (oft dyncan), 1 kining, 1 king Ru.^ (oft cyning),

1 cinig 1 cining Li. (oft mit y), 1 cinig Ri. (neben cynig

cyning) 'Konig', 2 genihtsiimigan Ru.^ geniigen' (ofters

mit y). Sonst ist y fest: Ru.^ bycgan 'kaufen', lyge 'Liige';

nordh. drync 'Trunk', byiyen 'Grab', hrycg Rucken usw.

d) Im Kent, begegnet genihtsum 'reichlich' Beda-Gl.,

und genihsumiad PI. Priis. 'geniigen', 3. Sg. hinrad« hyng-

rad) 'hungert' in den spat-kent. GL Wahrscheinlich ist

dieser Ubergang von y '^ i alter als der sonstige kent.
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Wandel von y !> e (§ 162; vgl. L. Morsbach, Me. Gramm.
§ 132 Anm. 5, und Verfasser, ABeibl. X, 10 f.). Sonst

gilt e (§ 162): hecgan 'kaufen', felgan 'folgen', forheye^ Z.

Sg. Verachtet', ivercan 'arbeiten', werkta 'Arbeiter'.

Anmerkung2. Aus dem Wandel von y y i durch Einflufi

von Palatalen scheint hervorzugehen, dafi das ae. y, wie das nord-

deutsche li, mit geringerer Mittelziingenhebung gesprochen wurde
als t, der entsprechende nicht gerundete Palatalvokal. Durch
Einflufi des palatalen Konsonanten scheint namlich das y zunachet
die Zungenhebung des i erhalten und darum seine Lippenrun-
dung verloren zu haben. Vgl. § 310, und umgekehrten Mittel-

zungensenkung bewirkenden Einflufi von Labialen in § 92 Anm.
1 und § 168 Anm. 2; auch den kent. Ubergang von y "^ e

§ 162.

308. Nach Palatalen ist der tjbergang von y ^ i

selten; docb hat Alfred haufig s6ile Opt. 'solle' (auch

s6iele geschrieben nach § 306 Anm. 1) neben haufigerem

s6yU und 1 unsdildig 'unschuldig' neben haufigem sdyld

'Schuld', sdyldig 'schuldig'. Bel Aelfric und in den ws.

Ev. scheinen Beispiele mit i ganz zu fehlen; ebenso im
Kent. In anderen spat-ws. Texten begegnen z. B. sdipen

'Schuppen', sditefinger 'Zeigefinger' u. a. neben s6ypen,

sdytefinger (kent. sdepen, s6etefinger). Das Nordh. hatOpt.

s6ile Wle' Ru.^ Li. (und daher auch im PI. Ind. sdilon

Li.; vgl. sdylun CH. und § 252).

^ > «.

309. Im Spat-Ws. wird auch y (§ 163) vor Pa-

latalen entrundet; Aelfric hat hrlce 'brauchbar' (got. hruks\

3. Sg. hric& 'braucht', united 'ofFnet' (neben helycd 'schliefit',

byM 'biegt sich'), &nh dryh 'Kiste, Sarg', drle Ev. drtge

Hrocken' (neben drygctS. Sg. "^trocknet'), wlsdan 'wiinschen'.

«? >* e.

310. Da in Ri. Li. Ru.^ in cele 'Oi', dmhter Dat.

'Tochter', cefist 'Eile', (Rjistia 'eilen', cefistlUe 'eilig' (§ 164)

stets (B erhalten ist (zusammen 34 mal), exen exin Nom.

Akk. PI. 'Ochsen' dagegen immer e hat (5 mal), so ist

hier die Entrundung wohl unter dem EinfluC des palatalen

X [is] eingetreten. Vgl. §209 f. und § 307 Anm. 2 (auch
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das ae. oe. wurde vermutlich, wie das norddeutsche 6',

mit niedrigerer Mittelzungenhebung gesprochen als e).

iOj eo ]> ws. ie (i, y), kent. i.

311. Im "Ws. ist das durch Brechung aus i oder e

entstandene zo, eo (§ 133) schon in vor-alfredscher Zeit

durch folgendes palatales lis. Jit (und hpT) zu ie umgelautet,

welches gemaC § 306 A und C zu i wird : a) mit wg.

i\ wriexl ivrixl ^Wechsel' (aus "^wrioysl <^ *wriysT)^ WiCe)ht

'Wight', stihtian 'anordnen'; — b) mit wg. e: cni(e)ht

'Knecht' (<^ ^eneo^t << '^kenyt), siCe)x 'sechs'^ si(e)xtig

'sechzig', siCe)xta 'sechste' (daneben spatws. haufig syx,

syxtig, syxta, vielleicht weil ys zur Zeit der Monophthon-

gierung des ie wenigstens schon z. T. in ks iibergegangen war

;

vgl. § 319 Anm.), riht 'recht', riliUots ^gerecht' (doch bei

Alfred fast immer ryht, ryhtwls § 275; on geryhte 'gerade'

schon in einer Urk. aus dem Jahre 847).

Dagegen bleibt io bezw. eo (§ 143) vor velarem ^,

auch im Spat-Ws. noch, erhalten : getiohJiian geteoJihian *^an-

ordnen', geseoli 'sieh', /eo/i 'Vieh'; auch in /eotow 'fechten',

cneohtas 'Knechte', Peohtas 'Picten'. Aber bei den letzten

beiden Wortern dringt das iCe) des Sg. auch in den Plu-

ral: cniCe)htas, Pihtas. Umgekehrt ist z. B. gefeoht 'Gefecht'

durch feohtan 'fechten' beeinflufit. Vgl. § 211 Anm.
Ausnahmsweise ist der Palatalumlaut auch unter-

blieben in miox meox 'Mist' (bei Alfred, Aelfric, in den

Ev. usw.).

312. Auch im Kent, wird io, eo durch die Palatal-

verbindungen ht, lis und hp zu i umgelautet, doch spater

als im Ws. In den friih-kent. Urk. des neunten Jhdts.

erscheinen noch die alten Diphthonge : Sioxsliliter, Wiolitgdr,

WioUred, Wiolitliun, reoht rialit § 141 'recht, Recht'; im
Spat-Kent, dagegen gilt i: riht 'recht', cnihtliad 'Kindheit',

wiht 'Gewicht'.

Anmerkung. Dagegen bleibt eo im Ws. und to im Kent.

die ganze ae. Zeit hindurch vor ht, hs, hp bewahrt: ws. leoht

'Licht' (§ 109), UoU ^leicht' (§ 147 a), kent. lioU ^Licht' (§ 112),

onliohtan 'erleuchten' (§ HO), forflloM 3. Sg. "entfliehf, dtioM
Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 9
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'zieht heraus'; daher hatspatkent. forsioMS. Sg. 'verachtet' wohl
langes to (wegen der Prasensformen, in welchen h geschwunden
ist § 219); Verfaeser, ABeibl. X, 5.

Ws. kent. ea ^ e.

313. Das durch Brechung (§ 133) entstandene ea

wird im "Ws. vor jedem h zu wahrscheinlich offenem e
[f].

Schon Alfred hat vereinzelt flex 'Flachs', pleh 'wagte', und
im Orosius fast immer mehte 'konnte', mehton 'konnten'

neben weaxan Vachsen'^ eahta 'acht', weax "^Wachs' nsw.

Im Spatws. ist e als Kegel zu betrachten : Imp. sleh 'schlage',

diveh Vascbe', fex ^Haar', exl 'Achsel', wexan 'wachsen';

hlehter ^Gelachter', eJifa ^acht', feht ^focht', genehhe 'genug,

reichlich'. Daneben sind jedoch, auch wohl in der Aus-

sprache, die diphthongischen Formen erhalten: sleah usw.

Auch fiir das Altkent. ist dieser Ubergang von ea'^ e

[e] vor h anzunehmen, obwohl selbst die spat-kent. Gl.^

Ps. u. Hy. nur ea bieten: gedeaht 'Gedanke' usw. Da-

durch erklaren sich Fehlschreibungen wie creaftig kPs.

'stark', weaps 'Wespe' statt creftig, weps (§ 91).

Anmerkung. Ahnlich war im Urangl. in gewissen Miind-
arten durch Palatalumlaut e aus ea entstanden (sieh § 209 ff.),

jedoch nur vor den Palatalverbindungen hs und ht, wabrend sonst

im Angl. vor h das durch Ebnung aus ea hervorgegangene se gilt

(§ 205 u. 207). Die in Ru.^ vereinzelt begegnenden Formen ehtu

1. Sg. 'achte, schatze', gepelitung 'Beratung', und vielleicht auch
exlan Dat. PI. 'Achseln', icexan Svachsen' (neben angl. gepxTit

'Gedanke', weexan usw.) sind daher wohl als sachsisch anzusehen.
Dafi ea im Stidengl. aber auch vor einfachem h, vor hh und vor

ht u. hs + Velarvokal Palatalumlaut zu e erfuhr, ist w^ohl durch
die Annahme zu erklaren, daC das zweite Element von ea im
Sachs, und Kent, in historischer Zeit palatal, d. h. aus [a] zu [a]

Oder [a^'\ geworden war und daher auch die Artikulation des ur-

sprtinglich velaren h [y] nach vorn verschob, so daC dies nun
seinerseits Umlaut des ea hervorrief (vergl. die folgenden §§).

314. Ebenso wird im "Ws. der Diphthong eg, jed-

weden Ursprungs durch vorangehendes g, und sd zu e

umgelautet. Bei Alfred begegnen nur vereinzelte Bei-

spiele: a) cester *^Stadt', sdel 'soil', unsdedftil 'unschuldig',

forge/ 'vergab',' forget VergaC (vgl. § 315), neben gewohn-
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lichem ceaster s6eal, unsdeadful usw. (§ 152); — b) gella

'Galle', statt gealla (§ 134). Im Spat-Ws. ist der Umlaut
sehr gewohnlich: a) get 'Thor' (§ 152), sdeft 'Schaft', scfer

'Pflugschar' ;
— h)celc 'Kalk' (§ 134), celf 'Kalb\ cer/ 'schnitt'

(§ 132), sddrn 'Kot', sdermvibba "^Mistkafer' ; — c) s6eppig

^schadlich' (§ 293 b), unsdeppig 'unschadlich, unschuldig'.

Daneben bleiben jedoch die diphthongischen Formen, wahr-

scheinlich auch in der Aiisspracbe, erhalten : ceaster^ cealf,

unsdeappig usw.

Anmerkung. Aiich dieser tJbergang von ea > e scheint nur
bei der Annahme moglich, dafi das zweite Element von ws. ea

palatal war. Man beachte, daC eo (in ceorfan 'echneiden', ceole 'Kehle'

usw.) unyerandert bleibt; auch, daC der steigende Diphthong ea

(in scgacan 'schiitteln' § 303a usw.) sich stets erhalt.

ea ^ e.

315. Der Diphthong ea jeglichen Ursprungs wi'rd

im "Ws. durch die vorangehenden Palatale g, c und sd zu

geschlossenem e umgelautet: a) ger 'Jahr', sdep 'Schaf,

forgeton 'vergafien', Opt. gefe 'gabe' aus und neben gear

usw. § 153; — b) ongen 'entgegen' (aus und neben on-

gean <^ ongeggn § 152), togenes 'entgegen'; — c) sded'

^Scheide', gesded 'Bescheid', gesdedwu 'verstandig', auch

wohl gescenan ^zerbrechen' (in poetischen Texten) aus und
neben sdead' sdsed usw. § 293; — d) get 'goG>\ ces Svahlte',

sdet ^schofi' aus und neben geat usw. § 107. Manche
dieser Formen (ger^ gefe, ongen, togenes, gesdedivls) sind

schon bei Alfred zu finden. Jedoch daneben erhalten sich

die diphthongischen Formen, wahrscheinlich auch in der

AuBsprache, noch im Spat-Ae.

Anmerkung. Durch folgendes w scheint der Ubergang-
verhindert zu warden: sceawian "^schauen' (vgl. § 333), vermutlich

well hier das a velar blieb (vgl. § 313 Anm.). Ebenso wahrschein-

lich durch velareu Yokal in der nachsten Silbe, falls seine Wirkung
durch zwischenstehende Labialis oder Liquida vermittelt wurde:

geafon "^gaben', scearon ^schoren', seeara 'Schere', Gen. PI. geara

^Jahre', sceapa 'Schafe', Dat. gearum sceapum; doch kOnnen diese

Formen wenigetens z. T. auch nach § 303 erklart und mit ^a

gelesen werden (geafon usw^). V^or Dental aber tritt der Umlaut
regelrecht ein : forgeton Vergafien', ongeton 'vernahmen' (vgl.

9*
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§ 153 u. 229). Alles zusammen scheint die Annahrae zii bestatigen,

dafi ea im Ws. zu [^a] geworden war, falls die Lautung [^a] nicht

durch folgenden Velarlaut erhalten blieb, und dafi erst dadurch
der Palatalumlaut zu e ermoglicht wurde (vgl. § 314 Anm,). Der
steigende Diphthong ea (§ 300 ff.) bleibt stets erhalten: scean
'schien' usw.

316. Bel Aelfric und im spateren "Ws. ist ea

durch die Palatalverbindungen h^^ lis, hg zu e umgelautet:

ehdyrel 'Fenster' (<^ eag_pprel, zu eage ^Auge'), hexta 'hochste'

(<C heahsfa statt hl(e)hsta § 183, zu heah § 107), nexta

'nachste' (<< neahsta siatt m(e)hsta § 185, zuneah § 146),

nehgebur 'Nachbar' (<< neahgehur Alfred).

Ebenso miissen die in Aelfrics GrGl. nur mit e be-

gegnenden Formen anegede 'einaugig', sdylegede scheel'

und suregede 'triefaugig' wohl durch Palatalumlaut erklart

werden. Denn vor velarem g, c und h hat Aelfric ea durchaus

bewahrt: eage 'Auge', mca 'Vermehrung', heah 'hoch\ fleah

'floh', neah 'nah' usw.

Anmerkung 1. Das bei Alfred dreinaal belegte hshsta

neben 1 heahsta und gewohnlichem hi(e)hsta kann auch als Pa-
toieform mit i-Umlaut erklart werden (§ 183 Anm.); doch vgl.

auch § 317 Anm.
Anmerkung 2. Aelfrics smeagan 'denken' und d'reagan

'drohen' stehen unter dem Einflufi der Formen, in welchen dem
ea kein g folgt (2. 3. Sg. Pre. Ind. d'reas, &read, Prt. d'reade usw.).

317. In den ws. Ev. und gewissen andern spatws.

Denkmalern ist ea vor jedem h, g, c zu e geworden: feh

'zog' dreh 'doch', leh 'Wiese', heh 'hoch', neh 'nah', ege

'Auge', beg 'Ring', (?) eca 'Vermehrung', becen 'Zeichen';

doch bleiben die diphthongischen Formen, wahrscheinlich

auch in der Aussprache, daneben im Gebrauch : teah eage,

eaca usw. Uber die Aussprache des h, g, c sieh § 513.

Anmerkung. Auch Alfred hat im Orosius oft neh neben
nSah, meiet ^eh 'doch' nehenpeah, und ein zweifelhaftes tdecan

'auCerdem' neben haufigem toeacan. In der CP. ist ea dagegen
bis auf ein paar vereinzelte Formen mit e (1 &eh, 1 sviegean

'forschen') erhalten. Auch dies scheint auf eine raundartliche

Verschiedenheit innerhalb des Ws. zu weisen. Vgl. § 816 und Anm.
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318. Auch im Spat-Kent, ist dieser tjbergang von

ea zu e anzunehmen (vgl, M. Konrath, Herrigs Archiv

LXXXVIU, 54fF.); doch sind die Belege sehr sparlich: deh

'doch', sme/7aw^^forschen' neben heah, smyagan (mit ya statt ea),

e ^ i.

319. Friih-merc. e scheint im Spat-Merc, durch die

Palatalverbindungen h^ und ht zu i umgelautet zu werden:

a) e aus eu durch Ebnung § 203 <1 wg. e § 133: spat-

merc. sih^e 'sieh' aus seMe VPs., cniht 'Knecht', riht 'recht'

aus und neben cneht, reht; — b) e durch t-Umlaut aus ea

§ 180 << wg. a § 133: niht 'Nacht' aus und neben neht

— Dagegen bleibt e vor einfachem h erhalten: Imp. ge-

seek ^eieh'.

Anmerkung. Da hs im Spiit-Merc. zu Jcs geworden war,

80 bleibt das e in sex 'eechs', sexta "^sechste', sextig 'sechzig' er-

halten; vgl. § 311.

320. Auch fiirs Spat-Kent, ist ein solcher Umlaut

vielleicht anzunehmen : a) hlih& 3. Sg. "^lacht' (<1 hleM

§ 180), neben slehst 'schlagst', sl^h& 'schlagt', meht 'kannst';

vgl. auch tirhSf 3. Sg. 'zergt, plagt' « terg^ § 132); —
b) auch vor anderen Palatalen begegnet i statt e: ivig

'Weg' statt weg § 92 und hlihe 1, Sg. ^lache', twiicce

^zweischneidig' und slice ^Hammer' statt hlehhe, hviecge,

slecg § 168.

Anmerkung. Hiermit vgl. die in § 340 erklarten Formen
friihkent. gehlitsade Part. *gesegnete' und spatws. u. spatnordh.

gemitte Prat, 'begegnete'.

e ^ ^.

321. Friih-merc. e wird im Spat-Merc, durch pa-

latales ht und hs zu i umgelautet: a) llht 'Licht, licht'

(Ru.\ Poesie) aus und neben leht § 198; - b) Uht 'leicht'

(Ru.^) aus leht § 199 b; — c) nlhste 'nachste' (Ru.^) aus

und neben nehste § 199a. Dagegen bleibt e vor einfachem

h erhalten: neh "^nah', heh 'hoch'.

322. Auch im Spat-Nordh. begegnet je einmal

lihtre 'leichtere' (Li.) neben leht 'leicht' § 199 b, und Gen.

Uhtes 'Lichtes' (Ri.) neben sehr haufigem leht § 198.
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323. Sporadisch begegnet im Merc, i statt e auch

vor g und c: llgende ^liigend' VPs. Ru.^ (neben legende

VPs. § 19SX fllgu CMuV 1. Sg. 'fliege' VPs. {nehen flege7ide\

smlkende 'rauchend' Ru.^ (vgl. smecende Li.). Sonst ist das e

in dieser Stellung im Angl. immer bewahrt: flege ^Fliege^

Corp. VPs. Ru.^ Li,, fiegende 'fliegend' VPs. Ru.^ Li. Ri.^

u. dgL Uber die Lautung des g und k sieh § 512.

324. Die spat-kent. GL haben je einmal afllgd

3. Sg. Vertreibt' und dfiiged Part. Vertrieben', neben gebegcf

3. Sg. ^biegt' § 184.

Anmerkung. Das in den spat-kent. Gl. einmal vorkom-
mende nth "^nah' kann fiir *wio/«- verschrieben sein wie dflid' 3. Sg.

'flieht' fiir dfii[o]&, dflioM % 189; vgl. forsiOiT, forsiohcf 3. Sg.

'verachtet' und forfliohfdj 3. Sg. ^entflieht' im selben Texte. *Nioh
wtirde fiir alteres *neoh stehen und sich nach § 146 b erklaren.

Es wird auch durch die mittel-kent. Formen vorausgesetzt.

Siebzehntes KapiteL

Akzentverschiebung bei fallenden Diphthongen
und Monophthongierung.

325. Im Ae. sind fallende Diphthonge vielfach in

steigende iibergegangen. Dies ist vermutlich stets unter

dem Einfiusse benacbbarter Konsonanten geschehen. Na-

mentlich haben a) vorangehende Palatale und b) folgendes

w diese Akzentverschiebung veranlaCt. Da jedoch in den

ae. Handschriften nur ausnahmsweise durch Setzung von

Akzenten z. B. zwischen eg und ^6 geschieden zu werden

scheint (§ 332), so laCt sich der Lautwandel fast nirgends

unmittelbar erkennen. Auf die Akzentverschiebung ist

jedoch Schwund des unbetont gewordenen ersten di-

phthongischen Elements gefolgt, z. B. ist seglf 'selbst' in

Ru.^ iiber sgolf zu solf geworden (§ 330), so dafi der Vor-

gang nun im schlieClichen Ergebnis erkennbar ist. Im fol-

genden sind diese Erscheinungen aus der ae. Zeit gesammelt,

wo sie nur sparlich belegbar sind. Viel haufiger laCt sich
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der tlbergang durchs Me. und Ne. nachweisen : me. ^olke,

ne. yolk <C ae. g^olca <C geoloca 'Eigelb' § 233; ne. choose

<C ae. ceosan <C cegsan ^kiesen' § 109; ne. lose <^ B.e.forlg6san

<C forleosan 'verlieren' usw.

Die Akzentverschiebungen scheinen zu verschiedenen

Zeiten einzutreten; daher kann aus tu sowohl unmittelbar

iu ^ u werden (§ 326 f.), als aiich iiber to (§ 110 u.

226 ff.) id > entstehen (§ 328 f.).

hi ^ iu ^ u.

3S6. Das durch w-Umlaut von i entstandene iu

(§§ 226 u. 235) ist nach s iiber iu sporadisch zu u gewor-

den in nordh. sulfer Ri. Li. 'Silber' (<< ^siulubr; as. silubar),

ws. sufo7i Ev. 'sieben' (<< '^siudun; as. situn).

327. Ae. lij, {= wg. % § 110) scheint nach J spora-

disch iiber iu zu u geworden zu sein in iula *^Wintermonat'

(<I wg. St. *jiuUan-).

10 ^ id >> 0.

328. Ebenso ist das durch a-Umlaut aus i ent-

standene 10 (§ 246) nach s iiber io zu o geworden in sodda

Ru.^ Li. ^seitdem, darnach' (<C sioddan).

329. Das aus wg. iy, (§ 104) entstandene to ist

iiber w zu o geworden in gitrowalice 'getreulich' Ri. (neben

gitrlwalUe § 110, Anm. 2).

eo '^ eo ^ 0.

330. Das durch Brechung aus e entstandene eo in

angl. seolf 'selbst' (§ 138) ist in der Mundart von Ru.^

iiber ^o zu o geworden : solf. Ebenso ist, falls kein Schreib-

fehler vorliegt, Gen. PL dorofra Li. 'ungesauerter' zu er-

klaren (vgl. ws. dewf, ahd. derh, und § 446).

331. Aus feower 'vier' Li. Ru.^ Ri. ist im Ri. fover

geworden; vgl. me. fowwerr bei Orm. und ne. four.

332. Vielleicht ist auch in dem bei Alfred einmal

mit Akzent versehenen eow ^euch' Akzentverschiebung anzu-

nehmen (vgl. me. 6u und ne. yon\ da bei ihm z. B. sorg-

faltig geschieden wird zwischen ea 'FluC, lean 'Lohn',
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hehde 'iibte aus' und gedrode ^ehrte. schonte', geopenian

*^oflfnen'/

ea ]> (^a >> a.

333. Ae. eg, («< wg. au § 107) ist iiber §d zu a gewor-

den in sddwung Lambeth-Psalter ^Anblick' (<C sdeawung);

vgl. me. schdwen, schgwen und ne. show.

Ahnlich scheint das ea von ongean 'entgegen' (vgl.

§ 315 b) mnndartlich iiber §d zu a geworden zu sein:

ongdn Pariser Psalter, agdn Chronik 1031; vgl. me. agqn

in Gen. u. Ex.

Achtzehntes Kapitel.

Kiirzung langer Vokale und Diphthonge.

334. Tm Ae. werden lange Vokale und Diphthonge

unter gewissen Umstanden gekiirzt. Aber da in den Hand-
schriften gewohnlich nicht zwischen Lange und Kiirze ge-

schieden wird (§ 31), so kann die Quantitat nur in ver-

haltnismaBig wenigen Fallen sicher bestimmt werden. Als

ae. Zeugnisse fiir die Kiirzung kommen jedoch in Be-

tracht a) die besondere Qualitat des Vokals (§ 335—341);

— b) Doppelschreibung des folgenden Konsonanten

(§ 344 fF. und § 349); — c) Assimilation und andere

Veranderungen folgender Konsonanten (§ 342 f.); —
d) Einschiebung von Zwischenkonsonanten (§ 347); —
e) Akzente (§ 287). Die daraus zu gewinnenden Schliisse

werden durch die me. Grammatik in der Hauptsache

bestatigt. Kiirzung ist namlich bei ungehemmter Ent-

wicklung in der Kegel eingetreten a) in geschlossener

Silbe vor mehrfacher oder langer Konsonanz, wobei aber

die dehnenden Konsonantengruppen (§ 285 fif.) im all-

gemeinen auszunehmen sind (sieh jedoch § 341); — b) in

offener Silbe, wenn ein Nebenton mittlerer Starke folgte

(§ 349).

Vgl. E. Sievers, PBrB. IX, 229 und X, 223; Ags.

Gr.8 § 218 Anm. 1 und § 229 f.; A. Pogatscher, Lehn-
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worte § 75; F. Kluge, PGr.^ I, 1026 ff.; H. Sweet,

Hist, of Engl. Sounds^, § 402 f. ; L. Morsbach, Me. Gr.

§ 53 und § 59; K. Luick, Anglia XX, 335 ff.; G. Hempl,
Journal of Germ. Phil. I, 471 ff.

1. Kiirzungen In geschlossener Silbe vor langer oder
mehrfacher Konsonanz.

335. Auf Kiirzung des Vokals weist das a in ws.

samcucu '^halbtot', samlsered 'halbgebildet', samivis ^halbklug,

dumm' usw. (aus <C "^sdm- <^ *sdmi- ; vgl. as. sdmquik, ahd.

samiqueck 'halbtot'), da bei erbaltener Lange aus wg. a im
Ae. 6 geworden ware (§ 124).

330. Eintritt de& a-Umlautes erweist Kiirzung in

sioddan 'seitdem, nachber' {<C ^sippan <C '^slp pan; vgl.

§§ 122, 246^ 328); nordh. leassa 'kleinere' (<C Wssa

§ 246).

337. Langes le (<C a -\~ i % 167) ist gekiirzt und
dann zu e iibergegangen in ws. enlefan *^elf' (<C *ainlibdn-),

enetere enitre *^einjahrig' (<^ '^ ainwiniria-)^ enVtpig 'einzeln'

(<C[ senllepig); angl. Akk. enne 'einen' {<C*ainina); vgl.

§ 170 Anm.
338. In ws. sylla sylra *^bessere' ist Kiirzung des

urspriinglichen e « (B § 166) eingetreten, da nur kurzes e

zwischen s und I zu {ie >>) y wird, § 304.

339. In Texten, welcbe (B in der Regel unveran-

dert bewahren (§ 165 f.), weist haufige Schreibung mit e

gewohnlich auf Kiirzung. So hat VPs. nur bledsian 'seg-

nen' (<C ''^'hlodisojan), ebenso Ru.^ nur bletsiga, wahrend

Ru.^ hletsade^ hledsade neben geblCBtsad, Li. gebledsade neben

geblCBdsade und Ri. nur giblCBdsia giblCBtsia hat. Ebenso gilt

Kiirze in sella sellra Li. 'bessere' (vgl. § 338).

340. Kiirzung eines e (<C ^ § 165 f.) und tJber-

gang zu i vor dorso-alveolarem tt scheint vorzuliegen im
spatws. u. spatnordh. Prt. gemitfe 'begegnete' (<C gemette

Alfred <C gemCBtte). Daher, und im Ws. auCerdem wohl

unter Einflufi der 2. u. 3. Sg. Prs. Ind. gemetst^ gemetty

stellt sich auch im Pras. ws. gemittanj nordh. gemitta
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neben ws. gemetan, nordh. gemCBta. (Vgl. ws. gemitting

^Versammlung, Begegnung', aus und neben genietting und
gemeting Orosius, § 349.) Ebenso begegnet friihkent. ge-

Uitsade Part, gesegnete' (vgl. §§ 339 u. 320).

Anmerkung. Dafi sich dieser tJbergang zu i im Ae. wohl

bei dem aus (2, e gekiirzten e findet, aber nicht bei dem urspriin-

glich kurzen e von gesette 'setzte' u. a., liegt wohl daran, dafi

das €e, e zur Zeit der Kiirzung betrachtlich engere Artikulation

hatte als das ursprunglich kurze e (vgl. § 168 Anm. 2; auch Ver-

fasser, ESt. XXVII, 88).

341. Selbst vor friiher dehnenden Konsonantenver-

verbindungen (§ 285) kann spater wieder Kiirzung ein-

treten (§ 287): spatws. swiird ^Schyferi' (<C sweord § 268

<^ sweord\ L. Morsbach, Me. Gramm. § 58), wurdwritere

'Geschichtschreiber' (<^ wyrd § 280), wurd ^Wort' {<^ word

§ 281), civyrn (sprich civurn) 'Handmiihle' (<C cwSorn

§ 268 Anm. 1).

34!^. Assimilation der auf den ursprunglich langen

Vokal folgenden Konsonanten weist auf Kiirze in friih-

merc. und friihws. hliss 'Freude' (<C hlips), hlissian 'sich

freuen' (<^ hllpsian)\ friihws. latteow, spatnordh. lafita

'Fiihrer' (<< Iddpeow, Iddpeowa); spatae. c?/^^e 'verkiindete'

(<C cydde), liss 'Milde' (<C lips), hlammiesse 'Erntefest am
ersten August' (<C hldfmsesse), wimnian 'Weib' (<C wlfman\

sella 'bessere' (<C selra, smlra ; vgl. § 338).

343. Ebenso geht aus dem Ubergang von sp^ st

in spat-ae. husting 'Versammlung' (<1 aisl. Msping) wohl

Kiirzung hervor.

344. Oft ist aus Doppelschreibungen von Konso-

nanten im Silbenauslaut auf Dehnung derselben und auf

Kiirzung der vorhergehenden langen Vokale oder Di-

phthonge zu schlieCen.

a) Der Wandel tritt namentlich vor r ein ; zuerst bei

Alfred: nxddre 'Natter' (<< nsedre §96), Gen. attres, Dat.

attre 'Gifte(s)' (<1 aires, -e § 106) und daher auch im
Nom. attor neben dtor, geliccra 'ahnlichere' (<i gelicra, zu

gellc); spater mehren sich die Belege: seddre 'Ader', blxddre

'Blase' (<C xdre, blxdre § 96), und hluttor 'lauter', foddor
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'Flitter', moddor 'Mutter' (statt hUdor § 100, fodor, modor

§ 99, wegen der flektierten Kasus Gen. hliUtres u. a.),

hwittra Veifiere' (<1 hwitra, zu hwlf Sveifi'), yttra 'iiuCere'

(<C i/i>'^i zu lit 'aus'), riccra 'miichtigere' (<C ricra, zu rice

'machtig'), deoppra 'tiefere' (<1 deopra^ zu deop 'tief), sellra

Li. 'bessere' (vgl. § 338).

b) Vor anderen Konsonanten tritt der Wandel nur

vereinzelt zu Tage (§ 348). Vielleicht ist hier illce VPs.

CP. '(die)selbe', illca Li. '(den)selben' zu nennen, welches

nach F. Kluge, PGr.^ I, 465 auf urengl. H-lik%, -an zuriick-

geht. In Ru.^ begegnet yttmesta 'iiuCerste', welches jedoch

durch yttra 'auCere' (§ 344 a) beeinflufit sein kann.

345. Kiirzung von ^ ist eingetreten in linnin Epin.

linnen Li. u. spatws. 'leinen' aus und neben linen, wahr-

scheinlich wegen flektierter Formen mit synkopiertem Mit-

telvokal: Gen. '^''lin(e)nes usw.

346. Ferner in Liccedfeld 'Litchfield' (schon in BH.
Lyccitfeld) aus *LldcidCfeld) <C lat. Letocetum § 98 Anm.
1; A. Pogatscher, ESt. XIX, 349 f.

347*. Durch das Entstehen eines homorganen Ver-

schlufilautes zwischen Nasal und I wird Kiirze erwiesen fiir

friih-ws. endlefan 'elf (vgl. § 337), spat-ws. hremblas, breem-

bias 'Brombeerstraucher' (<C bremlas § 166, brsemlas §192
Anm.); daher auch im Sg. brembel und brsembel neben

bremel, br^mel.

348. Aus diesen meist unzweifelhaften Beispielen

geht hervor, dafi die Kiirzungen schon in vorhistorischer

Zeit beginnen und je spater desto zahlreicher werden:

Fiir samcucu § 335 scheint friih-urengl. Kiirzung (nach

Verlust des i) angenommen werden zu miissen; leassa und
sioddan, § 336 weisen auf Kiirze in spat-urengl. Zeit;

linnin § 345 ist unis Jahr 700 bezeugt; enlefan usw.

§ 337 muC in der ersten Halfte des achten Jhdts. gekiirzten

Vokal gehabt haben; ebenso wohl LiccedfM § 346; hoch-

stens hundert Jahre spater steht dies fiir sylla § 338 fest;

geblitsade § 340 begegnet in einer kent. Urk. aus der Zeit

von 805/831; ebenso ist mere, bledsian § 339, bliss, blis-
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sian § 342, illce 344 b aus der ersten Halfte des neunten

Jhdts. bezeugt; auch Alfred hat hiiss, blissian und auCer-

dem latteow § 342, gemetting, gemitting § 340, nmddre, attor,

geliccra § 344 a; swurd, u. a. sind urns Jahr 1000 iiber-

liefert, sind aber vielleicht bereits hundert Jahre friiher

anzusetzen (A. Pogatscher, Lehnworte, S. 180 FuCnote);

auCerdem steht im Spat-Ae. Kiirze fest fiir liss, cydde,

hlammxsse, wimman § 342, husting § 343, hluttor, yttra u.

a. § 344 a, bremhel § 347. Die Kiirzungen konnen natiir-

lich wenigstens z. T. schon alter sein, als sieuns bezeugt sind.

Aber darum kann daraus doch keineswegs fiir eine be-

stimmte friihe Zeit eine allgemein giiltige Kegel gefolgert

werden.

Erstens nicht, weil fiir die verschiedenen Konsonanten-

verbindungen (dr, rd, ml, ht, st usw.) oder die langen

Konsonanten ein verschiedenes Verhalten moglich und in

der That nachweisbar ist. So ist z. B. Kiirzung vor

Doppelkonsonanz (in sioddan usw.) sehr friih nachzuweisen

;

dagegen z. B. vor ht muC sich die Lange noch lange er-

halten haben, wie unter anderem aus spatws. leoht, spat-

kent. lloht 'Licht' hervorgeht, da diese Formen den Laut-

wandel von ^cneoht, "^wioht ^ cniht 'Knecht', wiht 'Gewicht'

nicht mitraachen (§ 311 f. und Verfasser, ABeibl. X, 8).

Dies wird auch durch das konstante (B in mere. u. nordh.

<2hta(n) Verfolgen' bestatigt. Erhaltung der Lange vor s^

wird z. B. bewiesen durch fordrestan neben fordrmtan

'zermalraen' in VPs. (§ 167 Anm.). Ebenso durch Akzente:

dwoested Ru.^ Verwiistet' u. a.

Zweitens wird die Kiirzung sehr oft durch nahestehende

Forraen mit naturgema/3 erhaltener Lange verhindert, ver-

zogert oder wieder aufgehoben. So geht z. B. aus dem
spatnordh. gratte 'griiCte', gehmtte 'biiCte', fadde ernahrte'

usw. hervor, dafi keine Kiirzung erfolgt war (vgl. § 339),

offenbar wegen der Prasensformen grata, gebCBta, fCBda. Ebenso

hat z. B. clxnsigan ^reinigen' die Kiirzung von enlefan

(§ 337) nicht mitgemacht, weil der Zusammenhang mit cWne

'rein' es davor bewahrte. Wo dagegen Kiirzung einge-
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treten ist, darf man annehmen, daC das etymologische

Verhaltnis gelockert oder gelost war, z. B. zwischen bliss

'Freude' und hMe 'froh', liss 'Milde' und Me 'gelinde'

(§ 342). In sehr vielen Fallen ist nicht festzustellen, ob

Lange oder Kiirze anzusetzen ist. So hat Mssa 'kleinere'

vermutlich schwankende Quantitiit wegen des Adv. lies

Veniger' (<C wg. *laisiz (§ 167), der ws. Akk. dnne 'einen'

wegen des Nom. an usw., wisdom 'Weisheit' wegen wis

Veise', u. dgl.

2. KiJrzungen in offener Silbe vor Nebenton.

340. Schon im Corp.-Glossar ist Kiirzung einge-

treten in /#a/^e 'Schmetterling' « flfaldm Ep. Ld.). Al-

fred bietet geliccetfan 'heucheln' (aus und neben gelicettan),

gemetting gemitting ^Versammlung' (aus und neben gemeting,

vgl. § 340). Im Spatws. begegnen aufierdem orreftan 'iiber-

winden, schanden', prynnes 'Dreieinigkeit', preoUyne 'drei-

zehn', j^rittig 'dreifiig', wittig Veise' u. a. {<C orettan, ^rynes

§ 305 B, preotyne, pritig usw.). Auch Ru.^ Li. Ri. haben

cfrittig. Im Spat-Nordh. scheint auf dieselbe Weise Kiirze

auch in Verbalformen wis sleppende 'schlafend', Mddende

Vartend', Jitttende 'wetteifernd', flekt. Inf. Iruccanne 'ge-

brauohen, essen', S(:eccewwa (<e) ^suchen', dwrittenni'QchxQihQn

zu entstehen, von wo sie die lautgesetzliche Lange sogar

aus andern Formen verdrangen konnte: PI. Imp. btddas

'wartet', 1. Sg. Pras. Ind. brucco 'esse', 3. Sg. dwrttteSf

'schreibt' u. a. (Vgl. K. Luick, Archiv CII, 58 ff.).

Da kurze Vokale in offener Silbe vor s t a rk e m Neben-

ton gedehnt worden sind (§ 101 Anm. 3), so ist zur

Erklarung dieser Kiirzung langer Vokale zu Gunsten des

folgenden kurzen Konsonanten wohl anzunehmen, daC die

nebentonige Silbe hier blofi geringere Starke besafi.

Natiirlich kann sich auch hier die Lange analogisch

erhalten, so dafi auch im Spat-Ws. z. B. noch prynes be-

gegnet (wegen pry 'drei'), und im Spat-Nordh. z. B. auch

slepende (wegen slepa 'schlafen').
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II. Die Vokale in minder betonter Wort-

und Satzstellung.

Neunzehntes Kapitel.

Die nachtonigen Vokale.

350. Nachdem der urspriinglich freie Wortakzent

im Urgerman. auf eine Silbe festgelegt war (§ 65 ff.),

waren die nun stets minder betonten Nachsilben starkem

Verfall ausgesetzt.

351. Die Akzentstarke der nicht haupttonigen Silben

war nicht nur im selben Worte verschieden (§ 60), son-

dern dieselbe Silbe hatte auch in verschiedenartigen Wor-

tern verschiedene Betonung. So muC z. B. das u in flodu

^Flut' und anderen langstammigen Wortern am Ende des

siebenten Jahrhdts. schwacher gewesen sein als in dem
kurzstammigen wudu ^Holz'; denn ersteres wird damals

zu Jiod^ wahrend die kurzstammigen ihr u behalten (§ 358).

352. Auch zu verschiedenen Zeiten kommt den-

selben Silben verschiedene Starke zuund zwar sowohl absolut

als relativ verschiedene. Denn einerseits wurde z. B. die

zweite Silbe von urg. 'Hwidjon mit groCerem Nachdruck ge-

eprochen als die daraus entstandene von ae. tunge 'Zunge'

(§ 389); und anderseits zeigt z. B. der Ubergang von

friih-ae. wy'rreista ^schlechteste' zu spat-ae. wyrsta, dai^,

obwohl anfanglich die zweite Silbe starker betont war als

die dritte, diese dennoch spater der ganz verschwindenden

zweiten uberlegen gewesen sein muC (§ 404). Vgl. naraent-

lich E. Sievere, PBb. IV, 529 ff.

A. Die Entwicklung in urgerm. und ae. Endsilben.

353. Endsilben sind in der Kegel tonlos: tunge

'Zunge', wudu 'Holz', heafod 'Haupt', cyning 'Konig', ^rest

'zuerst'. t)ber ihr Verbaltnis zu schwachtonigen Mittel-

silben sieh § 399 ff.
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Die Tonlosigkeit zeigt sich namentlich in der Schwa-

chung urgermanischer Endsilben. Es schwinden fast

alle urspriinglich auslautenden Konsonanten (§ 355); alle

Diphthonge erfahren Monophthongierung zu langen Vo-

kalen und darnach Kiirzung (§ 393 ff.); alle urspriinglich

langen Vokale werden gekiirzt (§ 377 ff.), und die meisten

urspriinglich kurzen Vokale wie auch manche aus Langen

entstandene fallen ab (§ 356 ff und § 365 ff.).

Anmerkung. Uber die im Folgenden dargestellten Aus-

lautsgesetze, eoweit sie vorhistorisch sind, vergleiche man vor

allein K. Brugmann, Grundrifi der vergleichenden Grammatik
der indogermanischen Sprachen, II. Band, Strafiburg 1889-1892;

F. Kluge, in PGr.2 I (1897), 8. 415 ff.; W. Streitberg, Urgerma-

nische Grammatik (UG.), Heidelberg 1896, § 13B ff. und die dort

angefiihrte Litteratur.

354. Eine Ausnahme machen die in den Auslaut

tretenden Stammsilben zweiter Glieder von Kompositis.

Sie haben einen starken Nebenton, so lange das Kompo-
situm noch deutlich als Zusaramensetzung gefiihlt wird,

und nehmen dieselbe lautliche ICntwicklung wie unter

dem Hauptton: spatws. u'pri'M ^aufrecht' § 311, spat-

nordh. mb'Uirn 'Richthaus' § 285.

Entschwindet jedoch die gesonderte Bedeutung der

beiden Bestandteile dem Bewufitsein, so wird der Neben-

ton geschwacht. So lafit sich aus der Poesie ein schwacherer

Nebenton fiir Eigennamen wie Beowulf, Hygeldc u. a. nach-

weisen (E. Sievers, Altgermanische Metrik, 1893, § 78, 2).

Wenn nicht besondere Umstande hindernd einwirken,

schreitet die Schwachung bis zur Tonlosigkeit fort : Alfred

(aus *JE'lfr^:d). Ebenso bei anderen Kompositis: fyncet

'Fiirwitz' § 871 (aus fy'rivi:t\ oiver Hrgendwo' § 379

(aus d'hwie-.r), fultum 'Schutz' § 395 (aus wg. '^fuUtaum).

Abfall urspriinglich auslautender Konsonanten.

355. Im Ae. wie in den iibrigen wg. Sprachen eind alle

urspriinglich auslautenden Konsonanten schwachtoniger Silben,

aufier r, geschwunden.

a) Alle urspriinglich auslautenden Nasal e schwinden. Zu-

nachst wird auslautendes m zu n, z. B. in Akk. Sg. der w-Stamme:
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*sunum ^ *sunun; dieses junge^ wie das alte aus dem Idg.

ererbte n (z. B. im Nom. Sg. der fern. w-Stamme: urg. Hu^^on
"^Zunge') nasaliert alsdann den vorhergehenden Vokal, so daB nun
*SMnM«, *tmj^d'^ U8W. entsteht, und hieraus wird mit Aufgabe der

Nasalierung ae. sunu % 378, tunge § 389.

b) Die urspriinglich auslautenden Den tale / und d fallen

im Urg. ab, z. B. in der 3. PI. Ind. Praet.: ae. sudun 'sotten'

{urg. *sudun^] in der 3, Sg. Opt. Praes.: here 'trage' (urg. *t>eroid).

Da die unter a) besprochene Nasalierung von Vokalen durch

auslautendes n alter ist als dieser Schwund des/ und d, so bleibt

erst hierdurch in den Auslaut tretender Nasal, z. B. in sudun^

erhalten.

c) Urspriinglich auslautendes z (<C s§490) ist in alien west-
germanischen Sprachen abgefallen, z. B. Nom. Sg. der o-, i-,

M-Stamme: stdn "Stein', wini wine Treund', sunu 'Sohn' (urg.

*stainoz *wen%z, *sunuz).

d) Nur auslautendes r ist erhalten; z, B. im Nom. Sg. der

r-Stamme: fmder 'Vater' (urg. *fadser).

Wo also andere Konsonanten im Ae. im Auslaut unbetonter

Endsilben stehen, ist anzunehmen, dafi dies nicht urspriinglich

der Fall war, vielmehr dahinter ein oder mehr Laute verschwunden
sind; z. B. in der 3. Sg. Ind. Praes. hireif 'tragt' (urg. *terepi;

Oder im Nom. PI. der mask. «-Stamme: guman 'Manner' (urg.

*Sumonez).

Altester gemeingerm. Schwund von Endsilbenvokalen.

356. Im Ae. wie in alien germanischen Sprachen

sind urspriinglich kurze Endsilbenvokale nach
schwachtoniger Silbe geschwunden, gleichviel ob sie

urspriinglich im Auslaut standen oder nicht. Vor dem
Abfall hat a) o vorhergehendes e zu e, b) i vorhergehendes

e zu i, c) u vorhergehendes o zu w umgelautet (§ 369 a;

§ 369b; § 366a; § 391a): Dat. Plur. dagum 'Tagen,

carum ^Sorgen', sunum ^Sohnen' (wg. ^dajomiz^ ^karomiz,

*sunumiz), Nom. Plur. hanan 'Hahne' (urg. '^'^anone^, Akk.

Sg. fsader 'Vater' (urg. '^faderu'*^ <C -um), Inf. heran 'tragen'

(urg. *berono'^ <C -om), Akk. Sg. hrOdur 'Bruder' (urg.

*broporu <C -w** <C -wm), Part, gebeaten ^geschlagen' (urg.

'•bautenoz\ 2. 3. Sg. nimes nimed 'nimmst, nimmt' (urg.

*nemisi *nemipi <I] -esi, -e^i), 3. PI. nirna^ ^nehmen' (urg.

%emonpi).
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357. Im Ae. wie in alien germ. Sprachen ist

urspriinglich auslautendes o, a, e auch unmittelbar

nach starktoniger Silbe geschwunden, z. B. im Imp. der

starken Verben: ber 'trage' (urg. '^'bere^ gr. ^ipe), et 'iC'

(urg. *e^e, lat. ede)] im Vok. Sg. der o-Stamme wif'Weib^

(urg. *wlbe); im Akk. mec 'mich' (aus *meke, gr. £[i^Ye);

in fif 'fiinf (griech. tcsvts, lat. quinque); in der 1. und
3. Sg. Ind. der Prateritopras. wdt 'weiB' (urg. 1. *tvaita,

3. *ivaite)\ in der 1. und 3. Sg. Ind. Prat, starker und
redupl. Verben sxt 'safi' (urg. *safa, -e).

Dagegen fallen urspriinglich auslautende i und u

unmittelbar nach starktoniger Silbe im Ae. nicht ab, es

sei denn infolge spaturenglischer Auslautgesetze (§ 358):

Nom. Akk. Sg. mere 'Meer' (friiheste ae. Form -i; urg.

*mari), Dat.-Lok. Sg. hnyte 'NuB' (urg. *ynuti)^ feolu Viel'

(urg. */e^w; vgl. griech. ttoXo).

1. AUgemeine Regeln fiir die spiiturengl. und historisclie Zeit.

358. In urspriinglich zweisilbigen Wortern bleiben

urenglisches auslautendes i und w, gleichviel welchen Ur-

sprungs, nach kurzer Wurzelsilbe erhalten und fallen nach

langer Wurzelsilbe im siebenten Jhdt, ab:

a) Urengl. i z. B. im Nom. Akk. Sg. der i-Stamme:

wini, spater wine § 359, ^Freund', dagegen wyrm ^^Wurm'

(urengl. *ivyrmi <^ *wu7"mi § 161).

b) Urengl. zi z. B. im Nom. Akk. Sg. der w-Stamme:

sunu ^Sohn'; dagegen hand ^Hand' (<C *handu).

Auch wenn dem urengl. i oder u eine schwachtonige

Silbe vorausgeht, fallen sie in der Kegel ab: nordh. sejist

mfest 'Eifer, Neid' (spaturengl. *%tysti <C *atunstiz § 376)

;

weorud 'Volk' «; "^werudu <C *wer-haidu § 377). Sieh

jedoch § 388c.

359. Folgt dem i oder u noch ein Konsonant,

so bleiben sie auch nach langen Wurzelsilben erhalten:

a) Urengl. i z. B. im Part. Prat, schwacher Verba lb:

gi-l^uaemmid, spater geivemmed § 360, ^befleckt'.

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 10
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b) Urengl. u z. B. im Dat. PI. der w-Stamme: hondum
'Handen'.

360. Die unbetonten Vokale ee und i der urengl.

und friihesten historischen Zeit (z. B. im Epinaler Glossar)

warden gegen Mitte des achten Jhdts. sowohl im Inlaut

als Auslaut in der Kegel zu e geschwacht (E. Sievers,

Anglia XIII, 13 ff.):

a) « wird zu e, z. B. im Nom. Sg. der fern. w-Stamme:
dtae >> ate 'Hafer'; in Ableitungssilben (§ 366c): hunaeg

]> huneg 'Honig;

b) i wird zu e, z. B. im Nom. Akk. Sg. der i-Stamme:
7vini >> wine *^Freund'; in der 2. und 3. Sg. Ind. Praes.

:

styris styrid ^ styres styred 'stofit, 8tort'.

Anmerkung. Geschwachtes e vor Konsonanten wird in

einigen spatws. Texten (z. B. in den Ev.) ziemlich oft durch y
wiedergegeben : eodyst 'gingesf, nihtys 'Nachts', hselynd 'Heiland',

fazdyr 'Vater', ehtnyss 'Verfolgung', belocyn Verschlossen' (vgl. ys
'ist' usw. § 454).

361. Jedoch bleibt i vor palatalen Konsonanten er-

halten: Akk. siidh. zisic, nordh. ilsih {§ 567), 'uns'; ebenso

eowic nordh. towih 'euch'; gemeting 'Versammlung'; cyning

'Konig' ; hefig 'schwer'
;
feowertig 'vierzig' ; Denisd 'danisch'

;

siidh. sod^lic 'wahr'; nordh. xniht 'etwas' (aus *dnwiht)', im
Nordh. ist auch auslautendes st nach i zu den Palatalen

zu rechnen : xrist (neben xrest) 'zuerst', sejist 'Eifer, Neid'

§ 174. Vgl. § 416 a.

36S. Im Ri. bleibt i inlautend auch nach Pala-

talen bezw. palatalisierten Dentalen (§ 515)haufig erhalten:

mssgin 'Kraft', giceigid 'gerufen' gifCBgid 'gefiigt', micil 'grofi',

idil 'eitel', hidir 'hierhin', hvidir 'wohin', hisin 'Beispiel',

widir Vieder', gisiM 'giebt' § 304 usw. (neben selteneren

Formen mit e).

Ziemlich oft findet sich dies i auch in Li.: s\iegir

'Schwiegermutter', Itnin 'leinen', didir 'dorthin' u. a.; aber

nicht in Ru.2. Vgl. § 416 b.

