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Vorwort.

Die erste Anregung zu eingehenderer Beschaftigung mit meinem heimat- 
lichen Dialekte erhielt ich durch Herrn Professor Braune in Heidelberg 
anlasslich des Erscheineus des vergleichenden Worterbuches der neuhochd. 
Sprache und des Handschuhsheimer Dialektes von Dr. Philipp Lenz. Nach 
meiner Ruckkehr nach Schlesien ermunterte micli Herr Professor Vogt 
bei Vorlegung einiger inzwischen gesammelten Proben fur ein Worterbuch 
meines heimatlichen Dialektes zu weiterem Sammeln. In nicht langer Zeit 
waren etwa 2600 Artikel zusammengetragen; dieselben harren allerdings 
noch der Sichtung und naheren Ausarbeitung, um spater einmal als Bei- 
trag zu einem allgemeinen schlesischen Worterbuche dienen zu konnen. 
Vorerst erschien es zweckmassiger, einen kurzen Abriss der Lautlehre 
meiner dem glatzischen Dialekt angehbrenden Mundart zu geben. Ich 
konnte micli dazu um so eher veranlasst fuhlen, als ja dieser Dialekt nicht 
allein im Wortschatze sondern auch in lautlicher Beziehung von dem im 
ubrigen Schlesien gesprochenen abweicht, ferner auch, weil derselbe in 
den Schriften Weinholds eine eingehendere Wurdigung nicht fand und aucli 
nicht finden konnte. Die speciellere Arbeit Klesse’s ist unvollkommen.

Zwar beziehen sich in diesem meinem Erstlingsversuche die Unter- 
suchungen nur auf ein eng begrenztes Gebiet, aber die lokalen Nuancierungen 
im glatzischen Dialektgebiet sind nicht so gross, dass nicht mit vorliegender 
Arbeit aucli eine Darstellung der glatzischen Mundart in allgemeinen Um- 
rissen gegeben ware. Vielleicht ist es mir spater moglich, auch den ober- 
dorfischen Dialekt, den ich jetzt nur zu streifen Gelegenheit hatte, in den 
Kreis meiner Untersuchungen zu ziehen.

Bei der Anfertigung der vorliegenden Arbeit hatte ich micli der 
wohlwollendsten Ratschlage und freundlicher Belehrung von seiten meines 
hochverehrten Lehrers Herrn Prof. Vogt zu erfreuen; ebenso hat mich 
bezuglich der historischen Einleitung Herr Seminardirektor und Schulrat 
Dr. Volkmer in Habelschwerdt mit Rat und That unterstutzt; ihnen 
spreche ich auch an dieser Stelle nochmalś meinen herzlichsten Dank aus.
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Einleitung.

Die vorliegende Grammatik ist der Versuch einer Darstellung der 
Mundart meines Heimatsdorfes Kieslingswalde, Kr. Habelschwerdt. 
Der Ort liegt an der von Habelschwerdt nach Seitenberg und Landeck 
fuhrenden Chaussee etwa eine Stunde sudbstlich von Habelschwerdt und 
hat ungefahr 1100 Einwohner. Seine Geschichte reicht bis in die 
erste Halfte des 14. Jahrhunderts zuruck. Die Grundung des Dorfes ist 
aber wahrscheinlich schon zu Ende des 13. Jahrhunderts erfolgt; zum 
ersten Male urkundlich belegt im Jahre 1340 ^), erscheint es schon als 
Kirchgemeinde mit eigenem Pfarrer.

Die Beantwortung der Frage nach der Besiedelungsgeschichte des 
Ortes macht es notwendig,' aucli uber die Besiedelung der ganzen Graf- 
schaft Glatz hier einige Worte voranzuschicken.

„Als Ottokar II. zur Regierung kam, befand sich das Glatzer Land 
nicht im Besitze der bohmischen Krone, sondern Gallus von Lemberg, aus 
einem machtigen bohmischen Geschlechte, war — wohl durch Kauf# 
Herr des Landes geworden“. Mit diesen Worten beginnt Maetschke seine 
Geschichte des Glatzer Landes vom Beginne der deutschen Besiedelung 
bis zu den Hussitenkriegen 2).

*) cf. Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz: Urkunden und Begesten, herausgeg. 
von Volkmer und Kohaus I, 67 (fernerhin abgekurzt: Glatzer Geschichtsquellen).

2) Vierteljahrsschrift fur Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz VIII, 1—72.
3) Erben, Begesta Bohemiae et Moraviae I, 499.
4) Erben, Beg. Boh. et Mor. I, 570.

Das Geschlecht der Herren von Lemberg ist aus den Urkunden des 
13. Jahrh. haufig zu belegen. Schon im Jahre 1241 erscheint ein Gallus 
von Lemberg (Lewenberg, Lbwenberg) als Zeuge des Konigs Wenzel von 
Bohmen 8) und im Jahre 1249 erhalt Gallus von Lemberg von Bruno, dem 
Bischof von Olmtitz, als Freundschaftsbeweis zwei Stadte: Cothun videlicet 
et Prethoca jure pheodali cum universis earum attinentiis. — Insuper 
decimas de villis eius in Moravia sitis Lessen videlicet et aliarum villarum 
huic proprietati suae attinentium, quae nostrae debentur ecclesiae, ipsi 
jure contulimus praenotato4). Acta in Gauela (vielleicht Gabel, wenig 
sudlich der Grafschaft Glatz?) Somit reichte die Machtbefugnis dieses 
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Gallus bis in die Nahe. der Grafschaft Glatz; wahrscheinlich aber dehnte 
er seinen Einfluss auch auf diese selbst aus.

Wenn wir erfahren, dass wahrend der Regierungszeit Wenzels deut- 
sches Wesen, deutsche Sprache, deutsches Rittertum sich machtig in 
Bohmen ausbreitete, ja dass bohmische Adlige sich Burgen nach deutschem 
Muster erbauten, sie mit deutschen Namen benannten und dann ihre 
eigenen tschechisehen Namen mit jenen deutschen Burgnamen vertauschten 1), 
so nimmt es uns nicht wunder, wenn ein bohmischer Adliger als Vor- 
kampfer des Deutschtums auftritt. Esistnun wahrscheinlich, dass 
Gallus von Lemberg sich das Verdienst erworben hat, als 
Erster Deutsche in den sudlichsten Teil der Grafschaft 
Glatz, der die Herrschaften Mittelwalde, Schnellenstein 
oder Schnallenstein und Wolfels dor f umfasst, ver p flanzt 
zu haben2). Ihm schreibt man auch die Grundung der Stadt Habelschwerdt 
zu; Habel ist ja der tschechische Name fur Gallus. Diese Germanisations- 
bestrebungen des Gallus von Lemberg werden um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts oder kurz vorher zu datiren sein. Beim Regierungs- 
antritt Ottokars II. (1253) erscheint der Sohn des Gallus von Lemberg 
als Gallus de Cladzco 3). Ob er das Glatzer Landchen, wie Maetschke 
vermutet, durch Kauf erworben, oder ob es ihm der den Deutschen freund- 
licli gesinnte Ottokar II. aus Dankbarkeit fur die von Gallus’ Vater be- 
gonnene Germanisation ubergeben habe, ersieht man nicht aus den Ur- 
kunden. Als Zeuge erscheint nun Gallus der Jungere bis zum Jahre 1261*). 
Von da ab bis zum Jahre 1266 ist sein Name in Urkunden nicht belegbar; 
den Grund hierfur darf man wohl in einer Verstimmung des Gallus dem 
Konige gegenuber suchen 5). Im Jahre 1261 oder Anfang 62 nahm nam- 
lich der Konig das Glatzer Land dem Gallus ab und ubergab es einem 
Tschechen, Cstibor, genannt Hlawa8). Dessen Name ist nur im Jahre 
1262 in einigen Urkunden belegt. Ob Gallus von Lemberg spater wieder 
in seine Stelle in Glatz eingesetzt wurde, ist nicht hachweisbar, wohl aber 
moglich, da er vom Jahre 1266 ab wieder haufig in Urkunden als Zeuge 
erscheint, also wohl in freundschaftlichem Verhaltnisse zum Konige gestanden 
haben muss. Und Neplachs Chronik 7) berichtet, dass im Jahre 1276 Glatz 
den Herren von Lemberg weggenommen wurde, und dass Deutsche an 
die Stelle der Bohmen traten. Es heisst dort: Rex Przyemisi regi Ru- 
dolfo adhesit et cepit suos despicere et extraneos ad terram suam invitare 
unde suis multas violencias inferebat bona eis auferendo; und welter: 
Glacz dominis de Lewenberk abstulit; ferner: Glacensem 
(sc. terram) Theutonicis tradidit suos postergando. Welter: Thu- 
ringlis et Misnensibus promisit, quod si victor fieret, terram eis 
Boemie perpetue possidendam traderet.

cf. Schlesinger, Geschichte Bohmens 8. 161—64.
2) Ebenda.
8) cf. Erben, Begesta Boh. et Moray, I, 618 No. 1344.
^). Emier, Begesta Boh. et Moray. II passim.
.6) cf. Maetschke, (Vierteljahrsschrift fur Geschichte und Heimatskunde der Grafsch.

Glatz VIII," .1. Anm. 2.)
6) Emler. Begesta Boh. et.Moray. II, 133.

cf. Palacky, Fontes rerum Bohemicarum III, 476.
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Als erster deutscher Burggraf von Glatz wird uns in einer 
Urkunde des Jahres 1278 ein Bichardus dictus de Damis(von Dame, 
Dahme) genannt1). Das lasst darauf schliessen, dass die Zahl der Deut- 
schen damals im Glatzer Landchen schon recht bedeutend gewesen sein 
muss. Diesmal ist es vor allem die Stadt Glatz und deren nachste Um- 
gebung, welche von den Deutschen besiedelt wurde, wahrend die etwa 
10—15 Jahre fruher erfolgte Germanisation des Gallus nur die sudlichsten 
Gebiete der Grafschaft umfasst.

1) cf. Glatzer Geschichtsquellen I, 16.
2) Nach dem Catalogue fratrum defunctorum ordinis St. Francisci (in Glatzer Ge-

schichtsquellen I, 25.)
8) Man vergleiche hierzu Jac. Grimm, Kleinere Schriften IV, 296 ff. Fr. Pfeiffer, 

Berthold von Regensburg I. Bd. S. XXVII Nr. 26. Rehorn, Germania XXVI, 316 ff.
5cf. Zeschau, Die Germanisierung des Glatzer Landes im 13. und 14. Jahrh. und 

die Stammeszugehorigkeit der deutschen Einwanderer, (VierteljahrsSchr. VII, 211—221).
6) Ebenda 8.210.
6) Jene Lande, die dann wieder die Grafschaft Glatz mit Ansiedlern versorgten,

waren selbst schon fruh durch Kolonisten aus Franken und Thuringen besiedelt worden. 
Franken waren es in der That, welche in das Glatzer Landchen einzogen; dafur spricht 
unter anderem auch die Bauart und Anlage des Hauses / das parallel zur Strassenachse 
gestellt ist.

Ganz im Einklange mit obigen Angaben steht die Nachricht, dass 
Berthold von Begensburg, der etwa um die Mitte des 13. Jahrh. in Glatz 
gepredigt hat, diese Gegend noch vollstandig tschechisch gefunden habe. 
Musste er sich doch, Wie berichtet wird, eines Dolmetschers bedienen, um 
sich der Bevolkerung verstandlicli zu machen. Als solcher wird uns ge
nannt: venerabilis pater Petrus Oderincius, fidelissimus beati patris Bert- 
holdi Eatisbonensis concionatoris in Bohemia verbum dei annunciantis in- 
terpres 2). Diese Nachricht von dem in Glatz beerdigten Bruder Odranecz 
verleiht auch den Angaben Baders 8) mehr Glaubwurdigkeit, der nacli 
einem anonymen Gewahrsmanne berichtet, dass Berthold in Glatz gepredigt 
habe in campo sub tilia, quae usque hodie dicitur Bertholdi, quam ego 
oculis meis vidi prope Glaz.

Durch die Angaben uber Berthold, der Glatz um 1250 noch tschechisch 
vorfand, und die erste urkundliche Nachricht von dem ersten deutschen 
Burggrafen von Glatz vom Jahre 1278 ist der Zeitraum gegeben, in 
welchem die Germanisation von Glatz und seiner Umgebung erfolgt sein muss.

Wie Neplach (a, a. 0.) sagt, lud Ottokar II. Thuringer und Meissener 
zur Germanisation von Glatz ein. Da aber Ottokar mit seinem Schwager 
Heinrich von Meissen jahrelang (bis etwa 1263) in Misshelligkeiten lebte, 
so kann diese Einladung erst nach Aussohnung beider ergangen sein ^). 
Als diese erfolgt war, ergoss sich von etwa 1264 an ein machtiger Strom 
deutscher Ansiedler, darunter viele deutsche Vasallen — zumeist den 
Landen des hohen Hauses Wetting entstammend — in das Glatzer Land
chen; (viele jener von dort6) eingewanderten Geschlechter haben sich hier 
bis heut fortgepflanzt). Die Besiedelung er streckte sicli zunachst, 
ausser auf Glatz und Umgebung, auf den Landecker, Wun- 
schelburger und Beinerzer Bezirk. Die tschechischen Bewohner 
waren bald aus ihren Sitzen verdrangt; aber auch eine grosse Anzahl 
von Dorfern wurde von den ruhrigen Deutschen neu gegrundet. Nach 
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dem Glatzer Stadtbuche vom Jabre 1324—1412 erscheint die Bevolkerung 
schon vollstandig deutsch; dasselbe Eesultat ergiebt sich aus dem im 
Jabre 1337 beginnenden Fundationsbuche.

Die Welle der meissnischen und thuringischen Einwanderer drang 
nun auch nach dem sudlichsten, schon von Gallus germanisierten Teile 
der Grafschaft Glatz vor; doch scheinen die alten Ansiedler gegenuber 
den neuen in der Mehrzahl gewesen zu sein; denn wahrend fast des 
ganzen 14. Jahrhunderts steht dieser sudlichste Teil dem Glatzer Distrikte 
wirtschaftlich vollstandig selbsta-ndig gegenuber; auch die Sprache dieses 
sudlichen, die oben erwahnten drei Herrschaften umfassenden Gebietes 
hebt sich noch heute von der des nbrdlicheren, grosseren Teiles der Graf
schaft scharf ab1).

') cf. Maetschke, Vierteljahrsschrift VIII, 64.
2) cf. Hochberg, Statistische Darstellung des Kreises Habelschwerdt Ś. 34.
3) Die Grundungszeit bezw. die erste urkundliche Erwahnung dieser Orte ist ange-

geben nach Volkmer: Verzeichnis der_Stadte, Dorfer und .wichtigsten .Kolonieen der
Grafschaft Glatz. (Vierteljahrsschrift IX, 222 ff.)

