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Ms . germ . Fol . 1219 17

stätigt das 1) . Bezeichnend sind die Ausnahmen : sehent . . . esu
(adv .) 928 , altsu 1137, Csu (im Zeilenanfang ) 172.

Labiale , b.
Anlautend b . — Das einmalige mit für bit (usque ) 217 , das

auch sonst in Urkunden häufig belegt ist (vgl . S . 8f .) , beruht auf
Kontamination mit dem rheinischen bit-mit (praep .), das aber in
unserm Denkmal nicht auftritt , vgl . Ed . Schröder AfdA . 24,22.

I n 1 . zw . Vokalen Spirant : dauwen 556 , Prauant 533 ; umge¬
kehrt pruben 550 . Ergt . 234 neben geprufet 52 [Ergt . glauben:
schauwen 191 ] . — Völligen Schwund des intervokalischen b verraten
abgesehen von den üblichen Mra -Eormen (auch part . praet . gehabt:
geschält 1951) die Reime heubt : leit 701 und gescheen : geben 783
neben Sehr , gen (dare ) 605.

Im Ausl, wechselnd p und b : wyp 487 , Up 673 , liep 1552, dip
674, lip-lich 1235 . 1879. 1921 . 1966, lamp 1543 ; grab 769. 1010.
1079 . 1111. 1234 , orlaub 2034 . 2041 . Frgt . 189 . Reim : csyt : verlyb
21.46.

Über Assimilation mb > mm s . unter m S . 19.
f . v.

f und v (u) verteilen sich auf die Wörter wie im Nhd . Nur
in einzelnen Fällen zeigt sich Schwanken , jedoch mit Bevorzugung
der einen Schreibung : volgen 2223 , volget 1178 neben überwiegenden
/ "-Formen 224 . 227 . 407 u . ö. Ergt . 248 ; fdickes 310 , folck Frgt . 173
neben gew . volck 325 . 842 . 890 u . ö . ; Vedderwosche 221 neben
Fedderwosch Bl . Ir 11

, Bl . 29 r 88
; geuelt 235 , gefeile 480 ; erveren

146 . 1243. 1518 , (enteren) 2109 , (erweren) 144, erfert 822 , erferten
1480 , far (e) 781 . 791 ; driualdikeit 416 , -feldlg 1544 . 1889 . 1861
u . ö . ; varen 414 , bußvertig 2113, farn 213, fart 212 u . ö . ; follnbracht
2197 , volnbracht 1343 u . ö . ; die altübliche Verteilung vorbas 17
u . ö . , furbas 65 u . ö.

v wechselt mit w, wie häufig in hess . Urkunden , in erweren
144, Wedderwosch 226 a , vollest 1301, vil (weil ) 1348, vil (will ) 1349;
v aus w korr . in volnbrengen 1347. Der Wechsel scheint mir nur
graphischer Natur zu sein , denn sonst müßte doch irgendeinmal

1) Kehrein II Stück 1 . Heidesheim (Rheinhessen ) se firme , se spinne,
3 . Kiedrich se kumme , se schmeern, 5 . Lorch se baue, 7 . Münster (beiHöchst)
se doun , sesamme, 8 . Sossenheim (bei Höchst ) se bleiwe, 9 . Weißkirchen
(bei Königstein ) se weem, 13 . bei Langenschwalbach se schiele, 34 . Amt
Dillenburg se versoorge, 41 . Staden (Wetterau ) se schtaore dagegen adv.
sou. — Nach dem SpA . reicht dieses se östl . bis etwa zu einer Linie Steinau-
Fulda.

Abhandlungen d . Oes . d . Wiss . zu Göttingen . Phil .-hist . Kl . N. F. Bd. 18 , i.
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unter den sehr häufigen Belegen dieser Erscheinung auch f für w
eintreten . Man darf kaum annehmen , daß „ in dieser Schreibung
ein Zeichen für wenig intensiven Einsatz des stimmlosen labialen
Spiranten zu erblicken “ ist , wie Hoffmann (Wormser Greschäfts-
sprache S. 188) für möglich hält.

Im In - und Auslaut steht für neues f gewöhnlich ff. Selten
Sehr , wie gryfet 1839 , gryfen Frgt . 263 , dreufen : Jceufen 963/64
(vgl . 940/41 . 977) , gesleufe : gelzeufe Ergt . 4 . — Dagegen einfaches
f für intervokal , altes f, zu dem sich das auf lat . b zurückgehende
intervokal , f in Lehnwörtern stellt : czwifel Frgt . 204 . 237, dufel,
dafei 2263 , geprufet 52 neben pruben 550 Frgt . 234 . Aber hoffelich
68, dorffet 773.
w.

Im Anlaut : zweimal mir statt wir in flüchtiger Artikulation
wem mir 826, wirt mir müssen 1660 ; umgekehrt wir für mir 1792.

Über graph . Wechsel zw . w und v s . S . 17.
Im In - und Auslaut Schwund des w in dru 1425, gedrulichen

1592, zauhen 1004.
Liquiden und Nasale . 1.

Über junges ll zur Bezeichnung der Kürze s . S . 27.
Im Ausl , ist ll nur ausnahmsweise in vier eng benachbarten

Fällen geschrieben : Smaclcfoll 1990 a , 1997 a , 2005 a , sali (: über alle)
2007 . Dazu apokopiertes woll < wolde 486 neben entspr . sol < solde
373 s . u . Einmal ausnahmsweise im Inl . vor Kons , ll : follnbracht
2197 neben gew . volnbracht und einem völlenbracht 1303.

Assimilation v . Id zu ll vor allem im Praet . von sollen
und wollen, vgl . S . 33 : 155. 251 . 374. 486 . 675 f . 690. 795 . 907.
1000 . 1195. 1201 . 1596. 1751 . 1761. 1905. 1925 . 2094 . Ferner in
den synkopierten Formen gedulclichen 1545, unverschulgeten 1279.
— Dissimilation in wernt.
r.

Auf gutturale Artikulation schließe ich aus dem gleichenVer-
halten von o > a vor cht und rt, vgl . S . 22 und unter h, ch S . 15.
Ausfall des r in fochten 253 . 652. Frgt . 237.

Beeinflussung langen dunklen Vokals durch folgendes r verrät
sich in der Sehr , luern 69, figuer 379, suerer 777 , duer 901, fuern
976 . 1354, puer 1194, swuer 1292, roern 1201, roer 1203.

Dissimilation in martel.
Metathese : born 1722 ; vgl . auch K . erden : zudreden 1149.

in . n.
Über die Fälle von junger Verdoppelung mm , nn zur Bezeich¬

nung der vorausgehenden bewahrten Kürze s . S . 27.
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