363. Im Ri. ist nach dem palatalen Reibelaute g
auch auslautendes i haufig erhalten: Opt. msegi 'moge(n)',
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Imp. siegi 'sage', Opt. gisegi 'sahe\ twCBgi 'zwei', Dat. dxgi

'^Tage', vcegi 'Wege' (neben miege, ssege usw.). Vgl. Ver-

fasser, ABeibl. XIII 142 fif.

364. Wie i (§ 359 b) so hat auch unbetontes w,

soweit es nicht geraaC § 358 b und § 388 weggefallen war,

eine groCe Neigung zu weiterer Aussprache. Daher erscheint

schon in friihester historischer Zeit haufig o daneben:

smeoru, -o 'Schraer' Corp., tjuiluc, uuiloc 'Purpurschnecke'

Ep., sadul, sadol 'Sattel' Corp. Spater tritt neben u und
auch a auf , aufier vor m und id^ welche das u schiitzen

:

dagmn Dat. Plur. 'Tagen' § 366, 2, monung 'Mahnung' § 391 b.

Namentlich im Kent, ist der Ubergang zu a frtih: kUrk.

hegetan 'bekamen', modar ^Mutter', hro^ar 'Bruder', dusenda

'Tausende', gedinga *^Abmachungen', gewriota 'Schriftstiicke'.

Sonst wird namentlich fiirauslautendes u, oim Spat-Ae.

a die Kegel: sunu, suno, suna 'Sohn' § 373, fatu, fato,

fata 'Fasser' § 387. Inlautend dagegen bleibt a auCerhalb

des Kent, selten: hrodur, hro^or, hrodar 'Bruder', hudun,

budon, hudan 'boten'.

2. Die einzelnen Endsilbenyokale.

0, a.

365. Urg. 0, a ist im Ae. nicht nur in urspriing-

licher Endsilbe nach schwachtoniger Silbe (§ 356) und

im urspriinglichen Wortauslaut nach starktoniger Silbe

(§ 357), sondern iiberhaupt in unbetonter urspriinglicher

SchluCsilbe geschwunden ; dieges 'Tages' (urg. *dageso\ sxt

^saC (urg. 1. Pers. *sata, 3. *sate\ Nom. dxg 'Tag' (urg.

*d'ajoz); ebenso urspriinglich nasaliertes o [o^] § 355a:

Akk. d%g 'Tag' (urg. '^dajom), Nom. Akk. fxt 'Fafi (urg.

*fatom).

366. In ursprunglichen Mittelsilben , die

durch gemeingermanischen Vokalschwund (§ 356) zu End-

silben wurden, blieb o dagegen erhalten und nahm eine

mehrfache Entwicklung.

1) Durch ein urspriinglich folgendes u scheint es zu

u umgelautet zu sein, welches im Ae. mit o (und selten

.
10*
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a) wechselt § 364: Akk. Sg. hrodury brodor, hro&ar

^Bruder' (urg. '^troporu'^ <C -uMj griech. (pparopa), Akk,

Plur. hrodur usw. "^Briider' (urg. *br6^orunz), ahnlich angl.

Idmbur, Idmhor 'Lammer', Akk. nordh. galgu ^Galgen' (urg.

*jaljonu^ < -um); vgl. Anm. 1 und 2, § 377 und W. L.

van Helten, PBrB. XV, 460 ff.

Anmerkung 1. Ebenso ursprtingliches (idg.) a in dem ur-

spriinglichen Kompositum tveoruld weorold 'Welt' «^ Hveralduz),

welches daher im Ae. auch w-Umlaut der ersten Silbe erfahren

hat (§ 233). Vgl. § 377.

2) Vor erhaltenem (well urspriinglich nicht auslauten-

dem) m wurde o 7.\x u: Dat. PI. dagum 'Tagen' (urg.

*dajomiz).

3) In unbeeinfluGter Stellung wurde o zunachst zu a.

Dieses a wurde im Ae.

a) vor n zu einem zwischen [a] und [a] stehenden

Laut oder zu einem wirklichen [a]-Laut (vergl. § 123 und

228); geschrieben wird fast immer a, selten o: Nom. PI.

naman inamon) 'Namen' (<C urg. *namonez), Inf. beran (Jbe-

ron) Hragen' (<C urg. '^beronom);

b) in der Verbindung anp (<C urg. -onpi) im Urengl.

zunachst zu [dp] (vgl. § 112), dessen a dann wie urspriing-

liches gedecktes [a] § 391c, iiber [d] zu a geschwacht

wurde: 3. PI. Ind. Pras. beraS^ 'tragen'.

Anmerkung 2. Die abweichende Entwicklung in oru&

oro& 'Atem' (§ 364) lafit sich vielleicht durch Annahme einer urg.

Grundform *uzanpuz und Einwirkung des u der letzten Silbe auf

das gekurzte a von urengl. *ordpu (§ 81 d) erklaren. Vgl. Anm. 1

und § 377.

c) vor anderen Konsonanten im Urengl. zu se (vgl.

§ 91), jiinger e (§ 360), z. B. in hunaeg Ep. ]> huneg

'Honig' (adh. honag)\ auch im Gen. Sg. der o-Stamme,

sofern die Endung auf urg. -oso zuriickgeht (vgl. § 369, 1)

:

hronses hrones 'Walfisches'.

Anmerkung 3. Durch Suffixvertauschung findet sich (schon

in den illtesten Texten) -ig statt -aeg: hunig Corp., hod^i § 504,

bodeg bodig 'KCrper', monig 'nianch' (ahd. manag, got. inanags).

Die ursprtingliche Form dea Suffixes lafit sich meist leicht an

dem Fehlen de8i-Umlaut.es(§ 158 flf.) erkennen. Zuweilen ist aber die
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SuffixvertauBchung selbst alter ale der fUmlaut; msenig 'manch*

§ 171 Anm., hxlig Ri. 'heilig' (ahd, heilag).

Anderseits ist auch nicht ausgeschlossen, daC das e von -eg

(<^ -ceg <^ -ag) z. T. durch den folgenden Palatal in i verwandelt

wurde (vgl. den tlbergang von -Ejan zu -ijan § 431).

367. In urspriinglichen Kompositis finden sich

auch noch andere Erscheinungen:

a) Schwachtoniges a ist nach Labialen zu o geworden,

woneben auch a vorkommt, welches wenigstens z. T. als

jiingere Form des o anzusehen ist (vgl, § 364), z. T. aber

auch auf spaterer Schwachung des Nebentones beruhen

kann (vgl. ot at § 454): hlaford hldfard 'Herr' (aus *hldt-

ivord <1 *klaibivard), toword toward "^zukunftig', herepo&

Aerepa^ 'HeerstraCe', durawordRu.^^ dorwordlA. 'Thurhiiter',

lecword Li. "^Gartner', twifold ^zweifach', ws. onwald *^Gewalt',

sicffat 'Raise' (neben den noch als Komposita gefiihlten

t6'iv4a:rd, he'rep^:^, du'ruw4a\rd, le'cueaird, twifeaild, o'nwiaM,

si'dfx'-t).

b) Vor ng [^g\ erscheint u statt a (vgl. § 366,2):

sulung und furlung 'Ackermasse' (statt '^sulh-lang^ *furh-lang);

daneben sulong, furlong nach § 364.

c) Wird das unter starkem Nebenton durch Brechung

(§ 132) und spatere Dehnung (§ 285) entstandene ea von

t6'iv6a:rd, 'zukiinftig', nordh. e'rfeweaird 'Erbe' (mask.) u. a.

im Spat-Ae. geschwacht, so entsteht in Li. towserd, erfe-

wxrd^ im Ws. toiverd, dndwerd 'gegenwartig' usw.

368. Urg. e in unbetonten urspriinglichen

Endsilben ist im Ae. wie in alien germ. Sprachen ge-

schwunden, wenn es im urspriinglichen Auslaut stand

(§ 357) Oder ihm eine schwachbetonte Silbe unmittelbar

vorausging (§ 356). Erhalten blieb es also nur unmittel-

bar nach starktoniger Silbe, wenn es urspriinglich durch

einen Konsonanten gedeckt war; und zwar entweder als

(weites) e oder als ?".

a) Vor ?*, dem einzigen im Westgermanischen fort-

lebenden urg. Endkonsonanten (§ 355), ist urg. e im
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friihesten Ae. als ae, spater als e (§ 360) erhalten : ofaer

ofer 'iiber' (urg. *w5er, gr. OTU^p), under 'unter'.

b) Vor verklingenden urg. Konsonanten ging urg. e

in i iiber, fiir das dann im Ae. die in § 358 fF. gegebenen

Regeln gelten, z. B. im Nom. PL konsonantischer Stamme:
hnyte ^Niisse' (friih-urengl. *hnuti << urg. *'/nutez), fCBt fet

'Fiifie' (friih-urengl. yoti <C urg. "^fotez); im Gen. Sg.

bCBc bee 'Buches' § 165 f. (urg. ^hokez); im Nom. Akk. Sg.

sige 'Sieg' (urg. ^se^ez), nordh. d(Bg 'Tag' (urg. ^cfojez).

369. Auch in urs'priinglichen Mittelsilben

(§ 356) hat sich e in zwei Laute gespalten. Es ist

1) zu sehr weitem e geworden, welches in den altesten

Texten durch ae, se^ ^ oder e wiedergegeben wird und
spater Schwachung zu e erfahrt (§ 360). Diese Entwicklung

tritt ein a) vor urspriinglich folgendem o (vgl. § 81a):

Nom. Akk. Sg. hefaen hefen 'Himmel' (urg. Nom. "^'yehenoz,

Akk. -eno'^ <^ -enom), Nom. Akk. giheataen gebeaten "^ge-

schlagen' (urg. Nom. ^bautenoz, Akk. -eno''^ <C -enom),

Gen. fuglaes fugles ^Vogels', hronms hrones 'Walfisches',

hraebn^s hrasfnes 'Raben' (urg. *fu^leso usw., sofern nicht

die Endung -oso § 366c zu Grunde liegt); — b) vor r,

auch wenn ein anderer Vokal (auCer i) folgte: Akk. Sg. feeder

'Vater' (urg. *faderu'^ <C -um), Akk. PL gibro^ser gebroder

'Gebriider', Nom. Akk. Sg. hwie&er 'wer, wen von beiden'

(urg. Nom. *'/waperoz, Akk. -o'^ <1 -om), 6&er 'ander' (urg.

Nom. *an^eroZj Akk. -o^ <C onijy mftaer seftser aefter 'nach';

2) zu i (>> e § 360 ff.) geworden, namentlich wenn
in der nachsten Silbe ursprungHch ein i folgte; z. B. in

der 2. u. 3. Sg. Pras. Ind. der starken Verba: nimesnimep

'nimmst', 'nimmt' (alter nimis nimip << urg. *nemesi, *-epi);

im Nom. PL cexen exen 'Ochsen' (aus *oy^sin <C *uj8enez

§ 368b u. § 164 Anm.).
Anmerkung. tJber urg. -e^e sieh § 385 f.

370. In der 2. u. 3. Sg. Praes. Ind. hat das

Westsachsische und Kentische das i meist synkopiert:

Mlpst 'hilfst', IfiiVpd *hilft' u. a. (aus *hilpiSj "^hilpip <<

*X^lpisi, "^jelpipi). Daneben kommt jedoch auch hilpest.
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hilpeif usw. vor. Namentlich nach Liquida oder Nasal

unterbleibt die Synkope haufig : fered 'geht', cymed 'kommt'

usw.; und stets nach Muta + Liquida: timbrest ^zimmerst',

gediegled Verbirgt' u. s. w.

Im Anglischen kommen synkopierte Formen nur

vereinzelt vor; im VPs. begegnet z. B. dcers 'wendest weg',

gefiM 'freut sich'.

i.

371. In urspriinglicher Endsilbe schwand urg.

i zunachst nur nach schwachtoniger Silbe (§ 356), nach-

dem es etwa vorausgehendes e in i verwandelt hatte (§ 369,2).

Nach starktoniger Silbe blieb es im Urenglischen bis ins

siebente Jhdt. erhalten, bewirkte Umlaut in der Tonsilbe

(§ 158 fif.) und unterlag den in § 358 ff. gegebenen Regeln

iiber Apokope und Schwachung zu e, z. B. im Nom. Akk
Sg. der fStamme: diel 'Teil' (urg. Nom. *dailiz, Akk
-i^ <a -im), mere ^Meer' (urg. *mari); im Dat. Lok. Sg

konsonantischer Stamme: fcBtfet 'FiiQe, /m?/fe 'Nufi' (urg

*fdti *ynuti); im Dat. PI. gewisser Pronomina und Nume
ralia: ^^m 'denen' (urg. *paimiz), ticsem 'zweien' (urg

*twaimiz); im Komparativ gewisser Adverbien: Ws Veniger

(urg. *laisiz).

373. In urspriinglichenMittelsilben, die durch

Apokope des Vokals der folgenden Silbe zu Endsilben

wurden (§ 356), erhielt sich i (jiinger z. T. e § 360 ff.),

nach langer wie kurzer Stammsilbe, z. B. im Suffix -isko-:

4nglis6 'englisch', im Nom. Akk. Sg. der o-Stamme: 4nde

'Ende' (urg. Nom. *andioz, Akk. *andio^ <i-om\ rice 'Reich'

(urg. ^rtkio'^ <C -om); in der 2. u. 3. Sg. Ind. Pras. ge-

wisser Verben : hefes hefe& 'hebst, hebt' (urg. *yahisi, -i^i)
;

daneben im Siidengl. auch hefcf, vgl. § 370; im Superlativ

gewisser Adjektive und Adverbien: ssrist serest 'zuerst' (urg.

"^aizistd*^ <^ -om).

Anmerkung. Die ws. synkopierten Formen hSahst hehst

'hochst', neahst nehst 'nachet', hetst 'best', fyrst 'erst' und seltener

wierst wyrst 'schlechtest' sind wohl aus den flektierten Formen
heahsta, neahsta, hetsta^ fyrsta, wyrsta zu erklaren, § 437, 439.
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373. In urspr. Endsilbe fiel urg. u zunachst nur
nach schwachtoniger Silbe weg (§ 356), blieb aber nacb
starktoniger vorlaufig erhalten (§ 357). Stand es nun im
Auslaut (vgl. § 355), so fiel es gemaJG § 358 nach langer

Tonsilbe ab: Akk. fot 'Fufi' (urg. yotu^^ < -urn), Norn.

Akk. hond 'Hand' (urg. Nom. \anduz, Akk. *yandu^ <
-wm), erhielt sich aber nach kurzer Tonsilbe als u, o, a

(§ 364): Nom. Akk. sunu suno suna 'Sohn' (urg. Nom.
^sunuz^ Akk. *sunu'^^ <^ -wm); Akk. hnutu 'NuC (urg.

^ynutu''^ <i -urn).

374. Gedecktes u sowohl urspriinglicher als

auch altenglischer Endsilben ist dagegen nach langer

wie kurzer Stammsilbe (als u, o, a % 364) bewahrt, z. B.

in der 3. PI. Ind. Prat, curun 'wahlten' (urg. *kuzunp),

hrohtun 'brachten' (urg. *branxtunp)\ ebenso der Prat. Pras.

:

witun Svissen' (urg. *witunp)\ im angl. Gen. Sg. fadur,

VPs. feadur 'Vaters' (urg. *fadurz)\ im Dat. PI. der n-

Stamme: sunum "^Sohnen', hondum 'Handen' (urg. *sunumiz,

^yandumiz)] der konsonantischen Stamme: fotum 'FiiCen'

(urg. *f6tumiz).

375. Vor inlautender und daher erhaltener stimm-

loser Spirans wird die Verbindung un zu u (vgl. § 122),

welches schon im Urengl. Kurzung zu u erfahrt und nach

§ 364 in historischer Zeit als w, o erscheint
:
/racw^ /raco^

'elend' (urg. ^frakun^oz\ zu cud 'kund' § 122); dugud

'Tugend', g^ogud" Jugend' (aus '^du^un^-.^^u^unp-), ohust Erf.,

spater ofost *Eifer, Neid' (aus '^ohunst-).

376. Durch urspriinglich in der nachsten Silbe

folgendes i (§ 358) ist w zu «/ umgelautet, und dieses y
ist, nachdem es selbst Umlaut des vorhergehenden Vokals

bewirkt hat (§ 174), iiber i zu e geschwacht (vgl. § 360 ff.):

nseced 'Nacktheit' (<C %akudt, E. Sievers, Zum ags. Vo-

kalismus, 1900, S. 18), nordh. xfist sefest 'Eifer, Neid'

(<C *abysti <i *abusti <i *abunstiz). Ahnlich geht y in

erst spater verdunkelten Kompositis in e iiber: ymthwerft
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VPs. 'Umkreis', neben sonstigem ^mhhwyrft; A. Pogatecher,

Litteraturblatt, 1901, Sp. 161.

a

377. Im Urgerm. gab es kein a. Aber nacbdem
urg. ai im Ae. zu a geworden war (§ 106), konnte es in

verdunkelten Kompositis in unbetonter Silbe vorkommen.
Hier erfuhr es natiirlich Kurzung zu a, fiir welches die-

selbe Entwicklung wie fiir urspriingliches a zu erwarten ist:

a) a >> durch EinfluC eines vorbergehenden Labials

(vgl. § 367): earfod 'Miihsal' (got. arldps, ahd. arheit), innop

innap 'Eingeweide' (<C *inwdp)]

b) a >> w durch Einflufi eines ursprunglich folgenden

u (vgl. § 366,1 mit Anm. 1 u. 2): weorud weorod § 364

^Volk' (<< *werudu § 358 << *werddu -< ^wer-Mdu <C -haiduz,

got. haidus; vgl. L. Morsbach, Me. Gramm. § 109); ebenso

wohl eorud eorod 'Reiterei' (<C '^eoh-rddu << -raido § 387)

und eofut eofot 'Schuld' « *etut; vgl. ebhdt Ep. Erf.).

3*78. Urg. % ist zu le gekiirzt, das im Ae. gegen

Mitte des achten Jhdts. zu e wurde (§ 360), z. B. im Akk.

Sg. der ^e-Stamme: bende 'Band' (urg. *bandm^ <^ -isem);

im Nom. Sg. hiele 'Held' (urg. '^yalsep); in der 2. Sg. Ind.

schwaches Prat. : fremedes Vollbrachtest' (urg. *framidws).

379. Ebenso wurde urengl. m in verdunkelten Kom-
positis zu « >> e;

a) X aus wg. a § 96 : Alfred 'Alfred', ws. hired 'Fa-

milie' (ahd. hirdt), dwer 'irgendwo' (aus d-hwser), hancred

'Hahnenschrei' (ahd. hanachrdt);

b) X durch fUmlaut aus a, wg. ai, entstanden § 167:

hdndbred 'handbreit';

c) se durch ^-Umlaut (§ 172) und Dehnung (§ 285)

aus a entstanden: ws. berern 'Scheuer' (vgl. bere 'Gerste

und agrw 'Haus').

e.

380. Enges e kam in schwachtonigen Silben im

Urg. nicht vor. Das enge e in Lehnwortern aus dem La-
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teinischen ging iiber i (§ 161) in i und spater e (§ 360)

iiber: eced 'Essig' (<C *aA:M << vulgarlat. *acedo, klass.

acetum), mynet 'Miinze' (<C *mynit § 388 a <C *munttu <C
moneta).

381. Urg. auslautendes ^ wurde zu 2 gekiirzt und
unterlag im Ae. im siebenten Jhdt. und spater den in

§ 358 ff. gegebenen Regeln:

a) Es fiel also nach langer Silbe, z. B. im Nom. Sg.

der ye-Stamrae (UG. § 155): &eWBand' (urg. *Saw(??:) ; ebenso

nach schwachtoniger Mittelsilbe: gyden 'Gottin' (urg. '^judentj.

b) Es blieb dagegen nach kurzer Tonsilbe, z. B. in

der 3. Sg. Opt. sdyle 'solle' (urg. ""skult < ""skuk^ § 355),

toile ^er will' (urg. *welt_p).

382. In urspriinglicher Mittel-, spaterer Endsilbe

wurde t ebenfalls gekiirzt und spater gemafi § 360 ff.

meist zu e geschwacht: mihtig 'machtig' (got. maJiteigs),

cicen 'Kiichlein' (urg. ^keukino'^ <C -om), gylden ^gulden' (ahd.

guldm), ryhtlic 'gerecht' (vgl. geM ^gleich').

383. Urg. f, welches erst durch urenglischen
Abfall eines n (§ 556) in den Auslaut trat, blieb auch

nach langer Silbe als i (spater e § 360) erhalten: Obi. der

-^w-Stamme strenge 'Kraft' aus *strangiCn) « urg. Gen.

^stratdgtnez, Dat. -mi, Akk. -Mw^ § 355); Nom, Akk. pyU
'Pfiihl' aus *pulOv)m (§ 465 <^ lat. pulwmum); 3. PL Opt.

Prat, fore ^iihren' (urg. *f6nnp).

384. Urg. auslautendes I (mit schleifender Betonung;

UG. § 148 ff.) bleibt im Ae. auch nach langer Silbe als

^, spater e, erhalten : lustrum. -Lok. Sg. der o-Stamme
hr^gli Corp., spater hrsegle 'Kleid' (urg. ^-/ra^lt).

385. Urspriingliches -eje ist im urgermanischen Aus-

laut iiber -ej (§ 356), ij (vgl. § 81 c u. 369, 2) zu i geworden

und nimmt dieselbe Entwicklung wie urg. auslautendes l

(§381): Imp. styre 'store' (urg. ^stureje), aber gr(Bt 'gmHe
(urg. *jrot€Je).

386. Gedecktes -eje- dagegen wurde iiber -iji- zu
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I (UG. Seite 243) und blieb auch nach langer Silbe er-

halten (vgl. § 384): Nom. PI. der i-Dekl. ielfe 'EUen

(<C *alMjiz <1 -ejez), ebenso ielde ^Menschen' u. a.

0, d. h. [d\.

387. Urspriinglich auslautendes ging Iq

alien westgerm. Sprachen zunachst in u iiber und erfuhr

dann Kiirzung zu u, welches im Ae. unmittelbar nach

kurzer oder langer TJonsilbe gemaC der in § 358 gegebenen

Kegel entweder als u (^ o, a § 364) erhalten blieb oder

abfiel, z. B. im Akk. PL der neutralen o-Stamme: liomu

limu 'Glieder', fatu 'Fasser'-, w&rd 'Worte', learn 'Kinder'^

(urg. '^limo, *fatd, *wurdd, '^barno); im Nom. Sg. der a-Stammer

angl. geofu 'Gabe', lar 'Lehre' (urg. ^^ebo^ *laiz6); in der

1. Sg. Ind. Pras. faru 'fohre' (urg. *fard); im Nom. PI.

der neutr. ^o-Stamme: cynn 'Geschlechter' (<C *kunn(j)u

§ 459 <C urg. *kunjo)\ ebenso der neutr. ?i'o-Stamme:

searu 'Riistungen' (<1 *sar(w)u § 465 <C urg. *sarwd)\ im

Nom. Sg. der ja-Stamme: sibh 'Friede' (<< *sibb(j)u <i
urg. *'sebjd § 81c); der ?^;a-Stamme: s6gadu ^Schatten',

mxd *^Wiese' f<C *skadCiv}u„ '^mdd(w)u << urg. ^skadtvo,

f

Anmerkung. Durch Einwirkung nahestehender Formen
kann das u auch nach langer Silbe ausnahmsweise erhalten

bleiben. So lautet die 1. Sg. Ind. Pras. auch bei langsilbigen

Verben starker Konjugation im AngHschen bidu 'warte', hebeodu

'gebiete' usw. wegen faru 'fahre' usw.

388. Ebenso hangt Erhaltung und Schwund des

aus auslautendem 6 entstandenen urengl. u in ur-

spriinglich dreisilbigen Formen von der Quantitat

der vorhergehenden Silben ab.

a) Nach kurzer Wurzelsilbe und kurzer oder langer

Mittelsilbe schwindet w, z. B. im Nom. Sg. gewisser a-

^ Stamme: ws. jcte/es 'Kfebse' (urg.*A:a5iso), mowwwgf 'Mahnung'

(urg. *man67d^d); im Nora. Akk. PI. neutraler o-Stamme:

reced 'Gebaude' (urg. ^rakido); im Nom. Sg. fem. und Nom.

Akk. PL neutr. von Adjektiven: yfel uble' (urg. *ubil6).

b) Ebenso schwindet u nach langer Wurzel- und
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langer Mittelsilbe, z. B. im Nom. Sg. gewisser a-Stamme:

fondung 'Versuchung' (urg. ^fancto^jo).

c) Dagegen bleibt u nach langer Wurzel- und kurzer

Mittelsilbe meist erhalten, gleichviel ob der Vokal der

letzteren im Spaturengl. synkopiert wird oder nicht (§ 433),

z. B. im Nom. Akk. neutraler o- und ^o-Stamme : ntetenu

^Tiere, Haustiere' (<^ spaturengl. nletinu <C urg. *nautmo)^

ncu 'Reiche' (urg. *rlki6); im Nom. Sg. der Abstrakta auf

urengl. -ij^u, got. -i^a: hleh^u 'Hohe' (urg. *X«wx^^o^ got.

hauhi^a); im Nom. Sg. fern, und Nom. Akk. PL neutr.

von Adjektiven: oS^eru 'andere' (urg. ^anjiero)] in der 1.

Sg. Ind. Pras. schwacher Verben der Klasse lb: angl. dCBmu

^urteile' (urg. *domio).

389. Urg. 0^ (<C on, 6m) im urspriinglichen Auslaut

wurde im Westgerm. zunachst zu a; und dies ist im Ur-

englischen zu ^ geworden (vgl. § 91), das um die Mitte des

achten Jahrh. zu e geschwacht wird, z. B. im Akk. Sg.

der a-Stamme: Idrae Idre Xehre' (urg. *laizo^ <C -dm)', im
Nom. Sg. der fem. und neutr. w-Stamme: dtae ate 'Hafer'

(urspr. -on); in der 1. Sg. Ind. Prat, schwacher Verben:

gisettae gesette 'setzte' (urg. *satidd'^ << -dm); im starken

Akk. Sg. masc. von Adjektiven: godne 'guten' (urg.

*j6dono^ <C -ow).

390. Urspriinglich dreimoriges schleifendes o, dm

(UG. § 148 und 152) dagegen giebt im Ae. a, z. B. im
Nom. Sg. der mask. w-Stamme: boda 'Bote' (urg. Hudo);

im Gen. PL aller Deklinationen : daga 'Tage', Idra 'Lehren'

U8W. (urg. *dasdm, Haizdm); im ws. kent. Nom. PL der

a-Stamme: Idra 'Lehren' (urg. -ds); im ws. kent. Gen. Sg.

der Abstrakta auf -ung: iBasunga 'Truges' (urg. -dz)\ im

Nom. mdnap 'Monat' (aus *m^ndj^^ mit Erhaltung des ^
durch Einflufi flektierter Kasus).

391. a) In urspriinglichen Mittelsilben wurde

(nach W. van Helten, PBrB. XV, 463 f.) urg. o durch ein

u der SchluCsilbe zu u umgelautet, welches im UrengL

Kiirzung zu u erfuhr und dann den hierfiir geltenden

Regeln (§ 364) unterlag , z. B. im Nom. Akk. Sg.
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der Verbalabstrakta auf urg. -opuz: fis6od fisdad 'Fischfang*

(urg. Nom. '^fiskopuz, Akk. -w^ <;; -wm; = lat. piscdtus),

hunMj -ad ^Jagd' (urg. '^yuntopuz)^ in mytiud, monod, m6na&
'Monat' (urg. Akk. Sg. ^msenopu'^ <C -urn)] \m Plurale

tantum eastrun, -on, -an "^Ostern' (urg. Akk. PI. *austronunz),

nordh. Akk. Sg. foldu CH. eordu Leid. R. 'Erde' (aus

'Onu'^ <^ -mum).

b) Vor erhaltenein m und ng ist urg. 6 im Ae. zu u

geworden, z. B. im Dat. PI. der a-Stamme : larum ^Lehren'

(urg. '^laizomiz); der fern. w-Stamme; tungum 'Zungen' (urg.

*tunj6m[miz] <i6nmiz)\ in den zur ^-Klasse gehorigen Ver-

balabstrakten auf urg. -onjo: monung ^Mahnung' (<C urg.

*manonjd; vgl. § 366, 2 und 367 b).

c) Bei selbstandiger Entwicklung ist urg. o in urspr.

Mittel-, jiingeren Endsilben im Ae. zu a geworden, z. B.

in der 2. und 3. Sg. Ind. Pras. der o-Verben: locas

locap 'scbaust, schaut' (urg. *ldkdsi, -dpi), im Part. Prat.

gelocad 'geschaut' (urg. *ldk6ctoz)', im Nom. PL der o-Stamm©
dagas 'Tage' (idg. -oses); im Superl. leofast 'liebst'.

393. Urg. w wurde zu u verkiirzt und entwickelte

sicb im Ae. wie urspriingliches u (§ 373): cwiorn 'Hand-

miihle' (urg. *kwernu) , sweger 'Schwiegermutter' (urg.

*swejruz).

01, ai.

393. Urg. oi und ai jedweden Ursprungs fielen

zanacbst unter dem letzteren Laut zusammen, welcber

darnach zu % monophthongiert wurde und im Urenglischen

(wie urspriingliches % § 378) Kiirzung zu x und um die

Mitte des achten Jhdts. Schwachung zu e (§ 360) erfuhr,

z. B. in der 3. Sg. Pras. Ind. Medii hdtte, selten hxtte

'heiCt, wird genannt' (urg. "^yaitodai "^-/aitidai) \ im Dat.

Sg. fem. der Pron. und Adj.: d^re 'der', grenre ^'griiner'

(urg. *paizjai, *jr6nizai); in fore Vor' (urg. *fura{)', im Nom.
Plur. masc.: gode gute' (urg. *^ddoi); in der 3. Sg. u. PI.

Opt. Pras.: here beren 'trage(n)' (urg. ^teroid, -oind)\ im Dat.
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Sg. der o-Stamme; dxge 'Tage' (urg. *(tajoi)', der a-Stamme:

lare ^Lehre' (urg. *laizoi).

ou {au).

394. Urg. ou {au) jeglichen Ursprungs "wurde zunachst

zu a monophthongiert und ist im Ae. alsdann zu a ge-

worden (vgl. § 390 und 391c), z. B. in ws. kent. eahta

'acht' (urg. ^aytou), im Gen. Sg. der w-Stamme: suna

*Sohnes' {wxg. "^sunouz); in nordh. ecfda ^oder' (got. aippau).

395. Vor m wird es, ebenfalls iiber a, a, zu u

(vgl. § 366,2 und ?>^lh)', fultum 'Hiilfe' (wg. ^fulltaum;

neben fulteam Erf. § 107).

eu.

396. In verdunkelten Kompositis ist altenglisches

€u vor w zu u, geworden (vgl. § 364) in nordh. Idtmv^

VPs. Iddtow ^Fiihrer', nordh. laruw larow 'Lehrer' (aus

ladpeow^ *lar^eow § 119).

Anhang.

Die Vokale in der Kompositionsfuge.

397. Die Vokale in der Kompositionsfuge folgen

denselben Regeln wie die am Wortende (§ 358 ff.). Also

fallt z. B. ab:

a) das 0, a (§ 365) von o-Stammen in Idndfolc 'Land-

volk', nordh. dorword 'Thurhiiter' (urg. "^duro-wardoz, got.

dauraivards)
;

b) das 0, a von urspriinglichen a- und w-Stammen,

die den Kompositionsvokal der o-Stamme angenommen
hatten: gumcynn 'Menschengeschlecht' (vgl. got. guma-Mmds,

zu urg. *jumon-), ws. gifstol 'Gabenstuhl, Thron' (zu urg.

*jebd-, ws. gifu), ws. eag&yrel ehdyrel § 316 'Fenster' (zu

eage 'Auge');

c) das i der langsilbigen t-Stamme, nach Eintritt des

^-Umlauts (§ 158 ff.): dselnimend 'Teilnehmer', Jlies6madu

^Fleischmade' und
d) das u der langsilbigen w-Stamme: Mndclad ^Hand-

tuch'.
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39S. Dagegen bleibt

a) das i der i- und ^o-Stamme mit kurzer Wurzel-

silbe (§ 358) Wmifri& 'Winfried' (spater Wine- § 360);

cyni-, spater cynedom 'Konigreich', Gyniwulf^ Cynewulf. Wo
das i dennoch wegfallt, wie in nordh. Sigfri& ^Siegfried',

HygldCj Cynwulf, methxlg 'Speisetasche' u. a., spielen be-

sondere Umstiinde mit (§ 439);

b) das u der kurzsilbigen w-Stamme : duruw6ard 'Thiir-

hiiter'; ebenso das aus wo entstandene u der M;o-Stamme

mit kurzer Wurzelsilbe beadurinc 'Krieger'. Doch kommen
auch gekiirzte Formen wie Ha&berct, Badheard vor (im LV.

neben HaS^ubald, Badufrith u. a., sieh § 439 und R. Miiller,

tFber die Namen des nordh. Liber Vitae, Berlin 1901);

c) das i der jo-Stamme mit langer Wurzelsilbe: Hil-

diburg, Hildidryth, Mldeleocf 'Kampflied'. Daneben stehen

aber auch verkiirzte Formen: Hildiiini, Mldbed 'Todesbett',

und stets hindcealf ^Hirschkalb', hydgild 'Hafengeld' u. a.,

die sich teils nach § 435 Anm., teils wohl als Neubil-

dungen zum Nom. Mid 'Kampf, Tiy^ 'Hafen' u. s. w.

erklaren

;

d) ebenso das i, e (§ 360) der ^o-Stamme mit langer

Wurzelsilbe: Ixcecrseft ^Heilkunst', s^i/cmw^^wm 'stiickweise'

;

nur ausnahmsweise sticmselum (oder sticmwlum, falls das i

bereits im Urengl. aufgegeben wurde § 500). Stets wird

jedoch das i, e bei den mehrsilbigen synkopiert: serend-

sprmc 'Botschaft', cdserdom 'Kaiserreich' (zu serende^ casere).

B. Die Entwicklung in ae. Mitteisilben.

399. Folgen dem Haupttone mehr als eine Silbe,

so haben sie untereinander verschiedene Akzentstarke^

die namentlichim Laufe der Zeit mancherlei Veranderungen

ausgesetzt ist (vgl. § 352).

Anmerkung. Zura Folgenden vgl. namentlich E. Sievers,

Altgermanische Metrik, 1893, §78, und F. Kluge in PGr.2, S. 392 ff.

400. Einen s tarken Neb en ton haben die Stamm-
silben zweiter Glieder von Nominalkompositis, welche noch

deutlich als Zusammensetzungen empfunden werden. Sie
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nehmen dieselbe Entwicklung wie haupttonige Silben (vgl.

§ 354): kent. o'ferUioica 'Uberblick, Oberflache' § 235,

angl. dio'rwy'rde 'kostbar' § 262 und 285.

Geht das Verstandnis der Komposition verloren, so

wird der Nebenton geschwacht und kann bis zur volligen

Tonlosigkeit herabsinken: dndwlata ^Antlitz' (aus und neben

d'ndwlioita), nordh. Nom. Plur. larwas ^Lehrer' (aus *lar-

peowas).

401, In dreigliedrigen Nominalkompositis hat die

erste Silbe des dritten Gliedes einen starken Nebenton:
ges6ea'dwtsU:ce Verniinftig', u'nryhtwt-.sesta "^ungerechteste'.

402. Von zwei Nachsilben (d. h. auf den Haupt-

ton folgenden Silben) hat in der alteren Sprache einen

starken Nebenton jede (durch Position) lange Mittel-

silbe nach langer Wurzelsilbe: se'rista 'friiheste, erste',

Gen. PI. o'deirra 'anderer', Akk. Sg. 6'de:rne ^anderen',

haligne 'heiligen' u. s. w.

Zur Zeit Alfreds ist aber schon Schwachung ein-

getreten, welche unter Umstanden bis zur ganzlichen Ton-

losigkeit fortschreiten kann ; daher begegnet schon bei

Alfred z. B. oS^era (§ 571) und eogar o^ra (§ 437) neben

ocferra.

403^ Von drei Nachsilben hat die mittlere einen

starken Nebenton, wenn sie lang ist: gelse'rede.sta *^ge-

lehrteste', me'demeista 'innerste', x'ftemeista 'hinterste' (daher

mit Anlehnung an den Superlativ msest 'meist' auch

x'ftemxista), }m'deni:s6a 'heidnische' , se'&eli:ngas 'Edle'

,

hu'ntige.nde ^jagend'.

Ist die Wurzelsilbe jedoch kurz, so ist zur Zeit Alfreds

wahrscheinlich ebenso Schwachung des Nebentones ein-

getreten wie bei den in § 402 behandelten dreisilbigen

Wortern.

Ebenso kommt in historischer Zeit von zwei kurzen

Mittelsilben nach langer Wurzelsilbe der zweiten ein

schwacher Nebenton zu: fu'ltemo:de ^hsAf
,
fu'ltemi:an ^helfen'

(§ 434).

404. Einen schwachen Nebenton haben
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a) friiher starktonige Mittelsilben (§ 400 ff.^ falls sie

nicht, oder so laiige sie noch nicht tonlos geworden sind

(§ 405);

b) die zweiten Glieder dreigliedriger Nominalkora-

posita (§ 401): rihhvislice Verstandig';

c) in alterer historischer Zeit kurze vorletzte Silben un-

mittelbar nach langer Tonsilbe oder nach kurzer Tonsilbe

mit folgender unbetonten Silbe : hoce:re 'Schriftgelehrter',

sdea'tvi:gan 'schauen', ahsoide 'fragte', Dsii. hi's6o:pe 'Bischofe',

ma'deloide ^redete'. Spater aber wird dieser schwache

Nebenton geschwiicht und kann bis zu volligen Unbetont-

heit herabsinken, so dafi z. B. aus hocere hocre wird (§ 435 a).

Anraerkung. Bei den meisten unter c) genannten WOrtern

stand urspriinglich ein langer Vokal in der Mitteleilbe, der im
Urengl. einen starken Nebenton hatte (vgl. § 402). Dieser wurde
jedoch bereits im Urengl. geschwacht und der Vokal gekiirzt

(§ 434), so daC die Silbe zu Anfang der ae. tJberlieferung nur

noch einen schwachen Nebenakzent besaC. Dieser Betonung
scheinen sich Formen angeechlossen zu haben, welche aus andern

Griiuden einen kurzen Mittelvokal nach langer Tonsilbe batten,

z. B. biscope, Dat. von biscop "^Bischor.

405. Endet eiii Wort mit zwei Silben der sch wach-
sten Art, so macht sich eine starke Neigung bemerkbar,

den Akzent der Mittelsilbe unter den der SchlulJsilbe

herabsinken zu lassen: sealfedon "^salbten' (aus sealfudun),

Nom. Akk. PL heoreias "^Hirsche' (aus Jieoruias). Unter

Umstanden kann der Akzent vollig verschwinden : Nom.
Akk. PI. heortas, Gen. heorta 'Hirsche\ Gen. Sg. cynges

'Konigs' (aus cyninges), tvyrsta 'schlechteste' (aus wyrresta).

Vgl. § 435, 439.

Namentlich wenn die letzte Silbe konsonantisch oder

auf einen starkeren Vokal als e (namlich u, o, a) aus-

lautet, gewinnt sie ein Ubergewicht iiber die Mittelsilbe.

406. Noch grofier scheint die Neigung zur Akzent-

schwachung voreiner Mittelsilbe mit Nebenakzent zu sein,

selbst wenn dieser schwach ist: warnian 'sich hiiten' (aus

wareni:an), fag{e)nian 'sich freuen' usw. Vgl. § 404b und

c, und § 439.

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 11
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1. Vokalische Veraiiderungen in ae. Mittelsilben.

407. Die vokalischen Veranderungen , welche ae.

Mittelsilben erfahren haben, stimmen z. T. mit denen in

den Endsilben (§ 360 flf.) iiberein, namentlich in den Fallen,

wo die ae. Endsilben erst durch Abfall eines folgenden

Vokals aus urgerm. Mittelsilben entstanden sind.

a.

408. Schwachtoniges a ist vor labialem und ve-

lar em Nasal iiber a (§ 123) zu u geworden in den ver-

dunkelten Kompositis acumha 'Werg' (statt *a'cd:mha, zu

cdmh ^Kamm'), lefpunca ^Arger' (neben as'fpa:nca), licuma

^Korper' (neben U'cha:ma). Vgl. § 360, 2 und 367 b.

409. Vor dem dentalen Nasal ist es zu einem

zwischen [a] und [a] stehenden Laut geworden : utane Von
aufien', auch in den verhaltnismaCig seltenen Formen
des Part. Pras. auf -ande, die namentlich im Nordh. vor-

kommen : bodande Verkiindend', ondsicarande ^antwortend'.

In tonloser offener Silbe wird es jedoch, namentlich

vor schwachem Nebenton, in der Kegel zu e geschwacht :

ivarenian ^sich hiiten'^ ivarenap ^hiitet sich' (§ 127), utene

\'on auCen'.

410. Auch der aus an vor urspriinglich stimmloser

Spirans entstandene, zunachst lange Mittelvokal (vgl. § 122)

ist zu e geschwacht : 3. Sg. orepap 'atmet' <C wg. "^oranpdp.

411. Das nach Labial aus schwachtonigem a ent-

standene (§ 367 a) scheint durch weitere Schwachung in

Mittelsilben zu a und e zu werden: Gen. PL hlfifarda

VPs., hlaferda Li. 'Herren'. Doch das e in spatws. toiverda

schw. Nom. mask, 'zukiinftige', dndwerda *^gegenwartige'

u. a. ist wohl eher durch Schwachung von ea in zwei-

silbigem tow^ard usw. zu erkljiren (§ 367 c).

41^. Bei unbeeinfluCter Entwicklung entsteht x,

welches gegen Mitte des achten Jhdts. zu e geschwacht

wird (vgl. § 360): Nom. Plur. monege 'manche', Gen. PI.

manegra, hdlegra *^heiliger'.
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413. Durch i-Umlaut wird

a) das a vor dentalem Nasal (§ 409) zu « umgelautet,

welches teils durch Einflufi des Nasals (vgl. § 170), teils durch

SchwJichung (vgl. § 412) spater gewohnlich als e erscheint:

strimaendi Ep. 'widerstehend', spater sdlnende 'scheinend';

b) le zu e: so vermutlich in £e&ele 'edel' (as. adali),

vgl. Verfasser in An English Miscellany presented to Dr.

Furnivall, 1901, S. 38.

414. Urg. e ist in Mittelsilben (wie in Endsilben

§ 368) vor r zu sehr weitera e geworden, welches im Ae.

spater zu e geschwacht wird (vgl. § 369, 1): hismseradu

{-seduf) Ruthw. 'verspotteten' (zu ahd. s)nero 'Schmeer'),

Akk. Sg. oderne ^anderen'.

Anmerkung. Aus dera sehr offenen e scheint vereinzelt

unter Einflufi seiner Umgebung a geworden zu sein in hlsmarade

VPs. S-erhohnte' (gewohnlich blsmeradun PI.).

415. Sonst ist urg. e in unbetonter Mittelsilbe (d.

h. vor starker betonter nachster Silbe) zu i geworden,

welches im Ae. gegen Mitte des achten Jhdts. in der

Kegel Schwachung zu e erfuhr (vgl. §§ 360 u. 416): Ep.

cebisae Nora. Plur. 'Kebsen', dferidae 'trug weg', forsleginum

Dat. PI. 'erschlagenen' ; spater cefese, dferede, forslegenum.

Vgl. Verfasser, IF. Anz. XII, 110 f.

416. Bis zur Mitte des achten Jhdts. bleibt i er-

halten und geht dann zugleich mit alien schwachtonigen

i anderen Ursprungs in e iiber, falls es nicht durch be-

nachbarte Palatale gestiitzt wird:

a) in alien Dialekten wirkt folgender Palatal er-

haltend (vgl. § 361): Gen. Sg. mennisde, Akk. mennisdne zu

mennisc 'menschlich', PI. englisde 'englische', Gen. Detiisdra

^^danischer', aber mennesdan, Denesdan § 505 fF. (aus urg. -isk-);

ebenso zu hefig 'schwer' (mit urg. -tj- § 382), Gen. hejiges,

Dat. hejige, Akk. hejigne, aber (§ 486) Dat. PI. hefegum

und mit schwacUer Flexion ^e/e^ra, hefegan; zu siidh. so^/ic

11*
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Vanr' sodlices, sodlice^ -licne, aber sodlecum § 471; zm pening

'Pfennig' der Dat. Sg. ijeninge, aber Nom. Akk. PI.

pennengas, 'Da,t. penengum § 486, zu gemeting 'Versammlung'
der Dat. Sg. gemetinge, aber Dat. PL gemetengum. Im
Nordh. ist auch die Verbindung st nach i und vor e

palatal; daher wechselt Akk. Sg. fem. ^riste 'erste' (aus

urg. *aizisto^^) z. B. mit dern schwachen mask. Nom.
seresta.

Anmerkung. Durch Ausgleichung setzt sich jedoch das i

haufig an die Stelle des e: menniscu, hefigum u. dgl.

b) Im Nordhumbrischen (einschliefilieh Ru.^) bleibt

das i auch oft nach Palatalen bezw. palatalisierten Den-

talen erhalten (vgl. § 362): tfaeccille 'Fackel', giceigido ge-

rufene', Akk. Usine 'Beispiel', biriliga 'trinken', Dat. PL
linninum 'Jeinenen'.

u.

417. Schwachtoniges u erhalt sich bis in die histo-

rische Zeit: Akk. PL tesidas Leid. 'Wiirfel' (statt *tsesulas

§ 229, 3, ziim Sg. tasul Corp.), nabula Corp. 'Nabel'.

Allmahlich erfahrt es Schwachung zu o : nafola 'Nabel',

Dat. siolofre 'Silber', adv. Komp. swutolor 'klarer', Nora.

Akk. PL weloras 'Lippen'.

Ist die Akzentstiirke des m, o geringer als die der

folgenden Silbe (§ 404), so wird es schon im Friih-Ae. in

der Kegel zu e: nafela 'Nabel', hacela 'Mantel', namentlich

vor nebentoniger Mittelsilbe: gaderian 'versammeln', staMian

'befestigen'.

Anmerkung. Dieselben Regain gelten ftir das u andern
Ursprungs: fultumian, fultomian, fiiUemian 'belfen' (vgL § 395).

418. Dasselbe gilt ftir das aus u <i un (vor stimm-

losen Spiranten, vgl. § 122) schon im Urengl. durch Kiir-

zung entstandene u: Nom. PL fracude, fracode 'elend, ver-

achtlich' , Nom. PL fracedu 'Beleidigungen'
,

fracedlic

'schandlich'.

419. Durch folgendes i, j wurde u zm y umgelautet

(vgl. § 161), das jedoch schon in den friihesten Texten

zu i entrundet ist und gegen Mitte des achten Jhdts. zu
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e geschwacht wurde (vgl. § 416): innifii Ep. 'Eingeweide',

spater innefle (ahd. innuhli), gxdeling § 174 "^Verwandter'

(as. gaduling), semerge 'heifie Asche' (ahd. eimuria).

to, eo, ea.

4^0. Die iiiiter dem Nebenton durch w/a-Umlaut

(§ 226 fF.) aus i und e entstandenen Diphthonge io und

eo zeigen verschiedene Entwicklung und zwar nicht nur

in verschiedenen Dialekten, sondern auch je nach der Zeit,

in der sie Schvvachung erfahren. (Die meisten im folgen-

den angefiihrten Formen sind von E. Sievers, PBrB. IX,

199 belegt und erkliirt.)

421. Der aus i (<< I § 428) entstandene Diphthong

io ist durch Verlust des Nebentones zu u geschwacht in

den nur vereinzelt vorkommenden Formen neodlwcor Adv.

^eifriger' und afelucost 'fiirchterhchst' ; vgl. friihkent. g^orn-

liocar *^sorgfaltiger' (gemaC § 235), auch § 404.

4!22. Unter nur etwas geschwachtem Nebenton

(§ 403a) entwickelt eo sich zunachst zu ea: ws. sdiptearo

^Schiffsteer, tfigtearo 'Epheuteer' (neben teoro ^Teer'), nordh.

erendwreacu Ru.^ 'Boten' (Akk. PL); und dies ea wird bei

Verlust des Nebentones zu a: Obi. sdiptaran, tfigtaran,

Nom. %rendraca im Sachsischen, Akk. Sg. erendivracu Ru.^

Auch in Li. sind erendraca (neben erendwreca) und wider-

hraca 'Widersacher' wohl so zu erklaren (vgl. einmahges

gespreaca neben haufigem gespreca und § 243). Vgl. kUrk.

cmlbarht Eigenn. (<C cialbearht § 141).

423. Auf ahnliche Weise ist io iiber eo >> ea zu

a geworden in dndwlata 'Antlitz' (aus und neben dndwliota)\

VPs. iiberliefert die Mittelstufe ondwleata.

a.

424. Aus urengl. a (§ 106) entstand in schwach-

tonigen Mittelsilben durch EinfluC eines vorhergehenden

Labials ebenso o wie in Endsilben (§ 377a): eofolsian

^lastern' (aus *eb'hals6jan) ; nach langer Tonsilbe ist das o

aber schon zu Anfang unserer Uberlieferung welter zu e
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geschwacht (vgl. § 405 f.): Corp. earhe&e Tnstr. 'Arbeit',

earfedlice 'miihsam', Beda-Glossen earfe&nisse PL 'Miihsale'.

Anmerkung. Diesel be Schwachung erfahrt in der Kegel
auch jedes o andern Ursprungs unter denselben Verhaltnissen:

Gen. hiscepes, Dat. biscepe (neben hiscopes, -e) zu hiscop 'Bischof.

425. Auch das nach § 377 b aus urengl. a ent-

standene m, o hat in Mittelsilben weitere Schwachung zu

e erfahren (§ 404), gerade wie urspriingHches u (§ 417):

weoredum Dat. PI. 'Scharen'.

420. Durch Nachbarlaute unbeeinfluCtes a scheint in

unbetonter Mittelsilbe schon vorhistorisch zu e geschwacht

zu sein: Gen, Sg. weredes (spatws. auch werydes nach § 360
Anm.) 'Schaar', Dat. werede-, daher vermutHch fehlt in

diesem Worte haufig der t<-Umlaut in der Tonsilbe.

427. Urengl. x wird in schwachtonigen Mittel-

silben gekiirzt und zu e geschwacht:

a) mit wg. il (§ 96): hocere 'Schriftgelehrter'

;

b) mit wg. ai (§ 167): fullestan 'helfen' (aus und
ViQhQn fu'llseistan^ zu ahd. fol-leist), geneoleca Li. 'sich nahern'

(vgl. ws. genealsecan).