Ein gewaltiger Ruckschlag fur die Besiedelung des Glatzer Land- 
chens trat mit den Hussitenkriegen ein, in denen gerade der sudlichste 
Teil der Grafschaft am schwersten zu leiden hatte; ganze Dorfer ver- 
schwanden damals vom Erdboden, so z. B. das Dorf Dittersbach bei Habel- 
schwerdt, das vollstandig zerstort und nicht mehr aufgebaut wurde. Die 
Stadt Mittelwalde und die umliegenden Dorfer wurden damals derartig 
verwustet, dass sie langere Zeit gar nicht bewohnt wurden. Mittelwalde 
selbst erlangte nie seine fruhere Grosse wieder. In diese verodeten 
Gegenden wurden dann unter Johann von Tschirnhaus sowie seinen 
Sohnen und Enkeln — die Tschirnhaus hatten i. J. 1538 das Gut Mittel
walde mit alien dazu gehbrigen Dorfern kauflich erworben — neue An
siedler, wahrscheinlich aus dem benachbarten Bohmen und Mahren berufen, 
die anfanglich von alien Leistungen und Abgaben befreit waren. Die 
alten zerstorten Dorfer wurden wieder aufgebaut, auch neue Dorfer wurden 
angelegt2).

Enge Beziehungen zwischen der Bevolkerung der sudlichen Graf
schaft Glatz und derjenigen der sudbstlich und sudlich davon gelegen en 
Gebiete Mahrens haben sowohl bei der ersten wie bei der zweiten Besiedelung 
sicher bestanden. Finden sich doch nicht weniger als 13 Ortsnamen 
aus der sudlichen Grafschaft in jeneu mahrischen Gebieten teils in der- 
selben, teils in wenig veranderter Gestalt wieder. Es sind dies aus der 
ersten Besiedelungsperiode die Ortschaften:

in der sudlichen Grafschaft5): in Mahren
Mittelwalde (1294) Mittelwald
Wolfelsdorf (1342) 
(im Dialekt: welsdrof) Wollsdorf
Ebersdorf (1346) Ebersdorf
Rosenthal (1360) Rosendorf
Schenfeld (1360), Schonwald
Lauterbach (1360) ' Lauterbach
Lichtenwalde (1360) Lichtenan
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aus der zweiten Besiedelungsperiode:
Schonthal (1472) Schonthal

" Herzogsdorf
Herzogswalde (1472) ■ Herzogswald
Bobischau (1479) — —• ■ -

Glasdorf
Glasendorf (1479) Glaselsdorf

Glasdorfel
Schreibendorf (1629) Schreibendorf
Schonau (1530) Schonau
Steinbach (1564) ■ —
Alt-Neissbach (1564)
Thanndorf (1575) —
Grenzendorf (1587) —

. Marienthal (1587) Marienthal.
Ferner ist es wohl kaum dem Zufall zuzuschreiben, dass eine Anzahl 

von Ortschaften nordbstlich von Olmutzfast dieselbe geographische Lage 
zu einander haben wie die jenen entsprechenden Orte in der sudlichen 
Grafschaft Glatz.

Die hierbei in Betracht kommenden Ortschaften sind in der Graf
schaft Glatz: Mittelwalde, Marienthal, Michaelisthal, Schenfeld, Lichten- 
walde, Herzogswalde, Ebersdorf, Rosenthal; in Mahren: Mittelwald, Marien
thal, Michelsbrunn, Schonwald, Lichtenthal, Herzogswald, Neu-Ebersdorf, 
Rosendorf.

Leider fliessen die Urkunden uber den sudlichen Teil der Grafschaft 
recht sparlich, so dass uns Forschungen uber jene Zeit nur zu Wahr- 
scheinlichkeitsbeweisen verhelfen konnen.

Was nun die Grenze zwischen dem in der sudlichen Grafschaft 
gesprochenen sogenannten „oberdorfischen" und dem „glatzischen" Dialekt 
anlangt, so liegt dieselbe auf der Wasserscheide zwischen der Wolfel 
und dem Plomnitzbache und verlauft vom Spitzigen Berge bis nach Habel- 
schwerdt. Es gehort demnach Wolfelsdorf dem oberdorfischen, Kieslings- 
walde und Plomnitz dem glatzischen Dialekte an. Jenseits, also westlich 
der Neisse, verlauft die Grenzlinie derartig, dass die Dorfer, welche an 
der von Habelschwerdt uber Weistritz nach Langenbruck fuhrenden Strasse 
liegen, noch dem glatzischen Dialekt angehoren, die weiter sudlich gelegenen 
dem oberdorfischen. Auf diese Dialektgrenze haben schon hingewiesen: 
Kastner in der Einleitung zu den „glazischen Gedichten" von Schonig 
(1842) und Klesse in der Einleitung zu seiner Abhandlung: „Aus dem 
Wortschatze des Grafschafters® (Vierteljahrsschr. III, 150).

Auch uber den Unterschied der beiden Dialekte macht Kastner a. a. 0. 
S. XI. einzelne Angaben; so-sagt er, man spreche

in den Niederdorfera: in den Oberdorfern
fraide Freude froide
gidin glaubeń glow
straie Streue strdie
heite heut koite
leite Lente loite.
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Kastner, der bis zu seinem 12. Lebensjahre die Kieslingswalder 
Schule besuchte, kann wohl als einwandsfreier Zeuge gelten; er hat jeden- 
falls auch bet der Herausgabe der Gedichte Schonigs, trotzdem er damals 
schon 20 Jahre von seiner Heimat fern war, seine Muttersprache noch 
genau gekannt. Wenn sich nun seine dialektischen Angaben nicht geuau 
mit der heutigen Mundart decken, so ist wohl eine Fortentwickelung in 
derselben anzunehmen. Diese muss schon vor den achtziger Jahren be- 
endet gewesen sein; denn Klesse giebt schon fur „Freude" im glatzischen 
Dialekt in Uebereinstimmung mit dem heut gesprochenen: frede an, wo- 
gegen Kastner noch fraide hatte.

Da ich es mir versagen muss, auf Einzelheiten der Klesse’schen 
Arbeit einzugehen, die — wenigstens in Bezug auf meinen heimatlichen 
Dialekt aucli manches Unrichtige enthalt, so beschranke ich micli darauf, 
den Unterschied zwischen dem heutigen oberdorfischen und glatzischen 
Dialekt, der sich besonders stark im Vokalismus geltend macht, an einigen 
Beispielen zu zeigen. Aus denselben ist zugleich auch der Unterschied 
zwischen der Sprache Kastners (die auch heut' noch von alten Personen 
zu horen ist) und der gegenwartigen Kieslingswalder Mundart ersichtlich.

Der glatzische Dialekt neigt zur Monophthongierung und zu breiten 
Vokalen, wahrend die oberdorfische Mundart Diphthonge und gerundete 
Vokale aufweist.

mhd. oberd. glatzisch.
age :> % > e
klagen ;> mom > Ulen
oge :>0g > e
geflogen :> #%« > g^«
ege :>as >e
segense *> fames >Jenga
el ' > aę > e"
klein, bein ;> ldam, barn > Iclen, ben.
on ;> oe > e
frbude ;> froeds > /M^
md. glbuben ;> yZoen >glen
iu (Uml. von u) :> or. > «e
hiuser : :> b,oefs.i > haęfaA.

mlid. 6, sowie mlid. o, das im Dialekt gelangt wurde, erscheinen ausser 
vor r im oberdf. Dialekt als u, im glatzischen als 6.

oberdf.: rut rot, grus gross, ful voll; glatzisch: rot, gros, fol.
mhd. oe erscheint im oberdf. Dialekt als i, im glatzischen als e (aus- 

genommen vor r).
oberdf.: btms bbhmisch, Idtsla Klbsse; glatzisch: bems, Iclesla. Das 

im Dialekt gedehnte mhd. i erscheint im oberdf. als u im glatzischen als e.
oberdf. situ Schlitz, fis Fisch, bin bin, etja Ziege; glatzisch: slez, fes 

ben, zeja.
Es erscheint daher der oberdf. Dialekt viel klangreicher als der breite 

und gemachliche Dialekt des Niederdorfers.



7

Bezuglich der speziellen Geschichte von Kieslingswalde ist nicht viel 
Bedeutendes zu sagen, da der Ort als par inter pares nicht besonders her- 
vortrat. Zunachst ist zu bemerken, dass von einer etwaigen fruheren 
slavischen Niederlassung auf dem Boden des Dorfes nichts bekanntist; dasselbe 
muss also von deutschen Ansiedlern „aus gruner Wurzel“ und zwar wohl 
schon Ende des 13. Jahrhunderts gegrundet worden sein, da es ja schon 
1340 einen eigenen Pfarrer Tyleman zu verzeichnen hat1). Auch weiter- 
hin ist Kieslingswalde oft urkundlich belegt: 1360 als Kyslingswalde, 
1383 als Keslinswalde, 1384 als Kyslingswald, 1394 als Koslingswald, 
1412 als Keselingeswalde und Kezelingis walde. Von da ab haufen sicli 
die urkundlichen Belege. In der Schreibung des Ortsnamens ist jetzt ein 
Zwiespalt eingerissen, indem Kirche und Schule an der alten Schreibweise 
Kislingswalde festhalten, Ortsbehorden und Post aber Kieslingswalde da- 
fur eingefuhrt haben, was aucli seitens der hoheren Behorden gebilligt wurde.

i) cf. Glatzer Geschichtsquellen I, 67.
cf. Lexer, mhd. Wb. I. 1589 n. pr. Kisling, Kissling, Kussling (in Zimmerische 

Chronił: 4, 543 a herausgeg. von Barack, Stuttg. 1868). — Vielleicht ist die Grundung des 
Dorfes einem im Jahre 1281 in einer Urkunde aus Neisse bezeugten Kyselyng zuzu- 
schreiben, der neben Wernher de Panewicz, einem Angehorigen des schon fruh in der 
Grafschaft Glatz bezeugten Geschlechtes, und Heinrich von Habold (Apolda), Schenk 
genannt (1283 Burggraf von Glatz, cf. Zeschau, Vierteljahrsschr. VII, 99) erscheint. 
Cf. Codex diplomaticus Silesiae III, 8.

Der Name des Ortes ist von Klemenz (Die Ortsnamen der Graf- 
schaft Glatz: Vierteljahrsschr. VI, 216, 17) einer kleinen Besprechung 
unterzogen worden. Er aussert sich dazu wie folgt: „Kieslingswalde 
wahrscheinlich vom Personennamen Giselunc, jetzt nur noch als Familien- 
name gebrauchlich (nicht von dem slavischen Namen Kiessling, von kysel = 
sauer)“. Dieser Ansicht kann ich mich nicht anschliessen, da ja dem Eigen- 
namen Giselunc ein langes i zukommt, das zu ei diphthongiert werden 
musste. Es hatte demnacli Geislingswalde entstehen mussen, ebenso wie 
aus Giselher der Eigenname Geisler entstand. Es ist vielmehr das mhd. 
kiselung = Kieselstein als Etymon fur den Ortsnamen anzusetzen, dessen 
lautliche Entwickelung zu kisling, kislich (auch im Eigennamen Kieslich 
und Kiesling entgegentretend 2) regelrecht erfolgt ist. Die weitere dialek- 
tische Verkurzung des Ortsnamens zu kiswale ist wohl erst in jungerer 
Zeit erfolgt.

Litterarische Erzeugnisse in Kieslingswalder Mundart sind nur in 
geringer Zahl vorhanden. Zunachst sind zu nennen zwei Gedichte von 
Kastner als Anhang zu seinen „Glatzischen Sagen" 1838. Da eine 
Vergleichung der Sprache dieser Gedichte mit der heutigen Mundart ein 
Bild von der Entwickelung des Dialektes wahrend dieses Jahrhunderts zu 
geben geeignet ist, so lasse ich eines jener Gedichte im Anhang in pho- 
netischer Uebertragung folgen. Dem heutigen Lautstande des Kieslings
walder .Dialektes kommt am nachsten ein Gedicht in den „Glatzer 
Feldblumen“ herausgegeben von Adam Langer: Der Oagewbhnlich. 
Auch dieses lasse ich in phonetischer Uebertragung folgen und zwar im 
Kieslingswalder Dialekt, zu dessen Herstellung nur wenige Aenderungen 
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darin vorzunehmen waren. (Einzelne aus dem Schriftd. hineingekommene 
Worter, die der Dialekt nicht kennt, durften, um das Gedicht nicht zu 
zerstbren, nicht ausgeschieden werden.) Ausserdem vergleiche man anch 
die kleine Dialektprobe bei Schroller: Schlesien, Land und Lente Bd. I, 
8. 151. Ferner ist zu erwahnen die kleine Sammlung: „Vo drheeme! 
Gedichte und Erzah1ungen in Grulicher Mundart* von Wil
helm Oehl. 1897. Dieselben geben die Mundart einer Enklave des Glatzer 
Dialektes auf osterreichischem Boden wieder und lassen die Zugehorigkeit 
jener Mundart zum Glatzer Dialekt deutlich erkennen, wenn sie auch von 
der sie rings umgebenden oberdorfischen Mundart manche Eigentumlich- 
keiten angenommen hat. cf. No. 3 des Anhanges.

Ausgezeichnete Proben fur den oberdorfischen Dialekt bieten die 
Gedichte Schonigs (herausgeg. von Kastner, Neisse 1842); cf. No. 4 
des Anhanges.



Allgemeine Charakteristik der Mundart.

A. Lantphysiologisches.

I. Ruhelage der Sprachorgane.

§ 1. Der Kehlkopf ist etwas gesenkt. Die Zunge ist breit und be- 
ruhrt seitlich beide Zahnreihen. Die konvexe Seite der Zunge liegt an 
den Alveolen an, die Spitze an dem oberen Rande der unteren Schneide- 
zahne. Die Kiefer sind geschlossen; die Lippen liegen leicht aufeinander.

2. Articulationsverhaltnisse.

§ 2. Die Mundart zeigt starke Abneigung gegen Eundung der Lippen; 
daher der Uebergang des u zu o, des u zu i. Auch der s-Laut wird mit 
nur geringer Vorstulpung der Lippen gebildet, ausgenommen in emphatischer 
Rede. Ueberhaupt ist die Thatigkeit der Lippen bei der Artikulation der 
einzelnen Laute eine geringe. Bei der Artikulation des i bilden die Lippen 
eine massige Spalte.

Der Zungenverschluss findet an den vorderen Alveolen der oberen 
Schneidezahne statt.

Der Nasenraum ist geoifnet bei m, ?;, m. Nasalierung von Vokalen 
tritt nur in geringer Starke auf.

