
daher in derselben Zeit vom letzten Jahrzent vor bis ins dritte Jahrzehnt
nach der Mitte des 8. Jahrhunderts annehmen. Dieser späte Akt der
Tenuesverschiebung erfolgte unabhängig von der frühen Verschiebung
zum Doppelfrikativ [xx]/<hh>. Hingegen spiegelt sich in der regellosen
räumlichen Verteilung von bair.-ahd. <ic(c)ha>/mhd. <ieh, ikh>/nhd.
<ing> und bair.-ahd./mhd./nhd. <itz> die ungleiche Substitution des der
3. Palatalisierung unterliegenden Suffixes urslaw. -ika zu slaw. -ica.
Dieser Lautwandel vollzog sich sichtlich ab dem ausgehenden 8. Jahr¬
hundert als [ika > ikia > itia > itsa], das teilweise noch als Palatal gehört
und wiedergegeben und teilweise schon als Dental aufgefasst und ge¬
schrieben wurde. Die Velarwiedergabe im größten Teil dieser Beispiele
darf daher nicht für die Zweite Lautverschiebung herangezogen werden.

(10) Aus der Integrierung von rom. -c und slaw. k- in einem Teil von Beispie¬
len aus dem gesamten west- und ostösterreichischen ehemals romani¬
schen und slawischen Raum mit bair.-ahd. [k]/<c , g> ergibt sich, dass
germ. g wie die dentale und labiale Media sehr wohl zum Fortisplosiv
verschoben wurde, was die Gleichsetzung ermöglichte. Seine Lenierung
wird gegen Ende des 9. Jahrhunderts eingesetzt haben, so dass solche
Beispiele bairisch-mittelhochdeutsch wieder mit [g\l<g> anlauten und
auch heute G~ aufweisen. Eine andere Beispielgruppe zeigt für Integrate
aus beiden Sprachen zwar ebenfalls den Fortisplosiv, behält aber diesen
als bair.-mhd. k und heute noch als K- bei. Dabei handelt es sich um die
neuerliche bairisch-spätalthochdeutsche bzw. frühmittelhochdeutsche
Fortisierung von inzwischen leniertem [g] zu [k] durch das Notkersche
Anlautgesetz und das SchrÖdersche Assimilationsgesetz von der
zweiten Hälfte des 10. bis über das Ende des 11. Jahrhunderts. Solche
Beispiele finden sich heute noch im Südbairischen Südtirols und teil¬
weise Kärntens, weil dort die dreifache Differenzierung der Velar¬
phoneme als Igl : ¡kl: Ikxl fortlebt. Schließlich gibt es noch romanische
und slawische Integrate mit der bairisch-althochdeutschen Affrikata
[kx]l<ch>, die zum Teil noch zusätzlich jüngere fremdsprachliche
Lautentwicklungen aufweisen, so dass ihre Affrikata nicht auf die
Tenuesverschiebung zurückgeht. Sie wurden vielmehr in der Zwi¬
schenzeit ins Bairisch-Althochdeutsche aufgenommen, als medienver¬
schobenes bair.-ahd. k wieder zu g leniert und neues assimilatorisches k
noch nicht entwickelt war. In diesem Zeitraum zwischen etwa dem Ende
des 9. und der zweiten Hälfte des 10, Jahrhunderts konnte zur Integra¬
tion nur die bairisch-althochdeutsche Affrikata [kx\/<ch> als der nächst
verwandte Substitutionslaut dienen. Es handelt sich in solchen Fällen
also um Pseudolautverschiebung.
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(11) Pseudolautverschiebung von d zu t auf Grund des Notkerschen Anlaut-
und des Schröderschen Assimilationsgesetzes begegnet nicht nur in echt
bairisch-althochdeutschen Ortsnamen, sondern auch in jüngeren
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