Im Spat-Nordh. begegnet daneben auch a:

a) sdeware 'Spaher' § 107 Anm. 3, Nom. PI. fisdaras

'Fischer' u. a.;

b) geneolacede 'naherte sich'.

I.

428. Urg. I wurde in schwachtonigen Mittelsilben

im Urengl. gekiirzt und ging gegen Mitte des achten Jhdts.

in e iiber, falls i nicht gemaC § 415 durch benachbarte

Palatale erhalten blieb: Nom. Sg. fern, mihtegu 'machtige',

aber Akk. Sg. mas. mihtigne: Dat. PL nihtlecum 'nacht-

lichen', aber Dat. Sg. fern, nihtlicre.

6.

429. Urg. 6 ging vor xl der niichsten Silbe zu-

nachst in u iiber und erfuhr dann Kiirzung zu u (vgl.

§ 391 a): tioludun Corp. 'arbeiteten' (urg. *-ddunp § 355).

\
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Wie urspriingliches u (§ 416), so wird auch dieses u

zu und dann zu e geschwacht: ws. sealfodon sealfedon

'salbten'.

430. Bei ungestorter Entwicklung scheint in

schwachtoniger Mittelsilbe iiber o zu a zu warden : madalade

Corp. 'sprach'; und bei weiterer Schwachung (§ 405) zu e:

Gen. PI. pisena ^Erbsen' (<i -onom).

431. Durch i-Umlaut wurde 6 (iiber CB, vgl. § 135)

schon vorbistorisch zu e und mit Kiirzung zu e : healede

'mit einem Bruch behaftet', hofered^ 'bucklig' (vgl. as.

-odi, z. B. in hringodi 'beringt'; und E. Sievers, Zum angel-

sachsischen Vokalismus, im Dekanatsprogramm der Phil.

Fak. der Univ. Leipzig, 1900, S. 19).

Folgte dem aus o umgelauteten e unmittelbar ein

j, so wurde es dadurch in i verwandelt : locigan 'schauen'

(aus *ldkdjan).

2. Synkope von Mittelvokalen.

a) Nach urgerm. Mittelsilben.

433. Im Urenglischen ist von zwei Mittelvokalen

der zweite geschwunden, wenn er (urspriinglich) kurz

war und in offener Silbe stand: Akk. Sg. mask, oderm

'anderen' (aus "^anperono"^), Dat. Sg. fem. yfelre 'libeler',

mihtigre ^machtiger' (aus %tilizai, '^maytl^izai).

Dagegen ist gedeckter Mittelvokal nebentonig und
bleibt (§ 402).

Anmerkung. Formen wie Gen. Sg. mask, swutoles 'klares'

(aus *switideso) fallen natiirlich nicht unter diese Kegel, da eie

schon fruher den Vokal der letzten Silbe verloren hatten (§ 356).

b) Nach langer Wurzelsilbe.

433. Im Urengl. sind in offener Silbe urspriing-

lich kurze Mittelvokale unmittelbar nach Iffnger

Wurzelsilbe synkopiert: Gen. Sg. mask. 6&res 'anderes'

(aus *an^eres{o) % 356; zum Nom. d&er); hdtte Imtte 'heifit,

wird genannt' (urg. *yaitoctai, -idai); Akk. Sg. mask, xnne

^einen' (urengl. ^^dninie)', dxlde ^teilte' (urengl. *ddlidse), deman

'urteilen' (aus wg. ^^domian); die Abstrakta auf urengl. -ipuj
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z. B. cyd^u "^Geschlecht' (<C ^knpipu^ ahd. cundida)\ die

Komparative auf urengl. -ira, z. B. gingra 'jiingere' (<^
*jungira); Nom. Akk. PI. rlcu 'Reich e' (<C *riciu); siglde

^segelte' (aus *sijlid%); natiirlich auch wenn eine neben-

tonige Mittelsilbe folgte: hdlgian 'heiligen' (aus *hailaj6jan\

hrastlian 'krachen' (aus Hrastulojan), Obi. eknisse 'Ewigkeit'

(aus urengl. *ecinissse).

Anmerkung. Da urg. dreisilbige Formen wie *yulpenoz
zur Zeit der Synkope nur zweisilbig waren (§ 356), so fallen sie

natiirlich nicht unter diese Kegel; es heifit daher ae. holpen 'ge-

holfen' usw.

434. Urspriinglich lange Mittelvokale blieben

dagegen in der Kegel erhalten, wurden aber im Spat-

Urenglischen gekilrzt: locere ^Schriftgelehrter' (wg. St.

%6kdria-), locigan ''schauen' (aus Hokojan)^ geregnodm Ep.

'regnete' (neben -adse', aus urengl. -6dse)\ Dat. fultume

'Hulfe' § 395.

Nur wenn der urspriinglich lange Mittelvokal schon

zur Zeit der Synkope gekiirzt war, was vermutlich stets

durch Kiirzung in verwanten zweisilbigen Formen zu er-

klaren ist, fiel er aus: Gen. clones'^ Kiichleins', Dat. monde

'Monat' (zum Nom. cUen, monads, von wo die Kiirzung

wahrscheinlich ausging § 353 ff.); YFb. g^ldnum Dat. PI.

^goldenen', swlnnan Obi. 'vom Schweine' (urg. -«w-).

435. Ohne solche Einwirkung von auCen werden

jedoch in historischer Zeit zuweilen urspriinglich lange

Mittelvokale synkopiert:

a) vor r : spatae. hocre 'Schriftgelehrter' sdeawre 'Be-

schauer' (aus hocere, sdeawere)-,

b) vor schwachem Nebenton : spatae. fultmian 'helfen'

(aus fuUemian § 417 Anm. und § 403);

q) vor schwerem Nebenton: spiit-siidengl. gndrngende

'trauernd', flekt. Inf. motgenne 'sprechen' (aus gnd'rnigeinde,

mo'tigemne), Li. erfiiard *^Erbe' mask, (neben e'rfeweaird).

Anmerkung. So erklart sich auch wohl die Synkope in

Hilduini LV. (neben Hildihurg u. a. \^gl. R. Mtiller, t)ber die

Namen des nordhumbrischen Liber Vitae, Berlin, 1901, S. 116),

und zwar durch Mitwirkung des geschwachten Nebentones der
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zweiten Wurzelsilbe iiiul unter gleichzeitiger Begiinstigung durch

(las folgende iv, welches vielleicht zwischen den beiden i palata-

lisiert war; vgl. Verfasser ESt., XXVIT, 85 FuCn., auch § 439.

436. Kurze Mittelvokale bleiben erhalten nach Kon-

sonantengruppen, denen geschlossene oder langvokalische

Tonsilbe vorausgeht: fhnbrede 'zimmerte', h^ngrede 'hungerte',

frefrede ^trostete', Dat. PL hungregum 'hungrigen', syndrigum

'getrennten, einzelnen'. Ausnahmen sind wyrsmde 'eiterte'

(<< *u'ursmid£e), htsmrian 'verhohnen' (<< *blsmerdjan).

437. Der Mittelvokal blieb nach langer Tonsilbe

auch erhalten, wenn er in geschlossener Silbe stand: Akk.

Sg. mask, od^erne 'anderen', Gen. Dat. Sg. fem. o&erre

'anderer', Dat. PL oderra 'anderer', bitende 'beiCend', sdyrtesta

""kiirzeste'; natiirlich auch urspriinglich langer und im

Urengl. gekiirzter Vokal (§ 434): leofosta leofesta 'liebste'

(§ 430).

Doch hat das Ws. stets Synkope in ht(e)}ista 'hochste'

und m(e)hsta 'nachste' (aus %ieyista, *mexista)\ ebenso in

den jiingeren Formen hehsta, nehsta § 316. Ahnlich findet

sich im VPs. hehsta neben gewohnlichem Jiesta § 215, und

in Ru.^ nehsta u. mJiste § 321. Im Spatws. stellt sich

auch bei andern Superlativen Synkope ein : wursta 'schlech-

teste' § 280, Ungsta 'langste', yldsta 'alteste'; ebenso in

den kGloss. werstum Dat. PL 'schlechtesten'.

AuCerdem hat schon Alfred Gen. Dat. Sg. fem. eoivre

^eurer', ocfre 'anderer', Gen. PL eoivra, 6&ra (aus und neben

Bowerre^ eowerra, o&erre, oderra, nach Kurzung des rr, z. B.

in odera, § 571).

In einer Hs. der Beda-Ubersetzung begegnet %rnddedon

Verkiindeten' (aus und neben serendedon) ; doch ist es viel-

leicht nur Schreibfehler.

c) Nach kurzer Wurzelsilbe.

438. Unmittelbar nach kurzer Wurzelsilbe blieb

der Mittelvokal im Urenglischen in der Kegel erhalten:

a) urspriinglich kurzer Vokal in offener Silbe: nerede

'rettete' (aus urengl. *neridse), xMe 'edeV (as. adali), Ixte-

mest 'spateste' (aus Hatumist\ nafula 'Nabel', gxdeling 'Ver-
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wanter' (as. gaduling), Nom. Akk. PL mask, mimene 'ge-

nommene', Dat. forlorenum 'verlorenen'; — b) in ge-

schlossener Silbe: nimende ^nehmend', Jiwatosta^ Jiwatesta

'scbarfste'; — c) im Urengl. gekiirzter Vokal: nigo^a

nigepa ^neunte' (mit -op- aus -unp- § 418).

Doch giebt es von Anfang an Ausnabmen : a) Urspriing-

licbkurzer Vokal in offener Silbe, und zwar i, ist synkopiert im
scbwachen Prat, und Part. Prat, der Verba auf d und t

:

lette 'hemmte, gehemmte', kredde 'rettete, gerettete' (aus

urengl. ^letidee^ '^hredidde)\ ferner nach I in twelfe 'zwolfe',

Obi. elne 'Elle'; vor I in meowle 'Madchen' § 257, in den

flektierten Formen von micel ^groC, Gen. micles, Dat.

micluni usw., und von yfel 'iiber, Gen. yfles (neben yfeles)

usw. ; vor 7i in togegnes ^entgegen'; vor^ in gicpa ^Jucken'

(ahd. juchido), Obi. gesihpe ^Gesicht'; e ist vermutlich aus-

gefallen in msegden 'Jungfrau' (aus spaturengl. *m£ejedin

vgl. § 413 b und ahd. magattn) u. dergl. — b) Im Urengl.

gekiirzter Vokal ist synkopiert im Nom. PI. mask, hwelce

'welche', swelce ^solche' (aus ^-/jva-Ukaij *siva-Ukai) und den

anderen flektierten Formen; in lifgan 'leben' und ahn-

licben Formen der III. scbwachen Konjugation (aus HMjan
<< Hihxjan). — c) Synkope in geschlossener Silbe ist ein-

getreten in ohst Ep., ofst ^Neid, Eifer' (neben obust Erf.,

ofost) und zwar wahrscheinlich zuniichst in flektierten

Formen (vgl. § 418).

439. Spater greift die Synkope noch weiter um
sich, sowohl in ofFener als geschlossener Silbe. Sie wird

durch folgenden Nebenton begiinstigt, z. T. auch durch

Analogiewirkungen. Bedingung ist in alien Fallen, dafi

keine schwierigen Konsonantenverbindungen entstehen.

Vor nebentoniger Mittelsilbe tritt in historischer Zeit Synkope

z. B. ein in warCe)nian 'sich hxaiQxi
^ fag(e)nian ^sich freuen',

op(e)nian 'offnen', gedaf(e)nian 'geziemen', hef(e)gian 'he-

schweren', %vel(e)gian 'bereichern', met(e)gian 'maCigen',

eg(e)sian ^erschrecken', ef(e)sian 'scheren', gad(e)rian Ver-

sammeln', hyrCe)lian 'einschenken', or(e)dian 'atmen'; sehr

selten Synkope des i bei Verben dieser Klasse: dwelgende
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dwolgende Hrrend' Blickl. Horn., Gen. Sg. fem. geladgendre

^einladender' Rule of St. Benet (vor starkem Nebenton;

aus dweligende, dwoligende^ geladigendre). Durch Mitwirkung

des geschwiichten Nebentons (§ 364) erklart sich aucb wohl

die friih-ae. Synkope in Eigennamen wie CynCi)heard, Herred

(aus ^Here-red <C *Heri-red § 379), FrWiild u. ii., in

welchen Synkope des i, e, u im Gegeneatz zu Formen wie

Cynibald, Herehald nur unter gleichzeitiger Begiinstigung

durch den folgenden Konsonanten eingetreten iat (vgl.

§ 434 Anm. und R. Miiller's Dissertation). Aber auch vor

schwachtoniger Endsilbe tritt je spiiter, desto haufiger

Synkope ein: bet(e)ra 'bessere', eg(e)sa 'Schrecken
,
f£ed(e)r

a

'Vaters Bruder, Onkel' (ahd. faturio), hyr(e)le 'Mundschenk',

PI. Pras- Ind. dwelgap Blickl. Horn, 'irren' (aus dweligap),

Norn. Akk. PL heorCe)tas 'Hirsche', cirCi)ce 'Kirche', wes(u)le

'Wiesel', Gen. iveol(o)ces 'Purpurschnecke', geol(e)ca 'Eigelb',

Dat. warCo)&e 'Ufer' ; vor zwei oder mehr Konsonanten:

het(e)sta 'beste', fyrCe)sta 'erste', heolsfor 'Schlupfwinkel'

(vgl. PI. helustras Ep.), ivin(e)stra 'linke' (ahd. ivinistro),

Dat. weorCo)lde. 'Welt', Dat. seolfre 'Silber' (aus siolofre),

Gen. cynges 'Konigs' (aus cyninges).

C. Entwicklung neuer Vokale.

440. Wenn nach Verlust eines unbetonten End-

vokals (§ 357 f.) Liquida oder Nasal mit vorhergehendem

Konsonanten in den Auslaut tritt, so wird die Liquida

oder der Nasal meist zum Silbentrager: mdd^m 'Geschenk'

(<C ^maipmoz), hosm 'Busen' (<C *h6sma <C urg. Hosmoz),

regn 'Regen' (urg. "^re^noz), nssdl 'Nadel' (urg. *nxpid), air

'Gift' (urg. ""aitron).

Aus diesen silbenbildenden Konsonanten entwickelt

sich haufig ein neuer Vokal, der vor die Liquida oder den

Nasal tritt; vgl. z. B. mcl^um mit madm. Am hauf]gsten

ist dies bei r der Fall, seltener bei I und n und am we-

nigsten bei m. Auch die Quantitat und der Auslaut der

vorhergehenden Silbe spielen dabei z. T. eine Rolle.

Ausgenommen hiervon sind namentlich die Verbin-
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dungen Im und r + Liquida oder Nasal: helm 'Helm',

ceorl 'Mann', earm 'arm', earn 'Aar, Adler'; Worter dieser

Art sind vollkommen einsilbig geworden.

441. Enthalt die Tonsilbe ein i oder endet sie auf

g, so stellt sich bei Vokalentwicklung vor dem silbischen

Konsonanten zunachst ein i ein: Leid. MWzV 'hierher', h'l^idir

'wohin', didir [lies ^idir] 'dorthin', Ep. Erf. segil(gaerd)

'Segel(stange)'. Nach andern palatalen Vokalen schwanken
die alleraltesten Texte zwischen e, f und i: tehel Ep. tehil

tefil Erf. 'Wiirfel', lebil Ep. Erf. 'Napf, cebfr- Ep. caehertun

'Halle, Hof.

Nach velarem Vokal in der vorhergehenden Silbe

entsteht u, o: tUthur Erf. fhothorEp. 'Ball', aturVFs. 'Gift'

siolfor Alfred 'Silber' (fiir alteres *siolofr << *siluhr) ; ebenso

nach Z-Verbindungen : Corp. sdalfur wp. sdealfor 'Taucher-

(vogel)'.

Spater entwickeln sich diese Vokale den in § 360 ff.

gegebenen Regeln entsprechend. Hidir z. B. wird also

gewohnlich zu hider (schon in Corp.); dagegen gemafi § 362

bleibt im Ri. das i von hidir, hvidir, tdil 'eitel', legir 'Lager',

degin 'Lehnsmann' u. a. meist erhalten. lui Spat-Ws.

steht z. B. neben swefel 'Schwefel', Isefel 'Napf' auch sivefyl,

Wyl (§ 360 Anm.).

44!^. Statt der regelmaCigen Vokale (§ 441) konnen

sich durch Ausgleichung an andere Formen auch andere

Vokale einstellen, was namentlich in jungeren Texten haufig

geschieht: Corp. heber, Leid. heljor, spatws. hefer heofor

'Biber', liter hitur VPs. 'bitter'; Alfred fugol fugel 'Vogel',

ator (Iter 'Gift', hungor hunger 'Hunger', wundor wunder

'VVunder' u. a. (durch Anlehnungan Worter wiefinger 'Finger',

ivinter 'Winter', wegen t)bereinstimmung der flektierten

FormenGen.f(ngres,hungresusw.); sonei fefer fefor 'Fieber',

ws. beacen nordh. becun -on 'Zeichen', nordh. tactin -on

ws. tacen 'Zeichen', nordh. facun -on ws. facen 'Betrug',

nordh. secfel seatui 'Sitz', u. dgl.

443. In den iiltesten Glossen (Ep. Erf. Corp.) ist

silbischesr noch haufig bewahrt: libr 'Leber', rO&r 'Ruder',
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cefr 'Kiifer', ilioihr 'Ball', air 'Gift', lielosir heohir 'Schlupf-

winkel', si^alfr 'Taucher(vogel)', spaldr 'Asphalt' u. a. ; da-

neben ist aber auch schon Vokalentfaltung gebrauchlich

:

cefei', rOthor, thothur thothor, atur, spaldur^ sdalfur u. a.

Spater begegnet silbisches r niir noch selten: /»-/<?/* 'Rind'

(kUrk. aus dem Jahre 835), sihfr 'Silber' Alfred, spatws.

swegr 'Schwiegermutter', Ixfr 'Schilf, neben hri^er, siolfor,

siveger, Ixfer und zahlreichen anderen Beispielen, vfie finger

'Finger' (aus ^fi^p'oz), winter 'Winter' (got. tvinfrus), fxger

'schon' (aus ^fa^roz), lecer 'Acker' (aus *akroz)^ Dat. mmder

meder 'Mutter' (aus ^modri), angl. Dat. feder 'Vater' (aus

*fadri)j punor pimer (selten pimar, kent.?) 'Donner'.

444. Auch silbisches / wechselt schon in den altesten

Texten mit Vokal -|- /; tehl tehil tehel tefil 'Wiirfel', lebl

lebil lehel 'Napf, segl segil 'Segel', hsesl hiesil hsesel 'Hasel',

Jirisl hrisil 'Weberschiff, wihl wihil 'Wiebel, Kafer'. Aber

nach langem Vokal -\- t^ d oder d scheint die Entwick-

lung eines Vokals iiberhaupt zu unterbleiben : syatl spddl

'Speichel', midl 'Gebifi', adl 'Krankheit', nxdl 'Nadel' (angl.

daneben mTS^l, a&lj nedl § 476); ebenso in hotl 'Gebaude',

wahrend neben ws. setl 'Sitz' nordh. sedel vorkommt. Nach

s schwankt die Form : pixl pisl 'Deichsel', wrixl 'Wechsel

,

eaxl eaxel 'Achsel', husl husiil hUsel 'Abendmahl', silsl susel

'Qual'. Neben cuml cumhl 'Feldzeichen' steht cumhol, neben

tungl 'Gestirn' tungul -ol -el, neben sawl said 'Seele', sawul

sdwol sawel; neben tempi 'Tern pel' tempel, neben swefl

'Schwefel' stvefel, neben xpl 'Apfel' xppel. Seltener ist

Einfiigung eines Vokals nach (palatalem) g: segl (1 segil

Ep.) segel 'Segel', sicegl sivegel 'Himmel', sniegl snegl snxgel

snegel 'Schnecke', n%gl nsegel 'Nagel', hriegl hnegel 'Kleid',

hsegl hasgel 'Hagel'; dagegen scheint, auCer einmaligem

Sigefugl, nur fugul fngol fugel 'Vogel' belegt zu sein.

445. Nach kurzer Silbe bleibt im Fruh-Ae. silbi-

sches n fast stets unverandert: hrxbn hrxfn 'Rabe', stebn

stefn stemn 'Stimme', ehn {efen VPs.) emn 'eben, gleich ,

wdegn 'Wagen', pegn 'Lehnsmann', regn (vereinzelt regen

Ep. VPs.) 'Regen'; aber immer ymen VPs. 'Hymne'. Im Spat-
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Ae. stets ynun {ymmon Ri.), oher steynn, emn^ Jirxmn hremn;

nach / wird haufig ein e eingeschoben : hrmfn Inrmfen, stefn

fitefen, efn efen, swefn sivefen ^Schlaf, Traum', ofn ofen

'Ofen'; seltener nach ^; wsegn wsegen, pegn pege^i^ regn regen,

hrxgn brsegen *^Gehirn'.

Nach langer Silbe haben schon die altesten Texte

bxcon Ep. hsecun Corp. hecun Runeninschr. 'Zeichen' neben

vereinzeltem sigheacnEi^. st^&ec?? Runeninschr. 'Siegeszeichen';

VPs. stets hecen, tacen 'Zeichen', facen *^Betrug', wepen

^WafFe', wolcen *^Wolke' ; spat-nordh. hecun hecon (vereinzelt

becen) tacun tacon, facunfacon (vereinzelt facen), wCBpen wepen,

woken; aber Alfred und das Spat-Ws. heacen, tacn tacen,

facn facen, wsepn ivsepen, ivolcn tvolcen 'Wolke'.

446. Silbisches m bleibt nach kurzer Silbe fast

immer unverandert: botm 'Boden', ^rosm 'Ranch', fse&m

0> fse^em Li.) 'Umarmung'.

Nach langer Silbe entwickelt sich nicht selten ein

Vokal: bosm bosum 'Busen', 7na&m ma&um 'Kleinod', breahtm

breahtum ""Glanz, Blick', breahtm breahtem 'Larm', wsestm

wdBstem wxstim wxstum 'Wacbstum', tvorsm ivursm 'Eiter'^

ie(fm 'Atern'.

447, Auch in be ton ten Silben stellt sich zuweilen

ein neuer Vokal zwischen r oder I und einem die Silbe

schliefienden velaren, palatalen oder labialen Konsonanten

ein; seine Qualitat richtet sich nach dem vorhergehenden

(stets kurzen) Vokal und z. T. auch nach dem folgenden

Konsonanten, undauCerdem ist§ 360 fF. zu beriicksichtigen

:

wylf wylif Runenkastchen 'Wolfin'; spat ae. byrig Dat.

'Burg, Stadt', fylgde fyligde 'folgte', spat-ws. byre byric

'Birke', sfyrc styric 'Sterke^ junge Kuh'; spat-nordh. ivyrhte

wyrihte 'arbeitete', wyrihta'AYheiteY\ fyrJito fyrihto 'Furcht';

wyryhta spat-ws. Ev. 'Arbeiter'; Bercht Berecht LV., spat-

nordh. berhtniga berehtniga 'erleuchten, verklaren'; Cyniberct

Cyniberict BH. ; ^erh iferih Leid. Ratsel *^durch', mers6

merisd Erf. 'Marsch, Sumpf, Priit. dwerigdun Ru.^ dwosrig-

don Li. 'verfluchten'; spat-angl. bxlig spat-ws. bylig bilig

'Sack'; Walhhere Walahhere Urk., Alchfrith Aluchburg LV.;
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spat-nordh. darfiic darofiic ^niitzlich', arg arog 'arg, sundig',

Gen. PI. dorofra Li. \ingesauerter' (zu ws. deorf, ahd. derh\

vgl. § 330); hearug Ep. 'Sch^Yein'; hiirg hurug *^Burg, Stadt';

spiit-iiordh. sulh suluh ^Pflug\ culfra culufra 'Taube'; spilt-

ws. weorc iveoruc ^VVerk', tvorhte woruhfe spat-nordh. ivorohte

*arbeitete'.

448. Im nOrdl. Nordh. zieht der neue Vokal, falls

er zwischen r und ht steht^ in spat-ae. Zeit sogar haufig

den Akzent auf sich und veranlaCt Verstummen des ur-

spriinglich betonten Vokals; in alien Fallen lautet die

Silbe mit einem Labial an: geher(e)litniga gebrehtniga Li.,

herht Li. hreht Ri. 'glanzend', berhinise hrehtnisCe) Li. Ri.

'Glanz', giberhta gibrehta Ri. ^lanzen'. Gen. ivrihtes Li.

*Arbeiters^ fyr(i)lito fryhto ^Furcht', forhtiga f(o)rohtiga

"^fiirchten'.

Ru.^ hat nur 1 icroJite -^arbeitete' (neben haufigem

worhte) und sonst nur beyCe)hfniga, fyrlita forhtiga. Ru.^

hat forhtade 'fiirchtete' neben forhtige.

Im Ws. begegnet nur vereinzelt gewrolitan 'arbeiteten'

(Chronik 993).

449. Im Westsachsischen (und in anderen sach-

sischen Muudarten) entwickelt sich auch zwischen Kon so-

nant und antevokalischem j ein i, falls nur eine un-

betonte Silbe folgt.

Bei Alfred ist dies nur vor urspriinglichem (d. h.

schon westgermanischem) j der Fall: Norn. Akk. PI. hergas

herigas herigeas 'Heere' (§ 44 Anm.), Dat. Sg. Jierige; auch

bei Verben der ersten schwachen Konjugation mit ur-

spriinglichem -rj- kommen die alteren Formen bei ihm nur

noch vereinzelt vor: Opt. gebyrge ^gebiihre', herge 'preise',

Ind. PI. hergea&, Part, ergende 'pfiiigend', wergende Sveh-

rend' (in den beiden letzten Formen steht der Nebenton

der Mittelsilbe der Entstehung des i hindernd im Wege,

vgl. § 439); fiir -g- erscheint meist -ig-, -ige-, -i-, von welchen

das letzte entweder auch [ij] oder schon [^] bedeutet, § 565,2:

Opt. gebyrige^ herige^ Ind. PI. herigad herigead. Inf. erigan

erigean, werian, derian ^schaden' usw. Im Spat-Ws. sind
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auch swerigan swerian 'schworen', berge herige berie 'Beere',

pirge pirige pirie 'Birnbaum' belegt.

Im Spat-Ws. (schon bei Alfric) stellt sich nach

kurzvokalischer Tonsilbe, aufierdem auch vor dem aus

wg. J entstandenen g [j] ein i ein: byrga byriga 'Biirge',

byrgen byrigen ^Grab', myrge myrige 'frohlich', mergen merigen

merien 'Morgen', byrgan byrigan byrigean byrian 'begraben',

mbylgan xbyligan ^erziirnen', dwyrgan awyrigan Verfluchen
,

dwyrgan cmyrigan ^erwiirgen' u. a.

Anraerkung. Vereinzelt begegnet ivyridean 'arbeiten'

Blickl. Horn neben ivyrcean.

450. Das Kentische scheint mit dem Sacbsischen

zusamraen zu gehen: fruh-kent. Urk. lijige Opt. 'lebe',

lifgende Part.^ spat-kent. Ps. lifgende Ufigende lifiende; diese

Formen sind natiirlich durch Anlehnung an lifigan und

ahnliche ursprunglich zweisilbige entstanden; auCerdem

spiit-kent. merge merige 'frohlich', berigea ^Biirge'.

451. Im Anglischen scheint sich vor dem aus wg. j
entstandenen g kein i einzustellen : byrga(n) 'begraben',

fijlgaCn) 'folgen' usw. Die in Ru.^ vorkommende Form

beligas 'Schlauche' (neben belgas, wxrgan 'verfluchen',/|//(7aw,

bebyrgan u. Ji.) stammt wahrscheinlich aus einer sacbsi-

schen Mundart (§ 179 Anm.).

Der VPs. hat auch vor ursprunglichem j nie ein i:

gedergan 'schaden', hergan ^preisen', swergan 'schworen', win-

bergan ^Weintrauben', lifgan ^leben' (1 lifiende 'lebend')

usw. In Ru. ^ begegnen neben hergas 'Heere', styrgan 'storen',

swergan 'schworen', flekt. Inf. ferganne 'gehen'^ lifgan lif-

gande, bifgende ^bebend', hlengende 'lehnend' je einmal he-

rigas, Opt. sicerigx^ Inf. swerige, welche wahrscheinlich teils

aus dem Sacbsischen, teils aus dem Nordh. stammen

(vgl. Verfasser, ABeibl. IX, 110).

Dae Spat-Nordh. hat stets bloCes -g- im Norn. Akk.

Plur. hergas 'Heere', Dat. PI. hergum, Gen. Sg. herges, Dat.

her^e. Dagegen die schwachen Priisentien mit erhaltenem

j schwanken, offenbar unter dem Einflusse der schwachen

Verben zweiter Klasse (wie bodiga 'verkiinden', aus *boddjan
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§ 431): Ri. (jiherga giheriga 'preisen', Ru.^ Li. sweriga

siveria 'schworen', Li. gestyrige 'storen'; Ru.^ lifga Ri. Li.

lifiga lifia 'leben'; Ru.^ gicfoslga gi^oeliga 'dulden"; Ru.^

lossga Iwsiga \erloYen gehen'; namentlich in Formen mit

nebentoniger Mittelsilbe ist das bloCe -g- haufig erhalten:

flekt. Inf. herganne Li. Ru.^, Part, hergende Li. Ru.^,

lifgende Ru.^ hlingende Li. Ru.^ ^lehnend'^ neben smiriane

Li. 'schmieren', eriende Li., lifigende lifiende Li. Ri. Sieh

auch § 565.

453. Ahnlich entwickelt sich nach kurzer Tonsilbe

auch zwischen Konsonant und antevokalischem w zuweilen

ein neuer Vokal, falls nur eine unbetonte Silbe folgt. Die

iirspriingliche Form desselben scheint (immer?) ein u zu

sein, das jedoch Schwachung zu o, a, e erfahren kann

(vgl. § 417) : swealwe swealuwe swealowe swealewe 'Schwalbe',

PI. swalaivan^ Gen. PI. geatwa geatewa 'Riistungen', Dat. PI.

frsetivum frxtewum ^Schmuck', Gen. Sg. gearwes gearuwes

gearowes 'bereites', Dat. gearwum gearewum (zum Nom. gearu

§ 466), Gen. Sg. bealwes healuwes bealowes ^Cbels', Gen.

PI. healewa^ Dat. bealewum (zu bealu § 466).

Zwanzigstes Kapitel.

Schwachtonige Worter und Vorsilben.

a) Selbstandige Worter.

453. Worter von untergeordneter Bedeutung im

Satze, namentlich die sogenannten Formworter (Prapo-

sitionen, Konjunktionen, Partikeln, Pronomina, Hiilfsverben

usw.), wurden im Ae., wie schon im Urgerm., mit ge-

ringerem Nachdruck gesprochen als die Vollworter (§ 59

und 65). Daher sind ihre Laute der Schwachung aus-

gesetzt, deren Grad natiirlich von dem MaCe der Minder-

betontheit abhangt, welche sehr verschieden sein kann.

Lautarme Worter, namentlich wenn sie haufig unmittelbar

vor starktonigen Wortern gebraucht werden, unterliegen

Bvilbring, Altenglisches Elementarbuch. 12
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starker Beeintrachtigung. Lautreiche Worter sind wider-

standsfahiger, besonders wenn sie mehrsilbig sind, da sie

dann immer einen starkeren oder schwacheren Nebenton
haben

.

454. Aus den handschriftlichen Form en ist die

schwachere Betonung haufig nicht zu erkennen. Aber aus

allgemeinen Griinden sind z. B. neben den gedehnten

starktonigen Formen ^u 'du',.?t'e Vir', he 'ex\ me 'mir'

u. a. auch Jtu, we, he usw. mit ungedehntem oder wieder

gekiirztem Vokal anzunehmen (vgl. § 101 mit Anm. 1

u. 2). Deutlich ersichtlich ist die Kiirze z. B. bei der

Prap. he 'bei' (aus alterem hi, vgl. § 360), neben dem
stark betonten Adverb hi. Ahnlich ist aus si 'sie'

durch Kiirzung im Kent, und Nordh. se hervorgegangen,

welches spatnordh. mit Dehnung in starktoniger Satz-

stellung auch als see erscheint. Neben dem stark betonten

Prapositionaladverb %t 'an, heran' (got. at) begegnet zu-

weilen die alte unbetonte Form of 'an' fiir die Praposition.

Aber diese Verschiedenheit ist fast iiberall wieder auf-

gegeben, indem set auch in unbetonter Stellung gebraucht

wird; natiirlich mit geschwachter Aussprache. Das tritt

z. B. im VPs. zu Tage, wo neben dem stark betonten

Adverb et (§ 91) minder betontes get steht (vereinzelt auch

noch ot)\ in einigen Texten begegnet auch die seltene

unbetonte Form at.

Andere durch schwache Betonung zu erklarenden

Formen sind die Prap. od 'bis' (aus *unP\ vgl. das stark-

tonige ud- in udg4nge 'entgehend, weggehend' § 71), of

'ab, von' (vgl. got. af und das ae. starktonige 8ef- in sef-

grynde 'Abgrund', mfweard 'abwesend', sefdonca 'Arger^),

mere, dorh 'durch' (vgl. ws. kent. durh\ nordh. der}i), te

'zu' (vereinzelt neben to 'zu' § 101) ; die Partikeln angl.

«c 'auch' (neben betontem ec § 200), angl. dseh 'doch'

(nordh. auch dah\ neben betontem deh § 200), ebenso ws.

deah 'doch' (neben deah § 107), ge 'und', ne 'nicht', dxt

'das' im VPs. (ebenso die Konjunktion ; neben dem stark-

tonigen det § 91); das Adverbium fol 'sehr' (z. B. in fol
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oft 'selir oft'; neben dera Adj. full Voll'; vgl. § 364); on

'an, in', hivone 'wen', ^one 'den', donne Mann', hwonne "wann'

mit engem o, da sie in den meisten Texten, welche a

und 0, oder nur a, fiir westgerin. a vor Nasalen haben

(§ 123), durchweg mit o geschrieben werden; ebenso viel-

leicht giond, (jeond 'durch', weil daneben kein *g(^and steht

(§ 299); angl. hetwili ws. hetwuJi § 264 'zwischen' (aus

urengl. *bitwih mit gekurztem i <C «; vgl. got. hveihnai

'zwei' und die betonte ws. Form hehveoh § 147); spatws.

ys 'ist', synt 'sind', hyt 'es', Gen. Iiys 'sein', ^yder 'dorthin'

u. a. fiir alteres is usw. (vgl. § 359 Anm. 1); hafast 'hast',

hafa& 'hat', liabhad 'haben' im VPs. (ohne d-Umlaut, welcher

dagegen einmal in einer fruhmercr. Urkunde in der stark-

tonigen Form hiobban eingetreten ist § 245); vereinzeltes

art 'bist' und &a)f 'darf bei Alfred (neben gewohnlichem

eartj dearf § 132); seltenes sCxl 'soil' Or. (neben 86eal

§ 152); ws. und nordh. was 'war' (neben icxs § 91);

spat-ws. emhe 'um' (neben betontem '{fmhe § 376 ; E. Sie-

vers, PBBr. IX, 198); u. a.

b) Vorsilben.

455. Die Vorsilben eines Wortes sind in fast alien

Fallen durch Verschmelzung schwach betonter Worte mit

einem folgenden starktonigen Worte entstanden ; sie zeigen

daher auch dieselben und zum Teil selbst weiter gehende

Schwachungen als die eben besprochenen, und zwar mit

groCerer RegelmaOigkeit, da sie der Beeinflussung durch

verwandte selbstandig gebliebene und voUere Formen

weniger ausgesetzt sind : feesiY^aw 'besitzen' (aus illterem hx-\

die unbetonte Praposition hi, be ist dagegen der Beein-

flussung durch das betonte Prapositionaladverb bl aus-

gesetzt), butan 'auCen', binnan 'innen'^ bufan 'oben' (fiir

*be-tVfan He-i'nnan,^ beu-fan), booflic Li. 'notig' (aus behofiic),

dweallan 'entspringen' (vgl. mvielm 'Quelle' § 71 u. 96),

tefiowan 'zerfliefien' (vgl. alteres tislog 'zerschlug' Epin.

;

gewohnlich to- durch EinfluC des selbstandigen to), otlewan

atieivan 'zeigen', of&yncan 'argern' (vgl. betontes «/- § 91

12*
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u. 96), kent. fenvirnan Verweigern' (gewohnlich for-),

nahhan ^nicht haben' (aus ne liahhan), ndhte 'hatte nicht'

(aus ne ahte § 106). Einen Nebentori haben natiirlich

alle zweisilbigen Partikeln: o:fergeo'tan 'u:bei'gie'i]en', u:nder-

&eo'dan ^uinterwe'rfen' u. a.; in geringerem Mafie auch

solche einsilbige, welche durch selbstandig daneben be-

stehende Adverbien gestiitztwerden : y.mhsi'ttan ^u:msi'tzen',

wi:dst6'ndan 'wi:derste'hen' (vgl. ^mb 'herum', wi& 'entgegen').

Anmerkung. Wie unbetontes i um die Mitte des 8. Jahrh.

liberhaupt in e ubergeht (§ 360), so treten auch fiir die Formen
hi-, gi; ti- der altesten Texte spater be-, ge- und seltenes te- ein.

Dennoch aber gilt in Ru.^ und meist auch in Ri. bi- und gi-.

Li. hat in bituih hitmen hituen meist hi-, dagegen eonst gewohn-
lich he- und ge-.

B. JE^onsonantismus.

Einundzwanzigstes Kapitel.

Halbvokale.

J-

4:56. Urg. j ist am leichtesten im Gotischen zu erkennen,

wo es an- und inlautend fast immer erhalten ist; in den wg.

Sprachen halt es meist nur anlautend dauernd stand: got. jer

'Jahr', juggs 'jung', satjan 'setzen', bidjan 'bitten'. Jedoch hat

auch das Altsilchsische inlautendes j noch in der Regel erhalten

:

settian 'setzen', hiddian 'bitten', nerian 'retten', heries 'Heeres',

ZoA;oian 'schauen' (sieh F. Holthausen, As. Elementarbuch § 171 flf.).

457. Im Anlaut ist urg. ^* (d. h. konsonantisches

i, UG. § 72) im Ae. in den entsprechenden stimmhaften

palatalen Spiranten j ubergegangen (mit der Aussprache

des y in ne. year, young). In den Handschriften wird

dieser Laut gewohnlich durch den Buchetaben g wiederge-

geben, an dessen besondere Lautung im vorliegenden Buche

jedoch iiberall durch einen Punkt erinnert wird: ge nom. pi.

'ihr', ws. gear auCerws. ger ^Jahr'. Selten wird (vor w) das
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Zeichen i gebraucht: iung (neben gi^dng, g^dng § 298)

^jung', iugu& (neben (i^ogulf "^Jugend'), iu (neben y^o gio

§ 298) 'einst'.

458. Inlautendes j bleibt a) zwischen Vokalen

und wird fast Btets g geschrieben (vor a im Ws. auch ge):

ws. cUgan, cigean mere. kent. cegan *^rufen' (aus *kaujan\

Dat. Sg. Mege auCerws. hege ^Heu' (aus %aujai), Dat. Sg.

lege aufierws. ege 'Insel' (aus *aiijai), ws. kent. dreag{e)an

mere, ^regan 'drohen, scbelten' (aus *prau6jan\ ws. kent.

smeag{e)an mere, sniegan *^nachdenken' (aus *smauyojan);

l6cig(e)an 'schauen' (aus ^'lokOjan; vgl. jedoch § 565, 1);

vor u, i fallt es jedoch aus : ece ^ewig' aus urengl. ^'ejyci

§ 217.

Anmerkung. Die urg. Yerbindung ij- iet im Westg. vor

velaren Vokalen friih zu I geworden, welches im Fruhurengl.

mit dem folgenden Velarvokal koiitrahiert wurde § 118: fiond

'Feind', freond 'Freund' (got. fijands, frijonds). Ebenso das ira

Westg. aus urg. -ijj- entstandene -«J- (§ 461): freo 'Weib' (< *frid

< *frijd < urg. *frijjd), eode 'ging' « *td- < urg. Hjjom § 118 a).

b) nach kurzem starktonigem Vokal + ''
• hergan

'preisen' (got. hazjan), nergan 'retten' (aus *nazjan), Dat.

herge 'Heere' (aus Harjai). Vgl. § 449 ff. und 565.

459. Nach andern Konsonanten ist j im Ureng-

lischen (wahrscheinlich im siebenten Jhdt.) geschwunden

:

sittan ^sitzen' (aus wg. *sitfjan, as. sittian), setian ^setzen'

(aus wg. ^satfjaiij, as. settian; urg. *satjan)^ hiddan *^bitten'

(as. hiddian, got. hidjan), willa 'Wille' (as. icillio, got. wilja).

tJber die Konsonantendehnung sieh § 540.

Anmerkung. Im Urgermanischen wechselten (nach E. Sievere,

PBrB. V, 129 ff.) die Gruppen j + Vokal und i + Vokal so,

dafi erstere nach kurzer, letztere nach langer Wurzelsilbe stand;

also neben *satjan 'setzen' hiefi es z. B. *ddmian 'urteilen' (vgl.

auch UG. § 75). Im Ae. ist dies i geschwunden (sieh § 438):

dcBman, cyssan 'kiissen' (aus *1cussian).

460. Im ae. Auslaut erscheint urg. j nur nach

langen Vokalen oder Diphthongen und wird fast stcts g

geschrieben : ws. hieg auCerws. heg 'Heu', ws. teg auCerws.

eg, ei, eig 'Insel' « urg. "^haujo^ <C -om, "^aujo).
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461. Die urg. Gemination jj (got. ddj, aisl. ggi) ist

im Ae. vereinfacht, indem sich (wie uberhaupt im Westg.)

das erste j entvveder mit vorausgehendem i zu I verband

:

Frige dseg ^Freitag' (zu urg. ^frijjo = ae. freo ^Weib'

§ 118, 458 Anm.); — oder mit anderem vorausgehenden

Vokal einen Diphthong bildete: seg 'Ei' « *dj § 167
<< wg. *aija << urg. *ajjom), wseg 'Wand' «; *wajjuz, got.

waddjus, UG. § 74).

w.

463. Urg. w ist im Got. und in den wg. Sprachen alter

Zeit an- und inlautend meiet treu bewahrt: got. icailrd, as. tvord,

ahd. wort 'Wort'; got. speiwan, as. ahd. spiwan 'speien'; im Got.

auch auslautend (aufier nach kurzem betontem Vokal): gaidio

'Mangel', hlaiw 'Grab'.

463. Urgerm. iv (d. i. konsonantisches u) ist im
Ae. als solches bewahrt ; es wurde also gesprochen wie w in

ne. wind. Vom Anfange des neunten Jhdts. an wird der

Laut meist durch die Rune ivynn (§ 28) dargestellt, die

im vorliegenden Buche durch w ersetzt ist. In den iilteren

Texten ist dies Zeichen noch verhaltnismafiig selten, ob-

gleich es schon in den altesten Quellen begegnet; gewohn-

lich wird dafiir uu (besonders im Silbenanlaut, aufier vor

dem Vocal u) und u gebraucht: 'i^eg "^Weg', w^ort? 'Wort',

iffy/in 'Wein', smialt^^e 'Schwalbe'; utdf 'Wolf, i^undor

'Wunder'; c^e&an 'sagen', t^d 'zwei'. Im altesten Nordh.

wird u in alien Stellungen bevorzugt (^erc 'Werk'^ ^ard

'Wart') und begegnet nicht' selten noch in den Evangelien

des zehnten Jhdts. (i^lf 'Weib', iier 'Mann'), wahrend im
iibrigen England u nur nach anlautendem Konsonanten

und im Wort- und Silbenauslaut nach langem Vokal

neben der Rune iiblich bleibt {ciiecfan, tud, saiile snay,).

Im Spatnordh. kommt zuweilen auch die Schreibung ivu

vor: wyrdd 'zornig', wyr^cfde 'ziirnte', und vor cij se, e auch

wo^ vo, uo^ o: towgeard 'zukiinftig'. Imp. vgxs 'sei', ge&yod

'waschen', oeg 'Weg' (§ 48); in Ri. ist daneben die Schrei-

bung V haufig: vses 'war', svide 'sehr', oncndva 'wissen'.
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464. Im Anlaut ist urg. iv erhalten: icdrd 'Wort',

wtind 'Wunde'; ivlacu 'lau\ ivrltan ^schreiben'; hied Ver',

&wean Vaschen'.

Doch ist es verloren a) bei urenglischer Kontraktion

der Partikel m, ne mit gewissen Verben : nat SveiC nicht',

7i%s 'war nicht', nyle 'will nicht', aus *ni wdt, *ni waes^

*m' wUi\ — b) vor u in til 'zwei' aus */u'w <Z, wg. *hod,

hu 'wie' aus *hivu <C wg. *xwd', — c) vor wg. u in sund,

'Schwimmen', aus *stvnnd, zu swimman, sulh 'Pflug', aus

*swulh; auch vor dem gemaC § 264 erst aus iu <C i ent-

standenen u in uton 'lafit uns', ws. cucu 'lebendig', ws.

hetux 'zwischen', neben ivuton^ ws. cicucu, hetwux.

405. Inlautend ist w in der Kegel erhalten:

hloivan 'bluhen', mdwan 'mahen', Gen. sndwes 'Schnees',

treoives 'Baumes', headwe 'Kampfes', ws. gierwan aufierws.

gerican 'bereiten'.

Doch ist es geschwunden: a) vor u: clea 'Klaue' aus

*kla{iv)u § 120, &m^w 'Kampf' aus urengl. *b£ed(w)u, mmd
'Wiese' aus %ised(tv)u ;

— b) vor i : sx 'See' aus *sx{w)l <C
sdwi <I *saiwi, ws. Prat, gierede 'bereitete' aus urg. *jar-

wido'*^. Sieh auch § 2 15 if.

Schwindet der auf das iv folgende Vokal, so wird es

silbisch und geht in ii^ o tiber: Akk. Sg. mask, gearone

'bereiten' aus urg. *jarwond'^^ § 433.

Anmerkung. Das w ureprunglicher Labiovelare (UG.

§ 117,4; 122,4; 125,4) ist im Ae. bei urg. Erhaltung der velaren

Artikulation (vgl. § 490) im Inlaut geschwunden (wie in den
iibrigen wg. Sprachen): tiohhian 'anordnen' «^ Hi^wdjan § 541),

singan ^singen' (got. siggwan, aisl. syngua), sincan 'sinken' (got-

sigqan, aisl. s0lckua). Eine unerklarte Auenabme bildet nordh.

genehwiga 'nahern'.

466. Tritt w im Urengl. in den Auslaut, so geht

es in der Kegel in u iiber, welches, falls es erhalten bleibt,

spater zu o wird (§ 364): meolu, meolo 'Mehl', searu, searo

'Kiistung', gearu, gearo 'bereit' aus *melw{a), *sariv(a), *^ar{w)a

§ 365. Doch verbindet es sich mit unmittelbar vorhergehen-

den kurzen Vokalen zu Diphthongen (§ 119): treo 'Baum',

deo 'Diener', aus *trew{a), *peiv{a).
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Nach langer Silbe fallt das aus w entstandene u bereits

in vorhistorischer Zeit ab (vgl. § 358): gad 'Mangel' (got.

gaidw); ebenso unmittelbar nach langen Vokalen oder

Diphthongen: a 'immer', snd 'Schnee' (got. aiw, snaiws).

Doch wird das in den flektierten Formen erhaltene w
haufig hinter Vokalen und Diphthongen wieder angefiigt:

sndw, wegen sndives u. dgl.

46*7. Urg. ivw (got. ggw^ ail. ggu) ist im Wg. zu

wv geworden, dessen u mit dem vorhergehenden Vokal

Diphthong bildet; daher ae. hemvan 'hauen' (as. hauwan,

aisl. hpggua; UG. § 74) ws. getrmve auQervfS. getrlowe 'getreu'

(as. ahd. triuwi, got. triggws).

Ebenso das im Wg. durch Dehnung von w vor j
entstandene ww : auCerws. nlotve 'neu' (<< %iivivja- § 540).

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Erhaltung kurzer Konsonanten und Verande-
rungen der Artikulationsart oder der Neben-

artikulation.

468. Die urg. Liquiden {r, T) und Nasale {m, n, ti)

bleiben im Ae.^ wie in den iibrigen wg. Sprachen und im
Got., in der Kegel erhalten

:

r: rldan 'reiten', wdrd 'Wort', her 'hier';

Z: leof 'lieb', helpan 'helfen', hivll 'Weile';

m: mona 'Mond', noma 'Name', wyrm 'Wurm'

;

n: nytt 'niitze', mnu 'Sohn', mln 'mein';

Id, stets n geschrieben : drincan 'trinken', singan 'singen'.

469. Neben dem gewohnlichen, rein dentalen (oder

alveolaren) I stand im Ae. ein tiefer klingendes / mit

velarer (und vielleicht auch labialer) Nebenartikulation.

Die urspriingliche Verteilung der beiden Laute war wahr-

scheinlich folgende. Das reine I gait: a) im Anlaut:
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Wdan 'leiten', blind "^blind'; ebenso im Silbenanlaut:

stelan 'stehlen'; — b) im Wortauslaut : stel 'stiehl', stxl

'stahl', sdeal 'soil', hwll 'Weile'; — c) vor Konsonant nach

wg. palatalen Vokalen: helpan 'helfen', forswelgan *^ver-

schlingen'; auCer vor k, y^ und teilweise vor 5: meolcan

'melken', eolh 'Elch', seolf 'selbst' (neben self). Die Bre-

chung des vorhergehenden Vokals zeigt, dafi hier tiefes I

gesprochen wurde. Das war vor Konsonanten aufierdem

wahrscheinlich nach wg, velaren Vokalen {a, o, u) der

Fall : dealf 'grub', fealdan 'falten', hulpon 'halfen', holpen

geholfen' (vgl. § 134 ff.). In Wortern mit i-Umlaut

(§ 158 fif.) ist die Nebenartikulation aber vernautlich be-

seitigt: ieldra, eldra 'altere', g^dan Vergolden' usw. Wann
sie wieder eingefiihrt und auch sonst nach palatalem

Vokal iiblich wurde (vgl. ne. elder, guild, help usw.), laCt

sich schwerlich genau bestimmen.

Anmerkung. Ahnlich unterschied sich im Frtihurengl.

das aus den^ Urgerm. stammende II (§ 537) in feallan 'fallen',

full 'voir usw. nach wg. velaren Vokalen durch seine (labio-?)

velare Nebenartikulation a) von deni II gleichen Ursprungs nach

palatalen Vokalen: fell Tell' u. a.; — b) von dem durch wg.

Dehnung vor j (§ 540) entstandenen helleren II in tellan \er-)

zahlen', sellan 'tibergeben', hell 'Holle' usw.