§ 3. Was die Artikulation des Kehlkopfes ,anlangt, so ist zu be- 
merken, dass ausser den eigentlichen Sonoren noch stimmhaft sind: die 
bilabiale Spirans w und das palatale j; ferner die gutturale Spirans j, 
anlautendes oder intersonores / und /, die labio - dentale Spirans v (urg. 
intersonores f) sowie das im Kehlkopf gebildete ^ (cf. § 18).

Fester Einsatz zeigt sich wie im hd. im freien Anlaut, leiser Einsatz 
in unbetonter Stellung und im Satzinnern.

§ 4. 6, d, g sind stimm- und aspirationslose lenes explosivae; die 
diesen entsprechenden fortes erscheinen im Dialekt als aspiratae und zwar 
starker artikuliert im Anlaut als im Auslaut.

Im Inlaut zwischen Sonoren werden b und g in die stimmhaften 
Spiranten w und j gewandelt, wahrend d als stimmlose lenis erhalten bleibt. 
Im Auslaut sowie im Inlaut in der Umgebung stimmloser Laute werden 
die lenes zu fortes. Im Inlaut bleiben die fortes p, t, k mit Aspiration 
erhalten; als fortes erscheinen auch die ursprunglichen Geminaten samt- 
licher Verschlusslaute.

2
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§ 5. In der Dauer der Vocale ist zu unterscheiden Lange und 
Kurze; uberkurz ist nur der Nebensilbenvocal a. Langer geschlossener 
Vocal wird bezeichnet mit ,  langer offener Vocal mit -; bei kurzen 
Vocalen wird die geschlossene Qualitat durch einen daruntergesetzten 
Punkt, die offene Qualitat nicht eigens bezeichnet1).

*

*) Anmerkung. In der phonetischen Transskription folge ich z. T.: Th. Siebs, Deut
sche Buhnenaussprache. Ergebnisse der Beratungen zur ausgleichenden Regelung der 
deutschen Buhnenaussprache; die v.om 14. bis 16. April 1898 im Apollosale des Kgl. Schau- 
spielhauses zu Berlin stattgefunden haben. Berlin, Koln, Leipzig 1898.

3. Accentverhaltnisse.

§ 6. Der exspiratorische Silbenaecent ist eingipflig. Dem Dialekte 
ist der schwach geschnittene Accent eigen, was die Veranlassung zu den 
zahlreichen Dehnungen gewesen ist.

Mit der behaglichen Breite des Dialektes hangt es auch zusammen, 
dass die Tonbewegung eine geringe ist: Secunde bis Quart sind im Aus- 
sagesatz die Intervalle, die in Betracht kommen. Wenn in dem Satze: 
mana wamaj, gros han dem Worte mans die Note g zugesprochen wird, so 
wurde sich der ganze Satz mit den Noten g, f, a, e ausdrucken lassen. 
Anders ist es naturlich in Befehls-, Ausrufs-, Fragesatzen, uberhaupt in 
Satzen, die in einer gewissen Erregung gesprochen werden. Dort zeigen 
sich Intervalle von der Quart bis zur Sext.

Die lange, vocalische Iktussilbe zeigt bald steigenden, bald fallenden, 
bald ebenen Ton.

B. Lautbestand der Mundart.

a) Vocale.

§ 7. An Vocalen sind in der Mundart vorhanden: a, a, e, & ę, % 
i, t, o, o, o, o, u, u, a; an Diphthongen: ae und do,

Anmerkung. Es waren vielleicht noch zwei Diphthongs anzufuhren gewesen: 
ei und ou; da aber die Mundart .entschieden schon auf dem Uebergange von Sf > e und 
du > o.steht und schon haufig. das reine g und.ó zu horen ist, so habe ich auf die 
diphthongische Bezeichnung dieser Laute verzichtet.

§ 8. a, a bezeichnet einen offenen, nicht gerundeten Kehlvocal bei 
einer um eiu Geringes gesenkten Zungenstellung. farja fangen, halts Hacke, 
spala spalten, fata voriges Jahr. /

§9. e, e ist der offene palatale Vocal, bei dessen Bildung der 
hintere Teil der Zunge dem hinteren. harten Gaumen sicli nahert, wahrend 
der vordere Teil der Zunge wie uberhaupt der Unterkiefer sich ein wenig 
senkt. — &ema kennen, we.it Wirt, stena Steine, fanza Sense.

§ 10. e, e ist der geschlossene palatale Laut, bei dessen Artikulation 
sicli der Unterkiefer nur wenig welter senkt, als bei der t-Stellung. Die 
Artikulationsstelle liegt am hinteren hapten Gaumen. Spend spinuen, kena 
konnen, fel viel, tena Tone.
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§11. & Bei Artikulatibn dieses geschlossenen Lautes liegt die Zungen- 
spitze an den unteren Schneidezahnen. Die Seitenwande der Zunge sind 
etwas in die Hohe gehoben, so dass eine nach der Zungenspitze bin sich 
verschmalernde Rinne entsteht. Artikulationsstelle ist der harte Gaumen. 
Der kurze t-Laut hat offene Qualitat nahert sich also dem e-Laut. Wa 
kuhl, his hubsch.

§ 12. o, o bezeichnet den gerundeten, offenen Gutturalvokal bei 
niedriger, etwas nacli hinten zuruckgezogener: Zunge, Die Rundung der 
Lippen ist gering. honiaj, Hammer, Jota A. Vater.

§ 13. o, o bezeichnet den geschlossenen, gerundeten Gutturalvokal, 
bei dessen Artikulation die Zunge weiter vorgeht: als bei o, 5. Rundung 
und Vorstulpung der Lippen ist, wenn auch im ganzen gering, doch grosser 
als bei o, o. komau Kummer, not Not.

§ 14. u, u. Bei u zieht sich die Zunge um ein geringes weiter vor 
als bei der Artikulation des & o, cf. Bremer, Deutsche Phonetik, § 144 
Anm. Die Lippenoffnung verengert sieli etwas mehr als bei o, d, und die 
Hinterzunge ist etwas mehr gegen den Gaumen gehoben. u hat offene, 
u geschlossene Qualitat. wul wollte, stul Stuhl.

§ 15. a ist der Stimmgleitlaut und entspricht meist einem uberkurzen 
geschlossenen e, zeigt aber je nach seiner Umgebung verschiedene Farbung, 
bafena besinnen, fala Falte.

§ 16. In den Diphthongen ae und ao (— lid. ai, ei, au, eu und au) 
erscheint der erste Bestandteil als helles a, der zweite als e bezw. o. 
haefa^ Hauser, haos Haus.

Vokaltabelle nach Sievers Phonetik 4, S.961

Gutturale
Palato- 

Gutturale Palatale

eng weit eng weit eng weit

110611 i

mittel 9, e, e.

niedrig

gerundet

hoch U W

mittel

niedrig 0, 0

2*
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b) Konsonanten.

§ 17. Es sind in der Mundart folgende zu verzeichnen:
1. Sonore:

a) Liquiden: r, /, 1.
b) Nasale: m, % %.

2. Explosive:
a) Labiale: ft, ^.
b) Dentale: d, 7.
c) Palatale u. Guttur.: g, 7c.

3. Spiranten:
a) Labiale; / (stimmlos), v (stimmhaft), w (stimmhaft).
b) Dentale: s (stimmlos), / (stimmhaft), ^ (stimmlos), / 

(stimmhaft).
c) Palatale: % (stimmlos), ; (stimmhaft).
d) Gutturale: a (stimmlos), j (stimmhaft); ferner die stimm- 

lose Kehlkopfspirans h.
4. Affrieaten: pf, ts = 2, W.

§ 18. r ist stimmhaftes Zungenspitzen-r, artikuliert an den mittleren 
Alveolen.

^ ist Kehlkopf-r (cf. Sievers, Phonetik 4 § 289. Bremer, Phonetik 
§ 76) und steht nach Vokalen vor Dentalen, 1 und n, sowie im freien 
Auslaut, ausgenommen in Gemination. re%an rechnen, kermast Kirmes, her 
Herr. — he^ia hart, kewa* Korner, he^li-i herrlich, mex mehr.

§ 19. 7 wird mit dem Zungensaum an der Grenze zwischen den 
oberen Alveolen und den Schneidezahnen artikuliert, ist gewbhnlich 
bilateral und hat vokalischen Charakter.

§ 20. m. Der Verschluss wird gewbhnlich mit beiden Lippen ge- 
bildet; nur bei der Artikulation des fur hd. n stehenden m vor f werden 
zur Bildung des Verschlusses ausser der Oberlippe auch die oberen Schneide- 
zahne auf die Unterlippe gepresst.

n. De r Verschluss wird mit der Vorderzunge an den oberen Schneide
zahnen gebildet.

T] w ird mit der Hinterzunge am vorderen weichen Gaumen gebildet. 
Die Nasale haben samtlich einen etwas reduzierten Stimmton.

§ 21. Betreffs 6, d, g u. p, t, 7c vgl. § 4.
Bei der Artikulation des 6 und p stehen die Lippen etwas von den 

Zahnen ab.
Bei Bildung von d und 7 legt sich die Zunge an die vorderen Schneide- 

zahne und gleitet leicht herab, so dass fur den Hindurchgang des Luft- 
stromes sich eine Oeffnung bildet.

Bei der Artikulation des palatalen g und 7c legt sich die Hinterzunge 
an den harten Gaumen, bei der des gutturalen g und 7c an den weichen 
Gaumen. Die Vorderzunge liegt schlaff.

§ 22. / ist stimmlos. Bei seiner Artikulation liegen die oberen 
Schneidezahne fest auf der zuruckgezogenen Unterlippe; bei leichter 
Oeffnung des Verschlusses geht die Luft mit ziemlicher Energie hindurch.

"v ist stimmhaft; seine Artikulation ist dieselbe wie bei /, nur geht 
die Luft mit geringerer Energie durch die Oeffnung zwischen Zahnen und 
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Lippe hindurch, und die Oberlippe, nicht so gespannt wie bei /, gerat in 
grossere Schwingungen. w ist stimmhafter bilabialer Laut.

§ 23. Bei s liegt die Zungenspitze lose an den unteren Schneide- 
zahnen; die Enge wird durcli das Zungenblatt, das eine kleine Einne 
zeigt, an den Alveolen gebildet; der Luftstrom trifft die oberen Schneide- 
zahne; die Exspiration ist energisch. Bei der Artikulation des s ist die 
Zungenspitze nach hinten und oben zuruckgezogen. Die Enge wird am 
harten Gaumen gebildet.

Das stimmhafte / und / wird in derselben Weise gebildet wie das 
stimmlose s bezw. 4; nur ist die Enge etwas erweitert und der Exspirations- 
strom geringer.

§ 24. % ist stimmloser palataler Reibelaut. Die Engenbildung flndet 
in der Mitte des harten Gaumens statt. Die Zungenspitze liegt lose an 
den unteren Schneidezabnen an. j ist stimmhafter palataler Reibelaut. 
x ist stimmloser gutturaler Reibelaut. Die Engenbildung flndet am weichen 
Gaumen statt. Die Zunge ist gegenuber dem palatalen Reibelaute etwas 
zuruckgezogen. j ist der stimmhafte gutturale Reibelaut. Die Engen
bildung flndet am hinteren Ende des harten Gaumens statt.

A ist Hauchlaut und wird bei mittlerer Weite der Stimmritze gebildet.
§ 25. In pf wird der Explosivlaut kraftig artikuliert.
Fur is wird der Einfachheit halber in der phonetischen Transskription 

a gewahlt.

Historische Entwickelung der Laute.

Kapitel I. Die Vocale.

a) Die Vocale in betonten Silben.

Mhd. a.
§ 26. Mhd.a ist im Dialekt als kurzes a erhalten.vor Gutturalen: 

maxa machen, laxa lachen, naka Nacken, naki% nackt, paka packen, Staga 
Stange, faga fangen, gadraga eng, dicht gedrangt, aril Angel, saga Zange, 
wags Wange, kragk krank.

Anmerkung. Ausnahme (?) bildet mit seinem o anstatt a das Wort ungomps.i = 
ungeschickt gemacht, kunstlos, dann ubertragen auf Personen: ungeschickt, plump; seine 
Ableitung vom mhd. ungancbaere bezweifelt Schme11er, B. Wb. I, 914 und fragt, ob 
das alte gambar = strenuus als Etymon berucksichtigt werden solle. D. Wb. IV, 1, 1, 8. 1214 
gamper 3 sagt, dass das mhd. Wb. I, 477 a mit ungancbaere wohl das Richtige treffe. Da- 
gegen will Weinhold, Beitr. 26, das Wort mit gampen = springen in Verbindung 
bringen (An einen Zusammenhang mit ahd. antpara, mhd. ambaere, ampaere ist wohl kaum 
zu denken).

§ 27. Gedehnt erscheint mhd. a vor Gutturalen im Dialekt als 5; 
fok Sack, dox Dach, gasmok Geschmack; in den flektierten Formen ist da- 
gegen die Kurze beibehalten folta, doxa, gasmoka.
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Worter wie: slolc Schlag und tok Tag zeigen auch in den flektierten 
Formen śloge, toga Lange^ cf. § 66. Auch im Sg. Praet. der Verba der 
4. Ablautsreihe ist Dehnung eingetreten. gasox geschah, lox lag, fox sali, 
dobrali erschrak, stox stach, krox brach.

mhd. a 1st ferner gedehnt in den Wortern: mogaa mager, moja Magen, 
Itrowa Kragen, troga Tragbahre, kldga gerichtliche Klage (aber faMen = ver- 
klagen), kogi Hagel, /b^^m»^verhageln; lautgesetzliclr waren zu erwarten 
(cf. 34) die Formen: *mea, *men, ^ren, *trea, *kel; letztere erscheint aucli 
thatsachlich in dem zusammengesetzten Worte: kelfaęsa = Hagelfeier- 
andacht. Der Ansicht Meiches (der Dialekt der Kirchfahrt Sebnitz § 47, 
A. 1), als seien diese Worter als Fremdworter im Dialekt anzusehen, kann 
ich nicht beipflichten. Vielmehr scheint es mir, dass, ehe die Entwickelung 
von age > e vor sieli ging, in obigen Wortern die Dehnung von age > age 
eingetreten war, was die Weiterentwickelung zu e hemmte. cf. wagen 
> woga — wagen, plagen > ploga — plagen, gegenuber: tragen > tren 
tragen, sagen > fen sagen cf. auch § 44 sowie § 38.

§ 28. In den Praeteritis ruckumlauteiider Verba mit stammaus- 
lautender Gutturalis ist mhd. a dialektisch zu o gewandelt worden. strokt 
streckte, wokt weckte, lokt leckte, dokt deckte, smokt schmeckte, rolet reckte, 
stokt steckte.