470. Von dem gewohnlichen, bloC mit der Zungen-

spitze artikulierten r (in 7'tdan 'reiten', faran 'gehen', h%r

Hrug' usw.) hat sich das gedeckte r wahrscheinlich durch

eine (labiovelare?) Nebenartikulation unterschieden

,

welche (anders als beim I, § 469) sowohl nach wg. palatalen

als velaren Vokalen vorhanden gewesen zu sein scheint:

weor& Vert', wurdon 'wurden' u. s. w. (vgl. § 132, 139),

In der Verbindung -rj- fehlte die Nebenartikulation jedoch,

da nie Brechung eintritt: hergan 'preisen' u. s. w.; im

Uranglischen z. T. auch, wenn die r-Verbindung zwischen

zwei i stand: cirnel 'Kern' u. a., § 187 Anm.

Ws. ryht 'recht', Aepelhryht, Herebryht u. a. bei Alfred

scheinen auf r mit Lippenrundung zu weisen (§ 275).

Anmerkung. Auch rr gleichviel welchen Ursprungs (§ 537 f.)

wurde mit Nebenartikulation gesprochen: /eorr 'fern', ierre auCerws.
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iorre *zornig'; doch ist die Verbindung -irri- z. T. wieder aus-

genommen: angl. dfirran 'entfernen', § 187 Anm.

471. Die urg. stimmlosen Verschlufilaute {p, t, k}

bleiben im Ae., wie im Got., An. und Niederdeutschen,

im allgemeinen unverandert:

p: psed ^Pfad' (niederd. pad)^ hleapan 'laufen' (got»

hlaupan)^ sdip ^SchifF' (as. skip);

t: tid *^Zeit', hitan ^beiCen', Jiwlt Veifi' (as. Ud, hztan,

hwif)
;

k, im Ae. gewohnlich c geschrieben : cucf 'Kund'^

(got. kmi^s), hrecan ^brechen' (as. brekan), weorc 'Werk^

(as. werk).

Anmerkung 1. Diese VerschluClaute haben im Hoch-
deutschen mancherlei Veranderungen erfahren, die z. T. aus den
oben gegebenen Beiepielen ersichtlich sind.

Anmerkung 2. Zuweilen wird etatt des c auch k zur

Bezeichnung des fc-Laute8 gebraucht, namentlich in Ru.i; unklene

'unreine', krtst 'Christus', kennan 'erzeugen', ka^lid 'Kelch', lokigan

"schauen', wolken 'Wolke', ek 'auch' u. dgl. (vgl. Verfasser, ABeibl.,

IX, 289 fF.). In Ru.^ wird im Wortinnern vor e manchmal auch

ch geschrieben; hruche Opt. *brauche', werches Gen. 'VVerkes',

folches 'Volkes'; ein paar mal auch in Li.: carchern 'Kerker'.

Vgl. § 497 Anm. 1.

47S. Im Hatton-Ms. der CuraPastoralis steht fur nicht

anlaiitendes st haufig s&: tvxstm wxs&m *^\Vachstum', d^i-

strigan, Mls&rigan 'verdunkeln', dust dusd 'Staub', fxst

fsesd 'fest', mmt msesd 'meist', mrest seresd 'erst', hilpest,

hilpesd 'hilfst' u. s. w. Sonst begegnet dies sd nur ver-

einzelt.

/. P, s.

473. Die urg. stimmlosen Spirauten (/, p, s), welche

am besten im Got. bewahrt sind^ bleiben im Ae. im An-

und Auslaute als solche erhalten:

/; flf 'funf, wulf 'Wolf (got. MA wulfs)\

P'. pdrn d6rn 'Dorn', wearp wearcf \\iivdi' {got, paurnus,

warp)\ uber die wechselnde Schreibung des Lautes im

Ae. sieh § 28, auch § 474 Anm. 2;
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s: s4n(lan 'senden', us 'uns' (got. sandjan, uns).

474. Ebenso im Inlaut neben stimmlosen Kon-
sonanten: hxft ^gefangen', befsestan "^befestigen'.

Aber zwischen stimmbaften Lauten werden sie in

einfachen Wortern, wahrscheinlich urns Jahr 700, stimm-

haft und sind also zu sprechen wie ne. f , tk, s in wolves,

to seethe, nose:

f: ivulfas *^Wolfe', s6ofl 'Schaufer;

P : seopan seodan "^sieden', hro^or hrodor 'Bruder', lyr^en

hyrden ^Biirde';

s: nosu ^Nase', osle ^Amsel'.

Auch im Auslaut erster haupttoniger Glieder von ver-

dunkelten Kompositis stellt sich unter diesen Umstauden
der Stimmton ein; vgl. Mlic Li. ^solcher' au8 &usUc

(§ 552 g).

Anmerkung 1. Im Anlaut haupt- oder stark nebentoniger

Silben (in Kompositis) bleiben sie jedoch auch inlautend stimm-
los: (jefeoht 'Gefecht', d&wean 'waschen', gesendan 'senden', syn-

ftdl 'siindig', und'anc 'Undank', ivynsum 'wonnesam', dndswaru
'Antwort', selbst wenn der Nebenton spater geschwacht wird.

Ebenso im Auslaut unbetonter erster Glieder von Zusammen-
setzungen : ivipUtan "^auCen, auCerhalb' (Verfasser, A. Beibl. IX, 268).

Anmerkung 2. Das stimmhafte [d] wird in den altesten

Texten haufig durch d wiedergegeben ; sehr selten das stimm-
lose [/].

475. Urg. ZJ5 ging liber Id in Id iiber : wuldor ^Herr-

lichkeit', ivilde Vild', f4aldan 'falten' (vgl. got. wulpus,

wilpeis, fal]^an)\ dies Id dringt sogar in die unflektierten

Formen: Mold ^kiihn', gold 'Gold' (got. halps, gulp).

476. Urg. J>1 ist (aufier bei Metathese § 522) im
VPs. stets und sonst im Anglischen oft als [dl] erhalten;

VPs. nedl "^Nadel', wedla 'Armer', weMnis 'Armut' § 444,

ivedlian '^arm sein, betteln', Ru.^ spacfl 'Speichel'. Im Nordh.

ist es meist, im Ws. stets in ^Z iibergegangen : nordh. adl

Cidl 'Krankheit', ividliga widliga 'verunreinigen'^ Gen. sedles

'Sitzes' (vgl. series BU.), Dat. spadle 'Speichel'; ws. ddl^

widlan Verunreinigen', icsedla 'Armer', n^dl 'Nadel'.

477. Ahnlich wird im Spat-Ws. inlautendes dm
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{<i pn § 474) zu dm: PI. mddmas zu ma^m madum 'Kleinod'

§ 446.

478. Ebenso in Li. dn (<< ae. pn, vgl. § 474) zu

dn: Dat. PI. hsednum u. a. zu Imden ^heidnisch' (vgl. § 433).

479. Trat s und p durch Ausfall eines i (§ 432)

zusammen, so entstand st: ws. forllest 3. Sg. 'verliert'

(<< *forliesip), giemeltestu 'Sorglosigkeit' (<C -*liesi^u). Auch
wenn das Pronomen ^w mit auslautendem s des Verbs

zusammentrat: hafastu 'hast du' (neben Aa/as du). Ander-

seits sieh § 472.

480. Im Anlaut ist der urg. stimmlose velare

Spirant / zum Hauchlaut [h] geworden: Ms 'Haus', hleapan

'laufen', hnutu 'NuC', hriefn 'Rabe', hwsete 'Weizen'. Ebenso

im Anlaut zweiter, haupt- oder stark nebentoniger Glieder

vonKompositis : behdtan^erspvechen , Mardheort ^h3iYiheYzig\

Jedoch bleibt der urg. labialisierte velare Spirant h
(UG., S. 110) im Nordhumbrischen als solcher erhalten

(und ist ungefahr wie deutsches ch in Tuch, aber mit

starkerer und langer anhaltender Lippenrundung , zu

sprechen); er wird gewohnlich durch hu, seltener durch

hw und vereinzelt durch chu oder chw wiedergegeben : Li.

hi^xm hwxm cJiwiem 'wem', hij^d cJiij^d Ver', hy,xt chijixt

Vas', hyfelc ch^elc ch^xU Velcher'.

Anmerkung. Die Schwachung zum Hauchlaut zeigt sich

deutlich in Auslassungen des ^, welche in Texten aller Mund-
arten seit frtihester Zeit zuweilen begegnen : Ep. (h)aesil 'Haeel',

(li)ofr 'HOcker'; VPs. (hjneappian 'schlafen', (h)dldan 'halten';

Li. (h)laf 'Laib, Brot', (hjlingende 'lehnend' usw. Umgekehrt
wird bisweilen auch h zugesetzt: Ep. haam (Corp. aam) ""Spule";

Ri. (li)dld 'alt', gi(h)resta 'ruhen'; Li. OVClgen 'eigen', fh)seU

'jeder', (h)rlpe 'Ernte' usw.

481. Inlautendes y bleibt vor stimmlosen Kon-

Bonanten erhalten : sohte 'suchte', ilhta 'Morgendammerung'.

Ebenso auslautendes y: foh 'zahe', gecfdh 'gedieh',

rilh 'rauh', sulk 'Pflug', furh 'Furche'.

Anmerkung. Statt ^t schreiben die altesten Texte haufig

ct und zuweilen cht: Ep. gifect 'Gefecht, Kampf, sochtse 'suchte';



§481 —484.] Erhalt. kurz, Rons. u.Veriinder. d. Artikiilationsart. 189

ebenso fiir auslautendes h ofters ch: Ep. toch 'zahe', salch 'Weide\

elch 'E\ch\ porch ^durch'.

482. Die Verbindung hs [ys] geht in cs [ks] iiber.

Die gewohnliche Schreibung ist a?, selten cs\ auch das

altere hs wird zuweilen weiter verwendet und daneben

hx, xs, ex : Alfred weahsan iveaxan Svachsen', spatws. z. B.

wehsan ivexan^ weohs weocs Vuchs', spat-kent. weacsa&, PI.

Ind. Pras. ; oxa ^Ochse', miox 'Mist', iveocsteall 'heilige

Statte' (aus weohsteall § 147, A. Napier, ESt. XI, 64).

Vgl. § 503.

Anmerkung. Aus Schreibungen wie alisian fur acsian

^fragen' (§ 520) bei Alfred geht hervor, dafi der tJbergang damals

schon erfolgt war. Vgl. aufierdem § 311 und 319 Anm., auch

§ 484 Anm. 3.

Z, d, h, J.

483. Von den urg. stimmhaften Spiranten sind

z und d (d. h. die den stiramlosen s und p entstehenden

stimmhaften Laute) im Ae. wie in den tibrigen westgerm.

Sprachen zu r und d geworden

:

z: mara 'mehr', hergan 'loben', hord 'Hort' (got. maiza,

hazjan^ huzd);

d: dseg 'Tag' (aus *dajoz; as. dag), fxder 'Vater*

(aisl. fa&er, as. fadar), word 'Wort' (aisl. or^, as. wo7'd).

Anmerkung 1. Zur Unterscheidung des aus urg. z ent-

standenen, von dem schon im Urg. vorhandenen ae. r (§ 468)

dient am besten das Gotische, welches fiir letzteres auch r hat

(got. raiips ^rot', waurms "^Wurm', her "^hier' = ae. read, wyrrriy

her), urg. z aber noch bewahrt (Beispiele sieh oben) oder im Aus-

laut in s verwandelt (mais Adv. 'mehr').

Die Erkennung des urg. d macht keine Schwierigkeiten, da

fiir jedes ae. d aufier in den Verbindungen Id, dl, dm, dn (§475 5".)

im Urg. d stand.

Anmerkung 2. Der tJbergang von z y r ist alter als

die Brechung (§ 130 ff.): mearg 'Mark' (urg. *mazjom, as. marg\

meord 'Lohn' (urg. *mezd6 § 81a < *mizdd, got. mizdo) u. a.

Anmerkung 3. Zum Teil sind die urg. stimmhaften Spi-

ranten aus urspriinglich stimmlosen entstanden; sieh § 490.

484. Der urg. bilabiale stimmhafte Spirant h (d. h.

der dem / entsprechende stimmhafte Laut) ist im Ae.>
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wie in den iibrigen wg. Sprachen, zum VerscMuClaut h

geworden a) im Anlaut: beodan 'bieten' (urg. Hiiutan,

aisl. bio&a), ban ^Bein'; — b) nach m: lamb 'Lamm',

climban 'klimmen' (ahd. chlimban). — t)ber geminiertes h

sieh § 539 flf.

Sonst ist das urg. b im Ae. Spirant geblieben, und
zwar mindestens z. T. mit bilabialer Artikulation. In

den altesten Texten wird es mehr oder minder regelmafiig

durch b wiedergegeben (E. Sievers, PBrB. XT, 542 ff.;

Anglia XIII, 15f.-); Ep. obaer ober 'liber' (as. o5ar), scribun

'schrieben' (as. skrihun), Part, faers&ribaen Verschrieben',

gibaen 'gegeben', libr 'Leber', imibil 'WiebeF, salb 'Salbe',

ob 'ab, von'; Corp. s6ribun, gebeti, libr, tvibl tvibil u. a.

Daneben aber kommt von Anfang an, obwobl zunachst

selten, auch schon die jiingere Schreibung / vor, die bald

allgemein wird: Ep. ofaer, sifun 'sieben'; Corp. half 'halb',

cielf 'Kalb', Part, ofgefen 'verlassen' u. a.

Anmerkung I. Das Eintreten der Schreibung /" fiir alteres

h [ft] erklart sich durch das Stimmhaftwerden des ursprtinglichen

[f\ in tvulfas 'Wolfe' usw. (§ 474) und vermutlich durch daa

Stimmloswerden des auslautenden [ft] in ob of 'ab' u. a. (§ 489).

Der doppelte Ursprung des ae. f lafit sich am besten durch Ver-

gleich mit dem Hochdeutschen erkennen, welches urg, ft in 6

verandert und urg. f bewahrt: ofer 'iiber', serifon 'schrieben',

gifan "geben', half healf "^halb', reaf 'Raub', ivefan *weben', angl.

lifgan 'leben' und anderseits scofl 'SchaufeP, wulf 'Wolf, ofen

'Ofen' usw.

Anmerkung 2. Mit dem ft ist im Ae. zusammengefallen

das lateinische v in Lehnwortern: brefian 'kurzen' (lat. breviare);

ebenso das dem klassischen ft entsprechende vulgarlateinische v:

fefor 'Fieber', trifot 'Tribut' (lat. febris, tributnm).

Anmerkung 3. Vor stimmlosem s wird 8 tiber f zu p:
wxps 'Wespe' (zu *weban 'weben'), rsepsan 'tadeln' (in Ep. Corp.

noch waefs und raebsid raefsed Part.). Vgl. §§ 482, 503 und

Wyld a. a. 0.

485. Im Ws. geht ft vor n + Vokal in m iiber:

emne 'eben', hrasmn hremn 'Rabe' § 170 Anm., stemn

'Stimme', stemn 'Steven' (wabrscheinlich wegen der flektierten

Formen Gen. hrsefnes n. s. w.; daneben efn efen, hrxjn

hrsefen, stefn stefen u. s. w. (§ 445). Ru.^ hat stemn neben
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Mxfn, efne\ kGl. efne\ das Nordh. stets efne, stefn PL stefno,

hrxfnas,

486. Der urg. stimmhafte velare Spirant j (dem

im Nhd. g entspricht) bleibt im Ae. bei unbeeinfluCter

Entwicklung im allgemeinen zunachst als soldier erhalten:

gast 'Geist', glldan 'gleiten', dagas 'Tage', gnagan 'nagen',

JiBogan ^fliegen', beorgan ^bergen' , ivegan Hragen', stlgan

^steigen' slagen 'geschlagen', logen 'gelogen'.

Nach 'B ist j aber im Ae. und den iibrigen germ.

Sprachen zum stimmhaften VerscbluClaut
[^j geworden:

I6ng ^lang', hungor ^Hunger', tunge ^Zunge'.

48*7. Im Spat-Ae. ist j im Anlaut zum Ver-

schluClaut [g] geworden: gdstj glldan, god 'gut', growan

^waclisen', gretan 'griiOen'. AuCer dem von F. Kluge,

PGr.^ I, 1000 angefiihrten Grunde spricht dafiir die in

Ru.-^ vorkommende Schreibung galdes fiir cdldes Gen. Sg.

^kaltes'.

488. Im Inlaut verlieren die VerschluClaute d und

^ neben stimmlosen Konsonanten ihren Stimmton und
werden also zu t, c [k] : milts 'Mitleid' (zu milde 'mild')^

bintst 'bindest' (zu hindan 'binden'), hitst 'bittest' (zu hiddan

^bitten'), cyste 'kiifite' (<^ urengl. *kyssidse)\ ancsum 'be-

drangt' (zu dnge Adv. 'bedriickt').

Ebenso wird [j] vor stimmlosen Konsonanten zu [)(]:

sorhful 'sorgenvoll^ hoJiful 'eingedenk'. Vgl. § 504.

489. Auch im Wortauslaut scheint der Stimmton
beeintracbtigt zu sein. Doch ist diese Schwachung bei

den VerscbluClauten (d, b, g) fast ohne Bedeutung; nur

vereinzelt findet sich in den kGl. lamp 'Lamm' statt lamb

{vgl. aucb § 504, 566). Weiter ging sie bei den Reibe-

lauten [b und j): of ab' (ne. off), wlf 'Weib' (ne. wife),

Uaf 'Laub' (ne. leaf), ws. mearh 'Mark' n. (schon Ep.

Corp. mserh § 206), borh 'Biirgerschaft', genoh 'genug', stah

'stieg', troh 'Trog', getoh 'Ziehen'. Durch Einwirkung flek-

tierter Formen bleibt daneben aber stimmhafter Auslaut

erhalten : borg, genog u. s. w.
;
ja selbst in jiingeren Texten
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uberwiegen die Schreibungen mit g, in manchen (z. B.

im VPa. und Ri.) fehlen Formen mit h sogar ganz.

Umgekehrt ist das k in der Verbindung ijk + Vokal

ira Nordh. und Kent, halb oder ganz stimmhaft geworden,

und zwar schon vor der Dehnung kurzer Vokale vor 7)g

(§ 286): Li. tvlonga Gen. 'stolzer'^ dongung 'Dank'.

Anmerkung. Im Silbenauslaut vor stinimhaften Konso-
nanten bleibt der Stimmton erhalten: ictfman [wibmdnn\ "Weib";

vgl. § 552 d.

Anhang.

Der grammatische Wechsel.

490, Nach einem von K. Verner entdeckten Ge-

setz sind die urg. stimmlosen Spiranten Q^ s, f, 7, x^)
schon vor der groCen Akzentrevolution (§66 Anm.) stimm-

haft (d. h. also zu cf, z, d, j, j'^") geworden, falls der indo-

germanische und noch urgermanische Wortakzent nicht

auf dem unmittelbar vorhergehenden Vokale ruhte (UG.

§ 124). Dieser Wandel ist z. B. deutlich erkennbar im
Verhaltnis von ae. teak 'zog' zu tugon 'zogen' (ahd. zoh,

zuguni) ; in der zweiten Form ist das altere ^ in j liber-

gegangen, weil der Hauptton urspriinglich auf der Endung
lag, wahrend es in teak, wo das nicht der Fall war, stimm-

los geblieben ist. Schon Jakob Grimm hatte diesem

Konsonantenwechsel den Namen «grammatischer Wechsel*

gegeben. Er zeigt sich im Ae. vorall in der Flexion der

starken Verben, aber auch sonst vielfach:

a) Der urg. Wechsel von p : d erscheint im Eng-

lischen, d&dm d iibergegangen ist (§ 483), als ein Wechsel

von stimmlosem oder stimmhaftem / Ojier ^ (§ 474) mit

d: Pras. seo&an 'sieden', 1. 3. Sg. Prat. sea& 'sott', Plur.

sudon "^sotten', Part. Prt. soden 'gesotten', gesod ^Sieden';

ebenso cwedan cwxd cwsedon cweden 'sprechen', cwide *^Spruch';

snidan sndd snidon sniden 'schneiden', snide 'Schnitt'; w4ordan

weard wurdon wdrden 'werden', w^d 'Schicksal'.

b) Dem urg. Wechsel von s : z entspricht im Ae. s : r

(§ 473 f., 4S^) : forleosan forleas forluron forloren Verlieren'

(ahd. virliosan virhs virlurum virloran), losian 'umkommen',
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lyre ^Verlust', forlor ^Verlust'; wesan wxs ivseron 'sein';

Base 'Ose', care 'Ohr'.

c) Der urg. Wechsel von / : & ist im ,Ae. verschwunden,

da die beiden Laute in der ersten Halfte des 8. Jhdts.

zusammen gefallen sind (§ 474, 484).

d) Der urg. Wechsel von )( : j ist im Ae. z. T. un-

verandert bewabrt und erscbeint in angelsacbsischer Scbrei-

bung als h : g; oft ist er jedoch durch Scbwund des

inlautenden / verdunkelt (§ 529); andere lautlicbe Ver-

anderungen baben wenigstens das Scbriftbild nicbt gestort:

teon {<i\xrg. ^teuyan) teah tugon togen 'zieben' (ahd. ziohan

zoh zugum gizogan), heretoga 'Herzog', tyge 'Zug' § 498;

hefeolan (abd. hifelhan) befealh hefulgon ^anbefeblen'; gefBon

(urg. ^feyan) gefeah gefsegon 'sicb freuen', fsp^gen ^frob'

§ 497, gefea 'Freude' (vgl. got. fahe^s, § 219); /(5w «
'^famyan § 214) feng fengon fongen ^fangen', feng 'Griff'

§ 499, fd7ig 'Fang'; sweor 'Scbwiegervater' (abd. siveJiur),

sweger 'Scbwiegermutter'.

e) Dem urg. Wecbsel von -/^^ : j^ entspricbt im Ae. ent-

weder h : g oder h : tv; y^ hat namlicb im Wg. in- und aus-

lautend seine w;-Artikulation verloren (§ 465 Anm.), und
j^ ist scbon im Urg. entweder vor w zu j geworden oder

vor palatalen Vokalen zu w (UG. § 122,4): seon 'seben'

(urg. '^sex'^an), 1. 3. Sg. Prt. seah (urg. *sax"'), PL Prt.

auCerws. segun (urg. '^sssj'^iin), Part, segen (mit Anlebnung
an den PL Prt.), dagegen im Ws. PL Prt. suivun (mit

Anlebnung an den Opt. Prt. urg. *sssj'^m und das Part.

Prt.), Part, sewen (<1 *sej'^enoz)'j seon 'seiben' (*si/^a7i),

Part. Prt. d-siwen (<< *si^^enoz)', ruh 'raub', Gen. ruwes;

horh 'Scbmutz', Gen. liorwes.

Anmerkung. In Verbindungen mit stimralosen Konso-
nanten sind die stimmlosen Spiranten jedoch stimmlos gebheben,

auch wenn der vorhergehende Vokal urBpriinglich unbetont war:

tyht 'Erziehung' (urg. *tu'/tiz), flyht 'Flug', hwyrft 'Wendung'
(urg. \^urftiz) u. dgl.

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 13
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Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Palatalisierungen und Verwandtes.

1. Fruh-urenglische Palatalisierungen von j, g, k, gg, kk.

491. Die wichtigste Palatalisation ist die Verschie-

bung urspriinglicher Velare, welche im Friih-Urenglischen

unter Einflufi benachbarter palataler Vokale oder eines j

erfolgte. In der ae. Schreibung ist sie meist nicht zum
Ausdruck gebracht, so daC ihre Erkenntnis mit groCen

Schwierigkeiten verkniipft ist.

Vgl. E. Sievers, Anglia (1878) I, 575; E. Brate, PBrB.

(1884) X, 1 fF.; F. Kluge, Litteraturblatt fiirgerm. und rom.

Philologie, 1887, Sp. 113 f., und in PGr.^ I, 989 ff., auch

ESt. XIII, 507; H. Sweet, History of English Sounds

(1888), § 534 ff.; A. Pogatscher, Zur Lautlehre der grie-

chischen, lateinischen und roman. Lehnworte im Ae., StraC-

burg. 1888, S. 178 ff".; A. Napier, Academy 1890, S. 133 f.

und 188, auch History of the Holy Rood-tree, London
1894, S. 71 ff".; E. Sievers, Anglia (1891) XHI, 311 ff.,

und Ags. Gr.3, § 206 ff.; Verfasser, ABeibl. IX, 74 ff.,

102 ff., 289 ff. und ESt. XXVII, 73 ff.; G. Hempl, Anglia

XXII, 375 ff.; H. C. Wyld, Contributions to the History

of the English Gutturals, 1899; E. Bjorkman, Scandinavian

Loan-Words in Middle English, Halle 1900, S. 139 ff.;

L. Morsbach, ebenda, S. 147 ff. FuCnote; M. Forster, IF.

Anzeiger XH, 1. Heft.

a) Anlautendes j und k.

49!S. In alien Dialekten ist anlautendes j (§486)
Bchon in friih-urenglischer Zeit vor den primaren (d. h.

bereits vor dem fUmlaut vorhandenen) palatalen Vo-

kalen i, 7, e, e, le, x (<< wg. a § 96) und den Diphthongen

iu, eu, xo {^io, eo, ea § 130 ff.), m (> ?o § 110), eu (>>

eo § 109), xo (> Sa § 107) palatalisiert worden und fallt

infolgedessen mit dem aus urg. j stammenden ae. j (in
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gear cjBr 'Jahr' u. a. § 456 f.) zusammen. Da die angel-

sachsischen Schreiber fiir den neuen wie fur den alten

Laut fast immer denselben Buchstaben (g) gebrauchten,

so ist im vorliegenden Buche die Palatalisation durch einen

dariiber gesetzten Punkt angedeutet. Die palatalisierenden

Vokale waren z. T. schon im Wg. palatal, z. T. aber

waren sie selber erst im Friih-Urenglischen palatal ge-

worden. So hat friih-ure. i <C wg. i § 93 Palatalisierung

bewirkt in gift ^Gabe'; i <C wg. «: § 98 in gjsel 'Geisel';

e <C e § 92 in aufierws. gellan, ws^ giellan § 151 ^gellen';

c<Cwg. rt§96 in angl. kent. gefon 'gaben'; x {e^) <C wg.

a § 91 in auOerws. gxf gef, ws. geaf § 152 ^gab', ebenso

in aufierws. gest § 168, ws. giest § 181 'Gast' (urg. *jastiz^

got. gasfs); se <C wg. a § 96 in ws. g€afe ^gabe' (friih-ure.

*jsebi <C wg. *jrt5?), iu <C wg. f § 130 ff. in aufierw,

giornan^ ws. girnan § 186 ^begehren' (wg. ^jirnian); eu <Z.

wg. e § 132 in gSorn ^gern (wg. ^jernoz); seo << wg. a § 132

in geard 'Gehoft' (wg. *jar(fo2;), ws. kent. gealla *^Galle'

§ 134; m < wg. im § 110 in wg. gut 3. Sg. gieCt' «
*^jteti^ § 188 << ^^Juiip <C wg. *jiutij>)', eu <C wg. eu

§ 109 in geotan ^gieCen'; ^o <C wg. au § 107 in g^ap

*^hoch, weit'.

Die Palatalisation des j ist also nach der Artiku-

lationsverengerung der Vokale (§ 90 ff.) und nach der

Brechung (§ 130 ff.) erfolgt, oder falls sie etwa z. T. schon

fruher eingetreten war, auch nach jenen vokalischen Ver-

anderungen noch wirksam gewesen. Sie hat sich nicht

erstreckt auf das kurze a [a] in Formen wie galan ^singen',

galla 'Galle' (mit ungebrochenem a, § 134), obwohl es

vermutlich mit schwacher palataler Artikulation gesprochen

wurde, § 37. Zur Zeit des i-Umlauts (§ 158 ff.) war die

Kraft des Palatalisierungsgesetzes erloschen. Daher blieb

das J vor den erst damals entstehenden Palatalvokalen velar:

gyfe 'GuC, gyrdan 'giirten' (<^ wg. "^^utiz, *^urdian § 161),

g(Bs ges 'Ganse' {<C ^'sosi § 165 << wg. *jmisiz § 124), gxlan

kent. gela7i 'hindern' (<i wg. *jailian § 167), gsedeling'Ver-

wandter' § 174 ii. a. Ebenso wenn spater durch ujd-

18*
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Umlaut (§ 226 fif.) ea aus « entstand: mere, geatu 'Thore',

Nom. Akk. PI. (ws. gahi), geaduUng 'Verwandter'; oder wenn
durch jiingere Metathese von r ein palataler Vokal un-

mittelbar hinter das j trat: $f^rs ^Gras' (neben ^r^s § 518).

Anmerkung 1. Die Aussprache des g muC in den meisten
Fallen durch etymologische Erwagungen beetimmt werden. Dazu
kommen als unmittelbare Zeugen: 1. die in einigen alten Runen-
inschriften vorkommende Unterscheidung durch die Rune gifu

fur den palatalen Laut und durch die Rune gar fiir das velar

gebliebene ^r [j] ; auf dem Ruthweller Kreuze begegnen z. B. gidrcefld

'betrubt*, gistoddun 'standen', und anderseits galgu Obi. 'Galgen',

god '^Gott'; — 2. seltene Schreibungen mit i fiir das palatale g:

hiniongae Obi. 'Hingang, Tod' (in Bedas Sterbegesang, §20; vgl.

spatnordh. geonga gionga 'gehen' neben ws. gongan gdngan; das

g in den nordh. Formen ist vielleicht aus dem Prat, geong in das

Pras. gedrungen, oder es konnte aus *gig6ngan durch Verlust

des raittleren j gionga entstanden sein), Ru.^ ierde Obi. 'Gerte',

iarit?aw Obi. 'bereiten' u. a.; — 3. Diphthongierungen von folgenden

Vokalen, woraus auf palatale Aussprache des vorhergelienden g
zu schlieCen ist, z. B. in geaf'gsib', § 148 ff.; — 4. ebenso gewisse

Monophthongierungen von Diphthongen, z. B. in get 'gofi' § 314 f.;

— 5. ebenso Schreibungen ohne g [j] vor den Diphthongen ea und
eo in gewissen spaten siidenglischen Handschriften: eaZZa "^Galle'^

eorn 'gern' [lies jealla, jeorn] fiir gealJa, georn u. a. (E. Sievere,

PBBr. IX. 208, und Ags. Gramm.3 § 212 Anm. 2); — 6. die

mittelenglische Scheidung zwischen j oder y fiir den palatalisierten

Laut [j] und g fiir den velar gebliebenen Laut [^f], und ebenso
die entsprechende neuenghsche Scheidung zwischen y und g:

me. jellen, ydlen, ne, yell (ae. gellan); me. j-olhe, yolke, ne. yolk

(ae. g^olca geoloca § 325, 330) und anderseits me. girden, ne. gird

*gtirten' (ae. g'yrdan), me. gilden, ne. gild 'vergolden' (ae. gyldan

< wg. *sul_pian), me. galwes, ne. gallows 'Galgen' (ae. galga).

Doch ist bei Heranziehung solcher me. und ne. Formen vorsichtig

zu erwagen, ob sie wirklich aus den zu beurteilenden ae. Formen
stammen. Me. galle, ne. gall 'Galle' beweist z. B. nichts fiir ae.

gealla, da es vielmehr auf galla § 134 zuriickgeht, wahrend ae.

gealla zu me. galle wird. Ebenso steht neben ae. galga 'Galgen^

auch gealga, Ahnlich weist me. giuen yiuen 'geben' zwar auf
ae. gifan^ aber me. giuen, ne. give stammt aus skandin. giva.

Anmerkung 2. Ae. g < urg. j und ae. g < urg. .; (§ 456f.)

sind meist leicht durch Heranziehung des Nhd. zu unterscheiden,

da dies fiir urg. j immer g und fiir urg. j immer j hat; vgh
z. B. gifan 'geben' mit gear 'Jahr'.
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493. Vor denselben primaren palatalen Vokalen und
Diphthongen (§ 492) erfuhr auch anlautendes k im
Friih-Urengl. Palatalisation (zu [d], d. h. ungefahr dem
Laiite des nhd. k in Kind). Auf dieser Stufe scheint das

Nordhumbrische (allgemeiu?) stehen geblieben zu sein

:

cirice 'Kirche' (neuschott. kirk\ csestre 'Stadt'^ c4orl 'Kerl,

Mann'^ cest ^Kiste', cerra ^sich kehren' § 180, cm 'Kien'

ceosa cBasa 'kiesen, wahlen', cega Vufen' § 184. In den

stidhumbrischen Dialekten dagegen entwickelte sich der

palatale Verschlufilaut d, wabrscheinlich schon in vorhisto-

rischer Zeit, zur Affrikata [d^] und dann, vermutlich zu

Anfang der historischen Zeit, durch weitere Verschiebung

nach vorn bis ins Alveolar-Piapalatal-Gebiet zu mouilliertem

[ts\. Trotzdem wurde die Schreibung c beibehalten, welche

auch den velar gebliebenen A:-Laut von cud 'kund', comb

'Kamni' u. a. bezeichnete (§ 471). Im vorliegenden Buche

ist der «Quetschlaut» daher stets als c kenntlich geinacht

(vgl. § 56 c). Urengl. i <^ wg. i § 93 hat ihn hervor-

gerufen in cinn ^Kinn' (ne. chin)\ t § 98 in d'fd'a?^ 'sohelten'

(ne. chide)] e <i wg. « § 96 in mere. Kent, cese ^Kase'

(ne. cheese)] % << wg. a § 91 in ws. ceaf 'Spreu' § 152

(ne. chaff; vgl. niederl. kaf), ebenso in ws. ciele, mere. kent.

cele 'Kalte' § 181, 168 (ne. chill); ^ < wg. a § 96 in

ws. else cyse 'Kase' § 185; iu << wg. i % 130 ff. in ws.

cirlisd cyrlisd 'baurisch' § 186 (ne. churlish)', eu <^ wg. e

% 132 in siidh. c^orl 'I^erl, Mann' (ne. churl); seo <C wg.

a % \2>2 in ws. kent. c4ald 'kalt', ebenso in ws. cierran,

mere. kent. cerran 'sich kehren' § 180; fw << wg. m § 110

in ws. cist 3. Sg. 'kiest, wahlt' (<I wg. *kiusip § 188);

eu <C wg. eu § 109 in ceosan 'kiesen' (ne. choose); %o <C
wg. au % 107 in ceapmon 'Kaufmann' (ne. chapman).

Der A:-Laut bleibt dagegen vor a: cdld 'kalt' § 134

(ne. cold), calf 'Kalb' (ne. calj) u. a. Ebenso vor den se-

kundaren, d. h. erst durch i- oder w/d-Umlaut entstandenen

Palatalvokalen : c(Bne cene 'kiihn' § 165 f. (ne. keen)^ cyssan

'kiissen' § 161 (ne. kiss), cydan Verkiinden' § 163; cxg

^Schliisser § 167 (ne. key); cxmhan c6iitoi^ammen' §170;

V OF .K >/
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mere. cxJf 'Kalb' § 175; cseU 'Kelch' § 178; mere, cea-

furtun 'Halle' § 231. Auch wenn erst dureh jungere

Metathese eines r ein palataler Vokal unmittelbar hinter

das k tritt: cerse 'Kresse' (<^ urg. %rasjon), cyrps Aelfric

'kraus' (<C lat. crispus § 519).

Anmerkung. AuCer durch etymologische Vergleichung

mit aufierengliechen Formen sind die Fiille mit palatalisiertem

(bezw. auch assibiliertem und dental i siertem) k von denen mit
velar gebliebenem k noch durch folgende Kennzeichen zu scheiden

(vgl. § 492 Anm.): 1. durch die in einigen alten Inschriften vor-

kommende Wiedergabe des c durch die Rune cm und anderseits

des velaren Lautes entweder durch die sogenannte calc-Rune oder

ein der ^ar-Rune verwandtes Zeichen (k): Ruthweller Kreuz id

*ich' § 495, llcdss 'Leibes' § 497, riicnse Akk. Sg. 'reichen' § 495,

kyninc *Konig' § 495, dagegen crtst "^Christus', cwomu "^kamen'

§ 471, und das k in kyninc; — 2. durch in einigen Texten vor-

kommende Schreibungen mit k fiir den A:-Laut, wahrend [ts] stets

durch c dargestellt wird: kempa 'Krieger' (zu camp), kennan 'er-

zeugen' (<^ wg. *kannian), kyning kining king 'KOnig', kseliS

'Kelch' u. a. ;
— 3. durch Diphthongierungen folgender V'okale,

wodurch auf Palatalisierung des urspriinglichen k zu schliefien

ist: cert/" "^Spreu' § 148 ff'.; — 4. ebenso durch gewisse Monophthon-
gierungen: ces "^wahlte' § 314f. ; — 5. durch die me. und ne.

Scheidung zwischen cli ftir den [<s]-Laut und c oder k fiir den
[fe]-Laut: me. ne. child (ae. cild), king (ae. cing, cyning), cow (ae.

cm). Doch entsprechen sich die alteren und jungeren Formen
nicht immer; daher ist namentlich auf dialektische Unterschiede

und auf die Moglichkeit von Entlehnungen aus dem Skandina-

vischen zu achten. So weist me. ne. cold auf ae. cdld; aber da-

neben stand im Siidengl. 6eald. Anderseits beweist ne. kettle.,

welches wahrscheinlich aus dem Skand. ketill stammt, nichts fiir

ae. cetel (mere. kent. und in sachs. Patois), 6ietel ditel dytel (ws.;

aus lat. catillus § 181).

b) Wort- und silbenauslautendes j und k.

494. Auslautendes j ist in alien Dialekten naeh

palatalen Vokalen schon in friih-urengl. Zeit palatalisiert

:

weg 'Weg'^ dieg 'Tag' (VPs. deg § 91), mxg 'mag', mxj
angl. kent. meg 'Verwandter', grseg angl. kent. greg "^grau',

hefig 'schwer', moneg spiiter monig 'manch', hodig 'Korper'.

Ebenso im Silbenauslaut: hregdan 'schwingen', sxgde

'sagte', Gen. regnes 'Regens', wxgnes 'Wagens'.
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495. Unter denselben UmstaiKien erfuhr wahrschein-

lich auch auslautendes k Palatalisation zu d : hm 'Riicken',

Usee 'schwarz'. Prat, hrxc ^brach', gebrec 'Zerbrechen' (vgl.

§ 496); ebenso im Silbenauslaut: wsecnan 'erwachen, er-

wachsen'., Akk. Sg. hlxcne 'schwarzen'.

AuCerdera wurden im Auslaut vermutlich auch die

velaren Gruppen [wg] und [idk] nach palatalen Vokalen im

Friih-Urengl. palatalisiert : ping 'Ding', hring 'Ring', cyning

'Konig', inc Dat. 'euch beiden', drinc Imp. 'trink'; ebenso

im Silbenauslaut: Gen. fingres 'Fingers'. Vgl. § 497.

Anmerkung 1. Da diese Palatalisation nur von geringer

Bedeutung ist, so ist sie im vorliegenden Buche der Einfachheit

wegen gewohnlich nicht besonders bezeiehnet.

Anmerkung 2. In Li. ist zuweilen eg, gc oder gcg fflr

palatales c geschrieben: on hsecg 'zurtick'; on hsecgling, on huegcg-

ling '^ruckwarts', gebrwgc gebrsecg 'zerbrach'.

496. Wortauslautendes 6 unmittelbar nach t (§ 495)

hat sich im Siidhumbrischen zu c entwickelt: Uc 'Leib',

wic 'Wohnort, Dorf, dw 'Teich^ Graben', pic 'Stachel',

ic 'ich', spic 'Speck', pic Tech' (lat. pic-em), keelic 'Kelch',

swUc 'solch' (<< '^swilik), hwelc 'welch' (<< *ywaltk).

Im Nordh. aber bleibt c erhalten: lie, ic u. s. w.

Silbenauslautendes c (vor Konsonanten) bleibt in

alien Dialekten erhalten: lichoma 'Leib', geUcnes 'Ahnlich-

keit^ Gleichnis' , wienere 'Aufwarter, Diener', Akk. Sg.

rtcne 'reichen'.

c) J, ^^ A; im Silben^nlaut, gg und kk.

49*7. Inlautendes j istim Friih-Urenglischen zwischen

palatalen Vokalen palatalisiert: Gen. dseges 'Tages'^ weges

'Weges', Dat. daege wege (<C friih-urengl. *dxjxs -m, *wejxs

-se), Opt. ivege 'trage' (<^ *?^ej^), stige 'steige', Part, slxgen

'geschlagen' (<; *sliejen).

Dasselbe ist fiir k, kk, gg und die urspriinglich velaren

Gruppen Tdg und ^k anzunehmen : Opt. hrece 'breche', siece

'streite', strice 'streiche' (<C urengl. *hrekx, *sxkx, *str7kx),

liceUan 'heucheln' (<<! ^likxttjan), sicettan 'seufzen', Obi.

sxce 'Verfolgung', d^reece 'Kampf' (<1 *sxkse^ ^^rxkx), Part.
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forsxcen Verweigert', dicce Adv. 'dick' (<< *pikkx', vgl. as.

thikko), Dat. Mnge 'Dinge', cyninge 'Konige', Opt. drince

Hrinke'.

Anmerkung 1. Auch diese Palatalisation der velaren
V ere chluCl ante ist im vorliegenden Buche gewohnlich nicht

besonders bezeichnet (vgl. § 495 Anm. 1).

Anmerkung 2. Inlautendes c kann im Siidhumbrischen
durch dae auslautende c verwandter Formen (§ 496) verdrangt
werden: Gen. It6es, Dat. lUe zu li6 'Leib', Adv. swilde, so&Ude
zu stvilc 'eo]ch\ sod'lid Svahrhaftig' u. dgl. Auch umgekehrte
Beeinflussungen scheinen stattgefunden zu haben.

498. Inlautendes j wurde vor friih-urengl. i, %, j
palatalisiert: lyge 'Luge « *lu^i) hyge 'Biegung' (<< *bugi)/

ws. hiegan aiiCerws. began "^biegen' (<< '^hea^ian), hyrgan

'begraben' (<C *burjian), byrga 'Biirge' (<C *burjio), ws. bylg

kent. belg angl. bseig 'Balg' (<< urg. *baljiz, got. balgs);

auch wenn das i spater abgefallen ist (§ 358): Dat. byrg

'Burg' (<^ *bur^i), ws. Itg auCerws. leg 'Lohe, Flamme'
(<< urg. *laujiz), ws. w^g 'Woge' (<^ urg. *wwjiz, got.

wegs); ebenso wenn ein Konsonant zwischen dem j und
i stand: ws. dleglan Verheimlichen' (<^ *daujUan)^ vgl.

§ 499 Anm. 3.

Anmerkung 1. Vor velaren Vokalen wird im Ws. hinter

das palatale g oft ein e, selten ein i eingeschoben : miergean "ver-

fiuchen' (<^ wg. *war^ian), fegean 'fiigen' «^ ^fo^ian) u, a.; vgl.

§ 498 Anm. 4 und § 509 Anm. 2. AuCerdem verrat sich die

palatale Ausspracbe: a) durch Entstehen eines i vor dem g:

hyriga 'Biirge' § 449; — b) in den meisten Fallen durch den
Umlaut des vorhergehenden Vokals: lyge *Ltige' § 158 ff.

Anmerkung 2. Da ceiga 'rufen' « *'kaujan) in Li. stets

und in Ri. fast stets niit ig geschrieben wird, hega 'biegen' da-

gegen nie, so ist vielleicht anzunehmen, dafi die Artikulation

des palatalisierten j «^ urg. j) im Nordh. vor Velarvokalen wieder

nach hinten verschoben worden ist. Vgl. § 505 Anm. 1 und

§ 501 Anm.

499. Ebenso wurden k, kk, gg, nk und tdg vor

friih-urengl. i, i, j palatalisiert. Auf dieser Stufe blieb das

Nordhumbrische (allgemein ?) stehen (vgl. § 493): a) txca

'lehren', s(Bca 'suchen', aus wg. *taikian, *sOkian; — b) wiecca

Vachen', wecca Vecken', liecca "^ergreifen', lycce 'liignerisch'
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(and. hikki)] — c) hycga [sprich hiigga § 56 b, 3] 'kaufen*,

hrycg 'Riicken', licga ^liegen' aus wg. *buggjan, ^X^uggja[z),

Higgjan\ — d) denca Menken', stenc 'Geruch', bene 'Bank'

aus vfg. *pa7dkian, *star)ki{z), *ba7dki(z); — e) feng ^Fang',

gemenga 'mengen', s6nga 'sengen' (neuschottisch sing) aus

wg. *favgi(z), *maidgian, *sai9gian.

Anraerkung 1. In Ru.^ und Li. ist der palatale fc-Laut

vor e und i ein paarmal durch ch wiedergegeben (vgl. § 471

Anm. 2): Gen. stenches, Dat. swenche "^Qual', michel michil 'grofi'.

Anraerkung 2. Falls hega 'biegen' im Spat-Nordh. wieder

velares j angenommen hatte (§ 498 Anm. 2), so ist auch fiir das

€ vor Velarvokalen im Spat-Nordh. Rtickkehr zur velaren Arti-

kulation [k] anzunehmen: tseca, sCBca usw. Bel nc, ng, cg^ cc

scheint sich die palatale Aussprache dagegen besser zu erhalten.

Im Siidhumbrischen wurden die palatalisierten Ver-

schluClaute jedoch assibiliert und, vermutlich im Anfang

des achten Jhdts., dentalisiert (vgl. § 493); a) c wurde

also zu c [ts\: tsecan, s(Bcan secan, ws. smw aufierws. smec

^Rauch' [<i wg. *smaukiz), cirice *^Kirche' {<^ ure. ^kirikise)^

stice 'Stich' (-< urg. *stikiz); vgl. me. teclien, sechen, smech,

cliirche, stiche und ne. teach, beseech, church, stitch ;
— h) kk

zu cc [tts] : wxccan, weccan, laeccan, lycce, stycce 'Stiick' (<<

*stMkkiom), ivicce '^Hexe' (<C *wikki6n), fiicce ^Speckseite^

Schinken' (<^*Jlikkiom); vgl. tne. wacchen, wecchen, lacchen,

stucche, wicche, flicche und ne. watch, latch, witch, fiitch ;

—
c) gg zu eg [ddz]: bycgan, hryc§, licgan, brycg 'Briicke';

vergl. ne. ridge, bridge; — d) ^idk zu palatalem nc:dencan,

stenc, bene, drencan 'tranken' (<C ^dratDkian); vgl. me.

^enchen, stench, bench, drenchen und. ne. stench, bench, drench;

— e) tog zu palatalem ng: f6ng, gem4n§an, sdngan, streng

'Strang' (<< *sfrai3giz\ stin§ 'Stange' (<1 *stai»}giz) ;
vgl.

ne. singe.

Anraerkung 3. Stand zwischen dem urspriinglichen velaren

Verschlufilaut und dem i ein Konsonant, so unterblieb auchim
Siidhumbrischen die Weiterentwicklung des c, g zu ^, g: ws.

blecnan 'ein Zeichen geben' « *tauknian), hyngran 'hungern'

« *hiwgrian); vgl. § 498.

Anraerkung 4. Die siidhumbrische Aussprache des d, dd,

g, 6g ist im Ws. vor velaren Vokalen oft an dem Einschieben

eines e zu erkennen: diricean 'Kirchen', t^dean 'lehren', ffendean
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'denken', stredcean 'etrecken', PI. wiccean 'Hexen', icreccean *Ver-

bannte', strengeo 'Starke', gemengean 'mengen', ledgean 'legen';

vor u und o eteht zuweilen * statt e: Dat. edium '^ewigen', Mercium
'Merciern', Hwidcium; strengio 'Starke'. Vgl. § 498 Anm. 1 und

§ 509 Anm. 2. AuBerdem verrat sich die palatale Aussprache
a) dureh die Entwicklung eines i zwischen Konsonant und d:

byric 'Birke' § 447; — b) durch die in manchen siidenglischen

Hss. haufig begegnende Schreibung ncg fiir ng: mencgan 'mengen',

spincge 'Schwamm' usw. ; — c) durch die schon oben angeflihrten

me. und ne. Formen mit ch, cch, bezw. tch, dg usw. Vgl. oben

§ 493 Anm.
Anmerkung 5. Dagegen das in der Verbindung -oj- ent-

stehende jiingere i (§ 43 i) bewirkte keine Palatalisierung des

vorhergehenden Velars: stician kent. stiocian 'eteeken', wb. s(w)u-

gian 'schweigen' (<[ *swisojan mit w/d-Umlaut § 235, 264), fordi-

kigan "versperren', licclan 'lecken' (as. likkoian).

500. Tritt jedoch durch spat-urenglische Synkope

des i (§ 433) ein Konsonant unmittelbar hinter den pala-

talisierten VerschluClaut (§ 499), so unterbleibt die Assi-

bilierung und Dentalisierung auch im Stidhumbrischen

(vgl. § 499 Anm. 3): a) ncsian ^herrschen' (<C "^ricisejan

<C *rjkis6jan), ws. kent. secst 'sucht', sec^ 3. Sg. (<C *S(2cis

ip), Ru.^ eknisse Obi. 'Ewigkeit' (<C *ecinessix)\ — b) mit [cc]

§ 554 Anm. 1 : ficnum Dat. Pi. ^Bocken' (<C *tyccinum),

ofdrycues ^Bediiickung, Triibsal' (zu ofdryccean ^erdriicken,

bedriicken'); — c) mit palatalem iidc: Prat. sewc7e 'senkte'

(<< *sxncidx), drencte 'trankte' (<< ^di'xncidse)-, — d) mit

palatalem tdg : m^ngde Prat, 'mengte' (<C *mxngidie) singde

(<< *sxngidx), strengra 'starkere' [<i *strxngira)^ gingra

jiingere' (<1 *jyngira), englas PI. ^Engel' (<C ^sengilas).

Anmerkung. Au8 Formen wie ws. bnc^ 3. Sg. 'braucht',

unllc& 'oflfnet' (§ 309), gic&a 'Jucken' (§ 307 a), gebicnian 'bezeichnen*

(§ 306 C), angl. gingra 'jiingere' (§ 307 c), kent. hinracr 'hungert'

(§ 307 d) geht hervor, daC auch bei Erhaltung des fc-Lautes

die palatale Artikulation weiter bestand und keine Riickkehr

zur velaren Aussprache eingetreten war, wenigstens im all-

gemeinen nicht.

d) X.

501. Durch folgendes ij J, j ist urengl. / in ^ ver-

andert: ws. 2. 3. Sg. gesiehst gesiehd 'siehst, sieht' {'<C*siuyis
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-ip § 196), hehtan 'leuchten' (got. liuUjan § 188), tyU

^Erziehung'; ebenso yy^ in H'. nordh. tehher 'Zahre', ehher

'Ahre' § 180 b, ws. Milihan 'lachen' § 306.

Anmerkung. Die Artikulation des li in angl. hlsehha(n}

*Jachen' ist spater wieder nach hinten verschoben; vgl. § 498

Anm. 2. .

Anhang.

502. Vor stimmlosen Konsonanten wird 'idg zu rdc:

strenc^ 'Starke' (<< *strai3gi^d, zu sh'dng 'stark'), lencten

'Friihling' (zu long 'lang'), hrincst hrinccf 'bringst, bringt'

(<I *brwgis -ip).

Ebenso j zu ^ [^]: ws. shhst stjM 'steigst, steigt',

forsivilhst forsivilM Verschlingst, verschlingt', gedriM 3. Sg.

'erduldet', lieh^ 'lugt', ivm 'tragt'. Vgl. § 487.

Aber namentlich im Friih-Ae. wird sehr haufig durcb

Anlehnung an verwandte Formen der stimmbafte Laut

beibehalten: strengd, hringd, sttgst, sUg^ u. s. w.

503. Wie )(s zu ks (§.482) so geht is in cs iiber,

fiir welcbes auch dieselben Schreibungen begegnen: lixan

licsan licxan lixsan leuchten' (<^ wg. ^liw/sian), wrixlan

'wecbseln', spat-ws. syxt syxst 'siehst' (aus siehst).

Aucb IP scheint zuweilen in cp iiberzugehen : spatws.

dfecd^ 'empfangt'; mit z aus j (§ 502): adryccf 'ertragt'

(zu ddreogan), dwecd 'tragt weg' (zu dwegan). Vgl. H. C.

Wyld, Contributions to the History of the English Gutturals,

S. 120, und M. Forster, IF. Anz., XII, Heft. 1.

504. Auslautendes ng zeigt vereinzelt Verlust des

Stimmtones: kGl. ^c 'Ding' (vgl. § 488).

Etwas haufiger begegnet tJbergang von auslautendem

j zu ^: spat-ws. byrh Dat. Sg. 'Stadt' (urg. *burji), stth

Imp. 'steig', diveeh 'trug weg'; doch noch nicht bei Alfred,

welcher vielmehr stets Ixg 'lag', ivxg 'trug', stig Imp.

'steig' u. 8. w. hat.

Umgekehrt wird c in der Verbindung nc 4- Vokal

im Nordh. halb oder ganz stimmhaft (vgl. § 489): Li.

stenco 'Geriiche' § 286.



204 Lautlehre. [§ 505.

505. Bereits im frtihesten Kent, ist j im Auslaut

und vor Konsonanten zu i geworden, welches sich mit

vorhergehenden e zu einem Diphthong verbindet: Ep. grBi

'grau', hodfi 'Korper'; Corp. grei, popei 'Mohn' (neben

popwg)\ kUrk. dei 'Tag', meihand 'Verwandter', Deimund

Eigenn.; kGl. wei *^Weg', ivrei Imp. *^beschuldige', meiMad
'Jungfraulichkeit', swei& 3. Sg. 'klingt'. In Corp. begeg-

nen auch Formen mit ig : greig 'grau', seign 'Banner'.

Daneben stehen iiberall Formen mit g: bodeg, segn; kGl.
^ gebeg& 3. Sg. 'biegt', wegd 'betriigt'.

Im Spat-Kent, bildet auch vor Vokalen stehendes

j Diphthong: deige Dat. 'Tage', meige 'moge', sioeigas

'Klange' (neben ege 'Furcht'
, feger 'schon' , wegende

'liigend' u. a.).

Ahnlich entsteht im Spat.-Ws. (schon bei Aelfric)

bei auslautendem j leeig 'lag', mieig 'mag', iveig 'Weg'

u. a. (aus und neben Iseg u. s. w.); auch seig& 'sagt' (aus

seg&). Vgl. anderseits § 530.

Auch im Nordh. begegnet im LV. Meiivald, Meifrith;

in Ri. deiglum Dat. 'verborgenen', gideigla 'verbergen'; in

Li. deiglo Nom. PI. neutr. 'verborgene', gedeigla, meigd 'Ver-

wandtschaft. Land', streigda 'streuen' ^eign 'Krieger, Mann',

meiden 'Madchen', fifteida 'funfzehnte' neben haufigeren

Formen ohne i: Megidne^ Meguulf, deglum, gedegla, megd'

u. s. w. Nur vereinzelt steht vor j + Vokal ein i: Li.

forleiger 'Ehebruch', leigedslseM 'Blitz'; Ri. dernegileiger

'Ehebrecher'. In Ru.^ scheint die Entwicklung eines i

vor palatalisiertem j nicht vorzukommen.
Anmerkung 1. Auch urspriingliches j zeigt unter den-

selben Umetanden nattirlich diese Entwicklung: Corp. kGl. streide

'streute' (vgl. got. straujan\ kGl. gedeide 'rief; Li. hHg 'Heu'

(neben hSg), \A. Ri. ceigde 'rief , ceig Imp. 'ruf , deiga Inf. Hier

hat auch Ru.^ je einmal csiga[s] 3. Sg. "ruft^ ceigde Prat., ceigdun

PI., ceig Imp. neben gewohnlichem cSga usw.

Anmerkung 2. Aus Parallelformen me degla dBigla, m€g&
mSigd' und gewissen andern Umstftnden erklart sich, daC im Nonih.

zuweilen ei auch ftir e, e gescbrieben wird: Bedas Sterbegesang

nsidfaerae Dat. ^notwendiger Fahrt, Tode'; Li. forleites 'verlilfit',

gehreicon 'gebrauchten. aCen', Ri. seista 'sechste' u. dgl.
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2. sc (wg. sk),

506. Im Ae. werden durch die Gruppe sc drei ver-

schiedene Laute dargestellt: a) Der Laut des ne. sh [s\

in slioe^ der im Vorliegenden Buche durch einen Strich

iiber dem c {s6) kenntlich gemacht ist, z. B. in s66h 'Schuh^*

§ 507 ;— b) der palatales/t-Laut, wie er ungefahr im ne. fishing

gehort werden kann; im vorliegenden Buche ist er wie der

erst genannte Laut bezeichnet; sdinan 'scheinen' § 57 u.

508 ff.; — c) die Lautfolge [sk], in welchem Falle sc hier

unbezeichnet bleibt. Sie findet sich nur in wenigen Lehn-

wortern, welche erst aufgenommen wurden, nachdem das

wg. sk sich im Ae. bereits zu [sy] oder [s] entwickelt hatte

(§ 507), z. B. in scol 'Schule' (ne. school] aus lat. scola),

scurf 'Schorf (ne. scurf; aus anord. skurf); und in einigen

einheimischen Wortern, in welchen, ebenfalls erst nach

dem Ubergang von sk ^ s)(, aus ks durch Metathese sk

entstanden ist (§ 520) : dscigan ^fragen' (ne. ask).

Hieriiber und uber die in den folgenden §§ be-

sprochenen lautlichen Veranderungen vgl. B. ten Brink,

Chancers Sprache und Verskunst, Strafiburg 1884, § 119;

F. Khige, Litteraturblatt, 1887, Sp. 114, und PGr.^ I,

993 ff.; A. Pogatscher, Lehnworte (1888), § 261 und 333;

H. Sweet, History of English Sounds, Oxford 1888, § 733 ff.

;

E. Sievers, Ags. Gr.^ § 206; Verfasser, ABeibl. IX, 103 ff.,

XI, 80 ff. und ESt. XXVII, 84 f.; E. Bjorkman, Scan-

dinavian Loan -Words in Middle English, Halle 1900,

S. 119 ff.

507, Wg. sk ist im Ae. bei selbstandiger Entwick'

lung, vermutlich iiber schon vorhistorisches [sy], zu dem
Laute des ne. sh [s] geworden: sdunigan 'verabscheuen' (ne.

shun)j sdot "^Schufi' (ne. shot), s6rud 'Kleid' (ne. shroud), wasdan

Vaschen' (ne. wash), tusd 'Fangzahn' (neben tusc § 520),

forsd 'Frosch'.

Anmerkiing. Die Lautung [s] gait wahrscheinlich schon

zu Anfang unserer schriftlichen t5^berlieferung. Das ist aus der

schon im Corp.-Glossar begegnenden Schreibung sc fiir den in den

anlautenden Verbindungen si, sm, sn sporadisch entstehenden
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[s]-Laut zu schliefien : Corp. scldt 'zerrifi' «^ sld,t\ dsclacade TieDi

nach'; YPs. scmegende 'bedenkend'; Alfred sdnJcende 'kriechend';

kGl. scleacnes *Tragheit' u. a.

508. Vor primaren Palatalvokalen wurde das aus

sk vermutlich schon im Friih-Urenglischen entstandene

anlautende s/ bereits vor Eintritt des z-Umlauts palatali-

siert (wie j, A; § 492 f.) und entwickelte sich darnach zu

palatalem [s]. Die Palatalisation ist hervorgerufen durch

urengl. i z. B. in sdman 'scheinen' (ne. shine); durch ur-

engl. i in sdip 'Schiff' (ne. sJiip); durch urengl. e in ws. s6iCe)ran

'scheren' (wg. *skeran § 151); durch angl.-kent. e in mere,

kent. s(^ep nordh. sdtp ^Schaf § 154; durch ee (e^) in

sdeatt 'Schatz' (VPs. sdett); durch ws. « in sdeap 'Schaf;

durch urengl. iu in ws. sdierpan 'kleiden' (<^wg. *skirpian)\

durch urengl. eu in sdeorp 'Kleidung' (<< wg. *skerp); durch

xo in sdemy *^scharf und ws. sdyrpan auCerws. sdei'pan

^scharfen'; durch tu in ws. sdiet 3. Sg. ^^schieCt' (<C wg.

*skiutip) ; durch eu in sceotan 'schiefien' ; durch seo in sdeat

'SchoC und ws. sdWte 'Tuch'.

509. Ebenso wurde inlautendes sk vor i, i, j ver-

mutlich iiber 57 >> sz zu palatalem [s], vgl. § 498 fF.:

wysdan 'wiinschen' (<C wg. '^wmiskian), sesde ^Verlangen'

(<C *aiskidn), fisesd 'Fleisch' (<C*/laiskiz).

Vermutlich warde, wie j und k (§ 494 f.), auch sk

im Auslaut nach Palatalvokalen palatalisiert: Jtsd ^Fisch',

mennisd 'menschlich', gewiesd ^Flut'. Ebenso inlautend

zwischen palatalen Vokalen (vgl. § 497): %sde 'Asche',

wsesden 'gewaschen', wxsdere 'Wascher', fisdere 'Fischer'.

Anmerkung 1. Die palatals Natiir dee sd verrat eich

a) durch den t)bergang von fisesd zu angl. flBsd § 167 Anm., von
wysdan zu spat.-ws tvlsdan § 309, u. a.; — b) durch ein im Ws.
zwischen sd und folgenden velaren Vokal oft eingeschobenes e:

wisdean 'wunschen', ddwxsdean 'ersticken', sssdean Obi. zu xsce\

vgl. § 498 Anm. 1 und § 499 Anm. 4.

Anmerkung 2. Das im Ws. zwischen die inlautenden

palatalen Konsonanten ^, d, dd, n§^ d§^ sd und folgende velare

Vokale oft eingeschobene e oder i (z. B. in fSgean § 498 Anm. 1,

tiedean § 499 Anm. 4, wisdean § 509 Anm. 1) scheint nicht blofi

anzeigen zu sollen, daC die Buchstaben g und c in diesen Fallen
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nicht wie velares j, g, Jc zu lesen sind ; sondern das e oder i

sollte vermiitlich, weiiigstens zunachst, den Dbergangslaut zwischen
den palatalen Konsonanten und den velaren Vokalen wiedergeben.
Diese Vermutung laCt sich durch folgende Umstande sttitzen:

a) Bei Alfred ist nach dem nicht durch fUralaut betroffenen iu-

lautenden sc(§ 507) nie ein e oder i eingefiigt: Denescan Deniscan
*Danen', hxd'eniscum "^heidnische', mennescan menniscan 'mensch-

lichen' usw. — b) Vor a ist der eingeechobene Vokal bei Alfred

stets e, vor dem engeren Vokal u aber immer i; fylyean 'folgen'

usw., aber Dat. PL edimn 'ewigen', dryggium 'trockenen' (lies

drygium), 3Ierdium 'Merciern', swindium Tlagen', drencium ^Gfe-

tranken', wrencium "^Drehungen'; oJeddiung "^Schmeichelei'; auch
einmaliges gehlggiean neben gebigean gehigan "^beugen' ist be-

achtenswert. — c) Dem tJbergang von u zu o folgt auch. der

Wand el von i zu e; schon Alfred hat gefylcio gefyUeo ^Scharen',

mertgio [lies men^io] menigeo 'Menge'; spater wird eo allgemein:

strengeo "Starke", wlenceo 'Stolz', sticceo 'Stiicke'. — Formen wie

mxgi 'raoge' Ri. (§ 363) zeigen, daC Palatale ira Ae. auf folgende

unbetonte Vokale wirken konnten.

510. Nach dem Eintreten des i-Umlauts ist an-

lautendes aus sk entstandenes s/ durch die sekundaren

(d. h. durch den ?-Umlaut hervorgerufenen) Palatalvokale

^, CBj, 03, e, st palatalisiert und dann zu palatalem [s] ge-

worden: nordh. ws. scile Opt. 'solle' (<1 ^skuli § 308);

ws. s6iCe)ndan ''schanden' § 289), gesdy 'Schuhwerk' § 291,

s6ea^ seed 'Scheide' § 283, 315 (nordh. s6ead § 295),

s6eappig sde^^ig 'schadlich' § 293b, 314.

511. Das gemaC § 508 ff. entstandene palatale sd

hat sich z. T. bereits friih auf verwandte Formen aus-

gebreitet, in denen lautgesetzlich keine Palatalisation ein-

getreten war (§ 507). Daher hat Alfred haufig und Aelfrio

immer s6§olon 'sollen' (fiir sdulon) und sdeoldon ^sollten'

(fiir s66ldon) mit dem palatalen s6 von sdeal sdyle (sdel

s6Ue), wahrend z. B. bei Alfred u sonst stets nach s6 er-

halten bleibt: Jorsdurfon "^zernagten', sduldor 'Schulter

,

sdiifan 'schieben' § 303 und Anm. Ahnlich sind vielleicht

spat-ws. Formen wie fisdeas 'Fische', aesdean Obi. ^Asche

,

mennesdea 'Mensch' durch Anlehnung an Nom. Sg. fisd,

%s6e, mennisd 'menschlich' zu erklaren; bei xsdean weist

darauf auch das % (statt a § 127) hin. Vielleicht ist aber
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in den letzt genannten Formen dieselbe Erscheinung zu

erkennen, welche im Anlaut allgemeiner zu beobachten ist.

Das gemafi § 507 entstandene [s] ist namlich in histori-

scher Zeit, wenigstens z. T., ebenfalls palatal geworden,

sei es, daC dies ganz selbstandig geschah und seinen Grund
in der s-Artikulation des [s]-Lautes hatte, der sich die iibrige

naherte, oder daC die zuerst vor palatalen Vokalen ein-

tretende palatale Ausprache des sd spater auf andere Falle

awsgedehnt wurde. Fiir die erstere Annahme spricht wohl

der Umstand, daC palatales sd nicht gleich friih und nicht

gleich haufig vor a, a, o, u auftritt. Am friihesten scheint

es sich vor a eingestellt zu haben, und in dieser Stellung

ist es am weitesten verbreitet; hier hat z. B. auch Ru.^

sdeaca 'schiitteln', sdedldon 'soUten', s6^an 'schien', und schon

Alfred hat meist s6^d- : s6C§)acan, s6(e)adan 'scheiden',

wahrend s6^- vor [a] bei ihm noch selten ist: sdgonca

^Schenkel', sd^gnd 'Schande', ebenso vor o; s6eop ^Dichter',

sd^op 'schuf, und vor u ganz fehlt und sich erst im Spat-

Ws. findet. Naheres sieh § 301 fF. Naraentlich das

palatale s6 in sdriuncen Verdorrt' Li., sdryuncan Ri. (§ 302)

ist beachtenswert.

3. Andere, jungere Palatalisierungen.

J, ^, /•

51^. Die von den friih-urenglischen Palatalisations-

gesetzen (§ 491 flf.) nicht beriihrten velaren Konsonanten

J, k, X blieben im allgemeinen auch in der historischen
ae. Zeit noch velar, z. B. das g in slagen Part. *^geschlagen',

sttgan 'steigen', stigon 'stiegen', PL wegas 'Wege', u. dgl.

Dennoch geht aus gewissen Veranderungen benachbarter

Vokale mehr oder weniger sicher hervor, daC auch neue

Palatalisierungen eintraten,und zwarvermutlich in groCerem

Umfange, als sich unmittelbar erkennen lafit.

513. Aus dem Ubergang von mere, legende 'lugend'

in Ugende VPs. Ru.^ und von smecende ^rauchend' in smlkende

Ru.^ (§ 323) scheint hervorzugehen, daC das j und k

zwischen palatalen Vokalen wenigstens in den betrefFenden
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mere. Mundarte*i ziir Palatalisation neigte und daC dieselbe

in den beiden angefiihrten Formen [ll^ende, smlcende] schon

vollzogen war. Die erste Sg. filgu (fi'igu ?) VPs. 'fliege' fiir

fiegu konnte auf Anlehnung an solche Formen beruhen,

falls es nicht etwa selbstiindig entstehen konnte (fllyu wie

vielleicht ws. eca aus eaca § 514).

514. Der Wandel von ea zu e vor U in eCa)hta *^acht'

meCa)lite "^konnte', fe(a)ht 7ocht', ()eneCa)hhe ^genug', sle(a)h

Imp. 'schlag' u. dgl. (§ 313) und von ea zu e vor h, g, c

in heCa)h "hoch', heCa)g ^Ring', eCa)ge "^Auge', he(a)cen

'Zeichen' u. a. (§317 f.), welcher in einem Teile des

"Westsachsischen und im Kentischen eintritt, scheint fiir

diese Mundarten auf Palatalisation der velaren Kon-
sonanten nach palatalem ea (§ 313 Anm.) und iiberhaupt

wohl nach palatalen Vokalen zu weisen. Man lese also

[eita mezte feit ^eneUe hex hej eje becen] u. s. w. Falls

das nur vereinzelt begegnende eca ^Verinehrung' (fiir eaca)

nicht etwa verschrieben ist, ist anzunehmen, daC folgender

velarer Vokal die Palatalisation des c (und j) nicht ver-

hinderte (vgl. dagegen die urengl. Kegel § 497).

Die Palatalisierung wird bestatigt durch das in der

CP. dreimal begegnende eagean PL 'Augen', dessen g je-

doch im Sg. eage ]>> eage entstanden sein mag; vgl. § 509

Anm. 2.

Anmerkung. Auch aus dem Umstande, daB das aus-

lautende g von teag 'King', beag 'bog', dreag 'erduldete', Uag
'log' bei Alfred nicht wie das velare g von genog (§ 489) zuweilen

zu h [y] wird (vgl. § 504), ist vielleicht zu schliefien, dafi das g
nach ea schon damals palatalisiert war.

515. Wenn den Verbindungen ys, x^^ y^P nicht un-

mittelbar ein velarer Vokal folgt oder vorhergeht, so gehen

sie vielfach in palatales i mit dorso-palatalem s, t, p iiber.

Wie aus dem Verhalten des vorhergehenden Vokals oder

Diphthongs hervorgeht, geschieht die Palatalisierung zu ver-

schiedener Zeit:

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 14
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a) bei /s in einem Teil des Ur-Nordh. nach ea <<
wg. a\ wexbred 'Wachstafel' § 210;

b) bei ys und yt ebenfalls in einem Teil des Ur-

Nordh. nach eo <C wg. e : reht 'recht' § 211;

c) bei ys, yt im Friih-Ws. (oder friiher ?) nach eo, io:

cnieht ^Knecht', ivnxl 'Wechsel' § 811;

d) ebenso spater im Kent.: cnihthad 'Kindheit', wiht

'Gewicht' § 312;

e) bei ys, hp im Spat-"Ws. nach ea : hexta 'hochste'

§ 316;

f) bei ys, ht in einem Teile des Ws. nach ea : Jlex

'Flachs', mehte 'konnte'; sieh auch § 514;

g) yt, yp im Spat-Merc, nach e: cniht 'Knecht', niht

'Nacht', sihpe 'sieh' § 319;

h) bei yt, ys im Spat-Angl. nach e : hht 'Licht', nlhste

'nachste', § 321 f.

;

i) bei yp im • Spat-Kent, nach eihliM 'lacht' § 320.

Anmerkung. Diesel be Entwicklung zeigt sicli in spatws.

eMyrel Tenster' aiis eagpyrel § 316, 488. Dagegen bleibt das 7
in den Verbindungen eolit, ioht velar: spatws. leoht 'leicht', leoht

'Licht', spatk. lloht 'Licht'.

d, t, s, p, I, n.

516. Aus dem t)bergange von « ^ e vor Dentalen

in gewissen angl. Texten (§ 167 Anm.) geht hervor, daC die

Dentale nach palatalen Vokalen im Anglischen z. T. pa-

latalisiert waren : VPb. gehreded 'ausgebreitet', a/e(7^e 'fiihrte',

fordrestan 'zermalmen'; Ri. dene ^rein', Ru.^ etc 'jeder'.

Dasselbe folgt fiirs "Ws. und Nordh. aus gemitte 'be-

gegnete' und fiirs Kent, aus geblitsade 'gesegnete' (§ 340).

Fiirs nOrdl. Nordh. sind ferner auch Formen wie idil

'eitel', hvidir 'wohin', bisin 'Beispier, wid^h' 'wider', gisili^

'giebt', linin 'leinen' (§ 362) beweisend.

Palatales st ist in nordh. xrist 'zuerst', lefist 'Eifer'

erkennbar (§ 361); palatales s vielleicht in selmisa 'Almosen'

Li., Dat. PI. mlmissuM Ri.

Anmerkung. Ein Teil dieser Palatalisiernngen von Den-

talen kann mit der Wirkung des i-Umlautes zusammenhangen
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(^ 158 flf., 498 ff.). Darauf beniht jedenfalls das palatale n « «)

in Wortern wie drenCan 'tranken', semjan ^senpen' u. it. Auch
die friihurengl. palatale Artikulation des rr, rw, rm, rn, rt in

angl. dfirran, smirican, c^irm, 6irnel, hirtan (§ 187, 470 Anm.), vor
welcher keine Brechiing des i eintrat; ebenso die des m in ws.

henxman 'berauben' u. a. (§ 192 Anm.). Bis mindeetens zum
Anfang des 8. Jahrh. soheint sich die dnrch folgendes i hervor-

gerufene palatale Aussprache des w in ws, strewede 'streute'

{<^*stratvida § 257 Anm. 1) u. a. fortgesetzt zu haben. Dafi eonst
die beini t-Umlaut bewirkte Palatalisierung, abgesehen von den
reinen Palatalen (j, c usw. § 498 ff.) und den daraus entstandenen
Lauten (§ 496, 499, 509), vielfach bald wieder beseitigt wurde,
geht z. B. au8 Formen wie eoicestre 'Schafstall' (§ 257 b), sioivede

'niihte' (§ 256), gifeasta ^fasten' (§ 251) hervor.

517. Palatales s scheint sich in Formen wie sillan

'iibergeben' u. a. (§ 304, 306) zu verraten; auch in nordh.

sulfer, sod&a^ solf, und in ws. sufon § 325 ff.

Vierundzwanzigstes Kapitel

Metathesen.

518. Ursprlinglich vor kurze.n Vokalen stehendes

r ist haufig hinter dieselben getreten, falls nn, ss, aus-

lautendes s oder s -\- Konsonant darauf folgte. Das Um-
springen begann im Anglischen, und zwar schon vor der

Zeit der Brechung (§ 130 ff.); im Westsachs. und Kent,

dagegen geschah es erst nach derselben: ior7ia Ri. 4ornan

VPs. Ru.^ irnan ws. kent. 'laufen' (got. rinnan)^ hiorna Ri.

Ru.^ beof'nan VPs. Ru.\ birnan ws. kent. 'brennen' intr.

(got. brinnan), berna(n) VPs. Ru.^ Ri. Li. Ru.^ bxrnan ws.

'brennen' trans, (got. brannjan% 172, 180 Anm. 1); ebenso

angl. dm ws. xrn 'Haus' (got. razn), &earsda Li. ^ers6an

ws. kent. 'dreschen' ; ws. liFern 'Woge' § 172, forst 'Frost',

berstan 'bersten' (PL Prat, burstov), fers6 'frisch', hors 'Rofi'

(as. hross), gxrs 'Gras' (urg. *jrasom § 492), bsers 'Barsch',

ce7'5e 'Kresse' ^4dZ, first 'Frist' (aus *fristiz; die bei Alfred

daneben stehenden Formen fierst fyrst sind wahrscheinlich

nach § 306 Anm. 1 und § 283 zu erklaren).

14*
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Auch im Anglisclien ist die Metathesis z. T. erst

nach der Brechungsperiode eingetreten: gms Li. 'Gras',

&ersda Ri. dxrsca Li. (§ 92 Anm. 1) 'dreschen', first Li.

Ru.2 ^Frist'.

Ohne Metathese begegnet vereinzelt /ros^ 'Frost', flekt.

Inf. presdenne, grses 'Gras'; Prat, hrustxn Ru.^, ren Erf.

Haus', hr%n Ep. 'Woge', Obi. carcrsenne Ru.^ "^Kerker'

(neben haufigem carcsern carMrn)\ ferner raeist (ge)rmnan

^(ge)rinnen', wrsenna wrenna § 170 f. 'Zaunkonig' (ver-

einzelt wserna), wrist 'Handgelenk' (daneben kondivyrst

§ 283); und stets z. B. rest 'Rast', brastlian 'prasseln', brws

'Erz', prosm 'Qualm'. Immer unterbleibt die Metathese

bei langera Vokal oder Diphthong: priste 'dreist', Crist

'Christus', prostle 'Drossel' (aus ^pramstala, F. Kluge, Lit-

teraturblatt 1898, Januar), rust 'Rost' u. dgl.

519. AuCerdem hat das r seine Stelle gewechselt

in spat-nordh. hirdas Li. Ru.^ 'Vogel' (ws. hriddas), dirda

Li. Ri. Ru.2 'dritte' (neben dirdda Li. Ri. § 553, dridda

Li.; ws. u. Ru.^ nur cfridda); spat-ws. cyrps 'kraus' (aus

alterem crisp § 520, lat. crispus)^ gyrstandxg 'gestern' (aus

alterem giestran-).

tJber nordh. hreht aus hereM herlit u. ^. sieh § 448,

iiber Metathese in schwachtonigen Silben § 572 ff.

I und r haben die Stelle gewechselt in weleras PL
'Lippen' (vgl. got. wairilos).

5S0. Die Gruppen sk und sp haben im Westsach-

sischen haufig Umstellung zu [ks], [ps] erfahren: dcsian

axian 'fragen', axe 'Asche', ivacsan ivaxan 'waschen', hnexigan

'weich werden', rixe 'Binse', froxas 'Frosche', fixas 'Fische',

tuxas 'StoCzahne', mps 'Espe', cops 'Fessel', cyrps Aelfric

'kraus' (§519) u. ii. ; daneben blieb aber auch die urspriing-

liche Lautfolge bestehen (und sk geht in s6 iiber § 506 fF.):

as6ian (ahd. eiskon, nhd. heischen)^ as6e (ahd. aska)^ icasdan,

hnesdigan, ris6e, fis6as^ tusCas, sesp, cosp, crisp usw. Nur [ks]

hat hetweoxn betweox betwux{n) betux 'zwischen', welches

aus Hi-twiskum ]> -twiksum entstanden ist (vgl. 1 betwix
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bei Alfred) und dessen Tonvokal aus dem daneben steheu-

den betweoh hefwuh betuh 'zwischen' entlehnt ist.

Anderseits kann [ks] spater und zwar nachdem ur-

spriingliches sk zu sd geworden ist, anfs neue Umstellung

erfahren, so daC nun wieder [sk] entsteht und bleibt : ascian

(ne. to ask), asce ^Asche' (me. aske), tuscas (ne. tusks). Ebenso

entsteht spat-ws. wxs}} aus tvasps "^Wespe' (<1 ivaefs Corp.

§ 484 Anm. 3).

Ebenso kann aus der erst durch Vokalsynkope ent-

standenen Gruppe ks im Ws. sc [sk] entstehen: xsc 'Axt'

(neben lex; VPs. xces), husc 'Spott' (neben Mx und hocor,

8ieh E. Sievers, Ags. Gr.^, § 289 Anm. 3).

Anmerkung 1. Die in Ru.i begegnenden Formen axadun
*fragten', hetwix 'zwischen', rUxlende 'larmeiid' (neben dscigan, PI.

ascan 'Asche') sind vielleicht als siichsisch zu betrachten, obwohl
ax '^fragen' heutzutage uberall in England und Schottland ver-

breitet ist.

Anmerkung 2. Da lis [^s] im Ae. zu [ks] wird, § 482,

BO wird auch hs fiir das aus sk entstandene ks geechrieben:

dhsian, hetivihs.

5!21. Austs wird vereinzelts^: f^rwsf/eZCorp.'Ausschlag,

Aussatz' (got. Prutsjill)^ hsestere Li. 'Taufer' {bxzere hxdzere

hezere Ru.^ Tjxcere [lies hxtsere] Ri. ; zu h%d ^Bad', vgl.

§ 488).

532. Im VPs. ist, zunachst wahrscheinlich in flek-

tierten Formen, durch Umspringen aus pi (liber /<:f§ 475 f.)

Id geworden; seld 'Sitz' (vgl. seM Ru.^ Ru.^ Li. § 444).

Anderswo begegnen hdld 'Gebaude' (vgl. Dat. hodle Bt).),

spald 'Speichel', die wahrscheinlich ebenfalls als anglisch

zu betrachten sind.

tJber Metathesis des I in schwachtonigen Silben sieh

§ 574.

523. Metathesis von [zn] § 474 begegnet in cWnsian

dsesnian Alfred cldsnian VPs. 'reinigen'; von jw in degn

tfing Alfred 'Mann', regn r4ng 'Regen', fnegn fr6ng 'fragte',

PL frugnon fningon; von kn in tacn tunc 'Zeichen'.
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524. Metathesis von [zm] § 474 findet statt in ivorstn

ivorms Alfred 'Eiter' (jiinger ivursm ivurms § 281, wyrms
§ 268 Anm. 1), wyrsman wyrmsan Alfred 'eitern'.

Fiinfundzwanzigstes Kapitel.

Schwund und Einschub von Konsonanten.

1. Schwund.

525. Gemeingermanisch ist der Schwund des w vor

/ (vgl. § 121). Tm Englischen liegt er vor der Brechimg,

wie aus leoht 'leicht' § 147 {mg. *lw'/foz
;

got. leihts), deon

'gedeihen' (vgl. Part. Prt. Hngen) hervorgeht.

Ebenso ist im Ae. ?i und m vor den anderen urspriinglich

stimmlosen Spiranten geschwunden : softe Adv. 'sanft', gos

'Gans' § 122. Da der Schwund derfriihesten urenglischen Zeit

angehort, so bleibt der Nasal in jiingeren Lehnwortern er-

hdAi^n \ pinsian ^erwagen' (lat.^ewsare); ebenso w'enn zwischen

dem Nasal und dem urspriinglichen Spiranten erst im Spat-

Urenglischen oder spater ein Vokal ausgefallen ist (§ 433,

439): clxnsian ^reinigen' (<C *Jdaimsdjan), minsian %'er-

mindern' (<i*minnis6jan] vgl. got. minniza 'kleinere'), ivinster

^links' (neben ivinester, ahd. winister).

520. Nachdem '/ im Anlaut starktoniger Silben

zum Hauchlaut h geworden -war (§ 480), schwand es am
Anfang zweiter Glieder von Kompositis, sobald diese nicht

mehr als solche empfunden wurden: dusend ^tausend' (an.

pushund pusund). Vorhergehende kurze Vokale konnen da-

bei gedehnt werden: orettan 'kampfen' (aus wg. *o)'haitian);

onettan 'anreizen' (aus wg. '•^anhaitian). Das h muC schon

in friihester urengl. Zeit geschwunden sein, wenigstens in

dem letztgenannten Worte, da sein gedehntes a an dem
Obergang zu 6 vor Nasalen (§ 124) teil genommen hat.

Aber auch spater wiederholt sich derselbe Vorgang

noch oft: lichoma licuma 'Leichnam', jElfJiere jElfere u. a.
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527. Im Urengl. ist y^s vor Konsonanten in der

Kegel zu s geworden: &7sle 'Deichsel' (neben &txlEri.Corp.-

ahd. dihsila), waestm 'Wachstum' (vgl. ahd. wahsmo), wrislan

Vechseln' (vereinzelt neben wrixlan § 503 <1 wg. *wriyslian)^

sester 'MaC, Gefiifi' (<C lat. sexturius ; vgl. ahd. sehstari);

nordh. sesta 'sechste' (ws. syxta durch Anlehnung an syx

'sechs', flekt. syxe), giniosia ^heimsuchen' (got. niuhsjan).

528. "/ ist im Urengl. zwischen Vokal und stimm-

haftem Konsonanten geschwunden; war der Vokal kurz,

so wurde er dabei gedehnt; ws. ymest 'oberste' (got. auh-

mists), Isene 'verganglich' (as. lehni), nealsecan 'nahen', style

'Stahl' (aus *stlele § 306 << wg. *stayjia-), hetweonum kent.

betiveonan 'zwischen' § 147, eorod 'Reiterei' § 377. Aus

den zuletzt genannten Beispielen geht hervor, dafi der

Schwund erst nach der Brechung erfolgte. Er ist aber

alter als die englische Ebnung (§ 193 ff.): mere, neolsecan

nordh. neoleca 'nahen' § 146 b (vgl. yieh 'nahe'), angl. Mane

Akk. Sg. mask, 'hohen', heanisse 'Hohe' (vgl. angl. heh

ws. heah 'hoch'), healecas Corp. 'Arzte' (vgl. got. hauhs 'hoch'

und lekeis 'Arzt' § 96), Heaburg LV., Fleoimld LV. (vgl.

ws. pleoh 'Gefahr'), eorud VPs. eorod Li. 'Reiterei'.

Anmerkung 1. War x gedehnt (§ 543), so blieb es natur-

lich erhalten: thuachl Ep. (Gen. ffuahles Li.) 'Waschung' (ws. &wSdl,

got. pwalil). AuBerdem kann ^ auch durch Anlehnung an ver-

wandte Formen erhalten oder wieder eingefiihrt werden: ws.

heahnis 'Hohe' (wegen heah 'hoch'), tohllde Adv. 'zahe' (zu toh)

u. dgl.

Anmerkung 2. Betivlnum VPs. und bitwm Ri. V.wischen'

mit Ebnung des Diphthongs (§ 196) scheinen sich an betwih an-

gelehnt zu haben.

5S9. Erst nach der Ebnung, und zwar bei Beginn

unserer Uberlieferung (ums Jahr 700) schwindet x(t% 501)

auch zwischen Konsonant und Vokal. Dabei wird der

vorhergehende Tonvokal entweder gedehnt oder bleibt

kurz, letzteres namentlich unter Einflufi von Formen mit

im Auslaut erhaltenem y: Gen. holes 'Loches' aus *holy%s

(Nom. holh)^ ^^reZ ^Loch' aus *Pyriil (zu purh 'durch'); ws.

kent. Gen. seoles 'Seehundes' aus ^seolyxs (Nom. seolh)
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und fruh-angl. selies aus ^selyxs § 203; angl. //"ras 'Menschen'

aus *Jirxas (<C wg. ^'firyios § 132, 187, 201), ebenso angl.

swira 'Hals' 2i\x^ *swirya (wg. St. *siviryian-)\ 3. Sg. ftM
VPs. 'verbirgt, iibergiebt' aus yitip «wg. *^/y?;^ § 136,

201); ws. kent. fearas 'Schweine' [<i wg. yaryos § 132;

zum Sg. fearh), ebenso mearas 'Pferde' (Sg. mearh); spat-

ws. mpre (aus *mtere § 306) 'Mahre, Stute' aus ^mierix

(<C wg. *maryion § 132, 179), aber aufierws. mere aus

*meriee § 180; ws. kent. Dat. heale zum Nom. healh 'Hain,

Meerbusen' (aus *healy^), aber angl. hale (Nom. halh) aus

^lialyse §134; ws. wl[e)lifi6 'welsch, wallisisch' aus *wielzis6

(<C wg. *walyisk), angl. ivMisc aus *ws(>liis(^^ § 175, kent.

welisc aus *weliis6 § 179.

Um dieselbe Zeit verstummte das y zwischen Vokalen

und trat Kontraktion derselben ein; sieh § 212 fF.

Anmerkung 1. In den altesten Texten ist das h noch
ziemlich oft erhalten: uuelhisc(i) "^welech' in einer kent. Urk. des

Jahres 679; Ep. furhum Dat. PI. 'Fnrchen', thohae 'Thon', Corp.

raha ^Reh' u. a.; vgl. § 214.

Anmerkung 2. Aus Formen wie ws. feorh "^Leben'

(<^ *feoryu, got. fairhus), Nom. Akk. PI. d'eoh 'Schenkel' {<i*p^oyu)

echeint hervorzugehen, daC der Schwund des y spater eintrat als

der Abfall des auslautenden u nacb langer Silbe (§ 358). — Sieh

ferner § 230 Anm.

530. Im Ws. (schon bei Alfred) schwindet g [j]

zwischen kurzem Vokal und Dental unter Dehnung des

Vokals: frifftian frman 'erfragen', rignan rinan "^regnen^

brigdel bridel 'Ziigel', Wiglaf Wilaf Eigenn., hregdan hredan

*schwingen', legde lede ^legte', degnian Fenian *^dienen', sxgde

ssede ^sagte', mmgden mxden 'Jungfrau', ongeagn ongean ongBn

Vieder', oferhygdig oferh^dig 'iibermiitig', hxgtesse hsetse

^Hexe'. Vor silbischem I, n (§ 440) scheint g nicht zu

schwinden; doch werden aus flektierten Formen wie Gen.

renes ^Regens', wxnes 'Wagens' (aus regnes^ wsegnes) neue

Nom. Akk. wie ren, ivxn gebildet.

AuCerhalb des Ws. kommt Schwund des g nur ganz

spiirlich vor: snel Ep. Erf. Corp. (neben snegl) 'Schnecke',

ongxn Li. Ru.^ HarlGL, ongen Corp. kOl. 'gegen' (neben
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ongxgn Li. Ru.^), icaghrsel Li. 'Vorbang' (neben tvaghrwcjl),

ge&uxnlji. 'gewaschen', mxden Li. ^Jungfrau' (neben mxgden),

hridel kGl. 'Zugel', wifBrend kGl. 'Wanderer' (neben ivig

nVeg § 320).

531. Ira "Ws. (schon bei Alfred) tritt fiir ige <C igi

vor Konsonant ofters f ein : 3. Sg. lid 'liegt'^ il 'Igel', gelire

'Ehebruch' (neben liged, igil^ geligere <i *lijip *jiU^iri).

Im Spat-Ws. schwindet antevokalisches j zuweilen

auch nach 7: drtge dne 'trocken' (<^ dryge § 309), Dat.

PI. drigmn drium; dfligan dfiian Vertreiben'.

53S. Aufierdem schwindet:

a) g im Spat-Ws. in middan{g)4ard 'Welt', wm(g)eard

'Weinberg'
;

b) r im Spat-Ae. nach Labialen in kent. ws. sp[r)ecan

'sprechen', ws. sp[r)xc kent. sp[r)ec 'Sprache'^ ws. p{r)xtig

'schlau', nordh. givixla Li. 'wechseln' (ws. ivrixlan).

533. Von drei unmittelbar aufeinanderfolgenden

Konsonanten fallt der mittlere manchmal aus, bleibt aber,

durch verwandte Formen gestiitzt, daneben auch oft er-

halten

:

a) t namentlich vor s : ws. fin{f)st 'findest' (vgl. § 488),

'bin[t)st 'bindest', sten{t)st 'stehst', gyl[i)st 'giltst'^ mil[t)sigan

'sich erbarmen', yn{t)se 'Unze' (lat. uncia); — auch nach

Spiranten: ws. ryh(t)ljce 'recht', s6dfses{t)nes 'Wahrhaftig-

keit'; kGl. droh(t)nian 'verkehren', dfes(t)nade 'befestigte'^

gelus[t)fullad 'erfreut'^ cfris(t)nes 'Dreistigkeit'

;

b) d zwischen zwei I in ws. sel(d)lic syllic 'sonderbar'

§ 304 (got. sildaleiks), nordh. halCd)lice 'kiihn', monigfalCdJUce

'mannigfaltig'; nach n in anCd)gadkGl. 'ist neidisch', on{d)getf

Ru.^ 'Verstand';

c) b in c4m(b)de 'kammte', dumCb)nes 'Stummheit';

d) der VerschluOlaut g nach ^ in spat-kent. g'wn{g)ne

Akk. Sg. mask, 'jungen'; ebenso der VerschluClaut g\

spat-kent. liinrad ?>. Sg. 'hungert' § 307 b, gemende 'raengte'

(fiir gemengde), senium Dat. PL 'Engeln' (fiir xnglum);

e) der Reibelaut g bezw. g im ws. Gen. Dat. tnornes,

Dat. morne merne zu morgen 'Morgen', ebenso in mdrne
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VPs. (Nom. margen), m4rne Li. (Norn, morgen); und in ws.

dwierCg)da sw. Nom. mask. Verfluchte';

f) c in Formen wie ws. hrin[c)d 3. Sg. 'bringt' § 488.,

lenCc)ten 'Lenz';

g) / in nordh. dorleas Li. dorleos Ru.^ 'nutzlos' (fiir

Jforfleas) ;

h) n in SmterCn)dxg 'Samstag', elCn)hoga 'Elbogen', ws.

wsepCn)mon angL wepmon 'Mann', 6ndrysCn)Uc 'schrecklich'

(dndesUc Ri. § 563).

2. Einschub.

534. Zwischen m und I wird ofters ein h, zwischen

n und I ein <? eingeschoben : ws. 'brsem(h)las hrem{b)las

'Brombeerstraucher' § 347, een(d)lefan en(d)lefan 'elf.

535. Zwischen stimmlosem s und Z wird zuweilen

ein t eingefiigt: kUrk. elmestlie 'mildthatig' ; ws. mistlic Ver-

schieden'^ ondrystlic 'schrecklich' § 533 h.

Sechsundzwanzigstes Kapitel.

Doppelkonsonanten und Konsonantenktirzung.

1. Doppelkonsonanten.

530. Die ae. langen Konsonanten sind sehr ver-

schiedenen Alters. Sie sind entweder a) in urgerma-
nischer oder sogar schon in vorgermanischer Zeit

entstanden und finden sich dann in alien germanischen

Sprachen, oder sie sind b) gemeinwestgermanisch
und spatestens im friihesten Urenglischen eingetreten, oder

sie sind c) erst spater im Englischen entstanden.

a) Urgerm. Doppelkonsonanten.

537. Urgermanischen oder indogermanischen
Ursprungs sind z. B. die Doppelkonsonanten in gewiss

gewiC', sess 'Sitz', wisse SvuCte' (UG. § 120); clappian

'klappen', hoppian 'hiipfen', hxtt 'Hut', liccian 'lecken'^

cocc 'Hahn', full veil', wulle 'WoUe', feallan 'fallen', weallan
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'wallen', cinn 'Kinn', j^ynne 'dunn\ mann 'Mann', feorr

7erh', steorra 'Stern', swimman 'scliwimmen', liamm 'Knie-

kehle' (UG. § 127); hill 'Schwert', holla 'Gefafi, Becher',

grimm 'grimmig', weallian Vallen, \yandeln', steall 'Stall'

(E. Schroder, ZsfdA. XXXXII, 59ff.; E. Sievers, IF. IV,

335 ff.). Meist ist der urg. Doppelkonsonant durch Assi-

milation entstanden.

Anmerkung. t)ber urg, ww und jj im Ae. sieh § 467, 461.

b) Westgerm. Doppelkousonanten.

538. In alien wg. Sprachen entstand beim t)ber-

gang des z in r (§ 483) rr aus rz\ Sg. Opt. dyrre 'wage'

aus *cturzl, ^Y9. ierre auCerws. iorre 'zornig' aus *irzia-,

mirran auCerws. merran 'hindern' got. marzjan.

530. Vor j, 10, r, I, w, m ist vorausgehender Konso-

nant auCer r nach kurzem Vokal im Ae. wie in den

iibrigen wg. Sprachen gedehnt (UG. § 131). Dabei sind

die urg. stimmhaften Reibelaute cf 5 j in die entsprechen-

den langen VerschluOiaute dd hh gg iibergegangen. Im
Got. und An. sind die urspriinglichen Kiirzen erhalten.

Anmerkung. Fiir gg wird im Ae. auch eg geschrieben;

dies ist Kegel, wenn es palatalisiert oder aseibiliert war, § 499.

540. Dehnung vor j, welches spater verstummt

(§ 459), ist bei alien Konsonanten auCer r eingetreten:

dennan 'dehnen' got. panjan, tellan 'zahlen' aus urg. *faljan^

fremman 'fordern' as. fremmian aus *framjan, settan 'setzen'

as. settian got. satjan, sdieppan auCerws. s6epimn 'schafifen'

ae. skeppian got. skapjan^ deccan nordh. decca 'denken' aus

*J>akjan (aisl. pekja), hliehhati angl. hliehha{n) kent. hlehhan

'lachen' got. hlahjan^ sceppan sdeddan 'schaden' got. skapjan,

smi&de 'Schmiede' (an. smicfja), hiddan 'bitten' as. hiddian

aus *hiddjan <^ *hidjan got. hidjan, cribh 'Krippe' as.

kribhia (Stamm *krihj6-), lecgan nordh. lecga 'legen' (rait

jiingerer Palatalisierung § 498) as. leggian got. lagjan

< urg. Ha^jan.

Dagegen wg. r (aus urg. r § 468 oder aus urg. z

§ 483) bleibt unverandert: fergan 'bringen, forttragen' got.
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farjan, Nom. PI. hergas 'Heere' aus *harjds; nergan 'retten'

aus *nazjan, hergan 'preisen' got. hazjan.

Anmerkung 1. Uber ww aus wj sieh § 467.

541. Dehnung vor 7V, welches spater verstummte § 465
Anra., ist nur bei den urspriinglich labialisierten Velaren

eingetreten: tiokhian angl. tihhian 'anordnen' aus *tiyw6jan,

ws. ceahhettan 'lachen' aus ^ka-^^vatjan, seohhe angl. *sihhe

'Seihe' aus *siywdn, ws. kent. geneahhe 'genug, oft', Nom.
PI. mxcgas 'Knaben' aus *majivos^ Akk. Sg. s%cce 'Streit'

aus '^sakwom (F. Kluge, PGr.^, I, 379 und 427).

542. Dehnung vor r hat nur bei stimmlosen Ver-

schlufilauten und bei h [y] stattgefunden : icmccer Svach,

wachsam', snottor 'klug', Uttor 'bitter', ^lordh. tsehher

''Zahre', whher 'Ahre'; die Dehnungen sind in den flek-

tierten Kasus entstanden^ z. B. im Gen. Sg. mask. *wakres

^snotres *Mtres *tayres u. a. Daneben gelten die laut-

gesetzlichen Nominativformen w^cei^ snotor biter tear ear^

aus wg. '^wakr *snotr Hitr ^ayr ^tayr mit silbischem r

§ 440 ff.

543. Ebenso ist Dehnung vor I nur bei stimm-
losen VerschluClauten und bei h [y] eingetreten: seppel

'Apfel' (neben lepl § 444), angl. divahl 'Waschung', ws.

kent. hiveohhol 'Rad' , ws. kent. geohhol angl. gehJiol

'Weihnachten'. Audi hier stammt die Dehnung aus flek-

tierten Formen wie Gen. Sg. '^aples "^pivayles ^yiveyles

*jeyles.

544. Dehnung vor n kommt namentlich bei

schwachen Substantiven vor: cnotta 'Knoten', sducca

sd^occa 'Teufel', lap2)a 'Lappen', hudda 'Kafer', ebba 'Ebbe',

frogga 'Frosch'. Die Dehnung dee Konsonanten trat in

den Kasus ein, wo ihm unmittelbar ein w folgte, z. B. im
Gen. PI. *knofndn, und die Lange wurde dann auch in

die iibrigen Kasus eingefiihrt. Umgekehrt konnte die

Kiirze verallgemeinert werden, welche lautgesetzlich vor

vokalisch beginnender Endung, z. B. im Nom. Sg. stand:

dropa 'Tropfen' aus ^drojw (die hochdeutsche Form geht

dagegen mit Dehnung auf *dropnon zuriick).
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545. Sehr selten bewahrt das Ae. Dehnungen nach

iangem Vokal: hitiilhn 'zwischen' § 196; mdddum 'Kleinod'^

dessen Dehnung in flektierten Kasus, z. B. im G. Sg.

*maipmes entstand (vgl. F. Kluge, PGr.^ I, 427).

c) Altenglische Doppelkonsonanten.

546. Auf ahnliche Weise wie im Wg. (§ 539 ff.)

entstanden aiich noch im Ae. Dehnungen: a) von t vor j: ws.

feccan 'holen' aus *fetfjan <C *fetjan (§ 438) <C -sejan (vgl.

Verfasser, ESt. XXVII, 73fif.); — b) vor r: bettra 'bessere'

aus bet(e)ra (§ 439), xtgxddre 'zusammen' aus xtgied{e)re,

gegaddrode 'vereammelte' aus gegad(e)rode, niccras PI. ^See-

ungeheuer' aus nicCe)ras, fehhres Gen. 'Fiebers' neben /e/?'es

;

auch nach urspriinghch Iangem Vokal oder Diphthong

(§ 344 a): ws. nxddre 'Natter' aus nMre, ^£?Jre 'Ader' aus

xdre, blseddre 'Blase' aus blsedre, Dat. hlseddrum 'Leitern' aus

hWdrum, geliccra 'ahnlichere' aus gelUra, hivittra 'weiCere'

aus hvUra, deoppi'a 'tiefere' aus deopra u. a. ;
— c) vor I:

micclmn 'sehr', myccligan Vergrofiern'.

547. Sehr selten weisen Doppelschreibungen in

andern Fallen daraufhin, daC ein silbenauslautender
Konsonant gedehnt ist: illce VPs. CP. '(die)selbe', illca Li.

'(den)selben' § 344 b.

Zuweilen ist aus der Kiirzung eines urspriinglich

langen Vokals auf Dehnung des folgenden Konsonanten

zu schlieCen, z. B. in bletsian blitsian 'segnen' mit (gedehn-

tem t)\ sieh § 334ff. und die daselbst angefiihrte Litte-

ratur. Ebenso vermutlich aus dem Einschub eines b oder

d zwischen Nasal und Liquida: simle simble 'imraer', brem-

las bremblas 'Brombeerstriiucher', enlefan endlefan 'elf'

§ 347 u. 534.