§ 29. mhd. a vor n + dentalis ist im Dialekt als a erhalten. leant 
'kannte, rant Eand, swans Schwanz, tans Tanz, krans Kranz, kant Band, 
mandl Mandel, yW Sand.

Bei den starken Verben III. Ablautsreihe, deren Stamm auf n + 
dentalis ausgeht, ist Dehnung und in Analogie nacli dem Plural Qualitats- 
wechsel von a > o im Praet. eingetreten: font fund, kont band, ston stand 
(Nebenform zu stun) zu den Pluralen fonda, konda, stena.

§ 30. mhd. a vor 1 + dentalis ist gelangt worden zu a infolge der 
halbvocalischen Qualitat des 1, das an das a seinen Vocalgehalt abgab. 
kalt kalt, alt alt, kala halten, kala bald, gawalt Gewalt, daasalt erzahlte, 
fals Saiz, aldaa Alter; in Ortsnamen: Kundaaswala = Konradswalde, 
Walaasdrof = Waltersdorf.

Ausnahmen bilden mit ihrem kurzen a: walsa Walze, mats Malz, fals 
Falz, altaa Altar.

§ 31. mhd. a -(- r + dentalis wurde im Dialekt bei eingetretener 
Dehnung zu 5 + ^ + dentalis. art > oat Art, karte > koala Karte, ars 
> oaś Gesass, garten > goata Garten, swarte > Swoata Schwarte; bei Bei- 
behaltung der Kurze im Dialekt bleibt ar + Gons, erhalten: garwa Garbe, 
narwa Narbe, farwa Farbe, arm Arm; desgleichen bleibt a erhalten vor 
geminiertem r: kara Karren, nar Narr.

In arpsa Erbse, farwa farben, karwa herb, garwa gerben ist Eintritt 
von Umlauts-e anzunehmen, welches ebenso wie das offene'e (cf. § 40) 
zu a gewandelt wurde.

Anmerkung. Fur Ansetzung von md. Formen: erweig, ferwen;- gerwen, ferner: 
erbet Arbeit, merket Markt als Vorstufe fur die jetzt im Dialekt gebrauchlichen spricht 
auch das Wort merdam = Marder (nur sehr selten dafiir mardaj gebraucht), sowie auch 
das Particip ganerpt g genarbt; diese : beiden letzten Formen scheinen also einę im Dialekt 
erhaltene altere Sprachstufe zu reprasentieren, cf; Meiche § 49.

§ 32. Sonst ist mhd. a zu o ubergegangen vor Konsonanten- 
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verbindungen, Gemination und sell (s). Ao% Kalk, bolls Balg, Iwlp Kalb, 
holy halb, kosta Kasten, hospa Haspe, Isono Kanne, grono Graune, homsa 
Hammer, klomaa .Klammer (selten Itlomo^ Icomp Kamm, swomp Schwamm, 
zopa Zapfen, nos nass, wosoa Wasser,: roto Eatte, loto Latte, bozo Katże, 
toso Tasche, osa Asche, nosa naschen, opl Apfel, fola fallen, Imola knallen.

Hieran scliliessen sieli noeli einige Verba mit Buckumlaut: feza, fast 
setzen, hefta, hoft heften, ke.m, boat keliren (wenden u. fegen) md. karte 
wendete, leM, loM lehren.

„§ 33. Ausser den selion oben §§ 27, 29, 30, 31 angegebenen Fallen 
erfahrt auch vor andern Consonanten mhd. a haufig Dehnung zu o cf. § 66. 
gios Glas, was was, dos das (dagegen dos =^ dass), foz Satz (aber sog = 
Schatz), fos Fass (aber nos = nass), mon Mann, słom Stamm, Sota Schatten, 
lom lahm, noma Namen, slom Schlamm, bol Ball, nom nalim, los las, Isom 
kam, fot satt, lodo Lade, bono Bahn, son Zahn, Icoato Karte, goata Garten, 
snowl Schnabel, froto mager, nilid. vrat. lewol, m. die Quelle mhd. qual, gól, 
m. der gellende Schrei, mhd. gal, knot Knall.

§ 34. Die Lautgruppe age wird im Dialekt gewohnlich zu A maget 
> met Magd, nagel > nel Nagel, wagen > wen Wagen, zagel > gel 
Schwanz, jagen > jen jagen, sagen > fen sagen, klagen > Iclen klagen, 
tragen > tren tragen.

Anmerkung 1. Vom Verbum slahen ist die Nebenforn slan im Dialecte zu 
Sion weiterentwiolcelt worden., Particip. Praet.:, g?slen.

Anmerkung 2. Das mhd. jaget ist nicht zu jet entwickelt worden, sondern es 
ist dafur aus dem Schriftdeutschen jagd (dial, joxt) cntlehnt worden.

mhd. a.
§ 35. Fur mhd. a hat sicli dialektiscli langes, geschlossenes d ent- 

wickelt. blofa blason, pfol Pfahl" sof Schaf, ow^ Abend, brota braten, 
drót Draht, foto Saat, fdma Same, gorota geraten, odoa Ader, woja wagen, 
ploga plagen, frogs Frage, grovs Graf, gnodo Gnade, rota raten, lon = mhd. 
I&n lassen, Slon = md. slan schlagen, text Docht, doxt dachte, broxt brachte, 
nonda nahe, goman jammern, nolo Nadel, auf die md. Form nalde zuruckgehend 
(Ausfall des d nach Jangem Vocal + 1 cf. § 113), gro grau, bid blau, id 
lau, mb — mhd. mahen, Mohn cf. Kluge, Etym. Wb. 5 S. 259/60 und 
P.-Br.Beitr. XV, 179.

Anmerkung 1, freja und kontrahiert fren = fragen ist nicht auf mhd. vragen 
Sondern auf die Nebenform vregen zuruckzufuhren, die schon kontrahierte Formen: vreit, 
vreite, gevreit aufweist.

Anmerkung 2. Worter, welche erst aus dem Schriftdeutschen entlehnt sind, haben 
nicht geschlossenes, sondern offenes' langes o. Spinet Spinat, tukota Dukaten, stot Staat.

Vor r wird mhd. & gleięhfalls zu o. joa Jahr, boa Haar, woa wahr, kloa klar.
§ 36. Verkurzung des mhd. a ist eingetreten in nokwoa, mhd. nach- 

gebur, in der Verbindung slofa gen — schlafen gehen (gegenuber dem 
slofa in anderen Verbindungen); ferner in host/= hast mhd. hist, blotox 

’ = Blatter mhd. blater, Idoftoa = Klafter mhd. klafter.
Anmerkung. Sluts = Zwiebelblatt, Schilfrohr geht wohl nicht auf das mhd. slate 

zurtick, sondern auf das frz. śchalofe; cf. Horn, in der Zs. f. hd. Ma.' I, S. 31.
Die Plurale der Praeterita der starken Verba 4. und 5. Alautsreihe 

haben sich ganz nach dem Singular gerichtet, cf. § 66. nom, noma nahm; 
kom^koma kam; trof, łtdfąZtraf; — go, gon gab; trot> trota trat; bot, bota 
bat; fos, fosa sass; lox, loga lag.
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mhd. 88.
§ 37. mhd. ae hat sich im Dialekte gewohniich zu langem, ge- 

schlossenen e (e) entwickelt; vor r tritt offenes e (e) ein. nen nahen, fen 
saen, ben bahen, kren krahen, spet spat, foreman Kramer, sea zahe, gelnix 
jablings, swejaAn Schwagerin, sweA schwer, sera Scheere.

Haufig zeigen sich jetzt im Dialekte unumgelautete Formen; sicherlicli 
hat in diesen fruher auch Umlaut bestanden; derselbe ist aber wie mhd. 
e (cf. § 40) im Dialekt wieder zu a gewandelt worden. kafa Kase, 
unmara nicht angesehen, nicht geachtet, madaA Maher, stata langsam, be- 
dachtig, fUnam vornehm, safaA Schafer, laA leer, awaA vom Schnee frei, 
adm die Ernte.

mhd. e.
§ 38. Aehnlich wie das Umlauts-se hat sich auch das mhd. Umlauts-e 

im Dialekte entwickelt. mhd. e > e. Sela schalen, edl edel, grewaA Graber, 
bletał Blatter, hewa heben, Iveta Kette.

Wahrend sicli die Lautgruppe ege bei fruhem Eintritt der Dehnung 
als eja erhalten hat, ist bei Beibehaltung der Kurze im Dialekt dafur e 
eingetreten.

gabeja Gehege, keji Kegel, slejl Schlegel. — ren = Regen, eda (gewohn- 
im Plural: eda) = mhd. egede Egge, fense & mhd. segense Sense, efm = 
mhd. egesam Furcht erregend; verkurzt findet sich ege zu e (cf. § 78) in 
ren regnen, bagen = begegnen. mhd. e vor r > A keAn kehren, fegen, mhd. 
kern, era Aehre, bera Beere, faAzeAn verzehren, ne An nahren.

Ferner erscheint mhd. Umlauts-e, das den alteren Umlaut darstellt, 
als offenes e im Dialekt, fetaa Vetter, jer jener, hemda Hemd, besaA besser, 
wesa wetzen, beta Bett, hesa hetzen, deka Decke, beka Backer, fesa setzen.

Auch im sekundaren Umlaut des a erscheint dialektisch gewohniich e. 
gaSlext Geschlecht, nexta gestern Abend, mhd. nehten. heft Hechel, erjan 
argern, seAn zerren, keAsa Kerze, heksa Hexe, erwa Erbe.

In den Deminutiven und Komparationsformen ist im Dialekte fruher 
auch Umlaut des a eingetreten; derselbe wurde aber ebenso wie mhd. e 
(cf. § 40) wieder zu a entwickelt. gasla Gasschen, fasla Fasschen, lamia 
L&mmlein, pfanla Pfannchen, kanla Kannchen, haftla kleine Oese, tasla 
Taschchen, kastla Kastchen; nasaA, nasta nasser, nasseste, glataA, glatsta 
glatter, Zmalał, smalsta schmaler, blasar, blasta blasser, kragkaA, kragksta 
kranker. Andererseits finden sich aber: begkla Banckchen, rendla kleiner 
Rand, bendla Bandchen.

Anmerkung. Das Verbum zela = zahlen bildet sein Praeteritum gewohniich mit 
Ruckumlaut: salt, Partie, gazalt, seltener zelt, Partic. gszelt.

mhd. 6.
§ 39. mhd. A ist gewohniich als langes, geschlossenes e im Dialekt 

erhalten geblieben; yor r ist es zu langem, offenen e gewandelt worden. 
fela Seele, fe See, sn6 Schnee, endaA frtther, eher, kl6 Klee, ewix ewig, re 
Reh, 5t6n stehen. — era Ehre, feA sehr, lera Lehre, meA mehr. Verkurzt 
ist mhd. A in lerxa Lerche, eAst erst, ep ehe, wigk wenig.

mhd. 6.
§ 40. mhd. e ist im Dialekte gewohniich durch a vertreten (cf. P.-Br. 

Beitr. XIII, 573 ff. und Drechsler: Wencel Scherffer, XI. Heft der 
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germanist. Abh. S. 12 ff.). swawa schweben, klawa kleben, lawa leben, lam 
Lehne, gan = ahd. ginen gahnen, gan geben, nawl Nebel-, nast (Pl. nastąp 
Nest, swastaa Schwester, masa messen, galda gelten, sale Schelle, fatwaa 
selbst, nama nehmen, Stala stehlen, half a helfen, trafa treffen, knata kneten, 
trata treten, wawan = (webern) weben, tafa lesen, drasa dreschen, swaa 
Geschwur (Furunkel), mal Mehl, malka melken, fan sehen, asa essen, wala 
(Holz-) Welle, dwa, dwast eben, batt das durch Betteln Gesammelte, eine 
Kleinigkeit, nichts, gam gem, hala hell, bafala befehlen, baa Bar, fat Fell, 
ada Erdę, hasa Herz, bark Berg, brat Brett, starwa sterben, hada Heerde, 
gasta Gerste, gawast gewesen, klata Klette, tat Thonerde, Lett, astaa desto, 
awreSa Eberesche.

In Fremdwortern: pfafaa Pfeffer, masa Messe, faml (seltener faml) 
^iSemmel, kalaa Keller, kopala Kapelle, fanstaa Fenster.

Vor Palatalen 1st mhd. e erhalten offer zu e gedehnt worffen. stek 
Steg, wek Weg, zweka Zwecke, daaSreka erschrecken, pex Pech, slept schlecht, 
knext Knecht, rept recht, sneka Schnecke, leka lecken, fexsix sechzig, repan 
rechnen (cf. Kluge, Etym. Wb. 5, 279), mhd. rechenen.

Anmerkung. Im oberdorfischen Dialekte zeigt sich in einsilbigen Wortórn vor 
Palatalen an Stelle des e ein ap: staek Steg, waelc Weg, papp Pech, knappt Knecht, rappt 
recht; dagegen slept schlecht wie im glatzischen Dialekt.

mhd. i.
§ 41. mhd. ihat sich im Dialekte zu geschlossenem e (e) entwickelt. 

slemp schief, schrag, went Wind, blent blind, fenda linden, kenda.a Kinder, 
destl Distel, feza sitzen,feza umwinden, abteilen mit Garn, - zweka zwicken, 
fleka flicken, deka dick, reflag Richter, swept Zwiebel, spena spinnen, degk 
Ding, metx Milch, feSa fischen, fefl Sichel, krępa Krippe, geft m. der 
Krankheitsstoff, elstaa Iltis.

Anmerkung. Die Proposition in ist im Dialekt zu up gewandelt worden. .
Dehnung des i zu e ist eingetreten in: flłś Fisch, ids Tisch, res Ritz, 

slfts Schlitz, r6s Riss, ge gieb, ben bin, zeja Ziege, Zeya Tiegen, mślta Meltau, 
zwefl gabelformig sich teilender Baum, weft Wiesel, ^l Igel, weta mhd. 
wide, gedrehte Baumzweige, met mit (betont), met mit (unbetont).

Anmerkung. Auf eine md. Form mit e geht zuruck: brew = bringen (cf. Meiche, 
Der Dialekt der Kirchfahrt Sebnitz § 65 Anm. 2; Kluge, Etym. Wb. 6, 54), ebenso auch 
krerf ringformiges Geback, mhd. krinc, md. kranc, engl. to crankle (cf. Kluge, Etym. Wb.6 
8.216).

Vor r ist mhd. i zu offenem e entwickelt worden. kerxa Kirche, Icea§a 
Kirsche, zweon Zwirn, beam Birne, berka Birke, era irr, faawean verwirren, 
ścm schirren, Vorbereiten, kera kirre, eon = md. irne, irgend, etwa.

mhd.1.
§ 42. mhd. T ist wie im Schriftdeutschen zu ei (de) entwickelt 

worden. paen Pein, frae frei, laep Leib, bae bei, blaen bleiben, baexta 
Beicht, zaet Zeit, zwaek Zweig, baesa beissen, schimpfen, raesa reissen, 
kaem Keim, laet = mhd. lit, liget, liegt, Slaexa schleichen, aber blentslepa 
und blentSlepta Blindschleiche, ahd. blintslihho, mhd. blintsliche; das Wort 
scheint erst nach der Diphthongierung des 1> ei aus der Schriftsprache 
in den Dialekt aufgenommen worden zu sein.

3
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Verkurzungen sind haufig eingetreten: hinet ergab nicht haent sondern 
bents gestern Abend, vorige Nacht, auch folgende Nacht; gibet, git wurde 
verkurzt zu gęt.

Verkurzung zeigt sich in den auf n auslautenden Stammen vor 
Flexions - n (ef. § 78), sowie in der 2. und 3. Sg. und 2. Pl. der auf nine 
dentalis auslautenden Verbalstamme (cf. § 55); ferner in einigen anderen 
Fallen, in Komparationsformen: wetsa, wetsta weiter, weiteste, wesau, wests 
weisser, weisseste; ferner in: le$d leicht, fexta seicht, bexta Beicht, fextix 
Seihetuch, destl Deichsel, felkla Stiefmutterchen, Veilchen.

mhd.o.
§ 43. mhd. o wird im Dialekte gewOhnlich zu geschlossenem o (o) 

gewandelt. tot toll, oksa Ochs, ^ offen, loka locken, klopa klopfen, kosta 
kosten, otaa Otter, golt Gold, folk Volk, koma kommen.

Zu u geworden ist mhd. o in hula holen, wul wollte, ful sollte, huwl 
Hobel, rusta rosten.

In einigen WOrtern wurde mhd. o vor r zu a gewandelt, in anderen 
bUeb das o erhalten. barja borgen, barxa horchen, marja Morgen, fardtnla 
Sordine, Dampfer auf der Violine, forja sorgen, fordan fordern, boasts 
Borste, how Horn,, boM Born, Brunnen, ordnu^k Ordnung. Participia: 
WOM geworden, featorwa verdorben, gastorwa gestorben, baworwa beworben. 
In einigen Wortern wurde die Lautgruppe orn reduziert zu an, ort zu at; 
r ist also infolge seines Vocalgehaltes in das voraufgehende a aufgegangen: 
mans (md. morne) morgen, kan Korn (kana brot Eoggenbrot), antlix ordent- 
lich, fana vom;,:— fat fort, dat dort.

Verschiedene Entwickelung zeigen: mhd. obe > op ob, mhd. ockert 
> ox nur, mhd. doch > (unbetont) dox, (betont) dex doch (oder sollte fur 
dex die Conjunction „dennoch“ zu Grunde zu legen sein?); mhd. noch > 
nox, nox noch.

In Formen, welctie mhd. Schwanken zwischen o und u zeigen, ist im 
Dialekte die Form mit o gebrauchlich geworden. hopa hupfen,troza trotzen, 
kotan Pl. Eingeweide, Gedarme, ropa rupfen, molka Molken.

§ 44. Bei eingetretener Dehnung wurde mhd. o im Dialekte zu ge- 
Schlossenem o gewandelt (o). fbfl Vogel, fol voll, slos Schloss, fros Frosch, 
Stole Stock, rok Eock, hols Holz neben hols, top Topf, zap Zopf, kids Klotz, 
hofs Hose, ova Ofen, gafota gesotten, gsbota geboten, bbdm Boden, got Gott; 
Bedensart: zu gots Śraęn.

Wie in den Lautgruppen age und ege eine zweifache Entwickelung 
zu bemerken war (cf. §§ 27, 34, 38), so auch in der Lautgruppe oge, 
welche einerseits mit Vocalisierung des g uber oi, ei zu e kontrahiert 
worden, andererseits mit Erhaltung der Gutturalis zu oj . .entwickelt 
worden ist. geflogen > gsflen (oberdOrfisch: gsfloen), gezogen > gazen 
(oberdOrfisch: gazoenf Vogetsdorf (jetzt geschrieben: Voigtsdorf) > fezdrof 
(oberdOrfisch: foezdrof') ; — gelogen > galopa, gebogen > gabb^a, gesogen 
> gafb%a, betrogen > batro^a. (In diesen letzten Wortern stimmt der obd. 
Dialekt mit dem glatzischen uberein.)

Zu der Zeit, als im Dialekte das Streben nach Vocalisierung des g 
und nach Kontraktion sich einstellte, hatte wahrscheinlich schon bei 
einzelnen WOrtern Dehnung des Vocals und damit verbunden Uebergang
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des gutturalen Verschlusslautes zur gutturalen Spirans stattgefunden. 
Infolgedessen konnten diese Wbrter nicht an der Vocalisierung teil- 
nehmen (cf. Sievers Phonetik 4 § 453).

Vor r wird in der Dehnung mlid. o zu offenem, langen b. mad Wort, 
out Ort, faulown verloren, gafroun gefroren, gasown geschoren.

mhd. o der Participia der Verben der Ablautsreihen II, III b und 
IV ist zu geschlossenem o (o), teilweise mit Dehnung zu 4 entwickelt 
worden. gabbta geboten, gafota gesotten, gagbia gegolten, fauhbla verhohlen, 
garoxa gerochen, gakroxa gekrochen, faadrosa verdrossen, gakwola gequollen, 
gaholfa geholfen, gamolka gemolken, gatrofa getroffen, gagtoxa gestochen, 
gadrosa gedroschen, koma gekommen; schallen bildet sein Partic. nicht 
stark *ga§bla sondern schwach: gasbit in Aniehnung an das Subst. sot der 
Schall und zur Differenzierung vom Particip gagota von schelten.

mhd. 6.
§ 45. mhd. o ist gewohnlich im Dialekte als b erhalten; vor r hat 

es offene Qualitat angenommen. Stbsa stossen, rofa Rose, flrb froh, box hoch, 
brbt Brot, stro Stroh, krona Krone u. s.w. — oa Ohr, rbu Rohr.

Verkurzung ist eingetreten in hokst Ilochzeit, drokst Drossel, tarwaa- 
bletau Lobeerblatter.

Anmerkung. mhd. anzusetzendes *ptote (cf. Kluge, Ętym. Wb. 5, 285) ist im 
Dialekte zu pfuta geworden, demin. pfitla.

mhd. u.
§ 46. mhd. u ist dialektisch meist zu o geworden. flona Sonne, tona 

Tonne, jogk jung, tomp dumni, dolda dulden, toft Luft, kopau Kupfer, pok} 
Buckel, fawnomflt Vernunft.

In einer Anzahl von Wortern ist mhd. u erhalten. hunt Hund, hundaut 
Hundert, juka jucken, mulda Mulde, putau Butter, must Muschel, hufa Hufte.

Vor r ist mhd. u zu offenem o geworden. worm Wurm, tom Turm, 
dory, durch, wouzl Wurzel, pouga Bursche, gabout Geburt, storm Sturm.

Umgelautete md. Formen zeigen sich in: Seldiy schuldig, ęm um, fest 
soust, kęmst, kemt kommst, kommt, feta = sulich solch, dreka drucken, 
neza = hd. nutz und nutze, heyan hungern, gatekt geduckt, gebeugt, endau 
Unter (im Spiel).

§ 47. In den Verben der II. Ablautsreihe ist das u des Plur. Praet. 
in den Sing, ubergegangen; aus dem Sing, wurde dagegen die Lange auf 
das ganze Praeteritum ubertragen. rux, rum roch, rochen; krux, kruxa 
kroch, krochen, aux, au^a zog, zogen, flux, fl^a flog, flogen, flux, fuga 
sog, sogen, gus, gusa goss, gossen, stup, §tuwa stob, stoben, Auf, f^fa 
soff, soffen.

In der Ablautsreihe III hat sich der Plural Praet. in der Qualitat nach 
dem Sing, gerichtet; zu gleicher Zeit ist auch im ganzen Praet. Dehnung 
eingetreten; Kurze zeigen gewohnlich nur einige Verba, deren Stamm 
auf ng auslautet. Das Partic. zeigt geschlossenes o; nur vor r ist auch 
liter offene Qualitat eingetreten. cf. § 43. got, gala, gagbla gelten, sworn, 
swoma, gaswoma schwimmen, Spon, spona, gaspona spinnen, fon, fona, gofona 
sinnen, śtogk, stonka, gastorfa stinken, trofk, trogka, gatrogka trinken, bont,, 
bonda, gabonda binden, font, fonda, gafonda finden, gól, gola, gagbia gelten. 
Kurze zeigen gewohnlich: klo^, klo^a, gablota klingen, fori, foya, gafota 

3*
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singen, Swop, swoga, gaswoga schwingen, galog, galopa, galoga gelingen, 
sprog, Sproga, gaSproga springen (Aus dem Munde alter Personen kann 
man aucli bei diesen zuletzt genannten Praet. noch Lange hbren).

§ 48 ;. mhd. u im Ruckumlaute schwacher Verba ist als geschlossenes 
o (offen vor r) geworden. pflgkt pfluckte, sot. schuttete, rokt ruckte, drokt 
druckte, bold buckte, nost nutzte, ■ — foryt furchtete, doast durstete, woryt 
wurgte (intrans.).

mhd. ft.
§ 49. mhd. u ist meist zu au (ao) diphthongiert. pflaoma Pflaume, 

maos Maus, hags Haus, magi Maul, pdoax Bauer,fagfa saufen, fad faul. 
Neben dieser regelmassigen Entwickelung des u zu au zeigt sich dialektisch 
auch eine Verkurzung des au zu a.

Dieselbe hat statt in: rapa Raupe, grapa Graupe^sa/Z Schaufel, hafa 
Haufen, ham kaum, hasa hier aussen, dasa dort draussen, aswiy auswendig 
(aussen), dagegen aber: was agswendiy lexna, lataj, lauter, hell.

Anmerkung. Die Praepos. Uf ist in unbetonter Stellung zu of, in betonter Stellung 
zu of geworden; hintif ergiebt nuf.

mhd. o.
§ 50. mhd. 8 ist im Dialekte zu offenem e umgewandelt. knepa 

Knbpfe, tepa Tbpfe, legaj Locher, beha Bocke, glekla Glocklein, keyn Kochin, 
klezaa Klbtzer; ferner die Conj. Praet. fel solIte, megt mochte, wel wollte, 
ken konnte. Vor r erscheint das e noch etwas offener. daanaj Dorner, 
leeapaj Korner, hejpaj Horner 5 sterya Storche, derft durite.

Als geschlossenes e (ę) erscheint mhd. b in den Wortern: welva Wolfe, 
żęła' Zolle, kneyla Knochlein.

§51. Bei eingetretener Dehnung erscheint mhd. 6 als e, vor r als 
e. el Gel, kretta Krote, hSvliy, hbflich, hefla Hbschen, bedmla kleiner Boden, 
ftyl Vogel; mejfl Mbrser.

Verkurzung zu ę ist eingetreten infolge Zusammentreffens zweier 1 
in: fela Sbhlchen, M^lKohleben, beta kleine Bohle.

Anmerkung. Auf eine umgelaut-ete md. Form ober lasst schliessen: ewaj, der Ober 
im Kartenspiel; vielleicht hat kuch zum Festwerden dieser Form im Dialekte die Praepos, 
uber (dialekt, etoaP, mit beigetragen.

mhd. oe.
§;52. mhd. oe wird im Dialekt zu e, vor r zu A sSn schon, befa 

bose-, klesla kleines Kloss, A# Hohe, fleta Flote, tresta trbsten; — hew 
hbren, rera Rohre, Steam storen, gahe-m gehbren.

. In Steigerungsformen ist mhd. oe zu e verkurzt worden. senaa, asensta 
schoner, schonste, gresoa, gresta grosser, grosste, bęsaj, besta boser, boseste, 
heyaa, heysta hbher, hbchste, retaj, retsta roter, roteste. Kurze zeigt sicli 
aucli in dem Verbum resta = rosten wohl infolge schriftdeutschen Einflusses.

mhd. u.
. § 53. mhd. u ist im Dialekte gewbhnlich zu e geworden. keys Kuche, 

breka Brucke, męka Miicke, Sesl Seliussel, slesl Schlussel, knet^ Knuttel, 
nesa nutz, Stęka Stuck, dreka drucken.

Fur mhd.u ist im Dialekte i eingetreten in: gisa Gusse, sisa Schusse, 
/cisa Kusse unter dem Einfluss der danebenstehenden Infin. gisa, sisa, kisa.
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Vor r ist mhd. u zu offenem e geworden. berjaa Burger, terms Turme, 
wermaA Wurmer, steaza sturzen. Gedehnt erscheint mhd. u vor r als *. 
mira murbe, fUnam vornehm.

Nicht auf mhd. u sondern auf frith eingetretenes md. b gehen zuruck: 
keniy Konig, J6na Sohne, meja mbgen, kena konnen, gena gonnen.

mhd. iu.
§ 64. germ, iu und der i- Umlaut von germ. u, u und iu sind 

zusammengefallen in dialektischem ei (aę). haedA heuer, dieses Jahr, gahaeaA 
geheuer, haeta heut, laętą Leute, ea^t Zeng, maeJa Mause, haeJaA Hauser, 
baeya Bauche, taewaA Tauber, raediy raudig, haeta Haute, kraetiy (Kollektiv) 
Kraut.

Gegenuber dem nhd. ist Fehlen des Umlautes zu konstatieren in 
Sagma schaumen, faola Saule, slaoma von statten gehen, gut gehen, zu ahd. 
sluna Gluck, mhd. siiunen von statten gehen (cf. Daniel Stoppen, I. Sig. 
teutscher Ged. 145: os sMaumt mer wie gesoat, racht ungesundiglich). 
Westgerm, iuu wurde dialektisch auch zu ei (aę): trae treu, naeneu, aęar 
euer, braen brauen, kaen kauen, raen reuen.

Anmerkung. Neben kaen findet sich im Dialekt, allerdings .seltener, die Form 
kiva — kanon, mhd. kiuwen neben kouwen.

§ 55. mhd; iu ist in einer Anzahl Von Wortern vor cli und vor t 
zu offenem e verkurzt worden. leyfaa Leuchter, leyta leuchten, leta lauten, 
etaA Enter, badeta bedeuten; ferner in den Nebenformen der 2. und 3. Pers. 
Sg. derjenigen Verba der II.: Ablautsreihe, deren Stamm auf eine dentalis 
ausgeht. .Slest schliesst, gest giesst, Jaadrest verdriesst, fadest verliert, 
daAjrest erfriert, neben staest, gdest, Ja/draest, JaAlaęśt daAjraęst. Nur Kurze 
hat Jet & siedet. Die ubrigen im Dialekte erhaltenen Verba der II. Ab
lautsreihe haben in der 2. und 3. Sg. und 2. Pl. Praes. de — mlid. iu (ie).

mhd. ei.
§ 56. mhd. ei ist im Dialekte zu langem, offenen e entwickelt worden. 

swefa schweifen, mestl Meissel, ne nein, Jel fell, mestaA Meister, lem, mhd. 
leim, Lehm, meja Meise-, zeya Zeichen, eaA Eier, ren rein, Sten Stein, ben 
Bein, eye Eiche.