Aus dem Mittelenglischen geht deutlich hervor, daC

bei freier Entwicklung im Ae. alle silbenauslauten-

den Konsonanten (mit Ausnahme der Nasale und Liquiden

in den § 285 genannten Verbindungen) unmittelbar nach

starktonigen Vokalen oder Diphthongen gedehnt wurden,

wenn auch die Dehnung wohl meist nicht dasselbe MaC
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wie vor r (in nieddre usw. § 546 b) erreichte: Jiseffan 'hef-

ten', helpan 'helfen'; ceapmon 'Kaufmann' (aus ceapmon

§ 334) u. s. w. Vgl. B. ten Brink, Chaucers Sprache

und Verskunst, Leipzig 1884, § 97; M. Konrath, Herrigs

ArchivLXXXVIII, 58ff.; L. Morsbach, Mittelengl. Gramm.
§ 59 ff. und die hier angefiihrte Litteratur.

548. Nach K. Luick, Archiv CII, 58 ff., ist im
Spat-Nordh. auch bereits Dehnung kurzer Konsonanten
im Wortauslaut nach kurzem starktonigem Vokal einge-

treten, ohne daC jedoch vollkommene Lange erreicht ware:

Prat, ongeett 'verstand', gewritt 'Schriftstuck', fsett 'Fafi',

gihedd 'Gebet', sdipp 'Schiff' u. a. Durch V^rallgemeinerung

solcher Formen erklart sich auch die in Li. und Ri. haufige

Doppelkonsonanz im Wortinnern: PI. Ind. Pras. ongeattad

"verstehen", PL gewriotto ^Schriftstucke',/a^^o 'Fasser', sdioppo

'Schiffe' u. dgl.

Anmerkung. Auch die erstim Me. durchgefiihrte Dehnung
kurzer Vokale in oflfener Tonsilbe hat nach Luick im Nordh.

Bchon damals begonnen, also z. B. in ongeatas PI. Ind. Pras.,

gewrioto, fnto, sciopo, fara ^gehen' usw.

549. ' In Ru.^ kommt im Auslaut nach langen Vo-

kalen oder Diphthongen haufig it statt t vor. Dies ist

schwerlich nur als schlechte Schreibung zu betrachten

(infolge der schwankenden Schreibung bei Wortern mit

kurzem Vokal: ongxt ongsett usw. § 548); wahrscheinlicher

ist, daC, wie in ne. foot (aus ae, f6t\ der auslautende Kon-

sonant auf Kosten der vorhergehenden vokalischen Liinge

Dehnung erfahren hat:/of^'FuC', ibra/^schrieb', ivdtt SveiC',

ndtt 'weiC nicht', ett 'afi', dgeott "^ergoC u. a. (Vgl. ent-

sprechende me. Erscheinungen bei L. Morsbach, Me. Gramm.
§ 54.) Etwaige Erhaltung vokalischer Liinge erklart sich

leicht durch daneben stehende flektierte oder andere ver-

wandte Formen, z. B. foot-sdomul 'Schemel' durch Gen. PI.

fofa, Dat. fotum.

Anmerkung. In Li. ist nur gttt 'noch' haufig (neben get)\

es muC daher wohl als unbetonte Form erklart werden.

550. Aufierdem tritt Dehnung eines zwischenvoka-

lischen Konsonanten auf Kosten eines vorhergehenden
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langen Vokals vor einem unmittelbar folgenden Nebenton

mittlerer Starke ein § 349 : fiffalde 'Schmetterling', liccettan

'heucheln', yon fIfaide, llcettan usw.

551. Auch durch Zusammentreten gleicher Kon-

sonanten kann Lange entstehen: a) bei der Bildung von

Kompositionen : wlffeax ^Frauenhaar', heahlieort ^hochherzig,

stolz'; — b) bei Synkope eines zwischenstehenden Vokals:

liedde 'fiihrte', cyd&n 'Heimat', xyine ^einen' aus urengl.

*lxd(i)d£e, *c0Ci)pu,'^ xnCiJnse, u. dgl. § 433; — c) durch Ver-

schwinden eines zwischenstehenden Konsonanten: WesCt)-

seaxan PI. 'Westsachsen'.

552. Haufig shid lange Konsonanten durch Assi-

milation entstanden:

a) Zr >> II: sella 'bessere' aus und neben selra § 342;

aber zwischen unbetonter und nebentoniger Silbe ent-

steht rr: Aederred aus jE&ilred (vgl. § 571);

b) sr '^ ss: Gen. Sg. usses ''unseres' aus *usr€S usw.;

laessa 'kleinere' (vgl. § 336) aus urengl. '^'l%sCi)ra << wg.

Vaisizan- ; Gen. Dat. Sg. Fem. disse. Gen. PL dissa 'dieser'

aus urengl. ^pisrie, -ra;

c) mn >> mm am Schlufi einer Silbe : hrxmCm) hremCm)

'Rabe' (§ 554 Anm. 1) aus lirsemn Jiremn. § 485; emllce Adv.

'gleichmaCig' aus emti ^eben';

d) bm ^ mm: spatae. ivimman 'Weib', hlammsesse

^Erntefest am ersten August' aus wifman, hldfmxsse § 342

;

e) nl >> II: xllefta ellefta Ru.^ 'elfte' aus sen- enlefta;

f) nr '^ rr: Cyrred Eigenn. aus CijnCeJred § 439;

g) zl '^ II: ws. dyllic kent. dellic 'soldi' aus cfyslic;

ebenso Mlic Li. aus duslic;

h) zn y> nn: Akk. Sg. mask, dionne Li. 'diesen' aus

diosne;

i) td > tt: hCBtte 'bufite' aus urengl. HcBtCi)d%

;

j) W >^ ti'- ^^if^ 'dafi' aus &£et pe, ws. itt 'iCt' aus

HtCOp u. a. ; ebenso

k) dp^ tp^tt: mitty 'wahrend' aus mid pj), Idtteow

'Fiihrer' aus laddeoiv; ws. hitt 3. Sg. 'bittet' aus *bid(i)p u. a.;

1) dd^dd: spatae. cydde 'verkiindete' aus cy^de § 342

;
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m) ps ^ ss: hliss 'Freude', hlissian 'sich freuen' aus

blips hllpsian § 342;

^) XJ ^ i^ ^ ^i'- spatae. nehhebur 'Nachbar' aus

neCa)hgebiir, vgl. § 316;

o) yn ^ nn: heannis ^Hohe' aus heahniSj Akk. Sg.

Mask. Jieanne 'hohen' aus heahne;

P) X^^ ^*' • ^®^- -P^- ^^* hearra 'hoherer' aus heahra,

Komp. ws. Merra nordh. herra ^hohere' aus hiehra, *hehra,

ws. nearra 'nahere' aus neahra. SA^dU^ C

2. Konsonantenkurzung.

55S. Kiirzung langer Konsonanten tritt ein, wenn

ein anderer Konsonant vorhergeht: Prat, sinde 'sandte',

fseste 'fastete' (fiir *sendde *fsestte <C *siend(i)dse *f%st(i)dee

§433, 552i), ws. 3. Sg. sent 'sendet' (fiir '^sentt < *s%ndip

§ 552 k), ws. wyrp 'wird' (<1 '^wierpip § 550 b), ivyrst Svirst'

(<C '^ivierpis § 552 m), gesyntu 'Gesundheit' fiir *gesynttu

<C urengl. "^^isyndCOPu, wiersa 'schlechtere' fiir ^wierssa

<C *wiersCi)ra; burna 'Brunnen' aus burnna <C *brunna

§ 518; Li. Ri. dirda 'dritte' aus und neben dirdda <C ^ridda

§ 519; oft auch bei Komposition: geornes 'Begierde' aus

geornnes^ wyrtruma ^WurzeV aus icyrttruma.

Ebenso wenn in derselben Silbe nocb ein oder mehr

Konsonanten folgen: ws. 2. 3. Sg. sivimst swimd'^ohyiimm^t,

schwimmt' « *swimmis -ip).

554. Kiirzung tritt auch ein nach langem Vokal

oder Diphthong, falls diese nicht selbst gekiirzt werden

(§ 334 fF.): spiitws. lateoiv 'Fiihrer' mit Erhaltung der Lange

von a wegen lad *^Weg' (nebep Idtteow § 341), geleaful

'glaubig' auB geleaful, ws. 3. Sg. sdyt 'schieCt' (<C ^sdzetip

§ 552 j).

Anmerkungl. Im Wort- und Silbenauslaut wird haufig

einfacher Konsonant statt der Gemination geschrieben; aber es

ist darum doch keine lautliche Kiirzung anzunehraen: eal call

'air, mon monn 'Mann', bed bedd 'Bett', geicis gewiss 'gewifi', sdeat

sdeatt 'Schatz', Akk. Sg. ealne eallne 'alien', Gen. Sg. ealre eallre

'aller-, gewisltde getvissllde 'gewiCiich', cyste 'kiiCte' (zu cyssan

'kttssen'), nemde 'nannte' (zu nemnan § 552 c}. Vgl. § 571.
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Anmerkung 2. In angl. Texten -vvird fiir hh auch zwischon
Vokalen fast immer einfaches h geschrieben: hJxha(n) *lachen',

nordh. tseher teh(h)er 'Zahre'. Auch in stidengl. Hss. begegnet

diese Schreibung zuweilen: hlieh(h)an hlih(h)an 'lachen', genedh(h)e

'eifrig', geohfhjol 'Julmonat'.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Besondere Veranderungen in minder betonten

Silben.

1. Eonsonantensehwnnd.

555. Da die Konsonanten wie die Vokale (§ 350 ff.)

in schwachtonigen Silben mit geringerer Starke gesprochen

wurden, so waren sie ebenfalls dem Verfall ausgesetzt.

Daher sind alle ursprunglich auslautenden Konsonanten

des Urgerm., aufier r, nicht nur in unbetonten Endsilben-

(§ 355), sondern auch in unbetonten Wortern, z. B. in

we Svir' (aus *wiz\ verstummt.

556. Nach unbetontem ^ ist auch erst spater in

den Auslaut tretendes n geschwunden: pyle 'Pfuhl' <C
*pulwm (lat. pulimnum § 383), Obi. strSn^e 'Starke' aus

^strawgin <C urg. Gen. *strawginez, Dat. -i, Akk. -w^, PI.

Opt. Prat, dyde Hhaten' aus *dudlnp u. dgl.

Anmerkung. DaG in nieten *Vieh', Siken *Ktichlein' au3

*nautln(om)j *'kiukin(om) u. a, das n erhalten ist, ist dem Einflufi

von Formen mit erhaltener Endung (Gen. ntetnes, ilcnes usw.)

zuzuschreiben. So wird auch im PI. Opt. Prat, die altere Endung
-e, die bei Alfred noch haufig begegnet, unter Anlehnung an den
Ausgang der PI. Opt. Pras. durch -en ersetzt: dyde dyden 'thaten',

hite biten 'bissen', fuhte -en 'fdchten', fore -en 'fiihren', wxre -en

*waren' usw.

557. Im Nordh. verstummt auslautendes n aufier-

dem a) im Inf.: fara 'fahren', gihera 'boren', giblCBdsiga

'^segnen'; — b) im PL Opt. Pras.: gihere 'horen', giwxxe

'wachsen'; — c) in der schwachen Dekl.: Dat. Akk. Sg.

mask, xvltga 'Propheten', Nom. Akk. PL wltgo witga;

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch. 15
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Nom. Akk. PL fem. hearto liearta 'Herzen'; Nom. Akk.
PI. neutr. euro eara 'Ohren'; — d) in den Adverbien:

hefora Vorher', westa Von Westen', norda 'von Norden',

liwona Voher', hiona Von hier', hinna hionna 'innerhalb',

dona 'daher'; — e) im Zahlwort: tw(Bgi tivCBge 'zwei';

siofu '0, seofo -a 'sieben'; Wo tea 'zehn'. Im PI. Ind.

Prat, bleibt dagegen das n fast immer erhalten: cwomun -on

"^kamen', gifuhton ^fochten', cliopadun -on *^riefen'. Ebenso
bei Substantiven, Adjektiven und starken Partizipien (unter

EinfluC der mehrsilbigen Forraen): heofon 'Himmer, tdcon

^Zeichen' (neben taco), hseden 'heidnisch', numen 'genommen'.
Anmerkung. In den illtesten nordh. Texten ist das -n

z. T. noch in groCerem Umfange erhalten. CH. hat: scylun PI.

Ind. 'sollen', lieryan Inf. 'preisen', aber fdldu Akk. Sg. 'Erde';

das Leidener Riitseh hdtan Inf. 'heiCen, nennen', egsan Gen.
*Furcht', tmllan Gen. 'Wolle', duefun 'woben', aber cnyssa Inf.

*schlagen', eor&^u Obi. 'Erde'; das Runenkastchen: twcBgen 'zwei',

aber sefu Gen. 'Sinnes' (nach A. S. Napiers Ausgabe in ''An

English Miscellany presented to Dr. FurnivalF, Oxford 1901);

das Ruthweller Kreuz (aus dem nordlichen Nordh.): nurhxlda
Inf. 'sich beugen', galgu Akk. Sg. 'Galgen', und sogar civomu

'kamen'; eine Hs. mit nordh. Glossen aus dem Anfang des achten
Jahrh. (herausgeg. von A. S. Napier, Academy, Aug. 24, 1889,

S. 119, und Old EngHsh Glosses, 1900, S. 220): sifu 'sieben'.

558. Auslautendes n von Verbalformen schwindet

vor den Pronom. we, wit Vir' und ge, git 'ihr' in der

Kegel in alien Dialekten: Opt. Unde we 'binden wir',

nime ge 'nehmt ihr', come ge 'kamt ihr', dabei werden
alle vorhergehenden Vokale im Ws. und Merc, steta, im
Nordh. meist zu e: Ind. bunde we 'banden wir' (neben we
hundun -on), Adhort. hinde we (neben bindan).

559. Im Auslaut vortoniger Silben ist d gescbwunden
in on/on 'empfangen' (vgl. 6'ndfenga 'Empfanger' § 71), un-

bindan onbindan 'entbinden, losbinden' (got. iind-) u. a.; ebenso

z in ddencan 'erdenken' (vgl. o'rdonc 'Klugheit' § 483) u. a.

560. Gegen Ende der ae. Zeit schwindet auch n

im Auslaut von Vorsilben: onfon dfon ^empfangen', on-

drxdan ddrxdan 'fiirchten'; schon fruher in jiingern Zu-

sammensetzungen: Alfred onwe^ dweg Sveg', Bli. Horn.
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dbfiton VirauCen' (aus onbuton)\ ebenso h\ ofdune ddune Bli.

Horn, 'herab'.

561. Nach n + Vokal schwindet Nasal vor tauto-

syllabischen Konsonanten, wie in andern germ. Sprachen

(vgl. E.Schroder, ZfdA. XXXVII 124 ff. und A. Pogatscher,

Anglia XXIII, 313 f.): cy^iig Or. Ru.^ Li. Ri. 'Konig'

{<C "^kuning, vgl. niederl. honing; dagegen in flektierten

Formen entsteht z. B. ae. cynges Gen. ^Konigs' § 439),

Jiimseg hunig 'Honig' § 366 Anm. 3 (vgl. niederl. honing

honig, an. hunang, ahd. honang honag), spatae. pennig 'Pfennig'

(niederl. penning), enitre enetere "^einjahrig' (<^ *xnintri

§ 170 Anm. <C *aina-wintruz § 465 b).

503. Im Anlaut unbetonter Silben oder Worter

fallt w hiiufig aus; regelmaCig vor u und i (§ 464), aber

auch sonst : hldford 'Herr' aus '^hldbword, ws. mendwreca

xrendraca, angl. erendreca -raca 'Bote', kent. se 'so' (aus

swe), ws. ealneg 'immer' {<C ealne iveg).

563. In nachtoniger Silbe ist r geschwunden in

epat-ws. cwearten 'Gefangnis', heren 'Scheune', s6eapJi6orden

^Schafstair aus cweartxrn hersern usw. § 518 (A. Napier,

Old Engl. Glosses, 1900, S. 69; A. Pogatscher, Litteratur-

blatt, 1901, Sp. 160), spat-nordh. ondesne 'schrecklich'

(ws. dndrysne), mere, ge^ndehyrdan ^ordnen' (vgl. onhr^'rdan

Vnstacheln').

564. Im Anlaut schwachtoniger Worter schwindet

h regelrecht (vgl. § 526 ff.); wegen daneben stehender stark-

toniger Formen wird es aber fast immer erhalten oder

wieder zugefiigt: Alfred Ch)xf^ 'hat', Ch)xjde 'hatte', (h)is

Gen. zu he 'er'.

565. Altenglisches j {<C wg. j oder j) der histo-

rischen Zeit schwindet in unbetonter Silbe vielfach nach f,

unter Dehnung desselben.

1. Das im Urengl. aus -oj- entstandene -ij (§ 431)

scheint spater wenigstens z. T. zu -l- zu werden: locigan

loclan 'schauen', lufigan lufian 'lieben' (<C Hokojan, *lui>ojan).
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"Anmerkung 1. In VPs. wird fast stets -t- geschrieben

(1. Sg. Pras. Ind. lociu^ PI. locia& usw.), sonst daneben -ig-, und
im Ws. vor a auch -ige- {hodigan bodigean hodian 'verkiinden*

u. a.). Da namentlich ftir die iiltere Zeit nicht hinreichend fest-

steht, ob das blofie -i- die Aussprache -i- oder -ij- wiedergeben

sollte, so ist im vorliegenden Buche in der Regel kein Lange-

zeichen zugeftigt. Auch die Schreibung -ig- laCt es unsicher, ob
-ij- Oder -t- gemeint war (vgl. § 31).

Anmerkung 2. Im Anglischen scbeint das ans -ij- ent-

etehende -t- vor stark nebentoniger Silbe zu schwinden: VPs.
hat nebeneinander blissiende blissende 'sich freuend', milds(i)end

'Erbarmer' u. a. Ru.* hat meist lolcende usw. Ru.^ hat nur 7nil-

sende "sich erbarmend' u. dgl. Ri, hat lufende 'liebend' neben
Formen auf -ande (wie rlcsande 'herschend' statt rxcsiande) und
Li. milseyide u. dgl. neben milsande usw. und geadrigende u. a.

2. Auch das aus postkonsonantischem -j- entstandene

•ij- (§ 449) scheint im Spilt-Ae. in -e- liberzugehen: berige

berle 'Beere', pirige xiine ^Birnbaum', wxlcyrige wselcyne

'Walkiire', styriga styna 'St5r\

3. Ebenso verbindet sich das aus wg. j entstandene

j (§ 494 und 497) mit vorhergehendem i zu t: a) inlautend

vor -e; hefige hefu Nom. PI. ^schwere', syndrige syndrie

'einzelne', mecl^ige rmdie ^mude' ;
— b) vor Konsonant : modigne

modme kVk, Sg. 'mutigen'; — c) auslautend: dysig dysj

^tboricht'.

Anmerkung 3. Vor starkem Nebenton kann das t iiber

i zu e werden: hefiglid heftlid hefelid 'schwer', crseftiglid crsefteli6

'kunstfertig', gepyldelid 'geduldig' (zu gepyldig).

4. Dieselbe Entwicklung zeigt das erst aus post-

konsonantischem j entstandene spatsiidengl. ij (§ 449,450)

:

bynw^ard 'Stadtwiichter' (zu byrg byrig)
,

fyligde fyllde

'folgte', fyligan fylian *folgen\ dwyrigan mvyrian 'ver-

fiuchen'.

2, Verlust des Stimmtones.

506. Stimmhafte Konsonanten verlieren im unbe-

tonten Wortauslaut zuweilen den Stimmton (H. Sweet,

Academy 18. Milrz 1882; Hist, of Engl. Sounds § 533):

Corp. hselsent 'Wahi-sager' (fiir -end); sint 'sind' (neben

sindon); ws. loeorpmynt ^Verehrung', fxrelt *Weg' § 574,

elpent 'Elefant' (neben weorpmynd fsereld elpend wegen der
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flektierten Formen); nordh. Li. gesetet ^gesetzt', gematet

''begegnet' Part., heafut 'Haupt', hehstaltnisse 'Jungfriiulich-

keit', wutotltce 'wahrlich' (neben geseted, gemCBted, heafud,

Jiehstald usw.); Ruthw. Kreuz kyninc 'Konig'; Li. lesinc

/Erlosung', Proline 'Duldung'; Ri. hdlgunc *Heiligung'; Ru.*

^oncunc 'Dank', bxclinc 'riickwarts' (neben cyning usw.);

Li. drittih 'dreiCig', sextih 'secbzig' (neben drittig, sextig).

Anmerkung. Im Auslaute vortoniger Silben oder Worter
€cheint der Stimmton sich aber (vbr stimmhaftem Anlaut) zu er-

halten: of dune 'herab' § 560.

8. tjbergang stiminloser YerschluBlaute in Spiranten.

567. Im Anglischen geht velares und palatales k

nach nnbetonten Vokalen im Auslaut in ^ bezw. z uber:

Corp. VPs. Ru.i Ru.'^ Li. Ri. ah 'aber' (ws. ac, Blickl.

Hom. ac, ah)', nordh. ih 'ich' (neben der betonten Form
w, siidh. ic § 494 f.), Akk. PL usih 'uns', towih mih 'euch'

(siidh. iisic, eowic), Akk. Sg. meh 'mich', deh 'dich' (betont

mec, (fee), hulig 'wie beschaffen' (fur *hulih, vgl. § 666;

neben hulic), 1 rehtlih Li. 'recht' (gewohnlich rehtlic wegen

der flektierten Formen).

^, m y n,

568. Im Ws. geht auslautendes m der unbetonten

Endung -um in n iiber, und zwar vereinzelt schon bei

Alfred: Dat. PL mattucun 'Haken', ^m^MW *Dingen', sdipun

*Schiffen', elfendon 'Elefanten', gewealdon 'Gewalten', deosun,

Sioson peosan Miesem', beorgan 'Bergen', ramman 'Widdern'

u. a. (vgL § 364), spatws. ebenso betweonan 'zwischen',

iiuch unbetontes &an 'dem, denen' (<< Mm).

5. / ys,
569. AusLautendes p der unbetonten Endungen -ep

und -ap in der 3. Sg. und im Plur. Pras. geht im Spat-

Nordh. haufig in s iiber: 3. Sg. binde^ bindes 'bindet',

PL blnda^ bindas, Imp. PL farad faras 'geht'.

6. sc > s (?).

570. In Li. begegnet neben 6ngUs6 'enghsch' einmal

4ngUfi, woraus vielleicht auf den aus me. und ne. Zeit
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bekannten nordh. t^^bergang des unbetonten [s] in [s] zu

schliefieu ist.

7. Kiirzungen.

571. Lange Konsonanten unbetonter Silben werden

sowohl zwischen Vokalen als im Auslaut gekiirzt: friih-

kent. Urk. Eyerie E&ered (<C EdelrU Edelred § 552 a); auch

bei Alfred kommen schon einige Beispiele vor: Gen. PI.

oderra odera odra ^anderer', eowerra eoivra *^euer', Gen. Dat.

Sg. fem. d&Cer)re eowCer)re; Komp. ufe(r)ra 'obere', inneCr)ra

'innere', seme(t)tig 'miifiig, leer', byrden 'Biirde', Gen. hyr-

deCrQne; d%egeCl)lice Verborgen', Gen. diCs)ses 'dieses', Dat.

&iCs)sum *^diesem'. Je spater desto haufiger werden die

Beispiele: Gen. weste(n)nes 'Wiiste', c6nde(l)le 'Leuchte',

Uge(t)tes *^Blitzes', Akk. Sg. mask. criste(n)ne 'christlich',

swuto(l)liG 'deutlich', licce(t)tan 'heucheln', deofo(l)lic deojlic

^teuflisch'.

8. Metathesen.

5*72. Metathese eines vorvokaliscben r in schwach-

toniger Silbe tritt ein in -fri^ als zweitem Glied zusammen-

gesetzter Eigennamen: Alfred Hunferd W%rfer& Herefercf

(LV. Hunfri& Herefrith Hereferd ; kUrk. Hunfred Werfer^

Here/re^); in Idiverce 'Lercbe' {la^uercae Ep.,lchincae Corp.),

in nordh. tintergu PI. 'Qualen' (ws. tintregu).

573. Nachvokalisches r ist umgesprungen in ws.

-bryht (<< -heorht): Alfred jEpelbryht Hygebryht Wigbryht

§311 (LV. EMhet'ct IlygbercU Wigberct; kUrk. EpelbearU

Heabearht Sigebearht}.

574. In schwacht<^igen Silben tritt I aus seiner

Stellung hinter den Spiranten s, f, p vor dieselben : g^rdeh

'Giirter (E>p. gijrdisl gyrdils), s6yfels 'Riegel', ri(e)cels 'Weih-

rauch' « ^'^ardifilo- *8kutislo- '^rauJiisIo-), Cynegils (<< ^Cy-

niglsV), innelfe 'Eingeweide' (Ep. Corp. innifli; vgl. an.

innyfii^, fmreld 'Weg' « yveriip § 475 < "^'fxripi).

^
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Register zur Lautlehre.

Die Zahlen geben die Paragraphen an. *An.' bedeutet

'Anmerkung'; w, uu und v sieh unter w\ &, P steht nach d. Ein
einzelner Vokal oder Diphthong ohne Bindestrich dient zur

Wiederholung der unmittelbar vorhergehenden Form mit dem
angegebenen, andern Tonvokal ; z. B. h^rnan, e steht also fiir

hiernan, hernan.

a 466.

aam 'Spule' 480 An.
dhiiton 560.

dcsian 520.

acumba 129, 408.

Adda 127 b.

adl 444, 476.

culrmdan 560.

ddune 560.

d&encan 71, 559.

am 444, 476.

cebyl(ij()an 449.

t^c, ec 454.

iece 215.

«cer, e 91, 443.

wees, lex, eese 520.

Acumba, a 129.

a?(?tZre 344, 546.

^:pelbryht 471,573.
seffele 413 b, 438.

xd'eling llA; -as 403.

j^&erred 552 a.

^^(^m 446.

xfde, sef(r 564.

wfpunca, -d'onca 71,

408, 454.

^/en, e 96.

nefgrynde 454.

«/isf, -6st 101 An. 3,

xfnan, e 169.

«/•(, e 169.

aeftser, -er, efter 91,

369,1.

mfterspyrian 76.

£eftemesta,-mxsta40S.

xfiveard 454.

cC^ 461.

xylinxU 167 An.
a?/i/ier 205, 542.

«/i^a 'acht' 205.

seU 480 An.
^Wra 175.

JElf(h)er€ 526.

^t^/red 354, 379 a.

sellefta, e 552 e.

,
a;lmihtig 68.

I

xlniis(s)a, -um 516.

I

Emerge 419.

j

3emet(t)ig 571.

I een(d)lef'an, e 534.

I

^w^feZ, e 171, 171

An.; 3sn(g)lum
533 d.

xnid, -ed, ened 170,

171.

xnu), S 167.

^eniTit 361.

xnne 170 An., 337,

433, 551.

xpl, mppel 444, 543.

£eps, xsp 520.*

ierendsprx6 398 c.

lerendwreca, -raca

422, 562.

censf, -ese 361, 372,

480 An., 516; -es&

472;-isie,-esia402,

416 a.

^rn 172, 518.

sernan 172.

«sc, «aj, seces 'Axt'

520.

«s(f 'Esche' 169.

sesce 509; -ean 250,
511.

oisce 509; -ean 509
An. 1.

xsne, e 169.

xsp, xps 520; «spe
169.

lespryng, e 11, 96.

a?f, et, ot, at 91,

454.

xtforan 78 a.

xtgsed(d)re 546.

setlede 216.

xtspornan 70.

setstd'ndan, se'tstdn-

dan 78 An. f.
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xtwltan 78.

mtwunian 78.

lewielm 71.

Cifon 560.

aqen 480 An.
ah 567.

dhsian 482 An., 520
An. 2; -ode 404 c.

Alchfrith 447.

aZ^Z 285, 480 An.
dldan, h- 480 An.
aZo/ 231.

-4Zoicto7i 147.

Aluchburg 447.

JLZmZi 196.

dhjsedness 74.

ancsmn 488.

an (d)gad' 533 b.

dnegede 316.

ansendan 70.

dndswaru 52, 75,

474 An.
dndswarian 75.

dndwerd 367 c; -a

411.

dndwlata 400, 423;
wleata 423.

dndwyrdan 75.

dndtvyrde 68.

^nne 348.

ar 106.

ar^ 132, 206 An.;
aro^ 447.

arm, ea 132.

art 454.

arwunga 132.

ascfan 127 b, 520
An. 1.

as(^e, asce 520.

asdifgjan, asci(g)an

^ 506, 520, 520 An. 1.

dspringan 71.

a«sa 127 b.

af, of, «i, c( 454.

dtx, -e 360 An., 389.

atclucor 421.

atiewan Abb.

dtr, -ur, -or 440, 441,

442, 443; aitor

^ 344, 348.

dweallan 71.

<lt<?e^ 560; dwseg 92
An. 1.

aiccZ 127 c, 258.

awer 379 a.

axe 520,

dxian 482 An., 520,

520 An. 1.

Badheard 898 b.

Badufrith 398 b.

bxcere mit [fs] 521.

6«c 495, Z)«c^ 495
An.

bsecgCgJUng, hxcUnc
495 An., 566.

hsecun, -on s. beacen.

bced; e 91.

•fc^Z^, -1^ s. &i/Z^.

&«r Hrug' 139, 470.

6«r, e 'Bahre' 96.

bxran 'tragen' 92
An. 1.

b^rnan, e 285, 518.

bxron 129.

b%rs 518.

t^&^ersf 132.

bsestere 521.

bsezere, -dz- 521.

Ba5r(7a 127 b.

6aZra;Z?ce 533 b.

ban 484.

fedrn 8. 6earw.

barua 132.

&5r43.
?)g 454.

be(a)cen 317, 442,

445, 514; -wn, -on

200, 442, 445;
bxcun, -on 445.

6ea<Z 'bot' 107.

beadan s. beodan.

gebeado 236.

j
beadu, -we 465.

beadurinc 398 b.

Z;era^(7 'Ring' 317,

514, 514 An.

^eTa;^ 'bog' 200 514
An.

beald 475.

bea}(u)wes, -owes,

ewa 452. <"

beam, eo 107, 108.

beara Inf. 236.

&earM, d 132, 285,

387; eo 144.

Bearnhehn 143 An.
bearug 447.

yibeatxn, -en 356

;

369,1.

feeder, -or 442.

&e&od 72.

bed s. 6oc.

becen, -un, -on s.

&gacen.

&e^^an 307.

bedfdj 168, 554 An.l.

gifted 'Gebet' 92; -dd

548; £/e?;eo£?t( 243.

&e^, « 91.

fte/er 442.

beforan 79 a.

&i?5r s. &ea(7.

&e^d>* 71.

bega(n) 498, 498
An. 2, 499 An. 2;

^e6e^(?- 324, 505.

begdng 72.

behatan 480.

&e/^ 8. &?/Z^.

helgan 135.

&m(5, -c 170, 499.

6md 381a; -e 378.

beo 'bin' 118.

&eocZa« 109, 112 An.l,

484; to, ea 112
An. 1; bebSodu, -o

114 An. 1, 387
An.

gebeodu 'Gebete' 243

;

gebeodo, ea 236.

beofor 233, 442.

beom, €a 'Bauin' 108.

beor 49.

beCoJran 228, 234;
beoru 227 ; -ende

243 ; &eorrt, ea 236.

beorgan Inf. 486.

beorgan Dat. PI. 568.

6eorn "Krieger' 143
An.

fceorw 'Kind' s. beam,
beornan 518.
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Beorn&ry&, ta 143
Au.

Bcornmod, lo 143
An.

leosu, -0 231 An.
beot s. Mot.

Beowulf S54.

her, X 'Bah re' 96.

Icran 234, 356; -on

366, 3a; her 139,

357; -a(r366, 3b;
-€355 b; -erw;393;
8. auch heoran.

hera 'Bar' 229.

here 'Birke' 193.

Bcr(eJcM 447.

6e;fe;7i« 448, 519.

her(ejhtniga 447,448.

here(r)n 379 c, 563;
fccrn 285 An. 3.

herg 'Berg' 193.

herg 'Schwein' 206.

hergayi 203.

herht 448.

giberhta 448.

berhtnise 448.

her(i)ge , -te 449,

565,2.

herigea 'Biirge' 450.

bern 'Scheune' 8.

6grerw.

5er«aw, x 180 An. 1,

285, 518.

herstan U2 An^, 518.

hesittan 455.

6ct 'besser' 160; 5c^

284.

hetan 166.

het(e)ra 160, 439;
fee<ri>>ra 546.

6cfre;sU60, 372An.;
-a 439.

hetuv 464.

5e2;ere 521.

Zyf 109; hig^\\ ht(e)

306 An. 1.

&Ta(f'8ind' 118 An. 5.

hian 'Bienen' 118.

Biarn(frii& 143 An.
hiddan ^81 d, 459,

540.

hidu 387 An.
hie 8. &t.

hi(e)cnan 499 An. 3:

-nian 30G, 500
An.

ht(e)gan 306, 498;
gehig(gie)an 509
An. 2.

Z^iTcJfemes 306 An. 1.

hifgende 451.

Z>i^ s. 6t.

higeng 71.

hlleofa 72.

6i7i^ 8. ft^/'^-

bilkettan 201.

6i7/ 537.

hinda& 569; -e<?', -es

569; -e w'g 558.

hinna(n) 455, 557.

?>iwrfjs« 488, 533 a.

0, go 'Bi€

femn 118.

hiofung 227.

Mow 'bin' 118.

bifojtma 249, 557.

hiorna(n) 132 An.,

140, 518.

Biornmod 143 An.
&to*, eo 'Verspre-

chen' 223.

hirde 193, 201.

hirdas 519.

6ir(c;^ 139, 355 d.

hirgean s. hj/rgan.

birgen s. hyrgen.

hirhtan 201.

hiriliga 416 b.

hirnan 132 An., 518.

biscope 404 c, 404
An.; -epe(s) 424c.

tism 362, 516; -e

416 b.

hlsittan 76.

htsmrian 436; -smaj-

radw 414; -smara
de 414 An.

^F!}pe?/ 72.

6tean 98, 471 ; -enJe

437; 6i<0H 241;
hite(n) Opt. Pi.

556 An.

bite 'BiC 34, 81 d,

93.

biter, -ur 93, 442;
bittor 542.

6i<s« 488; 6i« 161
An. 2; 552 k.

bituih, -tulen, -tuSn

455 An?
!>Z«c, -we 495.

hlxddre 344, 546.

W^WM 'bliee' 114
An. 2, bUwun, -an
109 An. 2; 114
An. 2.

&Zi/2fZ 469.

oferblioca 400.

feZtss 342, 348,552 m.
6hssmn 342 , 348,

552m;-rt>nie5G5
An. 2.

6Zo^ 99.

blcBdsiafnJy -ets-, -its-

320 An., 339, 840,

348, 516, 557.

blowan 465.

hoc 99; bCBc, hoed, S

165, 166, 368 b.

hdc(e)re iOic, 427 a,

434, 435 a.

hoda 'Bote' 94, 390.

bodigafn) 451, 565
An.l;6odanifi409.

hodeg, -^i, -ig 366.

An. 3, 494, 505.

bo&le 522.

hCBtaCnJ 165: gehcette

348, 5521.

fco^fa 94.

&dZd 522.

6oZ;a 537.

bolt 116.

6oo//td 455.

boor 284.

&or^ -/; 489.

hosm, -urn 440, 446.

6oi 99.

botl 444.

&oim 446.

brxc 495; gehrsecg,

-qc 495 An.; 6r^-

con 129.
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hnsgn, -en 445. bu 102. c^rra 176.

br^meh S 192 An.; f^MCCft 116. c«.s<re, & 91 An. 4,

bremhel 348 ; hrsem- budda 544. 154, 155, 493.

fbjlas, e 347, 534, budun, -on, -an 364. calc 206 An.
547. &u/an 455. cdld 487.

bries 518. ^e&fm 214. ca7/^ 493.

brastlian 127 b, 433, bilnde iv6 553. cd«i6 s. comb.

518. 2?tmne 125 An. cann, a 123.

brSad, So 108. burg, -ug 95, 447. carcr/i;erH471An.2;
breaU(€)m 446. burna, -nna 553. carcxrn, carkern

brealit(u)m 446. burstan 518. 518; -rxnne 519.

gebrec 495. &Miaw 455. carum 356.

brecan 471; 6rece bycgan, bycga 307, caserdom 398 c.

497. 499. caM?eZ 258.

fcr^c^ 163. &y^e 498. ce-ace 153.

gebreded, x 167 An., fey/iiT 309. ^ea/" 152, 156, 493,

516. bylg, e, as 175, 175 493 An.

6r«M»^ 484 An. 2. An., 179 An. 1, ceafor 152.

bregdan, brSdan 494, 498; bylig, i, « ceafurtun 231, 493.

530. 447 ; bel(i)gas 451. deahhettan 541.

fere^ro 230, 233. &?/r«?-en 285, 474; ^eaZcZ 157, 493, 493

breU 448, 519. "-erw^e 571. An.
gibrehta, -niga 448. 6wrre>)/e 285 An. 3, ^eaZ/" 157, 314.

brehtnise 448. 439. ceapmon 493, 547.

gebreicon 505 An. 2. byrCe)lian 285 An. 3, &ra;r/" 314.

ftr^meZ , brembel s. 439. cearro 248.

brsemel. byrg 307, 498; -ig ^gra> 315.

breocan 243. 4.41, ceasa, So 493.

&reocZ, ga 108. byrgafn) 307, 451, deastre, c- 91 An. 4,

fererbj^fo 230, 233. 498; -igan 449; 156; ^easeer, c-

&nc<r 'braucht' 309, birgean 307 An. 1. 155, 314.

500 An. &2//-//m 307; -igen cefes 182 An.

5ri^6'brauchbar'309. 449; &ir^en 307 Je/r, -er 443; de&pr-

briddas 519. An. 1. fwn 441.

brigdels, brldels 530. byrCi)(i 447, 499 dsgan, csga 200, 292,

ferm^raw, ie 306 An. 1; An. 4. 458 a, 493, 505

brmccT 502, 533 f. ftyrrO^a 449, 498 An.l;gi498An.2,
bnosa 110. An. 1. 505 An. 1; deigde

gibropmr, -er 369, 1. bynweard 565,4. 505 An. 1; gicei-

broffur, -or, -ar 99, byman 283 An. 2. gid(o) 362, 416 b.

356, 364, 366 An. 1, 62/<rbittet'161An.2. me 181, 181 An.,

474. 182 An., 493.

brohte 121; -wn 374. dxbertun 441. 6elf 314.

brom 124. exfester 178. cemban, se 285, 285

brucan 100; bruchi c^fl 493. An. 1 u. 2, 493;

471 An. 2; 6ryc<?, c,tZ(5 178, 493; -t^ cem(b)de 583 c.

e 163; t 309, 500 158 An. 2. cempa, x 110.

An. c«Z/ 175, 484, 493. ten 493.

brustxn 518. Citmban, c 493. ccnde 170.

bryd^, -c^ -56 b, 160, cxmpa, e 170. cewe, <7! 493.

499. ca;nd« 170. Cent 170.
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ceo, do 224.

ceole, io 253, 314
An.

ceorfan 314 An.
deorian, io 253.

deorl, c- 440, 493.

(leosan 493; eo 325;

ceosa, ea 493.

dBpe Dat. 292.

cSping 292.

cVr/", ea 314.

cerran 179 An. 1,

180, 493; cerra

176, 493; rtcers

370.

cerse 493, 518.

ce5, ea 315.

dese 185 An. 2, 493.

^esZi/b 185 An. 2.

cest 493.

desier, -re 91 An. 4,

156, 314.

detel, i(e), y 493 An.
chua^ chusem, chiiset

480.

chuselc, e 480.

6ialh(e)arht 422.

cicew, -CC-, -fc- 195,

382, 556 An. ; clo-

nes 437.

iidan 493.

cl6r(Ze, ^ 163 An.
ciefes 181, 388 a.

^-ire^^re^an 306, 458a;

giclga 292.

^fejZe 181, 306, 493.

di(ejrran,y 179,306,
306 An. 4, 493.

arc>^185, 185An.l,
493.

aCeJtel, y, e 493 An.
aid 493 An.
cing 493 An.; cinig,

cining 307.

ann 493, 537.

cio, eo 224.

cto^e, eo 253.

diorian, eo 253.

ape 98 An. 1.

ciVr*; ^6 439,493,499;

diridean 499 An. 4.

^i/'Ztscf, y 493.

Jim 187 An., 516
An.

arnel 187 An., 470,

516 An.
dirran s. dierran.

else 8. clese.

a*-* 493.

d^ne, e 167, 167

An., 516.

dsensigan^ -sn- 348,

528, 525 ; cldsnian

523.

clappian 537.

cZaM;e 127 c; -o 258.

c7e-a 120, 465.

cleadur 229.

cleapade 237.

dene, ie 167, 167

An., 516.

cleopian 287.

deive&a 257 An. 1.

cli(e)pian 306 An. 1.

dt/M 241.

climban 285, 484.

cliopadun bhl.

cliopung, eo 235, 237.

6ecZip^'umarint' 306
An. 2.

clypian 'rufen' 283
An. 2.

cn^ht, -as 207, 211
An.

oncniew, ea 1 14 An. 2.

oncnava 48, 463.

I
cwe/i« 319.

i
c«eo, ew 119; cnso-

w;es257, 257An.2;
cnetva 257 An. 2.

oneohtas 311.

oncnew, eu, ^o 109
An. 2, 114 An. 2.

cnt/ii, le 311, 319,

515 c, 515 g.

cnihthad 312, 515 d
cnittan 306 An. 2.

cnotta 544.

cnyssa 557 An.
cocc 537.

I

c«ne, e 493.

i cohhettan 55.

cdm?>, d 43, 285, 285
An. 1, 493.

come ge 558.

c6nde(l)le 571.

conn, a 123.

cops 520.

corn 43, 285, 285
An. 1.

cosp 520.

crabha 127 b.

cr*/"^, c 91.

crxftelid 565 An. 3.

creaftig 313.

crecZa 98 An. 1.

cri66 540.

crisp 519, 520.

crtst 493 An., 518.

cristefnjne 571.

ca 102, 493 An.
ciiCM 464.

cud- 122, 471, 493.

cul(iC)fra 447.

cuman 125.

cum{bjl, ciimbol 444.

curun 374.

cwsecian 231.

cwsecung 208.

cwearten 563.

cwetfan 490 a; cm^

463; cuxcfa, e 91

An. 2,^^92 An. 1;

ci«eo6ra,ea 236, 237,

267; 266; a 92
An. 1, 276, 277;

CM'e^^o 242; ctt'ef'o^-

^entie 248; ct(;i/st,

c?i'2/^ 283, 283
An. 1; cwxp, e

92 An. 1 ; cwsedon

129; cuaidon, e

279; cwseden, e 92
An. 1; gecvoeden

276, 277.

rjiene 126 An. 2.

cweorw 392.

cwician 202, 265 An.
civide 490 a.

CM^ceZ/a, e 277.

geci€<sme 165; -e 166.

CJt'(PH 165; e 166.

cwomun , -o>i 124,
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557; -M 493 An.,
557 An.

gecwucian 264.

cwyrn, eo 268 An. 1,

287, 341.

cydene 161.

c'p&an 163,493; ey&-

de, cydde 163 An.,

342, 348, 5521.

cy&&u 433, 551.

i^yle 306.

cymed- 370.

cymen 161.

Cynegils 574.

cyncf 285 An. 3; -es

307, 439, 561.

Cynihald 439.

Cyniber(i)ct 447.

cynidom, -ne- 398 a.

cynig 307, 561.

Cyn(i)heard 439.

cywiw^ 353, 361,495;
-e 497.

Cyn(i)wulf 398 a.

cj/ww 387.

iijpman 306.

<j/rZisc 493.

^fyrm 306.

cyrnel 285.

c^r/)s 493, 519.

cyrran 306, 306 An.4.

Cyrred 552 f.

dyse 8. diese.

cyssan 161, 164 An. 1,

459 An., 493; cyste

488, 554 An. 1.

iSytel 493 An.

dxg, e 91, 365, 483,
494; -er«; 365, 393,

497; -i 393; dei,

deige 505 ; d(sg

368 b.

d^l, e 167, 371.

dxlde 433.

dselnimende 397 c.

gedafCeJnian\21,Ad9.
dagas, a: 127, 208,

230,231,232,391c,
486; -a 890; -urn

856, 864, 866,2.

(?ar)' 132 ; darston
132.

<?eadl, eo 108.

ciea^, eo 107, 108.

gedeafenian, eo 231
An.

dealf, a 134, 469.

dear, eo 114, 114
An. 1.

deof 108.

c?ei, <?ei^e 505.

de(i)gla 505 , 505
An. 2; -wm 505.

Deimund 505.

deZ/'an 286.

deman, m 165, 166,

388 c, 433, 459 An.
i)enis(f861; -ra 416a;

-an 509 An. 2;

Denescan 416 a,

509 An. 2.

rieodl, ea 108.

dead; ea 107, 108.

gedeofenian, ea 231
An.

deofoJgeld 151 An.
deofollid, deof(o)li6

571.

deoppra 344, 546.

deor 109; to 112;

e-a 114.

<?eore, y 189 An. 2.

dergan 451; -tan

449.

(ierne 180, 285, 285
An. 1.

did 496.

didir fttr /tdtV 441.

diCeJgel 306.

dlegeClJlide 571.

(?l€^Zrtn498; -e<r370.

dfere 188.

dierling 188.

di(e)rne 179, 285.

fordikigan 499 An. 5.

tZio/'oZ, eo 118; c?t(1[);-

t(?M?u. a. 110 An. 2.

r?f'or, eo 112.

dlorwyr&e 400.

c?mV/ 306 An. 2.

f?«^ 368 b.

dc^mu 388 c; -an b.

deman.
d(2st, -^215.
dohtor 94; doehter, e

164, 164 An. lu. 2.

dorword 367 a.

dr5n 49.

tirea^ 514 An.
drenJan 499, 516 An.;

drencte 500.

drendium 509 An. 2.

dreocrseft, y 189An. 2.

drifon, io 241.

dn^^je 309, 531.

gedrth& 3. Sg. 502.

drihten, y SOT.

drincan 93, 468; *

286; dnwc 495;
-e 497.

droh(t)nian 533 a.

dropa 544.

drj/ 189 An. 2; -s

215.

drycrseft, eo 189

An. 2.

ddrycif 'ertragt' 503.

drf/g& 'trocknet' 309.

drgge, t 309, 531;
dryggium 509An.2.

dryhten, i 307.

drynd, -c 307.

dafe 100.

dugucf 375.

I

dum(h)nes 533 c.

diin 100.

duruwordf -weard
367 a.

dilsi, -s^ 472.

ddwsssc(e)an 169,

509 An. 1.

dzt-aZa 270.

du'eUi)()apiS^; dwe-
l(i)gende, o 439.

dyde(n) Plur. 556,

556 An.
dyrc, eo 189 An. 2.

dyrling 306.

dyrne, i(ej, e 285

dyrre 538.

dysF 565,3.
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&accian 127 b.

&ieccUle 416 b.

^a'()n 92 An. 1.

d'xli, a 454.

(jepxht 313 An.
&^m 371.

&£er, e 96.

ffmrsefter, -inne, -on

78 b.

&sere 393.

dsersca, e, ea 518.

^«i, e 454.

^««e 552 j.

&xtvum 257 An. 2.

ge&afian 2^2; ca231.
^a/i, « 454.

ge&dh 481.

d^'an <^ ^am 568.

d-anc, 38, 123.

d-arf, ea 132, 454.

/arm, ea 132.

d'ar(o)flic 447.

ffawian 127 c.

^£101.
(^ea, eo 119.

^<fad s. ^eo(i.

ge&eafian 231.

^#«7i 317, 317 An.,

318, 454.

ge&eaht 133, 313.

&earf 132.

pearm, a 132.

ffearsda^ e, « 518.

d&eastrian^ to 112
An. 1.

^eaio 107.

d'edcan, d'ecca 540.

^er/w, -in, -en 441,

445, 523 ; &eign

505.

&egnian, d'enian 530.

^e/i Mich' 567.

^e7i Moch' 317, 317

An., 318.

dreh 'Schenkel' 198.

gepehtung 313 An.
ifelliS, y 552 g.

&encan, cfenca 499;

d'endean 499 An. 4.

^c'/ii/ < d'egn 523.

&ennan 540.

^eb, ea 119, 466;
peowes 257.

^ebd, (fa, tall2An.l,
114.

ged'eodan, to, ?(V 189.

ged^eode, to 189.

iTeo/; ea 109, 114.

cl'eoh 'g:edeih' 147.

deoh 'SchenkeF 529
An. 2.

&eon 'gedeihen' 52-'^.

&eon 'driicken' 224.

&eorf 447.

Peosternes 189.

(tpeostrian 189.

d'eostre, lo 191.

Peostru 189.

&eo8sum 246 ; d'eosun,

-an 568.

peoives 257.

ffeowian, io 256.

/602<;o« 257.

^er, ^ 96.

^er6;^7i 447.

(J>ersca(n) 132

518.

^ei, « 454.^
d'eu(io) , ^Iwa

257 An. 2.

^acZ, ea, eo 112 An. 1

.

fficce 497.

^idir 362, 44L
ge&l(e)dan^ To, eo 189.

^/t(^e;sfnan 189,472.

^eiTt/isi 121.

^M 98.

ffincan, y 307.
1 (Ting 495; rTmc 504;

I

ffiiuje 497 ; pingun
568.

ge&inija 364.

I gedlode, eo 'Sprache'
' 189.

I

(^o/Mnt 113.

j

(fionne 552 h.

(fi(o)ssuin, eo 246;
' 6riosf/?i,c^co.sMn568.

i (Flostre, eo 191.

I
ddtostrian, ea 112

I

An. 1.

1 fflostro 113.

An.,

119,

&iowian, eo 256, 256
An.

&ird(dja 519, 553.

(TtsZre; 444, 553.

^issc, -a 552 b; um
246; &is(s)es^ -um
571.

pisternes 189.

ddlstrigan, sd- 189,
472.

gepludde 110 An. 1.

Plustra "^Dunkelheit*

110 An. 1.

^iii;a, t^ma, &iuway
ffioica 256 An.

d'iwen 256 An.
diwgen 256 An.
<^a!? 121, 444, 527.

^0 214; t/io/iae 529
An. 1.

ge&od 48.

d'oelfijga 451.

cTo/iie 121.

6)"owa 557.

d'onc, a 38, 123.

^oncMWC 566.

d'onc 454.

&6ngung 489.

cfonne 454.

<]for(f)leas 533 g.

i)'()r/i, i«, c 454 ; ^orc^
481 An.

/drn 28, 473.

(Torofra 447.

thothry -Mr, -or 441,

443.

^ra-'ce 497.

ford^riBstan,e\(Sl An.,

348, 516.

. (Jfrea, e~o, »o 'drei*

I

118, 118 An. 7.

j

(l^rea 'Drohung' 120.

j &reag(e)an, br€gan
200, 316 An. 2,

I 458a.

i
(Treot 'Schar' 108 An.

;

preottyne 349.

presc'enne 518.