Anmerkung. Als Dehnworte erweisen sich: aus der Kirchensprache gaest Geist, 
aus der Gerichtssprache aęt, maęnaęt Eid, Meineid.
,Auch das aus mhd. ege entstandene ei ist zu :@ entwickelt worden. 

cf. § 38. Geschlossenes e zeigt sich in zwea zwei und b§da beide. cf. Wil- 
manns, Gr. § 186 Anm. 2 und Kluge, Etym. Wb.6 S.34.

§ 57. Verkurzt zu e ist mhd. ei vor den Endungen er, eln. cf. Wil- 
manns § 239, 3 in: 'emaA Eimef, letaA Leiter, retan mit dem Reitel zusammen- 
drehen, snetan Baume ausschneiden, beschneiden, hensA Abkurzung fur 
Heinrich; ferner in den Steigerungsformen: renaA, rensta reiner, reinste, 
weyaA, weysta weicher, weicliste, liesaA heisser, bretaA breiter, wesaA weisser. 
Verkurzung des ei zu e in den auf h auslautenden Stammen vor Flexions - n 
siehe § 78.

mhd. ou.
§ 58. mhd. ou ist im Dialekte zu langem, offenen a monophthongiert 

worden. rax Eauch, bam Baum, lap Laub, aja Auge, tap taub, Slap Staub, 
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glawa Glaube, laga Lauge, tafa Taufe, kafaa Kaufer. Auch mhd. ouw er- 
scheint im Dialekt gewohnlich als a. fra Frau, tan tauen, han hauen, a au, 
gana genau, kaum, braotSan gen zur Brautschau gehen.

mhd. 6u.
§ 59. Fur mhd. 6u erscheint im Dialekte e in: fema saumen, lekan 

leugnen, Sema Baume, freda Freude, rema Hauber (Baumschbsslinge); aber: 
raewaj, = latrones, haę (anstatt zu erwartenden he), das auf ahd. hewi 
zuruckgeht.

Auf Formen mit md. bu gehen zuruck: kefa kaufen, reya rauchen, 
glewa glauben, tefa taufen, daulewa erlauben, het Haupt (kraothet Krautkopf, 
hetforya Hauptfurche).

mhd. buw ist ebenso wie bu zu e geworden. stren, strea, streuen, 
Streue, strefl Kuchenstreusel, fren freuen.

mhd. ie.
§ 60. mhd. ie ist dialektisch zu * monophthongiert worden. stia Stier, 

bU Bier, brif Brief, tif tief, gris Gries, fiwaj, Fieber, Ufa lugen, batrija 
betrugen u. s. w.

Haufig wurde mhd. ie verkurzt zu i, besonders vor dentalen und ch. 
mita Miete, bita bieten, sisa schiessen, slisa schliessen, faadrisa verdriessen, 
kriya kriechen, ziya Zieche, riya riechen, lift Licht, fifta Fichte; ferner in 
imax immer, tifax, tifsta tiefer, tiefste, kinvax Kiefer (aus mhd. kienvorhe), 
krik Krieg und in der Weiterbildung von hie: do hina und do hiniyta hier. 
Auch die Praet. ursprunglich reduplizierender Verba zeigen wie uberhaupt 
im md. Verkurzung: fig fing, gig ging,. hig hing, hil hielt, fil fiel. Bei 
Eintritt der Kurze wurde mhd. ie vor r zu e gewandelt, eon = md. iergen, 
ierne, etwa, newt = md. niergen, nieren, nirgends, nej/na a mhd. niere, Niere.

mhd. no.
§ 61. mhd. no erscheint im Dialekte teils als langes u, tells verkurzt 

als u. huf Huf, buda Bude, run ruhen, tun thun, bux Buch, stul Stulił, 
brudas Bruder. — blut Blut, ruta Kute, kruk Krug, suk Schuh, pfluk Pflug, 
fuxa suchen, buxa Buche, ganugk genug, hust Husten, rufa rufen, mutau 
Mutter.

Von den Verben der VI. Ablautsreihe haben nur wenige ihr 
Praeteritum bewahrt: trux trug, fua fuhr, §lux schlug, hup hob, ver- 
kurztes Stun neben ston stand.

mhd. tie.
§ 62. mhd. ue ist im Dialekte als * erhalten: wila wtihlen, spila 

sptilen, fUn ftihren, gamifa Gemuse, trim trtib, blin bltihen, glin gltihen, 
krija Krtige, grin grtin, klijax kltiger.

Verktirzt wurde mhd. tie zu i vor Dentalen und ch. bisa bussen, 
misa mtissen, fisa Ftisse, fisa suss, fauwista verwustenj ris], risti Russel, 
grisa grussen, fitan futtern, brita bruten, gita Gtite, tiyla Tuchlein, bifia 
Buchlein. Ferner trat Verkurzung ein in hinoa Htihner und hinla Htihnchen.

Anmerkung. In einigen Praet, und Partie, erscheint Ruckumlaut: riM, ru.lt, 
garu.it ruhren, firn, fuxt, gafu.it fuhren, fila, full, gafult fuhlen, hita, but, gahut huten, 
siwi, su.it, gasiut Schererei verursachen zu mhd. schuor.
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Allgemeine Bemerkungen zum Vocalismus.
§ 63. Infolge der gesenkten Stellung des Kehlkopfes hat das ganze 

Vocalsystem des Dialektes eine Verschiebung erfahren und zwar von der 
Winteler’schen i-Seite nach der u-Seite hin. cf. Sievers Phonetik4 § 219.

In allgemeinen Zugen konnte die Verschiebung der einfachen Vocale 
folgendermassen formuliert werden: mhd.i, e, ae, a sind nach der W.’schen 
Beihe in der Richtung auf u in die nachste Stufe eingeruckt,. also zu e, 
e, a, o geworden. o ist auf seiner Stelle geblieben — u blieb nur zum 
Teil auf seiner Stelle; gewbhnlich ist es nach o hinubergeruckt. u ist in 
die Stelle von % eingeruckt, 6 in die Stelle von ę. cf. § 2.

Was die e-Laute speziell anlangt, so ist im Dialekte zwischen mhd. 
e und mhd. e scharf geschieden. mhd. Umlauts-e wird gedehnt zu e; bei 
Bewahrung der Kurze erscheint es als offenes e. Dagegen ist mhd. 6 
durchweg ausser vor Palatalen zu a geworden. Diesem offenem e 
schliessen sich an im Uebergange zu a: mhd. Umlauts-e in Deminutiv- 
und Komparationsformen, sowie mhd. ae in einer Anzahl von Wortern, 
wahrend der Hauptregel gemass mhd. ae zu e wird. mhd. A erscheint im 
Dialekte als e. cf. Braune, Zu den deutschen e-Lauten in P.-Br. 
Beitr. XIII, 573 ff.

§64. Diphthongierungen sind im Dialekte nur in geringer Anzahl 
eingetreten: mhd. i> O8 (verkurzt: e), mhd. u > ao (verkurzt: a), mhd. 
iu > ae (verkurzt: e). Dagegen warden monophthongiert: 

mhd. ei > e, 
„ ou > a,
„ ou > e, 
» ie > »,A 
„ uo > A, w, 
„ he > t, * 

Nicht gedehntes mhd. age > ai > ei > e, : 
„ „ „ ege > ei > e, 
„ „ „ oge > oi > ei > e.

§ 65. Unter den Konsonanten hat den grossten Einfluss auf die 
Entwickelung der Vocale das r, welches dem geschlossenen Laut fast 
immer offene Qualitat giebt, den offenen haufig noch eine Nuance heller 
farbt; bedeutenden Einfluss uben ferner die stimmlosen Dentalen und 
ch (besonders auf die Quantitat) aus; geringeren 1 und w.

b) Aenderungen in der Quantitat der Stammsilbenvocale.

I. Dehnung.
§ 66. In einsilbigen Wortern trat gewohnlich Dehnung ein; in der 

Flexion derselben ist je nach der Natur des dem Vocale folgeuden 
Konsonanten Dehnung eingetreten oder unterblieben. Dehnung trat ein 
vor Medien, Liquiden, tonenden Spiranten und haufig vor 1+dentalis sowie 
r + dentalis; vor n-p dentalis in geringerem Umfange und fast nur in 
Praeteriten starker Verben. Neben dieser gesetzmassigen Dehnung macht 
sich auch haufig Dehnung per analogiam bemerkbar (besonders im Praet. 
starker Verba, cf. § 68).
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1. vor mhd. t. blot Blatt, brat Brett, got Gott, Jot satt., §nSt Sćhnitt, 
sret Schritt, tret Tritt,stot Stadt. Diese Worter zeigen auch in den 
flektierten Formen Lange. Kurze herrscht in: glot glatt, ket Kitt, mot 
matt ' kwit quitt.

2. vor mhd. m. Bier ist im Dialekte wenig Unterschied gegenuber 
der Schriftsprache bemerkbar. Dehnung trat ein in: grom gram, som 
Scham, lom lahm, 26m zahm, kom kam; nom nahm, nem nimm; Kurze er- 
hielt sich in kom =A komm.

3. vor mhd. n. kon kann, mon Mann, flekt. mono; sen Zinn zeigt 
durch Seine Kurze, dass es erst aus der nhd. Schriftsprache in den Dialekt 
eingedrungen ist.

4. vor mhd, 1. fol voll, knot Knall, fol Fall, 561 Ball (Spielball), in 
der Bedeutung: Tanzbelustigung ist es Fremdwort und zeigt Kurże: bof, 
gol der gellende Schrei, kwol, m. Quelle, wed will, fol soil.

5. vor mhd. s. glim Glas, gros Gras, gow.es gewiss, flekt. goweso^.
: § 67. Nur in den unflektierten Formen stellte sich Lange ein:
7 1. vor mhd. 5. nos Nuss, fos Fass, Sus Schuss, gus Guss, flus Fluss.

2. vor sch, f und ch. fe-S Fisch, wes Wisch, tes Tisch, §5f Schaff, 
sef Schiff, gref Griff, pfef Pfiff, lox Loch, brux Bruch, foso Fach, fex Sieh, 
fex sich, mex mich, ilex dich, e% ich, stex Stich.

3. vor tz, pf, ck. fos Satz, śles Schlitz, res Ritz, klos Klotz; kop 
Kopf, top Topt', sop Zopf; rok Rock, fok Sack, e und i haben vor kge- 
wbhnlich Kurze bewahrt: drek Dreck, flek Fleck,'Wrek Schrecken,spek 
Speck, strek Strick. Vor cli ist Kurze bewahrt in: Swox schwach, pex 
Pech, blex Blech.

§ 68. Dehnung des' Vocals zeigt sich vor allem auch beim Praet. 
des starken Verbums. In der ersten und zweiten Klasse ist die Vocal- 
qualitat aus dem Plural in den Sing, ubergegangen, worauf zuerst im 
Singular Dehnung pintrat, welche sich dann durch Analogiewirkung auch 
auf den Plural ausdehnte;

I. gref, grefa zu greifen,'
srep, srewa zu schreiben.

II. gus, gusa zu giessen,
bux, buza zu biegen.

III. Audi in der 3. Klasse ist die Dehnung aus den Formen des Sg. 
Praet. in die des Pl. ubergetreten; in betreff der Qualitat ist aber im 
Gegensatz zu den beiden ersten Klassen der Vocal des Sg. auch fur den 
Pl. bestimmend gewesen.

gowon, gowona zu gewinnen, 
bont, bonda zu binden,.
gol, gola zu gelten.

• Anmerkung. Ausnahmen bilden mit ihrer Kurze in alien Formen des Praet. die 
Verba, deren Stamm auf n 4^ Gutturalis auslantet. klog, Ido^a zu klingen, fo^k, foyka zu 
sinken. cf. § 47. Ihnen schliessen sich an die Praeterita einiger reduplicierender Verba: 
fip fing, gir) ging, A^hing, fil fiel, hil hielt. Die dazugehorigen Plurale haben natur- 
lich auch Kurze.

IV. u. V. Bezuglich der Verba der 4. u. 5. Klasse ist zu bemerken, 
dass Lange im ganzen Praet. eingetreten ist; liter war aber aucli der Sg.. 
Praet. insofern bestimmend auf die Gestalt des Praet., als das offene 0
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des Dialektes auf das kurże a des Sg. zuruckgeht (a hatte ja zu o werden 
mussen).

IV. stol, stola zu stehlen, 
kom, koma zu kommen, , 
Stoss, Stoxa zu stechen,

V. go, gon zu geben, 
trot, trota zu treten.

VI. In der 6. Klasse ist uberall Lange bewahrt.
Anmerkung. Ausnahme bilden nur die Nebenformen Stun, stuna mit ihrer Kurze 

neben den Formen stok, Stona zu stehen.
§ 69. Vor 1+ dentalis ist hauflg Dehnung eingetreten: alt alt, halt 

kalt, gawalt (m. u. f.) Gewalt, Jala Salz, do^alt erzahlt, aldoa Alter, bale 
bald, Spala spalten, kala halten, Jalo Falte; ferner in den Ortsnamen auf 
-walde: Kiswala = Kieslingswalde, Kukdaaawala = Konradswalde. Kurze 
haben bewahrt: kalt halt, fata Falz, fols Filz, walsa Walze, mala Malz, 
pela Pelz, SaltaA Schalter, poldan poltern, felt Feld, gelt Geld, welt Welt, 
falda adv. selten, falsa adj. selten, altaA Altar, ferner das Praet. kil hielt.

Vor r + dentalis" ist gleichfalls in weitem Umfange Dehnung ein
getreten: gaSta Gerste, kUfa Hirse, fait Fahrt, go.ita Garten, ada Erde, 
kaat kehrte, koAta Karte, 6At Ort, Ende, pfat Pferd, m^/LMorser, wat weft, 
kaa Harz, fata voriges Jahr (mhd. vert), woAt Wort, weAtdA Worter, 
Standard lang aufgeschossenes Frauenzimmer, oaS Gesass, boat Bart.

Kurze zeigt sich vor r + dentalis in: wata warten, feAtix (selten 
feAtix) fertig, keASa Hirsch, poASa Bursch, keASa Kirsche, keAta hart, keAta 
Hirt, SmeAaa Schmerzen, feAsan oft ein- und ausgehen, koAs kurz, kasa 
Herz, dat dort, goat Gurt, gaboAt Geburt, foASa Ferse. Vor n + dentalis 
ist Dehnung eingetreten in: font fand, bont band, Ston stand (vgl. § 68, III), 
ganS Gansericli.

Unterblieben ist ferner die Dełinung vor r + Labial, Guttural, Nasal, 
Liquida: narwa Narbe, karwa herb, arpt Arbeit, barps barfuss, Sarf scharf, 
kwark Quark, marks das Mark, Stark stark, warm warm, wermaa Wurmer, 
gan Garn, kal Karl, kala Kerl, Stara starr, ^^ derb, bark Berg, gana 
gern, kermast Kirmes, kerxa Kirche, gorjan gurgeln. Ausnahme bildet anst 
der Ernst. cf. Michels, mhd. Elementarb. § 138, 2 b.

§ 70. Im allgemeinen ist im Dialekte vor cht KUrze bewahrt; im 
Gegensatz zum Schriftd. hat sich aber im Dialekte mhd. Lange erhalten 
nach mhd. a, dialekt, d in: broxt brachte, gabroxt gebracht, doxt dachte, 
badoxt, m. Gedachtnis, toxt, n. Docht, boxt, n. Larni, Lnrat, Kehricht 
(Contamination von mhd. b&c, m. und baht, n?) dazu bexta larmen. Nach 
dem Praet. scheint die Lange verallgemeinert worden zu sein in floxta 
— flechten.

§ 71. Die Hilfsverba zeigen durchweg Dehnung: ben bin, bes Imper. 
sei, 6s ist; toA darf (durfen, dial, derfa hat, besonders in negativen Satzen, 
die Bedeutung wie im mhd. notig haben, brauchen), mak (neben me) mag, 
kon, fol, wól sind schon oben angefuhrt.

§ 72. Als Pron. demonstr. verwendet zeigen der, die, das Lange: 
daA, dt, dos; als Artikel Kurze: daA, da, ’s; ebenso: wos - was?, dagegen 
wos = welches, in relativen Gebrauch. Auch in unbetonten einsilbigen

4
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Wortern ist im Dialekte haufig Dehnung eingetreten: o an, 6 ab, ae in, 
/o von, Ad bin.

b) In mehrsilbigen Wortern ist auch Lange eingetreten fur mhd. 
kurzen Vocal vor einfacher Gonsonans.

§ 73. 1. vor t: beta Bitte, keta Kette, sneta Schnitte, Sota Schatten, 
śleta Schlitten, seta schutten, gagleta geglitten, galSda gelitten, gareta geritten, 
gasneta geschnitten, gareta geschritten, gastreta gestritten, gafota gesotten, 
gafeism (sittsam) massig, vom Regen gebraucht. Ausserdem ist im Dialekte 
Lange eingetreten in denjenigen Wortern, die auch in der Schriftsprache 
Dehnung erlitten haben. cf. von Bahder, Grundlagen S. 86. Auch vor 
der Endung -er ist im Dialekt in einigen Wortern Dehnung eingetreten: 
toted Dotter, mated Wetter, bletad Blatter.

In einer Reihe anderer Worter ist aber vor mhd.t der kurze Vocal 
im Dialekte bewahrt worden. plota Platte, mote Mattefretix, Rettig, latix 
Lattich, knota Samenkapsel des Flachses (cf. D. Wb. V, 1502), vor allem 
vor den Endungen - er und - el: otad Otter, gagitad Gitter, gafotad Gevatter, 
feted Vetter, sited Zither, putad Butter, witan wittern, batl Bettel, Kleinigkeit, 
nichts, knetl Knuttel, kotan Eingeweide, Gedarme, fotl Sattel, seton'schutteln.

2. vor p: kr§pl Kruppel, pop! Pappel.
3. vor m: Semi Scheme!, faml Semmel (neben haufigerem: fam!%, 

klomad (neben klomadf Klammer. Sonst ist vor m die Kurze wie im 
Schriftd. erhalten.

4. vor n: donan donnern, wahrend grona Granne seine Kurze be
wahrt hat.

5. vor I: hated Keller.
6. vor b:kriwan kribbeln, rewa Rippe (mhd. ribe).
7. vor d: snudan von Enten und Gansen gesagt, die das Wasser 

durch Ausstossen von Luft durch den Schnabel in Wallung bringen und 
dadurch ein Gerausch hervorbringen (daneben snotan = schnattern), z6dl 
Zettel, mhd. zedele.

§ 74. Nachzutragen sind noch einige Langen, die sich im Gegen- 
satz zum Schriftd. im Dialekte erhalten haben. joman jammern, hot hat, 
fensa Sense, eda Pl. Egge, eja eggen (cf, Wilmanns, Gr. I § 76).

- H. Verkurzung.
§ 75. Verkurzung langer mhd. Vocale ist im Dialekte haufig eingetreten. 

Vor allem sind es die monophthongierten Diphthonge, welche Verkurzung er
litten: mhd.no > u vor stimmlosen Lauten: hut Hut, blut Blut, glut Glut, mat 
Mut, gut gut, suk Schuh, kluk klug, ruta Rute, Stufa, m. Stufe, fuxa suchen, 
rufa rufen, fuxa fluchcn, buxa in ein Buch eintragen, must, m. das un- 
ordentliche Durcheinanderliegen verschiedener Gegenstande, hust Husten, 
Sustad Schuster. Lange zeigen nur einige einsilbige Worter: b^x Buch, tux 
Tuch, fus Fuss; in der Flexion 'dieser Worter zeigt sich auch kurzer Vocal, 
mhd. fie > i. gitaGute, fisa Fusse, grisa grussen, Sisa Schusse, , wita wuten, 
brita bruten, Kita huten; wista wusten, bisa bussen, hinad Huhner, bufa 
Buchlein, tifla Tuchlein, bi%a aus Buchenholz (zu einem mhd. buechen). 
mhd. ie ist verkurzt zu i vor mhd. 5, t und ch. §lisa schliessen, gisa 
giessen, feddrisa verdriessen, bita bieten, flita Aderlasseisen, mite Miete, 
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n%a riechen, kri%a kriechen, ziya Zieche; ferner ist Verkurzung eingetreten 
in krik Krieg (analog nach fik Sieg?). -

Anmerkung. Kurze zeigen einige starke Verba in der 2. und 3. Pers. Sg. und 
2/Pers. Pl. Praes. im Gegensatz zum Schriftd. fist, fit, fat siehst, sieht,.seht, gest, get, 
gat giebst, giebt, gebt, lest, lest liesest, liest, aber last ihr leset; gasit geschieht.

§ 76. Verkurzung haben erlitten Worter mit mhd. langem Vocal und 
den Ableitungssilben -er, -el. letaa Leiter, henaa Abkurzung fur Heinrich, 
etaa Enter, Safl Schaufel; ferner in Steigerungsformen: wetaa, wetsta welter, 
weiteste, gresaa, gresta grosser, grosste, senaa, Sensta schoner, schonste, 
klenaa, klensta kleiner, kleinste, Sweraa, śwe^sta schwerer, schwerste, mesta 
und mesta meiste.

Verkurzung des schriftd. au zu a (mhd. u) zeigt sich in mehreren 
Wortern: raps Raupe, kam kaum, u. s. w. cf. § 49. Hierher gehbrt auch 
das mit Ruckumlaut gebildete Praet. zu lauten: lat lautete.

§ 77. Wahrend einige Worter vor cht ihre mhd. Lange bewahrten, 
ist in einer grosseren Anzahl Verkurzung eingetreten. le%ta leicht, fe-/fa 
seicht, niytan nuchtern, le^ta leuchten, leyfaa Leuchter, be^ta Beicht, fe^ta 
Feuchtigkeit (mhd. viuhte), fe^i^ Seihetuch.

Im Praet. der reduplizierenden Verba ist wie im md. uberhaupt 
Khrze eingetreten in gig ging, hig hing, kii hielt, ebenso in fit del; von 
laufen lautet das Part. Praet. galofa.

§ 78. Verkurzung des vorausgehenden langen Vocals tritt ein, wenn 
in der Flexion die Endung - en an einen auf -en auslautenden Stamm an- 
tritt. Sen Scheuern, ben Bienen, klen kleinen, sen schonen, men, den, fen 
meinen, deinen, seinen, men meinen (putare), Swen Schweinen, ben Beinen, 
sten Steinen; sen scheinen, on ahnen, den dehnen, gawen gewohnen, ren 
regnen (regenen > reinen > ren), son schonen.

Die auf n auslautenden Stamme mit kurzem Vocal kontrahieren 
nicht das Flexions - n mit dem stammhaften n, sondern es wird, wie auch 
sonst, zu a entwickelt. kena kennen, rena rennen, gena gonnen, flena 
weinen, kona Kannen.

Verkurzung ist auch eingetreten beim Zusammentreffen eines stamm
haften 1 mit dem 1 des Deminutiv-Suffixes - lein. feta Sbhlchen, beta 
Bbhlchen, kela Kohlchen, wela Weilchen, kela Keilchen, kela Kugelchen 
(zu einem mhd; *kiulelin), beta Beilchen, Stila Stuhichen, pfela Pfahlchen.

§ 79. Bei den auf eine Dentalis auslautenden Verbalstammen ist 
Verkurzung des langen Vocals eingetreten vor den mit einer Dentalis 
beginnenden Flexions-Endungen. snetst schneidest, let leidet, bat betete 
u. s. w. cf. §§ 55, 86. Durch alle Formen durchgefuhrt ist die Verkurzung 
in badeta bedeuten, leta lauten.

Verkurzung ist auch eingetreten in dem Verbum schlafen in den 
Verbindungen: Slofa gen schlafen gehen und slofa faen (mit Ellipse des 
gaga = gegangen).

c) Vocale in unbetonten Silben.

1. VorsUben.
§ 80. Der Vorsilben vocal ist im allgemeinen ein unbestimmter e - 

Laut; obwohl je nach der konsonantischen Umgebung und je nach der 
4*
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fol^enden Silbe verschiedenen Nuancierungen unterworfen,; soil er docli 
mit dem einheitlichen Zeichen a bezeiclinet werden. bagola bezahlen, 
daafrifa erfrieren, gafelix gefallig, faalon verlassen.

Das Praefix ent entwickelte sieli zu nt > at, das mhd. Praefix en > 
$ > a. atgalda entgelten, atnama entnehmen; a rot im Kreise, a tol thal- 
ein, anbx nach.

Das Praefix zer - erscheint im Dialekte, haufig wie uberhaupt im md. 
als su: żubre^a zerbrechen, suslon zerschlagen, zatrata zertreten. of. 
Weinhold, mhd. Dr. § 303. Erhalten hat sieli das Praefix ge- wie im 
mhd. in galeka Gluck, gonods Gnade neben gleka und gnodo.

§ 81. Eine Anzahl von Partie. Perf. sind ohne das Praefix ge- ge- 
bildet. koma gekommen, kaft gekauft, gan gegeben, gaga gegangen, broxt 
gebracht, ^eto geblieben, woan geworden. cf. Braune, ahd. Gr. 2 § 323 
A. 1. Nach gasa gegessen (syncopiert aus ge - essen. cf. Wilmanns 
§ 330, 1) hat sich auch das Partie, trogka gerichtet in der Verbindung: 
ungasa on untrogka ohne gegessen und getrunken zu haben; alleinstehend 
heisst es gatrogka.

2. FlexibiissHben.
§ 82. Das Flexions - e ist in den Verben aus- oder abgefallen; die 

Endungen - en, - era - eln, sind durch % rn, in hindurch zu a bezw. an 
geworden. reda reden,fhegan hungern, kligan klingeln; nach wurzelaus- 
lautendem r aber ist en zu n reduziert worden. fam fahren, fUn fuhren, 
kern kehren, sweM schworen.

Die 1. Pers. Sg. lautet: ret rede, hegoa hungere, kligl klingele, foa 
fahre, fU fuhre, ke* kehre, §wea schwore; ferner starp sterbe, dras dresche, 
klop klopfe, las lesen u. s. w.

§ 83, Die schwachen Verben erleiden im Praet. Syncope des Mittel- 
vocals und Apocope des End - e. Da bei den auf eine Dentalis auslautenden 
schwachen Verben die 2. und 3. Pers. Sg. und 2. Plur. Praesentis infolge 
Verkurzung vor dentaler Flexionsendung mit den entsprechenden Formen 
des Praet. gleichlauten wurde, so hat sich fur diese letzteren die Umschrei- 
bung mit tun eingestellt, die neben den einfachen Formen auch bei den 
ubrigen Pers,, des Praet. gebrauchlich geworden ist.

Praes. bat bete^' Praet. bat betete,
baisi be test, (* batst) tost bata,
bat betet, (*bat) tot bata,
bata beten, bata,
bat betet, (*bat) tot bata,.
bata beten, bata.

§ 84. Haufig ist in der unflektierten Form des Adj. die Endung e 
wie im mhd. festgehalten. stela still, festa fest, fe^ta feucht, fremds fremd, 
fisa suss, neza nutz, delta dick, dena dunn, erp eng, le/ta. leicht, /e%/@ seiclit 
u. s. w. Auch die Adverbia zeigen haufig die Endung e: tala bald, gema 
gern, gaswenda schnell, laga lang, bei weitem, festa fest u. s. w.

§ 85. Im Dativ ist stets Flexions - e.zu beobachten gegenuber dem 
Schriftd. aem bena im Bein,aem waena im Weine, om lotta am Lohn, 
aem wena im. Wagen, aem snea im Schnee, da* Itvia der Kuh, dauhema daheim, 
zu fusa zu Fuss. Bei den auf n auslautenden Stammen wird nach laugem
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Vocal, (der Kurzung erfahrt),: die Endung -en mit dem stammhaften n 
verschmolzen. cf. § 78.

§ 86. Gegenuber dem Schriftdeutschen ist stammhaftes e in zahl- 
reichen Subst. erhalten, in einer Anzahl anderer analog angetreten. beta 
Bett, Icena Kinn, kraeza Kreuz, gakeMa Gehirn, galeka Gluck, lenia Knie, 
haza Herz, liexta Hirt, gadixta Gedicht, gasefta Geschaft, elenda Elend, hemda 
Hemd, stęka Stuck, gasera Geschirr, gasmesa Bezeichnung fur eine schlechte 
Person, pfova mhd. phawe Pfau, ora Ohr, era Henkel, da neben a Au, oksa 
Ochs; angehangt in: braota Braut, baglca Bank, bona Bahn, kua Kuh, gabota 
Steuerabgabe, śla Oel, fota Saat, strea Streu. In eindringlicher Anrede wird 
zuweilen auch an das Pron. person, du dieses e angefugt: dua.