I
(Trz, te, v 123, 225

306; (^rJa, iu 118,

An. 2.
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^ricdan, y 307.

&ri(lda 519.

^rlfeald 101 An. 3.

(JfrwiiUe 201.

^rlo, eo Mref 118;

ffria^m 118 An. 2.

priste 518.

&ris(t)nes 533 a.

^ritfi^, -ii'^ 349, 566.

&rosm 446, 518.

Jrostle 518.

^rounc 566.

^rwm Dat. 214.

thrustfel 521.

^r/7 306.

of&rycnes 500.

^r///i, I 309.

j^rynes, pnjnnes 349.

^ii 101, 454.

^il/^ee 121.

(TwZZic 474, 552 g.

d'unor, -ar, -er 125,

443.

ifurhfaran 78.

^urhwadan 78.

^ii.'end 100, 526; -a

364.

&iva,ge&uien B.dwean.

d'lcnhl, ihuaehl 133,

528 An? 1, 543.

^loarm, ea 132, 260.

&weal 528 An. 1.

^wea« 219, 221, 464,

474 An.; d-wa 133

An., 218; ye&oa,

ge&voa, ge&uod 48,

463;^fi6ru;v7i^ 306;

d&wefajh 133, 313;
geffusen 530.

<!rit'e?e'217.

d'weCoJrh, Obi. ^tceo-

ran'quer'230An.,
268.

j!tw;<?r^ 203.

fl<rM;?/^«!r 306.

&ydgan 306 An. 2.

&yder 306 An. 2,

454.

^ygen 'GenuC' 306
An. 2.

gepyldelii 565,3.

%Z/ic, e 552 g.

d'yndan, i 307.

pynne 537.

<'r2/rer529.

dyrstan 161.

eJj/sire 189.

dystru, eo 189.

ea 219; e Dat. 217.

e7a;ca 316, 317, 317
An., 514.

e(a)ge 200, 316, 317,

514; -ean 514.

eagcrrjrel 316, 397 b,

515 An.
e(a)Ma 313, 394, 514.

eald, a 285.

caZri[;i34,554An.l;
-we, -re 554 An. 1.

eaZZrt fiir gealla 492
Am 1.

ealmsest, -swd 78 d.

ealneg 562.

eaZw 128, 232.

earn 216.

eappultun 245.

car 219, 221, 542;

-0, -a 557.

ear&u, eo 140.

eare, eo 107, 108,

490b.
earfo&Hnji; earhed'e,

earfedlUe , -nisse

424.

earm 'Arm' 130, 286;

eo 144.

earm, a 'arm' 132,

440.

earn 'Adler' 132, 144,

440.

earnian 132.

earnung, eo 144.

earo, -a s. ear.

earre^ eo, io 187.

mr< 'bist' 286.

cra;sc^an 250, 251.

ea.se 490 b.

eastrun, -on, -an
391a.

eata 'essen' 2ZQ]-a&,

eola& 237.

eawu, eo 257.

e(a)xh -el 313, 444.

ebha 544.

efc/iae 230 An.
e6n, c/n 445.

ec 454.

eca s. eaca.

e& 217, 458 a; -ium

499 An. 4, 509
An. 2.

ecec? 380.

ecer, « 91.

ecnung 200.

e-<ie 217.

edntwian 77.

edrecan 11.

eif&a 394.

iJ^ered 571.

i;^eri^_571.

e/ew, ^ 96.

ef(e)sian 439.

e/>i, -en 445.

efnan, « 169.

efne 485.

e/sian 164.

e/i, % 169.

eftcuman 76.

e/"ier, « 91.

e^, ei(^;^^ 460; e^e

458 a.

e0er 167 An.
e^e 168, 505.

e^e s. eage.

egCeJsa 439; -an 557

An.
eg(e)sian 439.

egliweU 167 An.
e/i^^reZ 316, 515 An.
eMer 180, 501.

ehta 8. edhta.

ehtan 166.

ehtnyss 360 An.
e/t?u 1. Sg. 313 An.

eiOj) 460.

e-fc 471 An. 2.

eA-nisse 433, 500.

elboga 533 h.

t'/c 167 An., 516.

ehh 481 An.
t'/do 179 An. 1.



Wortverzeichnie. 239

dldra 175 An., 180,

469.

de, ce 164, 164 An.
1 u. 2.

^Ifendon 568.

elh 203; -ch 481 An.
!

ellefta, re 552 e.

elmestUc 535.

elfnjhoga 533 b.

€Z«e 438.

elpent 566.

€/»?>e 454.

-evilide 552 c.

€mne 126 An. 8, 485.

hide 285, 285 An. 1

u. 2, 372.

endebyrdan 563.

en(d)lefan 170 An.,

337, 347, 348, 534,

547.

ened 170.

enetere, enitre 170
An., 337, 561.

^W(;eZ 171, 171 An.;

englas 500.

€nglisdS12; -e416a;
englis 570.

€Wi^, 3e 167.

e«/lp/^ 337.

€wne, «170An., 337.

eode, to, ea 118, 458
An. ; eodyst 360

_An.
JEodfrid 108.

€ofolsian 424.

€o/'or, -Mr 226, 227,

239.

^ofot, -ut 230 An.,

377 b.

eoh 147.

eoZ/i 136, 469.

eord'e 2So, 285 An. 2;

-M 140, 391 a, 557

An.
eore s. eare.

eorl 285.

€orm 8. earm.

eornan 518; -e^ 142.

eornost 285 An. 2.

eornung, ea 144.

^orocZ, -wci 377b, 528.

forrc, ea 141, 142,

143 An., 186 An.,

187.

e(o)sol 233, 233 An.
eCoJtan 234, 243; -u

237; -air 237.

cou; 332.

eowde 257.

ero;M;cr 112 An. 2;

eow(erJra, -re 437,

571.

eowestre 257, 516 An.
eowi6, -ih 361.

eowu, ea 257.

ere 206.

erendwreacu, -ivra-,

-ra-, -re- 422, 562.

erfe 180.

erfewxrd 867 c; er-

/?*ar(2 435 c.

eri(g)an 160, 499;

ergende 499 ; eri-

ende 451.

erwK^o 179 An. 1.

erming 180.

ern 180 An. 1, 518.

erpling 186 An.
erre 186 An.
esne, se 169.

esoZ, eo 233, 233 An.
espryng, ^ 71, 96.

et 'an' 91.

etan2U\ et Zhl \ et(t)

549.

ewt(Ja 107 An. 3.

ewer 'euer' 112 An. 2.

ewunga 107 An. 3.

exen, -in 164, 164

An. 1 u. 2, 310,

369,2.

exl, ea 313, 444;

exlan 313 An.

facn, -en, -un, -on

442, 445.

fssder, e 91, 355 c,

356, 369,1, 483;

fuedyr 360 An.;

-(e)ra 439; /a^wr,

ea 374; /"eder 443.

fx(tm, -em 446.

fxgen 490 d.

fseger, e 443, 505.

^i/^/ii 'Gefecht' 207,
211 An.

undfeelitendlic 207.

/-^ZZ 175.

/"^Z^an 175.

/•^rd 176.

fxreld, -elt 566, 574.

fxrma, a 272.

/•^rfc, e 193, 206.

fxstT, -St 472.

fxstan 52, 169, 474;
-g Frat. 553.

fsesten 174.

fsestnian 52.

/*a?ir<; 365, 548.

/cBo; 205, 210.

fag(e)nian 406, 439.

fallan, ea 134, 139.

/a«a s. funa.

fara(n) 127,231,470,
548 An., 557, 569;

-u 387, 387 An.;

fearan 228; -ende

24'S; feredr lQO;dlO.

farma, x 2,12.

Fame 132.

farr, ea 'fern' 272.

farra, ea, eo 'von

fern' 270.

farra 'Farren' 132.

fatas 'nehmen' 272.

fattro, fattrum 272.

fatu, -0, -a 'Fasser'

127,232,364,387,
548An.;/'af<o548;

featu 231.

fea 120.

gifea 219, 490 d.

feadur, a 374.

fe(am 'focht' 132,

318, 514.

fealdan 469, 475.

/•eaZ/aw, a 134, 139,

469 An., 537.

fearan 228; -e/2«?e

243.

fEaras 529.

/•garr, a 'fern' 272.
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fearra, eo, a Von
fern' 272.

gifeasta 250, 251,

516 An.
featu 231.

feCa)x 313.

febbres, fefres 546.

dfeccf 503.

feddan 546.

gifect 481 An.
feder s. feeder,

fe&e, (B 165, 166.

^e/en 217.

fifer, -or 442, 484
An.2\ febbres h\Q.

gefegan 166, -eaw
498 An. 1, 509
An. 2.

feger 505.

fe/i 203, 207.

feht 8. fedht.

fehtan 203.

fel 199.

feZa, eo 234, 234 An.
feldr 'fallt' 180.

feld 285, 285 An. 1.

felgan *folgen' 307.

/"e?/ 92, 135, 139, 469
An.

fellan 162.

feng, -g 490 d, 499.

feo, -s 219.

/"eode, 10 118.

feogan 197 An.
feo/i 133,311; ia 143

An.
feo^ian 133, 311.

feol ^Feile' 147.

/•ero;?a234, 234An.;
-u 357.

befiolan 490 d.

(/e/"eon 219, 490 d.

/'ero^rTi 203, 529
An. 2.

feorw, 132, 269;

fearma, eo 140.

/"eorr 132, 470 An.,

537.

feorra, ea Von fern'

^ 140.

dfeorran 186 An.

fe(o)tur, -or 229, 233,

233 An.
fiotcertig 361.

geferan "^gehen' 166.

fered' s. faran.

fergan 451, 540.

ferh.se 'FerkeF 193,

206.

/er/i 'Leben' 203.

dferidse, -ede 415.

dferred 263.

jTmc 518.

ferwernan 455.

dfes(t)nade 533 a.

/"e* s. fcgi.

jTetor, eo 233, 233
An.

fex, ea 313; a? 210.

Fexstan 210.

/?a7i, eo 143 An.

fieht 'ficht' 186.

^eZZanl79,179An.2;
field- 179.

/tewc?, ^ 190, 306.

fi(eMrJ, y 187 An.,

274.

fiCeJrst, y 'Daclifirst'

274.

fi(e)rst, y 'Frist' 518.

f-if 122, 357, 473.

fiffalde 349, 550.

fifteida 505.

/t^aiT 197.

gefiM 370.

/?iZ 196.

gefilde 135.

/ffec)- 529.

/?Zmn 'folgen' 307.

gefdlan, y 161 An. 2.

fillen Adj. 135, 139.

filmen 135.

findan 285.

finger 442 , 443

;

fingres 495.

/?nr'/;>( 533 a.

/iOfZe, eo 118.

flond 118, 118 An.

3 u. 4, 190, 191,

458 An.
flras 529.

a/^/7ji, y 307 An. 1.

firr s. fierr.

dfirrafn) 187 An.,

470 An., 516 An.
first 'Frist' 518.

first 'Dachfirst' 274.

^sc93, 509; -as 520;

-eas b\l;fi,xas 520.

/iscere 509 ;-aras 427.

fiscod', -ad- 391a.

geflst, -& 217.

^^as 520.

flseh, e 193.

/Z^sc, e 167 An., 509,

509 An. 1.

flxscma&u 397 c.

giflseve 114 An. 2.

/ie-a 'Floh' 216.

fleah 'floh' 316.

/Zeam 107.

fleg 'flog' 200.

/Ze->e 'Fliege' 323.

fleh 'flieh' 198.

fJe(o)gan 198, 486.

/Ze-OH 216, 222, 222
An.; flen 215.

/Zeofan 109.

flesc 8. /Zc^sc.

/Ze^ 313, 515 f.

flidde 499.

/ZiiT 'flieht' 215, 324
An.

fll{e)hd; y 188, 306;

to 324 An.
geflieman 183, 184.

dfti(g)an 'verscheu-

chen' 306, 531;

dfligff, -ed 324.

fllgu, e 'fliege' 323,

513.

fliht 307.

fllohd- 312 An.
fllfojton 235, 241.

flod 99; -M 351.

flor 99.

flugicn 95.

/Z///i^, t 306.

/ZV^<490 An.; i 307.

/"cxZcZor 344.

/"o^or 99.

fcsdde 348.

/-(^dTe 165; e 166.
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gifisgid 362.

gef(Bra 'gehen' 165.

fcss(t), -d 215.

/^K<,el60, 166, 368 b,

371.

fol 'sehr' 454.

folc 116; foldies 471
An. 2.

foldu 391 a, 557 An.
folgian 116.

/•ow 214, 490 d.

fona, a 123, 127

An. 1.

fong 490 d.

foot-scomul 549.

/•or 99.

hefora 557.

/•orfeofi 72.

/or/ 286.

ford'beran 76.

fdr^mw 285, 285
An. 2.

/•ore 393.

/ore^w; 382, 556 An.
foresedgan 76.

forleiger 505.

/orZor 72, 490 b.

/•or7», eo 269.

for(o)hti(ja 448.

forsc 507.

forivyrd 72.

/of99, 373;-^r^;549;
fotiim 374.

gefotad 269.

/ji?er 331.

fraam 284.

/racM6r,-o^l01An.3,
375; -e 418; fra-

ce^w, fracei^ZzJ 4 18.

frsegna(st), e 92 An . 1

.

frxng, frxgn 523.

frset(e)wum 452.

/rert, eo, lo 118.

gifreatwian 259.

frefrede 436.

/•re-o 118, 453 An.

freogan 197 An.; ^c-

freode, ea 118.

/•reoZs, 10 223.

/•re-onrf 118, 118 An.
3u.4; 191, 458 An.

gefreos 108 An.
fremman 170, 540;

fremedes 378.

Fr/^/»t7fZ 439.

fn(e)nd, y 190,306.
Frigedieg 461.

frignan. frlnan 530.

/rif/M 197; gefrlode,

(jefri(g)ade 118
An. 6.

/•rimi)- *Anfang' 306
An. 2.

/rfo, eo, ea 118.

/"n'o^w 227.

/rtoZs, eo 223.

Frmhet, Fnumon
118 An. 1.

frogga 544.

frohtiga 448.

fromdierran 76.

/rost 518.

froxas 520.

friingon, frugnon
523.

/•rv/i^o 448.

/ri/se 306.

/w^mZ, -oZ, -e? 116,

442, 444; fugles,

-es 369,1.

gifuhton 557; fulite(n)

Opt. 556 An.
A7Z 100.

/mZZ 116, 469 An.,
537.

fulneah 78 c.

/mZ^«<m 75, 354, 395

;

-e 434.

fultumia7i,-e-, -o- 75,

403,417; fultmian
435 b

;
fultemode

403.

fidwearm 78 c.

/•MrcTor 285.

/•wr/i 481; -m/w 529
An. 1,

fiirlung, -ong 367 b.

/m5 122.

(/e/'yZJio, -co509An.2.

fyl(ja(n) 307, 451;

-ean 509 An. 2;

fyllan 565,4; fill-

Biilbring, Alteaglisches Elementarbuch.

an 307; fyl(i)gde

447; /i/??rfe 565,4.

fyllan, i 161, 161
An. 2.

fynd 190, 306.

fyr(e)sta 439.

^/•yr/if 307.

fyrhto, -a, fyrihto

55, 447, 448.

/f/j-m 268 An. 1.

fyrr 274.

fyrst Trist' 518.

/yrsi 'Dachfirst' 274.

fyrst(a) 'erst(e)' 372
An., 439.

fyrwit, -wet 354.

fyxen 164 An. 1.

<7a(Z 466.

gad(e)rian 127, 417,

439; gegad(d)rode
546.

gxdeling 174, 419,

438, 492.

togxdere 174.

^«/ 152 An., 154,

155, 296,492 ;^^/e
143 An., gxfon
132 An.

ongsegn^ -gxn, -gen

296, 530.

gselan^ e 492.

<7»Krs 492, 518.

gegxrela 176.

gxrwan 176.

<7^si 'gehst', -cT 215.

^«i 'Tlior' 154, 155.

on(jcet(t) 548, 549.

gaffetung 127b.

gdldes fiir cdldes 487.

^aZ^a 206 An., 492
An. 1; -M 366,1,

492 An. 1, 557 An.
galla 492 An. 1.

ongdn, a- 'gegen' 333.

gdngan, 6 492 An. 1.

gast 106, 486, 487.

ge 'und' 454.

i/e Pron. 457, 558.

yea 153.

16
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geadriga 251 ; -igende

565 An. 2

geadulinq 492.

g(eM 296.

ong(e)Begn, oiig(e)sen,

tdg(e)segnes 296.

geaf 155, 314, 492,

492 An. 1 ;
geafe

315, 492; geafon
315 An.; gedfon
300.

geafo, -a, ^cofa 236.

ongeagn 315, 530.

(g)ealla, gella 314,

492, 492 An. 1.

onge(a)n 315, 530.

gearwigafnjj eo 132,

144.

ongegn 79 a; tdgegnes

438.

gehhol, eo 543.

gelan^ ie 492.

geamrinq 299, 300.

^eap 492.

^eY«> 153,315,457,
492 An. 2; geara,

-um 315 An.
^eara 300.

(^earc? 492.

gearII, o466; -uCw)es,

-owes, -(e)wum 452

;

-owe 465.

gearwigan 132, 157.

</eai, « 'Thor' 152,

154, 155, 314; ^rm-

<M 492.

ongeatas 548 An.;
-geatta(t 548; /"or-

geat 314; forgea-

ton 153, 315.

geat(e)iL'a 452; ^m-
<Mm 155 An.

oferqeatul, -ol 236,

254.

^cbecZ 72.

gefeoht 474 An.
(/c/'e Akk. 156.

/'or|^e/'o 1. Sg. 242;

dgef 156; forgef
Prat. 314; (/e/e

315; -OM 156; -un

492; ^e&en^ 306
An. 3, 484; agefen
156.

^e/(Z 'Opfer' 151 An.
geldaOO Inf. 154,

156, 285, 285
An. 1.

gelde "unfruchtbar'
151 An.

gella, ea 'Galle' 314.

gellan, ie 492, 492
An. 1.

gelp 151 An.
gema 292.

gemeleasnise 292.

gemnisse 292.

gemrung 192 An.
ongen, ea 296, 315,

530.

tdgenes 315.

^fen^fe 285 An. 2.

^eo 47, 298.

g)oc, io 298, 299.

dgeofan, i 253 An. 2,

306 An. 3.

geofu 227, 253 An. 2,

387; PI. -a 236.

geoqud; io 47, 297,

298, 457.

gcoh(h)ol 543, 544
An. 2.

geoloca, -(ejca 253,

325,439,492An.l.
^eohf, -2(7efs^ 137.

geomor 44, 299.

geomrian, {o 299.

^jfdwd! 78 An. a; 454.

hegeonda, ea 249, 285
An. 2; beg^ondan
299.

g^ondsdlnan 70.

^^dw^r 285, 298, 457.

g^onga, id 'gehen',

geong Prilt. 492
An. 1.

g^ongling 298.

f>/;('om 492, 492
An. 1.

gcorne 285.

geornliocur 421.

geor(n)nes 553.

georiviga, ea 144.

geotan 253 An. 1,

492;<!(/^o^(^t> Prat.

549.

ongeotan, io 253
An. 1.

ofergeohd, -ol 227,

254.

ofergeotolnes 253 An.
1, 254.

r/er 156, 315, 457.

6/er<i 180.

^er(ZeZs285,285An.l.

genvan 176, 465.

5fe.s, ce 492.

^gest, ie 182, 182 An.,
492.

getCV 'noch' 549 An.
get ^Thor' 156, 314.

begetend 151 An.;

forget, m314; /"or-

^eionl56,315,315
An., 364; forgeten

Part. 151 An., 154.

gesendan 474 An.
gi ^ja' 296 An.
gi 'ihr' 296 An.
gihien 484.

gidrcsfid 492 An. 1.

^r?;g 'ihr' 296.

gi(e)c&a 307, 438,
500 An.

(^ri'^e ^ja' 296.

giefan, i 150, 151,

155 An. 2, 253
An. 2, 306, 306
An. 3, 484 An. 1,

492 An. 1 u. 2;

dgifen Part. 151

An.
gi(e)ldan, y, i 151,

285, 306, 306 An.
3 u. 4, 469, 492
An. 1; gijl(t)st

563 a.

giellan 151, 492.

gi(e)lp 151, 306.

gl(e)man 306.

giemeliesta 479.

giendscinan 70.

begienda 296.
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giCeJrwan 170, 30G,

465; gierede 465.

giest 181, 492.

gicsiraniJseg 519.

for<H(e)tan 151, 306,

806 An. 4.

gl(e)tsian 306 An. 1.

(/i/Viw s. giefan.

gifend 306 An. 3.

(jifoh to 253.

^i^toZ 396 b.

gift 492.

^t/M 151 An., 253
An. 2, 306 An. 3;

-e 155 An. 2.

glgantas 101 An. 3.

^i^o^ 298, 307.

gildan s. gieldan.

dgiltany 2/161 An. 2.

gimungelic,glmuvgia,

glmungo 288 An.,

292.

^?7?f/ 298, 307; -ra,

est 307,433, 600,

500 An.

gio, geo 47, 457.

gioc, €0 47, 299.

giofol, i 258.

gioleca, co 253.

giomrian, co 299.

giond, (fo 454.

^idw<7, ed, iu, giing

44, 285, 298;

gionCgJne 533 d.

gionga, eo 'gehen'

492 An. 1.

giornan, i 492.

ongiotan^ eo 253
An. 1.

ofergiottuhiisso, eo

254.

f^IseZ 492.

gistoddun 492 An. 1.

git Pron. 558.

forgitan 306 An. 4.

giung 298,

gi(u)wiga, giauiga,

giuiga 256 An.
gladian, ea 127. 228,

231, 282.

^Zc(^ 'Glut' 166.

^Zea'klug' 107 An. 3.

glidan 486, 487.

gli(o)da 235.

glCBsan^ e 158 An. 2.

gnagan 486.

gnorngende 435 c.

i/dfi 31, 31 An.,
94.

^od 99, 487, 492
An. 1; -c393; -ne

389.

^rdZd 285, 285 An. 1,

475.

gongan^ d 492 An. 1.

goor 284.

gos 122, 525; CB, e

492.

begoten 94.

<7r"^^, e, ^rreiY^; 494,
505.

grxs 518.

c/rcnre 393.

i/re^au 166, 487.

grimm 537.

griCoJpiin, -on 93,

227, 241.

^r(^«e348; ^yrt^f 385.

grdivan 487.

gugu&, i- 298.

gnman 355 d,

gumcynn 397 b.

^ii«5r 285.

^yrf 306 An. 3.

gyddian 306.

gyden 164 An. 1,

381a.
^/y/'an, t 306 An. 3.

gyldan s. gieldan.

gylden 164 An. 1,

382;5f?/Z£ZnMm 434.

</?/Z2}, i 306.

dgyltan, i 161 An. 2.

gf/tnan 306.

^i/r<Z 306.

<7?/rrfa» 492,492 An.l.

gyrdets, e 285, 574.

gyrela 306.

gyrnan 306.

gyrstan 306; -^a*^
'

519.

hegytan, i 306.

flf7/<e 492.

i/yfscrc 306 An. 2.

/laaw 'Hemd* 284.

("/lyaawi *Spule' 480
An.

hal)ha& 454; ^«?>fcc

177; /la/'asf, -alf

454; -as<M 479;

hsefde, c 91 ; «/'de,

^/-cT 564.

Jiacela 417.

Had beret 398 b.

Hadubald 398 b.

ha^bbe s. habba&.
hx&enbbl; lixdnum
_478.

hm&enisca 403; -wm
509 An. 2.

hiefde, e s. liabbad.

hsefig, e 168 An. 2.

;i«/t 474.

7ia?Aan 169, 547.

/i^B^Z, -eZ 444.

hsegtesse 169; /t^tec

530.

hvelan^ e 167.

r/»;^Zc 480 An.
Ti^Zrfrt 557 An.
/?«Ze 378.

h^lend, e 167; hx'
lynd 360 An.

hieiig 366 An. 3.

luUsent 566.

lixnep 171.

A^wn, e 170, 171.

^i^rn 172.

Ti^csZ, -iZ, -cZ 444;
agsiZ 480 An.

hmtse 530.

7j^i 537.

haette, a 393, 433.

hafast, -astu, -ad a.

habba&.
7m/'oc232;«a 226,231.

(h)agen 480 An.
hagospind 230.

/iflZ 106.

rZijaZfZ 480 An.
(h)dldan 480 An.
/jflZe, e^a Dat. 529.

16*
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half s. healf*

h&lgian 433.

hdlgunc 566.

haliqne 402; -egra

4:12 \ hxlig 366
An. 3.

Jiall, ea 134.

hamm 537.

hana, o 123; -an
356.

hancred 379 a..

7id«^ s. ?K)n(?.

hdndbred 379b.

hdndclad- 397d.

7^a* 106.

?iafaw 106, 557 An.;
7i5«e, ie 393, 433.

U 101, 454.

Heaburg 528.

heafon, -en s. heofon.

heafod 107, 353 ; •«*

566; /jeo/MtZ 108.

/lea/'Mc 226, 231; a
232.

/icagfe Akk. *Hag'
231.

heagod'orn 231.

heagospen, -spinnum
230, 231.

AeaTi, e 200, 316,

317, 318,321,514;
h€a221; heas2l6-
heane 528 \ heanne
552 o; he(a)rra

552 p; he(a)hst(a)

316, 316 An 1, i

372An.,437,515e;
hera^ fiesta 215;

|

hextabl5e;hi(e)h-
sta 437 ; hlerra

552p.
heahheort 551.

heahnis a. hea(njnis.

heale, a Dat. 529.

/iea?e"Jas 528.

healede 431.

/leaZ/', a 134, 484,

484 An. 1.

heall, a 134.

heals 134.

Aeaf^w^ne s. heah.

hea(n)nis 528, 552 o;

heahnis 528 An. 1.

Aeard 285.

heardheort 480.

he(a)rra s. 7iea/j.

hearto, -a s. heorte.

heawan 107. 467.

7ie?)6aw 160, 168;

Tie/'es, Ye^iT 372.

hedan 166.

</e7ie(r 215.

hefssn, -en 369, L
hef(e)gian 439.

Tie/'es, -re^f)- 372.

7i?/^^ 361,494,416 a;

ie 168 An. 2; /le-

/?^e5, -e, -ne, hefe-

gum, -a, -an 416 a;

hefie 565, 3.

hefilic, hefe- 565
An. 3.

/ie^,e*460, 505An.l;
hege 458 a.

forhegeff 307.

/?e?i s. heah.

hehstaltnisse 566.

helan, m 167.

ciheldan 175 An.
helend, se 167,

/leZZ 130, 168, 469
An.

?ie/wi 440.

/leZosir 443.

helpan 92, 135, 468,

469, 547; -ad'

81a.

7ieri)</ 505 An. 1.

henan 183 An., 184.

henn 170; /e 171.

heo, 10 118.

/leo/'on, ea 233, 236,

239, 557; heofeii,

ea, to, hiahen 238;
hefxn, -en 369, 1.

Tieo/'Mri 108.

heolan 234 An.
/icoZser, -or 439, 443.

heonon 235 An.
/leord 285.

heorde s. hiorde.

heor& 132.

?ieor^ ea 132, 140;
hearto, -a 557.

Tigorw^ -o< 227, 233,
239; -utasj -(e)tas

405, 439.

?tgoi« 189 An. 1.

her 'hier' 97, 468,
483 An. 1.

hera s. hBah.

hera(n) =hdren' 183
An., 184, 557 ; ge-

hsre 557.

herdebelig 186 An.
here 160, 168; /ier^e

458 b ; her(i)gas

449, 540.

gehere 'hore' 557.

Berebald 439.

Herebryht 470.

Herefer&, -fre& 572.

herepod", -pad", -pa&9

367 a.

heretoga 490 d.

Tier^ 206.

/ter^an 168, 451,458b,

470, 483, 540, 557

An.; herian 168;

/terrv;;^e 449.

^erra s, hSah.

Herred 439.

uphest 215.

Tsesia, /iea;ia s. /leaft.

hete 168.

/jgM 109 An. 2.

/lia&en 238.

behianda , «o 249,

285 An. 2.

hidgan, y 307.

/iirfaw, y 163 An.
hidir, -er 362, 441.

hie 'sie' 225.

Ziie^, e 460; -e458a.
f/ehled, if 216.

hiehpu 388 c.

M(e)hsta s. /i«a?i.

hlenan 183.

7»irc;ran 183, 306,

306 An. 4.

/iWrde, io 132, 186,

285, 306.

hlerra b. heah.
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hly ^Heii' 806.

Higebryht 307.

Inhsta 8. heah.

MM 307.

hildhed 398 c.

hildeUoiT 398 c.

Hildihurg , -^r^<!)'

398 c.

midumi 398 c, 435
An.

Ulp(e)st, -(eJcT 81 c,

93, 370, 472.

hindcealf 398 c.

hiniongx 492 An. 1.

hincgrig 307.

7t ingran, y 307 ; ?im-

rai) 307, 500, 533 d.

7/10, CO 'sie' 118.

hiobban 245.

hiofen, ea, eo 238.

hiona bbl.

behionan 235 An.
behionda, ia 249, 285

An. 2.

?2iora 235, 236.

/iiortZe, ^0 140, 142,

187.

hiorte, eo 141.

Mran s. Meran.
Mrde s. Merde.
Mred 379 a.

/iirfan 187 An., 516
An.

(7i>s Gen. 564.

Mu 'sie' 118 An. 2.

7i!w;, /utJ 110 An. 2,

306 An. 5.

Mwian 306 An. 5.

TiZacZan 127, 232.

hlaih(h)a(n) 111, 501
An., 540, 554
An. 2.

7i?«/i^or 205.

(hmf 480 An.
Maford, -ard 367 a,

562; -arda, -erda

411.

hlammxsse 342, 348,

552 d.

hleadan 231.

hleahter 313.

hUapan 107, 471,

480.

hlehhan 179 An. 1,

540; 7i?e/i/ic 320;

7/?e7f^ 320.

7i7e/i«er 313.

/tZire;/2r'7i;anl79,306,

501, 554 An. 2;

7i?t7ie 320 ; hlihff

320, 515h.
(Iijlingende 451, 480

An, ; hiengende
451.

1iUsta72, y 161 An. 2.

7»??i«or 344, 348.

(h)nmppian 228An.,

245, 480 An.
hnescigan, -x- 520.

hniitu 54, 373, 480;
hnyte 357, 368 b,

371.

hocor 520.

7icp^ 166.

geh/eran 166.

Tio/* ^Ilof 284.

hoferede 431.

Wo^r 480 An.
7<o/e 529.

hohfiil 488.

7io?i}g» 81 d, 94, 433
An., 469.

hon 214.

hona, a 123.

7iowd, a 285, 285
An. 1, 358b, 873;
-urn. 359 b, 374.

hondioyrst 518.

Iioppian 537.

7idrd 483.

Tior^, horives 490 e.

Tiors 518.

Timca 129.

hrxbnUo] -^s 369,1.

hrxce ^Rachen' 231.

hrsefn, -en 54, 445,

480; -as 485;
hrxmn, e 170 An.,

445,485; 7ir«mfw?^,

e 552 c.

hrsegJ, -el 444; hr^gli,

MmjU 384.

/t?"a?n 518.

hrii'iiim ^ruderten'
114 An. 2.

M'xivende ""bereuend'

114 An. 2.

lireacan Dat. 231.

hreaivnise, eoiv, eou
114 An. 2.

7im7fZe 438.

hreod 109.

gi(li)reste 480 An.
gihreucs 3. Sg. 114

An. 2.

hremvnis^ e, eo 109
An. 2.

hrewun Viiderten'

114 An. 2.

7in^5r, 2/ 307.

7^r^6^r, -er 443.

7inw</ 495.

("Ti^tpe 480 An.
hrisl, -il 444.

hronses, es 366, 3c;
369, 1.

hropan 99.

'i»'2/^<;, -ci/ 307, 499.

M 102, 464.

Milig 567.

hulpun, -on 81 d,

469.

7Mm(i 285.

Jiunscg, -eg, -ig 125,

360a; 366,3c; 366
An. 3, 561.

Bmferff, freiT 572.

hungor, -er 442, 486.

Mlngregum 436.

huntigende 403.

Mmtoif, -a& 391a.

Tiws 100, 480.

7i^sc, a; 520.

7iilsZ, -M?, -eZ 440.

Misting 343, 348.

Ti^a^ 520.

McO^, Mid, chud 101,
464,^480.

Mae&er 369, 1.

7i?r«7^, -c 168 An. 2,

260.

hwxm, huxm, chwxm
480. '^^^
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Jiw^t, humt, chuset

'was' 91, 480.
"

hwxt 'wetzt' 168
An. 2.

hiviete, e 167, 480.

ymhliicarfa(f 271.

hwatosta^ -esta 127,

438.

hved-er, ce 276, 277,

278.

hved-re, ce 276, 277,

278.

hwel ^Rad' 217.

hicelc, -c 56b, 480,

496.

hwelce 438.

hicenne, m 278.

7iw;eo^^oZ 230, 233.

hiveohhol 543.

M-eor/" 'Wander 144.

hweorfan 268.

hweowol 257.

/iM^r, « 279.

(lijwerfan 176, 179
An. 1, 180.

feu'cf, aj 'was' 91.

hwete, X 167.

hivettan 168.

Hwiddium 499 An. 4.

hvidir, hu- 362, 441,

516.

/»w?i^a 235.

dhwierfan 179, 273.

7/m/ 98, 468, 469.

7^^t;^i 471; hwiltra

344, 546.

TivcBcTer, e 276, 277,

278.

/ircBcTre, e 276, 277,

278.

TiifceZc 276, 277.

hwoelp 211.

hiocenne, e 278.

hu(Br, e 279.

hwona 557.

hwone 454.

hiconne 454.

gehiviirfan 268.

/itm/Z 282.

(jehwyrfan, ie 273.

7iic2/r/"t 490 An.

7ti/c^aw, *• 160, 307.

i/e7ii/(i 'erheht' 216.

hydan, i 163 An.
oferhydig, -hygdig

530.

7i^^i^i7fZ 398 c.

7i?/^e 160.

Hygebryht blS.

HygCeJJac d54, 398a.

7t2/Z(io 'Huld' 164
An. 1.

hyngran, i 56 b, 307,

499 An. 3; -ede

436.

hyran 'horen' 306,

306 An. 4.

hyrde 'Hirte' 285,

306.

hys Gen. 454.

hyt 'es' 454.

* sieh auch unter^.

iara 129 An. 4, 300.

ian.cfijan 56 An. 2,

132, 492 An. 1.

id 496.

i(?iZ 362, 441, 516;

-el 98 ; Ifejdelnes

306 An. 1.

*e Dat. 219.

led^e 183, 184.

*e/7 460; -e 458 a.

leZtZe 386.

iCeJldo 306.

ieZtZm 179, 469.

ielfe 386.

iercie 492 An. 1.

ierfe 179.

i(e)rming 179, 306.

Vre^rre 132, 186, 306,

470 An., 538.

ifigtearo, -taran 422.

igil 531.

iTi 567.

Ih 195.

^^ 531.

t77ce, -a 344, 348,

547.

inhindan 70.

mc 286; iwc 495.

incuman 76.

mna/ 377 a.

inn(e)rra 571.

innifli, innefle 419;
-nei/e 574.

io 298.

iocrc; 299.

iong 298.

ionna 249.

iomiaC 249.

iorna(n) 132 An.^
140, 518.

iorre 132, 187, 470
An., 538.

iorsia(n) 140, 141.

i{oJivih^ l(o)wer 110
An. 2, 567.

*rnaM 132 An., 518.

is fiir Tiis 564.

t« 'iCt' 552j.

iw 298, 457.

iuc 298.

iwt/McT 298, 457.

{ula 324.

heiundnn 299.

iMW.<7 56 An. 2, 285,

298, 457.

iungling 298.

ifc- sieh auch c-.

fca?Z2C 472 An. 2, 493
An., 496.

kempa 493 An.
kennan 472 An. 2.^

493 An.
kining king 493 An.^

307.

ZiTnsi 472 An. 2.

kyninc 493 An., 566.^

Idcnian 129.

Iddtoio 8. Idlteow.

la&ian 127; gela&(ij'

gendre 439.

7c^c, e 193.

Isei6an, lajcca 499.

Z^^c^e, e 192.

m_6ecrxft 398 d.

Isedan 469; liedde

551; (!/«rfde,el6T

An.
7«c?en 178.
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Isefel, -tjl 441.

Ixfr, -er 443.

Ixgon, a 129.

IxOJy Prat. 504, 505.

Iwne 528.

Ixndenu 171.

Iseran, e 167; g^lie-

redesta 403.

Ixs 871.

Is^ssa 348, 552 b; ea

246, 886, 848.

Isestan, e 167.

l^tan, e 96, 129,

192; forleites 505
An. 2; 7eiPrat.97.

Ixtemest 174, 438.

7a?<^ 8. Sg. 168 An. 2;

lette Prat. 488.

ZS/" fur Jilaf 480 An.
Idgon, X 129.

?aw&484; Zrtwp 489.

beldmp 286.

Idndfolc 897 a.

Za?z^, o 285, 285
An. 1.

Za^pa 50, 127b; ea

245.

75r 387; -x, -e 889,

898; -a 890; -wm
391 b.

Idruw, oiv 396; -was
400.

latian 282; ea 228,

231

Idtteow 342 , 348
552 k; latua 342:

Za^m^; ladtoic 896
Idteow 554.

Idiverce 572.

Zea 'Lowe' 119.

Z^aci 107.

Zea/ 'Laub' 107, 489.

Zcrt/, eo 'Jieb' 114.

leafaiT 'lebt' 287.

gelea(f)ful 554.

Zea(7 'log' 514 An.
U(a)h 'Wiese' 817.

Zean 107.

leappa 245.

Zeas 107.

forleasecf 114.

Zcassa 246, 836, 348.

leasunga 390.

Zm^ta/i 228, 231; a
232.

ZeW, -tZ, -el 441, 444.

Z^c, a? 193.

Ie6(j(e)ati, lecga 499
An. 4, 540; Ze^^e,

ZecZe 580.

Ucword, -iceard 367 a.

(iZetZcZe 167 An., 516.

lef 97.

gelefan, eo, y 189
An. 2.

Ze//, ^e 498.

Ze</cZe, lede 530.

Ze^e^ide, i 323, 513.

legir 441.

Ze/i, ea 317.

UM 'Licht' 198.

Ze/i« 'leicht' 199.

leige&slxht 505.

forleiger 505.

forleites 505 An. 2.

Zmrc;<en 502, 533 f.

Z6'««/s<a 437.

leo, ea 119.

Zeo/*, ea 'lieb' 109,

114, 468; Uofust,

'Ost 114 An. 1;

-ast 891c; -osia,

-esia 437.

Uof 'Laub' 108.

leofad', io, ea 287.

geleofan, y, e 189
An. 2.

ZeoZi 'leih' 147.

Uoht, to 'Licht' 312
An., 848, 515 An.;

el98; i321,515h.
leoht, to Meicht' 147,

312 An., 515 An.,

525; d 199; »321.

forleosan 109, 490 b ;

JO 325.

leran, m 167.

Usinc 566.

lestan, se 167.

letan, x 96, 192.

lette 438; ZcT« 3. Sg.

Pras. 168 An. 2.

libr 443, 484.

ZiJ 496.

gelU 98 ; geliddra

546.

Zicccs 493 An.
U(^cedfeld 346, 348.

liccettan 349, 530;

-r;^;«-571; -ic- 497.

liccian 499 An. 5;

537
</cZiccra 344, 348.

MMZk'dT, g 309, 500
An.

ZiJers; 497 An. 2.

licettan s. liccettan.

Iic(ja7i, licga 499,

llchoma, licmna 408,

496, 526.

gelicnes 496.

Zlcsrtn, -ca;-, -a:-, -a;s-

195, 503; *c 195

An.
Idctuald 196.

Zr(^, ZiV/edT 531.

geltefan 188; e" 183

An., 184.

Ueg, e 498 ; i 306.

lteh& 502.

Itehtan 'leuchten'

188, 195 An., 501;

^ 1, y 306.

dllesan 188, 184.

forli(e)st 306, 479.

ll(e)xan 195 An.
Zi/V/an 488, 451, 584

An, 1; -?^-, -i-450,

451.

Zi^ 306 ; le, € 498.

ll()ende, e 328, 513.

Z/^e^r, /i<r 581.

gdigere, gelire 581.

UgeCtJtes 571.

Zl/if, e 'Licht' 321,

515 h; 8. aach
leoht.

llht, e 'leicht' 321

;

B. aucli leoht.

Zi/i<an'leuehten' 195;

to 191, 195 An.,

312 An.; 8. auch
llehtan.
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lihtan,y 'erleichtern'

190/196, 306.

lingende fiir hi- 480
An.

Unin, -en 362, 516;
linnin, -en 345,

348; -inum 416 b.

liode, eo 110, 112,

113.

liofas, eo, ea 235,

236, 237.

li(o)mu 227 , 228,

235 An., 241, 387;

-a 236.

lioran 110, 113.

Uornian, eo 130, 140,

140 An , 285.

gelire, -Ugere 531.

liss 342, 348.

list 93.

Itxan, te 195, 195 An.;

-XS-, -CS-, ex- 503.

locc 94.

locigan 431, 434;

-igCe)an4bSii] -lan

665,1,565 An.; -rts,

-a<r391c;-ad391c;
lokigan 471 An. 2

;

lokende 565 An. 2.

helocyn 360 An.
l(Bs(i)ga 451.

Zo/* 94 ; Zoo& 284.

Zo^few 486.

lomhur, -or 366,1.

Zdn</, d285,285An.l,
486.

forlorenum 438.

losian 490 b; lossiga

451.

luftan 565,1 ; lufende

565 An. 2.

lundleogum 230, 231

;

-Za<7a 230.

lust 40, 95.

gelus(tjfullad 533 a.

Z7/Z)?^aw neben' 283
An. 2.

Iy66e, -cc- 499.

Igcian, i 163 An.
gelF/fan^ e, eo 189

An. 2, 306.

Zi/^e 307, 498, 49S

^ An. 1.

dlyhtan, i 306.

Z^/re 490 b.

forlgst 3. Sg. 306.

maci(g)an , -igean

127 ; -ocZe , -atZe

127.

madmas All.

ma&alade ASO- -elode

404 c.

md&m, -urn 440, 446;
w?a(^6ritm545 ; ?«^cZ-

mas 477.

gemxcca, e 111.

mxcgas 541.

?«t^ci 387, 465.

mxden 430, 530.

wa?^ 494; xi 505;
w2a5ron232; msegon
208,231; inxgi, -e

363, 509 An. 2;

meige 505.

w?c^^, e 129, 494;
magos 129 An. 3.

mscgden 430, 438,

530 ; meiden 505

;

mseden 530.

msegen^ e 91 ; msegin
362.

wk-cZ»f 'Markt' 180
An. 3, 210.

w^/iiiV/ 210; e 180.

tnieltan 175.

wxngu, e *^Kraft'

171; mxnigeo 171

An.
»n«n?</ 171 An., 366

An. 3.

mserc, e 193, 206.

mxrli 8. mearh.
mxssa, ea 246.

wi^st, -5^ 472.

Diicstan 169.

mixiton 129.

mxtte s. mete,

maffa 127 b.

wjrt^ra 129.

magister 101 An. 3.

?«a5fo>i 232; /e 231.

magos 129 An. 3.

manian, o 123.

???ann, o 123, 537,

554 An. 1.

mara 483.

margen 132; mdrne
285 An. 3, 533 e.

mattuc 127 b; -mcwh
568.

mdwan 465.

w?l 101, 454.

me(a)Ue 133, 313,

514, 515 f.

mealo s. meolu.

mealt 134.

mearas 529.

meard, eo 140.

?»errt;r/7 206, 483
An. 2.

mefa)rh, m 193, 489.

meassa, m 246.

meatte, -a 245.

wiec 357; me/i 567.

geme66a s. -msecca.

medemesta 403.

meder, (2 443.

mecZw, eo 233.

me&le 565,3.

wie</ 494.

megen "^Kraft' 91.

Meguine, -uulf 505.

7>je^ 567.

^//e/if 'kannsf 320.

?«e/iie s. meahte.

mehtig s. msehtig.

meiden 505.

weid^had 505.

Meifrith 505.

me(i)g& 505 , 505
An. 2.

meige "^moge' 505.

meihand 505.

Meiivald 505.

melcan 203; eo 136,

469.

mcldian 285.

meltan 135.

wieZw 8. meolu.

men§an, -d^-, -ge-

285, 285 An. 1,
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499, 499 An. 4;

gembuja 499

;

mcn((j)de 285, 500,

533 d.

menigo, -igeo, -gu 171,

171 An., 509 An. 2.

menn 170.

mennisc 170, 509;
416 a; -isc'e^ -iscne

416 a; -iscan-, -e-

scan, -iscum41Qsi,

416 An., 509 An. 2;

-escea 511.

me(o)du 238.

me(o)lcan 136, 203,

469.

mcCo)lii, -0 137, 227,

233, 466; ea 236.

meord, ea 140, 483
An. 2.

meottuc 245.

vieowle 257, 438.

jweoic 8. miox.
mere, se 193, 206.

gemercian 206.

Mercium 499 An. 4,

509 An. 2.

mere 168, 357, 371.

wer^f 8. mearg.
merh s. wearh.
mer(i)ge 450.

mer(i)gen 449.

mer(i)sc 447.

?)jenie 285 An. 3,

533 e.

merran, i 538.

methielg 398 a.

iwefe 168; met(t),

meeta, msette 168

An. 2.

metegian 439.

gemette 340.

gemEt(t)ing , i 340,

348, 361, 416 a;

gem etinge 416 a.

7mci7 362; michil^ -el

499 An. 1 ; micles,

urn 438; micclum,
myccligan 546.

middan(g)eard 532.

midferan 76, 78 An.

witT/, -f?Z 444.

wii/<< 'Macht' 306.

viihtig, ie 306, 381b;
-?^re 432 ; -iV/«e,

-e<7M 428.

wiZc 202.

gemilciga 201.

wii/c? 285.

wu7/s 488.

mil(t)sigan 533 a;

milds{i)end, mil-

sende, -ande 565
An. 2.

???m 468.

gemind'ig 306 An. 2.

minsian 525.

mioluc 226 : miolcum
136; miZc 202.

wno.r, eo 133, 311,

482.

mirran., e 538.

misdsed 68.

mislxdan 11.

misnedan 11.

mistlic 535.

^emi7fe320 An., 340,

516.

gemittung 340.

»ni7^.^ 552 k,

mixen 201.

modine 565,3.

modor 99; -ar 364;

moddor 344; ?)?(^-

cZer, d-443.

gemmtet 566.

??ioMa 124, 468.

moneg, -ig 366 An. 3,

494; -6^e, -e^ra 412.

monian, a 123.

monigfal(d)lice 533 b.

wionn 8. mann.
moniid', -o<^, -a^ 124,

390, 391a; 7«o»^e
434.

monung 364, 388 a,

391b.
morneCsJ 285 An. 3,

533 e.

gem(site 340.

tnotern 354.

motgenne 435 c.

wi;7^ 122.

WJM«« 125 An.
?/i?irMaw 116, 285.

myccligan 546.

?ny(irf 161.

mylcn 161.

wi/ne^ 161, 380.

wyre 529.

wj?/r/<<:r 307.

mijr(i)ge 307, 499.

w??/s 43.

naarwe 286.

nabban 455.

nabula 417.

waco^r 37, 127.

na'ced 327.

?iccrfZ, g 96, 440, 444,

476; we<rZ 444,

476.

nxddre 344 , 348,

546.

nxg(e)l 444.

nmjlan 169.

>2ct?fe^ 180 An. 3.

benxmayi 192 An.,

516 An.
nc^'S 464.

nafula, -ola, -ela 127,

417, 438.

nahte 455.

»jama, o 123, 127

An. 1, 468; -an,

-on 366,3 a.

nat 464; ndtCO 549.

we 454.

»^ea/i, e 146, 316, 317,

317 An.; ne(a)h-

sta 316; ne(a)list

372 An.
nsCaJhgebUr 316.

gene(a)hlie 313, 514,

541 ;
geneah(h)e

554 An. 2.

nedl^dan, eo 1 46,528

;

s. auch »jeo-, wlo-.

fieappian fOr fen- 480
An.

wear, 60 216; nearra
552 p.

neawist, to 146.
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nedl 96; ne&l 444,
476.

ne&an 166.

7ieh 317, 317 An.,

321;>?e/is^S72An.;

-a 316, 437; nlhste,

e, 321 ; nesta 215.

geneJihe s. geneahhe.
nehhebur 552 n.

»2eM, i 319.

nehtegale 180.

nelithrssfn 180.

genehwiga 465 An.
neidfmrse 505 An. 2.

nemde Priit, 554 An. 1.

neodlucor 421.

heneo&an 235 An.
neod'eiverd 285 An.
neo&or b. ni&er.

neoJ^can^ nedleda

U6,_ 427 b, 528;
geneolacede 427

;

s. auch wea-, wio-.

weor, ert 216.

tieozt'e 189 An. 1.

neoioist, ea 146.

nergan 458 b, 540;
nerede 438.

west 81 d, 92.

westft 215.

we^f 35, 168.

nialse6an 146.

«icfcj?'an 546.

ni&er, ie 306 An. 1

;

niCfor^ to, eo 235,
235 An., 239.

ni&ersilgan 76.

niednxm 192 An.
mYe;/ti 55, 179, 306,

319, 515 g; nihtys

360 An.
mre;sfa 185, 306, 321,

515 h.

nUten 556 An.; -u

388 c.

wi^on 202, 235.

nigopa, -epa 438.

wz?i 8. nl(o)h.

nihsta s. nlehsta.

niht 8. wie/if.

nihtlidre, -lecum 428.

geniJitsum, -nes. -ian

307.

niman, io 126, 228,

235, 236; «imo
242; mom?t 227;
nimes, -ed)" 356, 369
An. 2; -acT 356;
-e </^ 558; nifo)-

mende 243, 438;
nymi) 283 An. 2.

.nio&or s. ni&er.

nlCoJh 324 An.
molai6an, la 146; s.

auch Mea-, w^o-.

nioman s. niman.
niosia 527.

niowe, i, niue 110
An. 2, 306^^An. 5,

467.

genog, -h 489, 514
An.

»iomrt s. vama.
nomon 124.

nor/ 286; wor^a 557.

nosii 474.

WW 101.

niimen 125, 557; -c

438.

ny&emest 306 An. 2,

genyhtsumnes, -ian a.

geniht.

nyllan 2&1', nyleAQi.
nym& 'nimmt' 283
An. 2.

W2/km 260.

nyKt) 41, 50, 468.

o&, 0/484, 484 An.l.
ohxr, -er 484.

ohCuJst, of(o)st 375,
438.

0(?- 454.

od&xt 78 a.

0(r<:rc 53,

5&er 122, 369, 1;

06)res 433 ; 6&(er)re

437, 571; 6&erne
402,414,432,437;
o&eru 388 c ; 6&erra
402, 487; -crr;ra

571; -Ce)ra 402,
437.

o&fleon 70.

o^(/a rt 71.

oe^ 463.

hhta 165.

osZe, e 164, 164 An.
1 u. 2.

oexen^ e 164, 164 An.
1 u. 2; 369, 2.

o/, oZ> 454, 484 An.
1, 489, 566 An.

ofdrifan 78.

ofdune 560, 560 An.
of&yncan 71, 455.

o/'re;n445,484An. 1.

ofer, -ier\ ober, -ser

368 a, 484, 484
An. 1.

oferblioca 400.

ofergeotan 78, 455.

nferli ygdig, -hydig
530.

ofersettan 78.

ofgifan 18; ofgefen
484.

o/'Co;st, o&CwJsi 375,
438.

ofr fiir 7^o/V 480 An.
ohwcvr, ower 354.

6le66iung 509 An. 2.

o?i 454.

onbsec 78 a.

onbindan 70, 559.

onbiiton 560.

ondesne 563.

ondfenga 71.

on(d)gett 533 b.

ondyit 71.

ondruidan 560.

6ndrys(n)lid 533 h;

ondrystlid 535.

ondsicarande 409.

Onettan 526.

onfdngenness 74.

on/ou 71, 559, 560.

ongeagn, -ge(a)n 530.

ongeanferan 76.

ongegn 79 a.

ongitan 71.

onlocian 76.
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onnppan 78a.

onwald, -weald 367 a.

omcey 78 a, 560.

onwegnijdan 76.

open 94.

opfejnian 439.

or&onc 71.

or(e)dian 439 ; 07*e-

/a/ 410.

oret 75.

orettan 75, 526 ; orr-

349.

oru^, -o<r 366 An. 2.

osie 122, 474.

ot 454.

otlewan, at- 455.

otspornan, ml- 70.

ot^'er <^ ohicser 354.

oo^rt 94, 482.

Paci^a 127 b.

p^i^ 471.

p^ii^ 532.

pcning(e)^ pennengas
416 a; pennig 561.

peru 241.

2)tJ 496.

pic 496-

Piolitas, €0 311.

j5l>i 98 An. 1.

pinsian 122 An. 2,

525.

pi(o)san 235 ; pisena
430.

jpirr?;;</e449,-Ie565,2.

pleagade, a 231.

pZe/i Prat. 313.

Pleouald 528.

popei, -3sg 505.

p&Jxtig 532.

P2/Ze 383, 556.

m 214.

i^acit?/", ea 230, 231.

rad 106.

rsebsid, rasfsed 484
An. 3.

r^«? e 96.

rxdan 129.

r«^n 92 An. 1.

rseht s. re/it

rxpsan 484 An. 3.

rxscan 169.

rivstan^ e 169.

m/ia 529 An, 1.

ramman 568.

Reaculf, a 230, 231.

rear? 483 An. 1.

reV 107, 484 An. 1.

reagufind 231.

recan 198.

reded _388 a.

rerf, « 96.

regn, -en 440, 445

;

reiig 523 ; regnes

494; renres; 530.

regnodiB 434.

re^oZ, eo 233.

re/i^ 211, 319,515b;
rseUa 211.

re/ith/i 567.

ren 518.

gerene, y 163.

reotZ 'rot' 108 An.
refo;^oZ 233.

redht^ ia^ i 143 An.

;

312.

reon 'Decke' 224.

reon '^ruderten' 216.

rest 169, 518.

restart^ ^e 169.

remca Veue' 109
An. 2.

rifajht, eo 143 An.,

312.

riccra 344.

ride 98, 372; le 306
An. 1; rUu 388 c,

433.

rlcsian 500 ; ndsawcie
565 An. 2.

rlcne 493 An.; 496.

rldan 468, 470.

ri(e)cels 574.

rignan, rlnan 530.

ri/i^ 2/, e 311, 319.

gerihtan 201.

rihticls, y 311.

rihticfsllce 404 b.

Wwa 126.

gerinnan 70, 518.

geriord 132.

riordiga 140.

ri/je 480 An.
ri«cc, rtxe 520.

rof^r, -or 443.

rft/i 481, 490 e.

»-rt8« 518.

rmves 490 e.

rUxlende 520 An. 1.

ri/Zit 275, 470.

(jeryhtan 275.

geryhte 311,

r?//«th'(5 382.

ryhOJllce 533 a.

gerynSy e 163.

sacZwZ, -oZ 364.

5c^ 465.

s^ecJ 178.

s^ce Opt. 497; for'

sxcen 497.

s«ce Akk. 497; sxcce

541.

sxdgan, e 111.

sxde, smgde 494, 530.

sxgi, -e 'sage' 363.

gisssgna 92 An. 1.

gesssh 'sieh' 205

;

'sah' 207.

sailmyrge 11A.

suet 'saC 357, 365.

Sseter(n)dcTg 533 h.

sxton, e 'eafien' 96.

sseice 'satest' 1 14
An. 2.

gesagun 'salien' 129
An. 4.

salb 484.

sal(c)h 206 An., 481
An.

samcucu^ -liered, ivis

335, 348.

gesamnian, o 123.

sarwap 132.

sarwo, -a 'List, Be-
triigereien' 132.

s«2(;Z, -mZ, -0?, -cZ,

saul 106, 444.

sdwiin, -on 'sahen'

129,490e;^esaif;e;i

127 c.

sea- 8. sdea-.
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sc£e- 8. scea-

gescxp 152 An.
scseppend, c 168An. 2.

sc(e)aca(n) 301,302,
303, 314 An.; d-

sc(e)seccen 296.

gescefajd 293, 295,

315.

sc(sJddan, ea 47, 288,

294, 301, 303;

sceada, eo 295.

scfejadu 303, 387.

g£sceadu'ad 259.

gesce(a) diets 315;

-lUe 401.

sceadf, le, e 293, 295,

313, 510.

sc(e)a(ya 302, 303.

sceaPpig, a?, e 293,

314, 510.

sceaft, e 314; [e 152
An.; (e)x 296.

scea/, «, e 152, 154,

155, 155 An., 156,

157, 314, 454, 469,

511; sccilde 294;
scsdldon 301, 511.

sceaJfor, scalfr, -ur

441, 443.

sc(^)alu 303.

sc(^)amol, -el, sc(^)-

omol 294, 303.

sc(^)amu, (^0 44, 47,

303; sc^oma 302.

sc(§)amigan, Ce)o^02,

303.

scgan 301, 302, 303,

315 An.,_511.

sceanan, x, e 295,

296, 315; tosc(s)-

sena 295, 296.

8c(^)anca, (^)o 302,

303,511.
8cCs)d'nd,C^)6i1,S0S,

511.

sceap, e 153, 156,

315, 508; x 153

An.; I 154, 508;

sceapa, -urn 315
An.

sceapheorden 563.

scear, e 314.

sceara 236, 515 An.
scearn, e 314.

scearnwibha, e 314.

seed)'on 303; ea 315
An.

sccari) 132, 157, 508.

sceat, e" Prat. 315,

^508.
tdsceat^ se 3. Sg-Pras.

293.

sceat(i), x,e 152, 152

An., 154, 508, 554
An. 1 ; sceattum
245.

^e(a)w(a)re 107 An.

3, 427, 435 a.

sceawigan 107, 315
An., 404 c; e 107
An. 3.

see- 8. auch se'ea- u.

sc'ie-.

seededa(nj 181 An.,

182, 540.

sc'e/lt, ea 314.

sceM 'Schild' 151

An.
scelfxif 155 An. 1.

scdd 'Schuld' 285.

scell 181 An.
scen6, -c 289, 290.

scencan 289.

scendla 290.

scre;oc 301, 303.

scgocca, u 303, 544.

sceoda s. sc^ddan.

gescfeJCB 215, 296.

sc^ofan, (^u 303.

S(fC^o7i302, 303,506.

se(^)6lde, -on 303
An., 511.

scfifoZon 303 An., 511.

S(f;fom-, sc^on- 8. sc^f-

awi-, sc^an-.

sd^oma 302.

sc^onca 511.

onsd^onian, u 303.

sc<V;o;) 303, 511.

scr^f^op 302, 303, 511.

scNfor, rl 303.

s^or/", u 303.

sc(e)orian 303.

sc'eorp 508.

sc're^ori 30 1,302, 303.

sceortiga 302.

sceotan 508.

sc^otian 303.

scepen 'Schuppen'
308.

sceppend 168 An. 2.

seer, ea 314.

seem, ca 314.

scetefinger, y, i 308.

sc'i'eZe 8. sc//Ze.

sci(e)ndayi, y, e 289,

289 An. 2 u. 3,

306, 510.

sci(e)ppan, e 181, 182
An., 306 An. 4,

540; 1/ 306.

sc(i)eppend, e 181

An., 182, 182 An.,

290, 306; (i)e29Q.

^sci(e)ran 151, 306
An. 4, 508.

scierpan, y, e 508.

scfef, ^ 3. Sg. 306,

508,554.
sc'te^e 508.

unscildig 308.

setZe 8. sci/?e.

scinan 98, 506,508;
-ewf?e 413 a.

sciolon 8. sc2/?e.

scij) 8. sceap.

scip 93, 471, 508;

-pp 548 ; scipw 241

;

-un 568 ; sciopo

548 An.; sdioppo
548.

sdtpen 'Schuppen'
308.

sdiptearo, -taranA22.

dscirian, y 306, 306
An. 8.

sditefinger, y, e 308.

sc7«t 507 An.

scleacnes 507 An.
sdmegende 507 An.
scmcende 507 An.
scb/Z 474, 484 An. 1.

seal 506.
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scot 507.

scoten 81 d.

SCO- 8. anch scYeJo-.

screuna 107 An. 3.

scribun, -xn 484;
serifon 484 An. 1.

scrtdan, y 163 An.
scriuncen, -an, scry-

uncan 302, 511.

scriid 507.

scua 302, 303.

scucca, eo 303, 544.

scilfon, ^u, eo 303,
511.

sculdor 303, 511.

^ scunigon, eo 301, 303,
507.

scar, CO 303; 2/4*302.

scurf, eo 303.

scwr/" 506.

forscurfon 511.

scutun 81 d.

^esc'y 291, 306, 510.

sc'i^rfe 215.

scyld, e 'Schuld' 285,

308.

scylduj 308.

scyle, i, iSy scylon, i

308, 381 b, 510,

511,557 An.; scio-

{on 252.

scylegede 316.

(jescyndan 'schan-

den' 306.

scypen '^Schuppen'

308.

sc^naw306,306An.3.
scyrtesta 437,

scyt 8. sciet.

scytefinger 308.

scytels 574.

scyufon 302.

scyjlr 302.

si ^der' 101.

s#, see 'sei' 454.

se ^so' 562.

sealfudoUj -odon,

-edon 405, 429.

sealla, eo 'geben'

247, 304 An. 2.

sealt 134.

seari^, -o 387, 466.

seatid 442.

sec 198.

secan e. smcan.
se6gan, x 177.

gesech 'sieh' 319.

secst, -& 500.

set^/es, -cTZ- 476.

gesedfan 166.

se^eZ 442, 444; se&les

476.

se/*t( 8. seofa.

gisegi "^sahe' 363.

segilgxrd 176, 441.

segl, -il, -el 444.

serjun 490 e.

</ise^ 'sieh' 203.

seh&e, i 'sieh' 319.

se(i)gd' 'sagt' 505.

se(i)gn 505.

seista 505 An. 2.

slZiCS Gen. 529.

seZcZ 285 An. 2, 304
An. 2, 522.

seldcup 304 An. 2.

selde 304 An. 2.

selfdjlic 533 b.

se/tZor 304 An. 2.

seldum 285 An. 2,

304 An. 2.

se?e)^, i/ 304.

selenise 304.

selescot 304 An. 1.

seZf, eo 469.

selh 203.

se'Z/rt 'bessere' 339,

342, 344, 552 a.

sellnn 139, 469 An.
sellend, y 304.

sc//it^ 2/ '304.

gesen, -nde 217.

sencte 500.

sendan 285 An. 2,

473; -e 553.

se^ei? 126 An. 2.

sengan, senga 56 c,

285 An. 2, 499,

516 An.; sengde
285 An. 2, 500.

sewn 'Siinde' 162.

sent 'sendet' 558.

seo, slo 'die' 118.

seoOan 474, 490 a.

seod^f^an, io, i 246.

se(oJfa 'Sinn' 234 r

se/w 557 An.
seofon "sieben' 236;

-0, -a 557.

seofimda, io 236.

r/eseo/i 133, 311.

seohhe 541.

s#o?es Gen. 529.

seo?/- 138, 140, 141,

self 469; solfS2b.

seolfor, seolfre 'Sil-

ber' 239, 439.

seolh 136.

seoUa, ea 247.

geseon 'sehen', 219,.

222,222 An., 490 e.

seon 'seihen' 490 e.

seowede s. siowede,

dseowen, io 256.

sess 537.

ses^a 'sechste' 527.

sester 527.

geseten 92.

gisetet 566.

'set; 444^
seton, se 96,

septan 168, 459, 540;
gisettse, -e, gisette

340 An., 389.

seice 'eatest' 109
An. 2.

seiven 'ge8ehen'490 e.

se.r 211, 319 An.
Sexbald, hurq^ -wulf

210.

sexta 211, 319 An.
sextig, -<i7» 2 1 1 , 3 1 9 c,

566.

si 'sei' 306.

st7/6 93.

sicettan 497.

s^coZ 235.

sicor 235.

slda 98 An. 1.

sido, io 235 An.
s7ir 122.

sl&fat, -fxt 367a.

sJ^e;, y 225, 306.
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gesi(e)li&, y *Gesicht'

186, 306.

gesiehst, -& 501.

si(enf, \j 285 An. 2,

306.

sifejllan 285 An. 2.

si(ejx, y 311.

si(e)xta, y 311.

si(e)xt'ig, y 311.

sifun "^pieben' 484;
-u 557 An.

sigbeCaJcn 445.

3ige 368 b.

Sigefiiql 444.

Sigfri'iT 398a.
^ipon 241.

^es//j^, y 201, 306;

-e 438.

sihfe, e 'sieh' 319,

515g.
gesihst, -(T 306.

si'?/", «e, y 285 An. 2,

304, 304 An. 1.

sillan 285 An. 2, 304,

517; gi&im 362,

si'Zo/'r 443. [516.

sim(bjle 547.

sincan 465 An.
singan 285, 465 An.,

468.

stM^ 566.

5inj/, 10 235.

5lo, 5eo Mie' 118.

si(o)du, '0 227, 235
An.

si(o)(tdan, eo 246,

386, 348.

siofun 'sieben' 235

;

-une 236; -m, -o,

seo/'o, a 557.

siofunda, eo 236.

/bmoM 312 An.; 324
An.

siolf^ eo 141.

siollan 304 An. 2.

siolvfr, siolfoi% sio-

lofre 235, 239, 417,

^ 441, 443.

dsionad 235 An.
siondon , -aw 249,

285 An. 2.

sirb;*?^* 227, 229, 235.

siowede, eo 256, 516
An.; gesiowidy iu

256 An. : sn(ied'25Q

. An.
dsi(o)icen, eo 256,

490 e.

Sioxslihter 312,

gesis(t), (T 211.

sittan 81c, 93, 459.

sw, szo 'die' 118
An. 2.

siuie& 'nabt' 256 An.

;

gesiiitcid 256 An.
dskven 490 e.

sia?, 2/311.

sixtig, y 311.

s?d, s/^, sluegen 8.

dsJacade 507 An.
slxpan, a 129; s?ep

Prat. 97.

5?ea;? 219, 221; sZa

218; s7er«;/i 313
514; slehst 180
320; s7e.srt> 217
sm211 s^Jid^S20

slai Opt. 217
slagen 486, 512
slxgcn 497.

sZc^^, 672^^ 320.

forsleginuni , -enum
415.

sZieTii 179.

sme(a)g(e)an 316 An.
2, 317 An., 318,

458 a; ya 318.

s?«ec, l 499.

smecende, -ik- 323,

513.

swe^e, ce 165, 166.

smeoru, -o 229, 364.

smerede 186 An.
S)»7J, e 499.

smixflte 640.

smirenes 187 An.; c

186 An.
smiring 187 An.
smirwan, smiria(n)

187 An., 516 An.;

smirimie 4:^)1 ; 57??e-

re(7e 186 An.
smcEcTe, e 165, 166.

smyagan 318.

s»2a 466.

snxg(e)l, e, s??eZ 444,
530.

s*?dZ 92.

snid'an 490 a.

snide 490 a.

snot(tor 542.

sna(iv), du 463, 466;
sndwes 465.

sochtx 481 An.
^esocZ 490 a.

so«?-^a 328, 517 An.
sddfoes(t)nes 533 a.

sd&lie 361, 416 a;

-lice(s), -licne, -le-

ciim 416 a.

somce 497 An. 2.

s(sdan, e 165, 166,

499;.9CBCrt499,499
An. 2.

soA^e 122, 525.

sohte 481 , sochtse

481 An.
soZ/- 325, 330, 517
An.

sorhful 488.

gesomnian^ a 123.

sj^a^^^Z, spddl(e), spdtl,

spaZd 444,476,522.
spa?J 8. sproic.

spaldr, -ur 443.

spannan, o 123, 127

An. 3.

bisparrade 132, 260.

sparuija, ea 132.

speara Imp. 231.

spec 92.

.spec s. sprd}d.

sped 166.

speowede, io 256.

spere, -m 241.

spej/a 114 An. 2.

spt^ 496.

spin6ge 499 An.
spoM 124.

sponnen, a 123, 127

An. 3.
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spCrJxg, e 532.

sprecan 204, 234 ; x
92 An. 1; eo 243;

specan 532; spr^-
con 129.

gespreocu 243.

spynge 56 c, 161;
spincge 499 An. 4.

^punnun, -en 81 d,

95.

sta&elian 417.

sfaiJi/Z, ca 231; 232.

stxfn 92 An. 1.

stxfnan, e 169,

s<icn39,469; st^Zon
129.

stsen6 171 An.
sfa'M^ 171.

stxpe, e in.
stxppan^ e 177.

sifl/i 489.

Man 106, 355 c.

sfgafTMZ 281; a 232.

steala s. stelan.

steall 537.

,5<e&w, 5ie/'n, stemn,

stefen 'Stimme'
126 An. 3, 445,
485.

stefnan, « 169.

stela, eo 'Stiel' 229,

234, 234 An.
Melan4:69\steala2S6;

stel 469.

stenin 'Steven' 485.

stemn 'Stimme' s.

stehn.

stend, -c 499; stxnd
17lAn.;s<eHWc286;
stenco 504; sten-

ches 499 An. 1.

stmg, -g 285, 499;
^ 171.

sten(t)st 533 a.

steola s. sieZa.

^<eor 'Steuerruder'

109.

steor 'Stier' 109.

steorfan 132, 286.

steorra, ea 132, 140,
j

537. I

slepe, m 177.

steppan, a; 111.

steapfoidscr 109 An. 1.

sticie ^Stuck' 307;
sti66eo 509 An. 2.

siic^e 499.

stician, io 235, 499
An._5.

sticmselumC-6- ?) 398c.

stlfejra, la 189.

gestt(e)ran, y, to 110,

189, 306.

s%an 98, 486, 512;
sitg, -h 504; stlhst,

-& 502 ; sf I</e 497

;

stigon 512.

s%o/,io 202,230,235.
stihtian 311.

sii7re;^ 139.

stiocian s. stician.

stioran s. stleran.

stirian, y 161 An. 2.

4^oZ 99.

s^r^/ 129.

stream 107.

strecdean 499 An. 4.

streigda 505; streide

505 An. 1.

strencd', -gcf 502.

streng 499.

strengeo, -io 499 An.
4, 509 An. 2; -e

383, 556
strengra 500.

stre(o)wede 257, 257
An. 1, 516 An.

sirTce 497.

gestrlenan 188; eo

188 An. 1.

strimxndi 413 a.

gestrion 110, 113.

strynan 306.

sf?/cce 499; i 807;
sticceo 509 An. 2.

stycHemselum 398 c,

s^y/e 528.

styran s. stleran.

styrgan, -ig- 451
;

sfyre 385; styris,

-icT 360 b.

styrianj i 161 An. 2.

siyrrt;^ 306, 447.

Sudan 355 b.

sjt/'on 326, 517.
sf/^aw 100.

sugian 499 An. 5.

SM//'er 326, 517.

sidh 464, 481; -«?»

447.

sulung, -ong 567 b.

stmrZ 464,

sunne 95.

SM»m, -0, -a 95, 355,
358 b, 864, 373,

468; -a Gen. 394;
-um 356, 374.

suregede 316.

stl?;, -el 444.

sjt'i, eg, t^ 101, 101
An. 1 u. 2, 103,

103 An.
swxflen 92 An. 1,

swseU, su'xUe 168
An. 2.

sicxr, a 129.

sif^ s. 5?rJ.

forswealg, a 134.

siceahce, -uive, -oice^

-ewe, -awan 452;
simaluue 463.

sicefl, -el, -yl 441,
444.

swefn, en 445.

stcf//?, -fZ 444.

sivegr, -ir, -er 362,

392, 443, 490 d.

stceic) 'klingt' 505.

strei^rts'Klange' 505.

su?c?^e 438.

forswelgan 135, 469.

swellan 135.

sweZia, CB 277.

swenche 499 An. t.

sz(;eor219,222,490d.

su;eord 268, 268 An.
3; eo 341.

sweostor, swustur, er

250, 268 An. 3.

sweotol 233.

gesweotolian 264,

steer 217, 279.

swer(i)gan 449, 451.
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sivete 166.

swide 48, 463.

SKiU 463.

swiUe 497 An. 2.

forsicilhst, -if 502.

swimman 93, 587; 2/

' 283, 283 An. 1.

sioimst^ •& 553.

sivln 98.

swindium 509 An. 2.

fiiftwwan 'vom
Schwein' Obi. 434.

swira 262 An., 529.

svcefen 276, 277.

svoelce 276, 277.

suoslta, e 277.

SMQ?*ic 276, 277.

stcCBr, e 279.

suoester, 277.

sword 265, 265 An.;
285 An. 2.

swostm\ -or 268.

s(w)ugian 264, 499
An. 5.

fitcwrfZ 268, 287, 341,

348.

swustur, -er 250, 264,

268 An. 2.

6M;Mio?264,268An.2;
-es 482 An.

swuto(l)li6 571.

swutolor 417.

sw;i^6)e283, 283 An.l.
swymann 283, 283
An. 1.

stcyppa 282.

swyrd 268 An. 1.

sy, «re; 306.

sy^e 306 An. 2.

gesyMj i 'Gesicht'

306.

gesyhst, -di 306.

sylen^ e 304.

sz/Z/",* 304, 304 An. 1,

306.

ayllan *geben' 304,

304 An. 1, 306.

sylla, -Ir- 304, 338,

348.

syllend^ e 304.

syllid, e 304, 533 b.

syndrie 565,3; syn-

drigum 436.

synfull 52, 474 An.
synn 161.

synt 454.

gesyntu 553.

s?/^ 311.

syici, -.rsi *siehst' 503.

syxta 311.

syxtig 311.

<a 214.

tdcn, -e«, -MW, -on

106,442, 445; faco

557; tdnc 523.

tsecan, -ean, tieca 499
An.2u.4,509An.2.

tieq, e 193, 200.

twh(h)er, e 180, 205,

501, 542, 554 An. 2.

/^Z, a 129.

idwian 129.

ie, <5 454.

/e'a, <e'o 'zehn' 557.

teah, S 317, 490.

teapor, a 281, 232.

<ear 219, 221, 542.

tebl, -el, -il, tefil 441,

444.

teflowan, to- 70, 455.

teg, se 193, 200.

teh B. <ea7i.

tehher s. tsehher.

getel 284.

feWan 168, 179 An. 2,

469 An.; 540.

Temes 170.

tempi, -el 444.

ontenan, y 163.

<e"o 8. te'a.

tco7i 'zeih' 147.

geteohhian, io 311.

<eon 'ziehen' 222,

222 An.; 490 d.

teoru 229.

tergif, tirhd 320.

tesulas 417.

t/i- s. <:)•.

<fa(f« 223.

ti66en, y 161 An. 2,

306 An. 2; ticmim
500.

<icZ 98, 471.

^it(!r 215.

tigan 306.

/r/j(^, 2? 306.

getihhian 201, 541.

tt/ifan, v 307.

tihtung 307.

timhrede 436, -6re.sf

370.

tintergu hl2.

tiohhian, eo 133, 311^
465 An.; 541.

dtloM 312 An.
tioludun 429.

itoZwn^ 235, 239.

iton 'zeihen' 216.

iinan 306 ;h'r7it?' 320,

tisZo(/ 455.

to 101, 454.

tocive&an 76.

id(7a?^ 78 a.

to^ 122.

tdflowan 70.

tdgxdere 78 a.

^e^o/t 489.

<o/i481; -cTi 481 An.
<o/i7iJe 528 An. 1.

towcard, a, 367 a;

icoeardiQ'd; -wer-

d(a), -icxrd 367 c,

411.

tredan 234.

getremman 162.

treo, <re«<, ire mm; 119,.

466; treoives 257,

257 An. 2, 465.

tre(o)dan 234, 243.

treo^r/, 1(e) 189.

getreowe 112 An. 2,

189 An. 1.

treuleasnis 109 An. 2.

getreimade 109 An. 2,

getre(u)we 112 An. 2.

getrewed' 114 An. 2.

getrewUde 109 An. 2.

treivufxst 114 An. 2.

trlfejwp 189.

getrleice 188, 467.

«n/o« 484 An. 2.
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gitri(o) wa, yetrm 110

An. 2.

getrloice 110 An. 2,

112 An. 2, 467.

gitrlwal'ice 329.

troh 489.

gitrowalice 329.

getrymman 161.

getrf/ive 306 An. 5.

M 102, 464.

h«70H 490.

&e)<t/i 520.

tunge 28b, 352, 358,

355 a, 486 ; -urn

391 b.

tungl, -ul^ -olj e? 444.

tUsc 507 ; -as, tUscas

imva 264. [520.

hetux 464, 520.

tUxas 520.

tM« 463.

twxlf, e 168 An. 2;

ticelfe 438.

tu'^w 371.

hituen 199.

tW/'eo, 20 219.

tz^eo</an 219; Uceode
228.

feeticeo/i 147, 520.

h€tweoti,-um,-an 147,

528, 568.

hetweox(}iJ 520.

twlade, to, eo 223.

twVecge 101 An. 3.

betwlen 225.

ticlfold, feald 367 a.

5eiw;l/i 196, 454.

6%l/iM 196, 545.

hetwihs, -CB 520 An.
1 u. 2.

im'i^ce 320.

bitwin, -um 196, 528
An. 2.

ticlo, eo 219.

twiodey la, eo 223.

bitivion, eo 147.

twiwintre 101 An. 3.

fcgfifjjx 520, 520 An.
1 u 2.

tw(sge(nj, i 363, 557,

557 An.

<!<;(»?/• 276, 277.

het(iv)iih 454, 520.

het(w)uXy n 520.

<w.v7/"aZ(Z 283.

<j/^c6»2, i 161 An. 2,

306 An. 2.

iyde ^ehrte' 215.

Uj(je 490 d.

^//ur, t VJeht' 806.

tyht 490 An., 501.

tyman 306.

ontynan, e 163.

tyrgan, tirian 306.

u&genge 71.

ufe(rjra 571.

tl/i^e, -a 121, 481.

unhiyidan 70, 559.

unclx7ie 73.

under 368 An.
underd'eodan 78, 456.

underleigan 78.

u'nderstd:ndan, un-

derstdndan 78
An. f.

un&anc 474 An.
uniiicigan., -geo- 298.

unklene 471 An. 2.

unnytt 68.

iinrsehto 211.

unrelit 211.

unryhtivisesta 401.

onweg 560.

fqjfleogan 76.

MprtTit 68, 354.

MS 122, 473; ilsid,-ih

361, 567 ; ttsses

552 b.

r<* 100.

utane, -e- 409.

utdrlfan 76.

il^Z/an 78 An. d.

t<<0» 464.

tracsan, nt- 520.

loxd^an, wxcca 170,

499.

M?«C(5e 56 c, 177.

wsec(c)er 542.

iT^cian 231.

wsecnan 495.

Billbring, Altenglisches Elementarbuch,

M?«d/a 476.

i6'«</, e 'Weg' 92
An. 1.

U'«^ 'trug' 504.

w;^?</ 'Woge' 498.

w?cc</ 'Wand' 461.

wsegn, -en 445; -wes

494, 530 ; U'din(es)

.
530.

^2(;c'e/i "^trug weg' 504.

wselcyrle 565,2.

gewMdan, e, ife/ 2/

285.

wselig, ea, e 270.

vcMisCy e, ie 529.

waille, e 'Brnnnen'
175, 175 An.

wxlum 8. i(;aZa.

giuuxmmid 359 a.

zt'^n 8. wsegn.

w^pn, -en 445.

icsep(n)mon 533 h.

tt"a?jp.9, -/s, -sp 484 An.

3, 520;M;ertps313.

wxras, a, ea 270.

duuserdid 176.

wiere(n) 556 An.
wxrfan, (hjwerfan

176.

TF^r/'er^, e 572.

wsergan 451.

wiernm(n), e 176,180.

wwrna, wrxnna 518.

-y^s 'war' 48; itrcs,

« 'sei' 92 An. 1,

260,276,277,278;
voses 463.

gewsesc 509.

wsescen 509.

wsescere 509.

M'a?sjp 8. t<;a'ps.

wxstm, -em, -im, -um
446, 527: «r«se)'m

473.

«(?a?x" 205.

wsexan 205; piwiexe

557;B.auchu*ea:aM.

wxxbred, e 210.

icaghrael, -hra^gl 530.

tcdgon, as 129.

17
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wala, ea 270 : walum,
se 270.

valerum 270.

Wal(a)hh.ere 447.

waras, a?, ea 270.

uard 132, 463.

ward', ea 132.

ivar(e)nian 127, 406,

409, 439 ; warenap
409.

M;a?fo;^f 439.

warp 132.

uarras, eo 132.

zf^as 454.

wascan 127 b, 507,

520.

wat 357 ; wj^^rt^ 549.

waxan, -cs- 520.

w;g 101, 454^ 555, 558.

we(a)csan, we(a)hsan
s. iceaxan.

weadu, io, ia 238, 264.

weagas, eo 237.

weala s. i(7rt?a.

W#aZas 33.

gewealdon Dat. 568.

wealig, x, e 270; eo

267.

weallan, a 134, 455,

537.

weallian 537.

wearas, cC, ea 270.

weaps 313.

«;ea?'cr 132. 286,473.
wearm 286.

tcearp 132 ; troearp

48.

M7eaajl33,313; «205.
z(;eaa;aw, -/ts-, -cs- 55,

313, 482; s. auch

weddan, wecca 499.

dwec& 503.

tce^^ 56 c.

?7cc«a 278 An.
gewsde, ce 279.

u-ec/er 92.

iced^elnis 476.

u-ei?'/a 476.

wedlian, wedliga 476.

wefan, eo 234, 484

An. 1 : auefim 557
An.

w?e^, wwe^ 277, 463,

494Ti 320, 530.;

wei(g) 505 ; weg
284 ; oe^ 463

;

wege(s) 497; w;e^as

204, 511; iveogas,

ea, e, 234, 237;
weogum 237.

omveg IS a.

u-eg, GB 279.

weqan 486 ; mcec&
503.

-MJe^r?", tvegende 505,

Tl^eMa 278 An.
geiceldan, ^, i(e), y

285; 28 An. 1.

M;e7 284.

weldon 76.

icel(e)gian 439
;
gewel-

gad, ce 276, 277.

uuelhisc 529 An. 1;

wilisc, m %(e) 529.

u'eZ?^ 8. wealig.

welle, m 'Brunnen'
175 An.

?<;eZm 179 An. 1.

weloras 417; -eras

519.

gewemmed 359 a.

wcndan 285.

wenn, y 162.

iceocs, hs 482.

weocsteall 482.

weofan. e 234.

wjeo.9a,s', e 234, 237;
-Mw 237.

M'eo?i 147.

weohs, -cs 482.

ti7eo?a 234 An.

weo^tV? 267.

weol(oJces 439.

loeorc 265 An., 268,

268 An. 3,471 ;-MC

447.

w>eord 'Schicksal' 280
An.

w;eor(:r. io 130, 132,

141, 470; u 268.

wiordan 268, 268

An. 3, 285, 490a,
d 285 ; tnieorthae

'werde' 265 An.,
285 An. 2.

iceorcfe
, e 'wiirdig'

263, 263 An. 2,

285.

iveor&ig, 6 'StraBe'

268.

iceorpmynt 566.

geiveorht, u 220 An.
geiceorhta, u 280 An.
iveorm, u 280 An.
M^eororf, -M<^ 268, 268

An. 3, 358, 377 b;

werod 268 ; weore-
dum 425 ; weredeCsJ,

-yde(s) 426.

weorold , -uld 238,

267, 268, 268 An.
3, 366 An. 1 : loeo-

r(o)lde 439.

weorpan, u 268.

ueorras, a 132.

weorfiOc s. ?(;eorc.

weosule 229: ives(u)le

439.

ivepen, cs 279, 445.

icepmon 533 h.

icer, m/-, i«- 48, 81 d,
92,^277,*^ 278, 463;
mV 284.

were 193, 203, 265
An., 277, 278, 278
An., 463, werches
471 An. 2.

\oercan 162, 186 An.,

263 An. 1, 307.

werife, eo 263, 263
An. 2, 285.

wer&nes 263.

tverfan, x, hw- 176.

ir^/fre^ 572.

ivergan Verfluchen'
179 An, 1, 180;

ende 439; aicerg-

dun , dwosrigdon
447.

?re>7i<a 163, 307.

iverian 449.

wermaCn), « 176, 180.
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tccrnan 180.

iceroil -eclefsj, 'yde(s)

8. weorod.

weron, CB 279.

iverO'eJsta 186 An.,

263, -urn 437.

wert, y 163.

wesan 490 b; ?ra?s, e

'sei'92 An. 1,260,

276, 277, 278, 463.

westa(n) bbl.

weste(n)nes 471.

WesOJseaxan 551.

wes(ii)le 489.

wexan, ea, « 55, 205,

313, 313 An., 482,

557, wexed', wexne,
ivexend, x 210.

icexbred, « 210,515a.

wiadu^ io, ea, ^238,

264.

wihl, -il 444, 484.

icU 496.

wiic^i 499, -ean 499
An. 5.

wlcnere 496.

mcM 202, 264; -an
235.

mdlan 476.

wifferhraca 422.

ivid'erhabban 78.

ici&ersaca 71.

ici(ferwinnan 68, 78.

wid'innan 78 a.

u'irrir 362, 516.

wi&sacan 71.

iL'idsprecan 78.

tviO^stondan 78, 455.

wid^fdan 78a, 474 An.
Trire!;/<f 311.

gewifejldan, y, e, se

285.

t^'id^ 179.

wi(e)Usc, e, X 529.

M.-«e/Z 179.

wi(e)lm, y 179, 306.

gewierd', 2/273; 533.

wi(e)rde, y, e, eo 186,

273, 285.

wi€rg(e)an, y 179,

273,306An.4, 498

An. 1 ; dwier(g)de

533 e; dwyr(i)gan
449 ; dtvirgan 306

;

dwyrian 565, 4.

wiernan, y 179,273;
c 180.

u'lerpcT, y 186, 273.

wierresta, y, wyrsta
262,273,352,405;
wierst, y 372 An.

tviersa, y 186, 273.

iciersa, y 161 An 1,

262, 263 An. 2,

273, 553.

gewieta, i 306 An. 1.

wiexd' 179.

m/-98, 357,489; m-

463.

wiferend 530.

wiffeax 551.

xvifman 489 An.

;

wimman 342, 552d.

MJiV/, e 320, 530.

Wigbryht 573.

Wl(g)laf 530.

tt?I/i 196.

M'lTirr 502.

m/i^201, 312, 515d.

gewildan s. -tvieldan.

wilde 'wild' 475.

?a?e 381 cZ.

t^i/^a 459.

w;i7wi s. ivielm.

imiluc, -oc 364.

wimman 342, 348,

552 d.

icinbergan 451.

win(e)stra 439, w?i-

n(e)ster 525.

icin(g)eard 532.

t(7i/n', -e 355 c, 358a,
360 b.

WinifniT 398 c.

M?m<cr 93, 442, 443.

imoduy ia, ea 238,

264.

TFiofes^an 147.

Wiohtgar 312.

T^^o/i^/irm 312.

TFio/tire'rf 312.

wiorif, eo 141.

M;io«a 228, 235 An.
gewiota 235 An.
iviotan 235 An.; -wn

227.

beiviotian 264.

M7i>can 201, 262 An.
mri)e 8. tvier&e.

wirgan s. wiergan.

wis 98. .

M;l6xre;aH, v 309, 509
An. 1 u. 2.

wisdom 348.

gewisCs) 537 , 554
An 1.

f<;tsse 537.

gewis(sjllce 554 An. 1

.

wit Svir' 558.

gewita^ ie 235, 306
An. 1.

mian 235; -wn 374;

-e 93; s. auch wio-

tan.

witga^ -0 557.

wittig 349.

toixlan h. wrixlan.

wlacn 464.

wlendea 509 An. 2.

u'longe 489.

w«s 'eei' 463.

woearp 48.

(§e)w(Bde, I 279.

m;^^, 6 276,277,278;
va?^t 363.

ait'ce^ 278.

u'(^(/, e 'Wage' 279.

geivcelgad 276.

undwoemmed 276.

tt'(Swa 165.

w;an(ia276,277,285;
-e 278.

wCBpen, e 279, 445.

tccer, e 276, 277.

M?arc,e 276, 277, 278.

aM;cerda 276, 277.

w(Bron^ e 279.

icfps, e, « 276, 277,

278.

divcested 348.

woffian 53.

w;o7» 121.

17*
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wolcn, -en 116, 445,
471 An. 2.

wore, CO 268.

word 285, 285 An. 1,

341, 463, 464, 468,
483.

wor& 'wert' 265.

worrRoV2%b',w6rire
265 An., 285 An. 2.

wor&ia 265.

wor&ig, eo 'StraCe'

268.

ivorhte 448.

worpa 265^.

%oorsm, u, worms^ u,

y 446, 524.

worud 266.

woruhte, -(o)hte 447.

wornld, (o)ld 266,

268, 268 An. 3.

wosa, a& 266, 267.

tmru^ 48, 463.

ivrxea Inf. 91 An. 2
wr£e66a, e 111.

wurie&de 463.

wrsenna , e, wserna
171, 518.

wrdng 285 An. 2.

wrdt(t) 549.

wrecan 91 An. 2.

wre66a 111, -ean 499
An. 4.

MJrei 505.

wrendium 509 An. 2.

wreoccan 243,

tvreon, -ea 223.

W7nYe>j;Z 311.

onivrih 196.

w^n^^es 307, 448.

yewrioto 548 An.; -a

364; -«- 548.

t«ns, -s^, -<:^ 215.

wrislan, -x- 527.

w;mi 518.

wrttan 464.

gewritt 548.

MTiicZ 444, 515 c.

w(r)ixlan 201, 503,

532; -sZ- 527: ^i-

vixla 532.

ivrohte 448.

?(;mcm 230, 235, 264.

i(;t(^w 235, 264, 351,

ivuduice 264. [353.

u'uldor 475.

tfJMZ/" 116, 463, 473,

484 An. 1 ; -as 474,
484 An. 1.

wulle 116, 537; uul-

Ian 557 An.
wuluc 264.

wund 464.

wundor, -er 442, 463.

wunian 125.

w;m- 8. M'-.

w7Mr(Z 281.

%'wrdon 470.

wurdlian 281.

^t'Mr<^^^r^^ere280,287,

341.

wjwr^flwlnf. 268,287.
ivurd 'wert' 268.

WJMrcTe 'wiirdig' 280,

287.

wurdian 268, 287.

wurm 280.

wurms, -sm 281, 446,

524.

gewurpan Vich er-

holen' 280.

wurpun 'warfen' 95.

icursta 280, 437.

tcurtruma 280.

wiirtivala 280.

wuton 264.

icutotlJce 566.

gewyldan s. -wieldan.

ivyl(i)f 447.

wyllan, -llo^ -It, wyl
282,283,283An.l.

i(;j/ZZo 'Wille^ 282.

M>i/Zm s. wielm.

wynn *Wonne' 28,

161.

2<;ywM,i'Mtihsal'282.

wynnung, i 282,

ivynstra, i 282.

wynsiim 474 An.
ivyrcan, -ca 161, 307

;

* 307 An. 1; w^y-

ricean 449 An.
M;?/rf? 43, 490 a.

m;i/;-^ 'Wiirde' 262.

w7?/r6^Sviid', -si'^vvirst'

s. (ge)wier&.

wyr&e s. wier&e.

ivyrgan, wyrian Ver-
fluchen' s. iviergan.

wyrhta 161 , 307
;

-2/7i<a, -i/tfa 447.

?i'2/'*w2 358 a, 483 An.
1, 468.

ivyrms 524.

wyrnan s. wiernan.
wyrpcJ 8. wierpcf.

wyrsfaj, wyrst, wyr-
resta s. ji;ie-.

tcyrsman, -ms- 524;
icyrsmde 436.

?(;?/ri 161.

Wyrtgeorn 130 An.
3, 161.

wyr(t)truma 553.

wyscan 163, 509; f

305,509 An. lu.2.
t^i/a;^ 306.

2/(ieZ 306 An. 2.

ydr 163.

y/'eZ 160; 388 a; -re

432; y/'CeyZes 438.

2/Z(i 306.

yldra 306; -sia 437.

ymbhealdan 78.

ymbhwerft 376.

ymhsittan 78, 455.

t/wew, ymmon 445,

^west 528.

2/nr05e 533 a.

yrm&u 306.

yrnan 283 An. 2.

ys <^ i« 454.

y«ra 344, 348 ;-me5«a
344.
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1. Band. Urg^ermanische Grammatik. Einftihrung in dae
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3 M., geb. 3 M. 60 Pf.

3. Band. Altislandisches Elementarbuch you Dr. B. Kahle,
a. o. Professor an der Universitat in Heidelberg. 8^ geheftet
4 it., geb. 4 M. 80 Pf.

4. Band. Alteng^lisches Elementarbuch von Dr. K. D. BUI-
bring, o. Professor an der Universitat in Bonn. 1. Teil:

Lautlehre. 8«. geheftet 4 M. 80 Pf, in Lwd. 5 M. 60 Pf.

5. Band. Altsachsisches Elementarbuch von Dr. F. Holt-
hausen, o. Professor an der Universitat in Kiel. 8<>. geheftet
5 M., in Lwd. G M.

7. Band. Mittelhochdeutsches Elementarbuch von Dr.
V. Michels, o. Professor an der Universitat in Jena. 8<*. geheftet
5 M., in Lwd. 6 M.

In Vorbereitung ist:

6. Band. Althochdeutschea Elementarbuch von Dr. G. Holz,
a. o. Professor an der Universitat in Leipzig.

Die Sammlung soil zur Eiufuhrung in das Studium der germanlscheu
Dialekte dienen. Sie liat den Zweck, alles zu bieten, was dem Anfdnger zur
griindlichen wissenschaftlichen Kenntnis der hauptsachlicbsteu germanischen
Sprachen von ndten ist.

. . . Wir freuen uns, daC die padagogische Seite in dieser gauzen Samm-
lung zum Worte gekommeu ist. Sie ist in der That vorziiglich ausgefalleu, und
wir konnen nur wiinschen, daJ3 die iibrigen Bandchen ihren Vorgiingern nicbt
nachsteben mogen. Was der Student beim Studium unserer alten Sprachen
an Zeii gewinnt, das kann er auderen Seiten der germanistischen Wissenschaft
zuwenden, die ja nichts anderes sein will und sein kann als die Wissenschaft
von unserer geistigen Entwickelung Aber immerhin bleibt die Kenntuis der
Sprache die notwendige Vorbedingung fiir alles iibrige. Sie zu erleichtern und
zu vertiefen, ist auch der Zweck dieser Sammlung, die wir auf das freudigste
begriiCeu, da sie alien Anforderungen , die man au sie stellen kann, auf das
beste entspricht. (Allgcm. Zeitung.)
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Carl Winter's Universitatsbuchhandlung in Heidelberg.

Old and Middle English Texts
= edited by -^

L. Morsbach e/9e^2/9 ^^^ F. Holthausen e^2/9
Prof, in the University of Gottingen Prof, in the University of Kiel.

Band 1. Haveloh. Edited by F. Holthausen. 2,40 Mk.,
Leinwandband 3 Mk.

» 2. Emare. Ed. by Dr. k. B. Gough. 1,20 Mk

,

Leinwandband 1,80 Mk.
In Vorbereitung befinden sich:

Band 3. Cynewulfs Juliana. Ed. by F. Holthausen.
» 4. The Parlement of the 3 Ages. Ed. by L. Morsbach.
» 5. King Horn. Ed. by L. Morsbach.
» 6. The Avoiving of Arthure. Ed. by K. Bulbring.
» 7 . The Story ofGenesis. (M. E.) Ed. by F. Holthausen.
» 8. The Pearl. Ed. by F. Holthausen.
» 9. Old and Middle English Charms. Ed. by J. Hoops.
» 10. Sir Amadas. Ed. by K. Biilbring.

» 11. Owl and Nightingale. Ed. by L. Morsbach.
» 12. Poema morale. Ed. by L. Morsbach.
» 13. Cyneivulf^s Elene. Ed. by F. Holthausen.
» 14. Beowulf. Ed. by F. Holthausen.
» 15. Gower^s Confessio Amandis. Ed. by H. Spies.

Die alt- und mittelenglische Textsammlung soil vor allem zuverlassige

und kritisch gereinigte Texte bringen, die den heutigen wissenschaftlichen

Anforderungen entsprechen. Die ursprungliche Mundart soil, wenn mflglich,

hergestellt werden, doch wird bei der Verschiedenartigkeit der Oberlieferung

und den daraus sich ergebenden besonderen Aufgaben nach keiner bestimmten
Norm verfahren werden. Der kritische Apparat ist auf das Notwendigste
beschrankt. Er enthalt alle Sinnvarianten, wahrend die handschriftlichen

Abkurzungen sowie die orthographischen und dialektischen Abweichungen
sowohl innerhalb des Textes durch Knrsivdruck angedeutet, als auch in einer

besonderen Liste iibersichtlich zusammengestellt werden. Die Einleitung

orientiert in aller Kurze iiber die handschriftliche Uberlieferung und den
Plan der Ausgabe, uber Dialekt, Quellen, Zeit und Ort des Entstehens des

Denkmals, sowie iiber etwaige vorhandene AusgaTjen und die bisherige

Litteratur. Die Anmerkungen sollen nur Textfragen erOrtern und die schwie-

rigsten Stellen sprachlich und sachlich erlautern. Das Glossar erklart die

selteneren WOrter, vor allem die, welche bei Stratmann- Bradley fehlen.

Ein vollstandiges Verzeichnis der Eigennamen bildet den Schlufe.

Die Ausgaben sind in erster Linie fur den Gebrauch auf Universitaten

und das Privatstudium bestimmt. Daher soil durch Angaben der Quantitaten

und Setzung diakritischer Zeichen (bes. fiir sprachliche u. metrische Zwecke),

durch passende Gliederung des Stoffes und sorgfaltige Interpunktion das

Verstandnis des Textes mftglichst erleichtert und gefOrdert werden.

Der knappe Umfang der einzelnen Hefte und der dadurch ermOg-
lichte billige Preis wird hoffentlich dazu beitragen, die Texte in weiteren

Kreisen zu verbreiten und grOfiere Teilnahme fur das Studium der alteren

englischen Litteratur zu wecken.
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Carl Winter's UniversitMsbuchhandlun^ in iieidelbers.

Anglistische Forschungen
hernusgegebeu von

Dr. Johannes Hoops
o. Professor an der TJniversitat Heidelberg.

'^

1. C. Stoffel, Intensives and Down-toners. A Study in English
Adverbs, gr. 8<>. geheftet 4 M.

2. Erla Hittle, Zur Geechichte der altenglischen Priipositionen

mid und wicf, mit Beriicksichtigung ihrer beiderseitigen Be-
zielmngen. gr. S^. geheftet 4 M. 80 Pf.

3. Theodor Schenk, Sir Samuel Garth und seine Stellung zum
koinischen Epos. gr. S*^. geheftet 3 M.

4. Emil Feiler, Das Benediktiner-Offizium, ein altenglisches Brevier
aus dem XI. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Wulfetanfrage.
gr. 80. geheftet 2 M. 40 Pf.

5. Hugo Berberich, Das Herbarium Apuleii nach einer friih-

mittelenglischen Fassung. gr. 8''. geheftet 3 M. 60 Pf.

6. Gustav Liebau, Eduard HI, von England irn Lichte euro-
piiischer Poesie. gr. 8^. geheftet 2 M. 80 Pf.

7. Louise Pound, The Comparison of Adjectives in English in

the XV. and the XVI. Century, gr. S". geheftet 2 M. 40 Pf.

Werden fortgesetzt.

Kieler Studien
zur englischen Philologie

herausgegeben von

Dr. F. Holthausen
o. Professor an der Universitat in Kiel.

1. Otto Diehn, Die Pronomina im Frfihniittelenglischen. Laut-
und Flexionslehre. gr. 8o. geheftet 2 M. 80 Pf.

2. Hugo Schiitt, The Life and Death of Jack Straw. Eine
litterarhistorische Untersuchung. gr. 8". geheftet 4 M. 40 Pf.

Werden fortgesetzt.
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Carl Winter's Universitatsbuchhandlung in Heidelberg.

Soeben erschien:

Samniluog Indogeroianischer LehrMcher.

Herausgegeben von Prof. Dr. H. Hirt.

I. Reihe: Grammatiken.

3. Band. Handbuch der lateinlschen Laut- u. Formen-
lehre. Eine Einfiihrung in das sprach-

vvissenscliaftliche Studium des Lateins von
Dr. Ferdinand Sommer, Privatdozenten an der

Universitat Leipzig. 8^. geheftet 9 M., in

Leinwandband 10 M.

In Vorbereitung befinden sich:

1. Band. Indische Grammatik von Prof. Dr. A. Thumb.
2. Band. Griechische Grammatik von Prof. Dr. H. Hirt.

4. Band. Urgermanische Grammatik von Prof. Dr. W.
Streitberg. (Identisch mit Samml. german.
Elementarbticher. I. 1.)

5. Band. Urslavisehe Grammatik von Prof. Dr. J. J.

Mikkola.

6. Band. Lehrbuch der griechischen Dialekte von Prof.

Dr. A. Thumb.

II. Reihe: Worterbucher.

1. Band. Lateinisches etymologisches Worterbuch von
Dr. A. Walde.

2. Band. Slavisches etymologisches Worterbuch von
Dr. E. Berneker.

3. Band. Litauisches etymologisches Worterbuch von
Prof. Dr. J. Zubat^.

Die Sammlung wird weiter ausgebaut werden.

C. F. Winter'sche Buchdruckerei.
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