3. Ablcitimgssilben.

§ 87. A. Die Vocale der Ableitungssilben sind meist erhalten.
1. -nis bleibt erhalten. faxwondaamis Neugierde, ergamis Aergernis.
2, - turn bleibt erhalten. aejntum Eigentum.
3. -haft wurde im Dialekt zu hoftix- wondaahoftix neugierig, erja.i- 

lioftix argerlich, lo^hoftix bettlagerig.
'4 . -schaft ist zu saft reduziert worden, wenn es unmittelbar der den 

Hochton tragenden Silbe folgt: fraentsaft Freundschaft; steht aber zwischen 
der Stammsilbe und der Bildungssilbe - schaft noch eine geringer betonte 
Silbe, so bleibt schaft unter dem Nebenton als soft erhalten: nokwaasoft 
Nachbarschaft.

5. -keit ist erhalten geblieben. noxlesikaet Nachlassigkeit, klenikaet 
Kleinigkeit.

6. - lich bleibt erhalten. galejnilix gelegentlich, ferxtadix furchterlich.
7. -ung ist erhalten. hofnurf Hoffnung, kledugk Kleidung, stelurf 

Stellung, rexnugk Rechnung; seltener wird -ung reduziert zu -ija: menija 
Meinung, lodniga Ladung, femriga Sommerung, Sommergetreide, wentriga 
Wintergetreide.

8. - ei (mhd. ie) ist erhalten. gr§farae Graserei, kendarae Kinderei, 
faearae schlechte Witterung, bekarae Backerei u, s. w.

§ 88. B. Reduziert wurde - er zu M ebenso aucli die Ableitungs
silben - aere und - baere zu aat, ba.i (pax), foliar Vater, mutaa Mutter, talaa 
Teller, gresa^ grosser, klenaa kleiner, lera.i Lehrer, jejax Jager, ungompa^ 
ungeschickt (mhd. unganebaere?).

Reduzierung trat ferner ein in der Ableitungssilbe - ling > lix. 
teflix Taufling, tr§tlix Trittbrett, siwlix Schublade, fęflix Saufer, spadix 
Sperling. Ferner wurde igt > ixt > ix reduziert. kerix Kehricht, dagegen 
wird predix direkt aus mhd. bredige fortentwickelt sein.

§ 89. C. Syncope des Vocals in Ableitungssilben tritt ein:
1. in der Ableitungssilbe -isch. naets neidisch, mars narrisch, kents 

kindisch, bems bohmisch, pots polnisch, franzes franzosisch.
2. oft in der Ableitungssilbe - licit, krapkt Krankheit, faolt Faulheit, 

bost Bosheit, gawont Gewohnheit; arpt,- arpta Arbeit, arbeiten mit der Ab
leitungssilbe —eit mbgen auch hier genannt sein. Erhalten ist heit (wohl 
unter dem Einflusse des Schriftd.) in woxhaet Wahrheit, tomhaet Dummheit, 
senhaet Schonheit.
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3. in der Bildungssilbe ahd. ot. monda Monat, hemt Heimat, armt 
Armut.

4. in der Ableitungssilbe -sam: lagksm langsam, Wwfagi behutsam, 
graofrn grausam, sehr, gefetsm sittsam, massig (vom Regen gebraucht), 
spo^fm sparsam u. s.w.

5. in den Ableitungssilben - am, -em, -en, -in (mhd. inne), polfm Balsam, 
bdrp Atem, fbdm Faden, tasm Dezem, bonfm Banse, bafm Besen ^pfevp 
Weibchen des Pfaus, grevn Grafin, ^gp Frau des Schulzen, melaan Mullerin.

6. in der Endung - end. t^pt Tugend, ^ij^ Jugend, W Abend (mit 
der Nebenform ^wa^), taofnt tausend; weitere Reduzierung findet sich in 
MW Duzend und /o% vollends.

7. in den Endungen -el und -sel. edl edel, togkl dunkel, nekl Nickel, 
retsl Ratsel, felfl Fulls'el, strefl Streusel.

8. in den auf nhd. -era abgeleiteten Stoffadjektiven hat sich die Endung 
in > en > ^ > a abgeschwacht, wahrend der Vocal der vorhergehenden 
Silbe synkopiert wurde. silibarin > silibrin > silbren > felwra silbern; 
ebenso kepra kupfern, aęfra eiseru, kowra (mhd. heberin) von Hafer; neben 
kelzra findet sich auch haufig kelsa hblzern.

9. Die Verkleinerungssilbe lin hat Verkurzung zu lin > len > la 
erfahren. kendla Kindlein, fejala Voglein, Jasia Fasschen u. s. w.

4. AbschwSchung des zweiten Kompositionsglied.es.

§ 90. Starken Schwachungen war das zweite Kompositionsglied 
ausgesetzt, dadurch, dass der Hauptaccent auf der ersten Silbe ruhte, und 
dann unter dem Einflusse der Tonentziehung im Sprachbewusstsein der 
Zusammenhang mit dem selbstandigen Worte verloren ging. kawa heuer, 
dieses Jahr, henta diese Nacht, ox ahd. eckorodo nur, jompfaa Jungfer, 
ne%waa ahd. nagaber aus nabager Bohrer, kampfl Hand voll, konvl Kanne 
voll, armvl Arm voll, guśnl Maul voll, safls Schaufel voll, lefels Lbffel 
voll, grunt mhd. gruon-mat Grummet, braetijrn Brautigam, falsa ahd. selt- 
sani selten, fłwix Viehweg, kantyka Handschuh, nakwaś Nachbar, knowlix 
Knoblauch, fofaa Saffran, wolvl wohlfeil,wifi wie viel? dann: eine ganze 
Menge, kopsl Kopfseil, lets! Leitseil, trefl Tragseil, kinvaa mhd. kienforhe 
Kiefer, hofaxt Hoffart, lemt Leinwand, teSpaa Tischbier (leichte Biersorte), 
kolwix halbwegs, ziemlich, moist Mahlzeit, fbat Saatzeit, koksi Hochzeit, 
oMst Ortscheit, fextix Seihetuch, grostix Grastuch, monsip aus mannesnam, 
Mannsperson, waespl aus weibesbild, Frauensperson, fUmes vormittags, 
noxmes nachmittags, wedipt ahd. widumo, widum, die dem Pfarrer zur 
Nutzniessung ubergebenen Landereien, barps barfuss, ol mae latija all meine 
Lebtage; ferner in den Namen der Wochentage: fontix Sonntag u. s. w. 
metwix Mittwoch, fenomt und fęnwaat Sonnabend, ke^nsa Hornisse, apsa 
Eberesche, fete td^a 14 Tage, jerma.it Jahrmarkt.

Anmerkung. Man vergleiche dazu die Angaben W. Horns, Zeitschr. f. hd. Ma. 
I S.32, wonach die Lautgruppe rkt, als in der Sprache ungebrauchlich, durch rt ersetzt 
worden sei. Dieser Ansicht kann ich mich nicht anschliessen; sonst hatten ja auch Verbal- 
formen wie merkt zu mert, wirkt zu wirt u. s. w. werden mussen. Der Grund zur 
Reduktion des zweiten Kompositionsgliedes liegt einzig und allein in der tJnbetontheit 
desselben.
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§ 91. Audi die Taufnamen erleiden sehr haufig Abschwachung. 
Jofla Kosenamen fur Josef, palzaj, Balthasar, flua Florian, bats Barbara, 
tea Katharina, henaa Heinrich, moz Matthias, kaeja Cajetan, oufl Ursula.

Haufig kommt auch bei Taufnamen Abfall und Abschwachung der 
ersten Silbe vor: diks Benedikt, /e/a Josef und Josefa, gust August, ton 
Anton, mins. Wilhelmine, hana Johanna, gusto Augusta, beat Albert, neso 
Agnes. Die Familiennamen erleiden gleichfalls Abschwachung. rupri% 
Rupprecht, latrix Lauterbach, hbfma Hoffmann, woksma Wachsmann.

Vielfach sind die Veranderungen und Abschwachungen, welche die 
Ortsnamen erleiden. Kiswalo aus Kieslingswalde, Kundaazwala aus Konrads- 
walde, Plomz aus Plomnitz, Roms aus Raumnitz, Wetsdrof aus Wolfels- 
dorf, Kunzdrof aus Kunzendorf, Stenix aus Steingrund, Rostl aus Rosen
thal, Meazbark aus Martinsberg, Huzwalo aus Herzogswalde (fruher Hertwis- 
wald cf. Geschichtsquellen II S. 324).

5. Der Vocal in der Kompositionsfuge.

§ 92. Der mhd. Bindevocal e (dial, a) ist haufiger als im Schriftd. 
erhalten: hovstaex Dominialteich, hovawek Dominialweg, grofsgrin grasgrun, 
rodsfomp der unter dem Wasserrad sich bildende Tumpel.

6. Lautschwachungen in pro- und enclitisehen Wdrtern.

§ 93. Die personlichen Pronomina erleiden in unbetonter Stellung 
im Satzzusammenhange Reduzierung: folii soil ich (betont ^^, hosts hast 
du (bet. du und du)., watsa wird sie (bet. fi) , los^ lass es illm (bet. Aw), 
’s wat ix raen es wird euch reuen (bet. aęx), id fa lass ihn (bet. en) u, s.w.

Auch der Artikel hat in alien seinen Kasus Reduzierung erfahren:
Nom. Sg. do.i fotaa, ds mutsa, ’s kent,
Dat. Sg. m- daa „ ^kenda,
Acc. Sg. a „ da „’s kęnt, 
Plur. Nom. da, Dat. da, Acc. da.

Auch der unbestimmte Artikel hat Verkurzung erfahren:
N. a fus, a tira, a bux, 
Dat. am fusa, ar tira, am buxa, 
Acc. p fus, a Ura, a bux.

Die Genetive sind im Dialekt nicht gebauchlich und werden durch 
Umschreibung ersetzt. ein = dial, a zeigt sich ferner in anandoa einander, 
amol einmal.

Verkurzungen sind ferner eingetreten in: zoma = zusammen, zegst 
(mhd. zen ende) langs, dema aus da umbe und hema aus hie umbe = auf 
jener Seite dort, auf dieser Seite hier, donda da unten, dowa du oben, 
daanawa daneben, daanox danach, daabae dabei, amends am Ende, afb also so.
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Kapitel IL Die Konsonanten.

a) Liquida.

mhd. r.
§ 94. mhd. r erscheint im Dialekt als Zungenspitzen -r im Anlaut, 

intervocalisch und im freien Auslaut nach kurzem Vocal. Es springt um 
zu Kehlkopf-r (/ cf. § 18) vor Dentalen, n und 1, sowie im Auslaut nach 
langem Vocal; vor anderen Konsonanten bleibt es als Zungenspitzen - r 
erhalten. refa raufen, raewax Hauber, re^an rechnen, traewa treiben, stark 
stark, stew Stern, goata Garten, kexsa Kirsche, bera Beere, her Herr, 
m&t mehr.

In den mit mhd. dar -, der - zusammengesetzten Adverbien ist im 
Gegensatz zum Schriftd. das r erhalten. daxfU dafur, daxzu dazu, daanox 
danach, daxwael einstweilen, darhenda^ hinter, daj/ndwa daneben, daahema 
daheim, daxfona davon, daxmet damit.

Im Gegensatz zu diesen gehen donda drunten, dowa droben, dasa 
draussen auf mhd. da unden, da obene, da u^en zuruck. Das mhd. me ist 
in der Verbindung nieme zu nema reduziert worden. do him und do hiniy^a 
= hier sind Weiterbildungen von mhd. hie inne.

Das Verbum fedaw sich beeilen geht auf eine mhd. Nebenform- vudern 
zu vurdern zuruck, berjamestax auf mhd. burgemeister. Das Poss, unser zeigt 
die stark flektierte md. Nebenform onfa. cf. Weinhold, mhd. Gr. § 462.

§ 95. Ausfall des r zeigt sich in weitem Umfange vor Dentalen, 
n und 1, nicht wie Meiche § 136 angiebt, durch ein r der folgenden Silbe 
bedingt,? sondern well das r vor Dentalen zum Kehlkopf-r ^, umspringt, 
das (nach § 18) halbvocalischen (a - haltigen) Charakter hat und daher mit 
einem vorhergehenden a zu einem Laute verschmilzt. kwatix Quartier, 
atolri Artillerie, pater Parterre, kwotol Quartal, ada Erde, hada Heerde, 
wada wer, ahd. hwer ther, dada & ahd. ther ther, fata ^ mhd. vernt, vert 
voriges Jahr, haza Herz, matan martern, kata Kerl, palameht Parlament, 
Anzahl laut sprechender Personen,. kan Korn, knoza zum Stillsitzen verur- 
teilt sein (cf. Hallmann,.Lied aus der Gegend von Mittelwalde: knurza, 
cf. D. Wb. V, 1493, knorzen 4 (zu knorz). Weinhold, Beitr. 45, knutzen, 
knurzen).

Vocalisiert wurde r zu a in der Endung -era, welche durch die 
Mittelstufe -rn hindurch zu - an gewandelt wurde. cf. § 96, eln > an. 
hendan hindern, began hungera,; akan ackern, - pflugen; in den Dat. Plur.: 
kendan Kindera, fegan Fingern, bi%an Buchern.

Auf Dissimilation beruht maltax®! mhd. morter Mortel. cf. Wil- 
manns Gr. § 114. ferner falvalatwoxst Cervelatwurst, polwU Barbier. Die 
Nomina agentis mit stammauslautendem r kontrahieren dieses mit der 
Endung - er. maoaj, Maurer,raofanskex Rauchfangskehrer, pfar Pfarrer.

Anmerkung. mhd. wermuot ist dialektisch zu wermaxt geworden; dieses Eintreten 
des unorganischen r ist wohl auf einen Angleichungsprozess der zweiten Silbe an die erste 
zurttokzufuhren.

Metathese des r ist infolge Unbetontheit der Silbe eingetreten in dem 
zur Bildung von Ortsnamen verwandten dorf > drof. dwaxsdrof Ebersdorf, 
welsdrof Wolfelsdorf, walaxsdrof Waltersdorf.
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mhd. 1.
§ 96. mhd. 1 ist im Dialekt erhalten. lafa laufen, stol Stall, glen 

glauben, hala halten, malka melken, la ęp Leib, swolms Schwalbe, maol Maul.
Wie r wurde auch 1 zu a vocaiisiert in der Endung - eln, welche 

durch die Mittelstufe - in hindurch zu - an gewandelt wurde. mesan und 
mestan meisseln, spijan spiegeln, began bugeln; in den Dat. Plur.: fatan 
Satteln, hewan Hugeln, sedan Zetteln.

Ferner scheint 1 vocaiisiert worden zu sein zu a, welches sicli dann 
mit dem vorausgehenden a zu einem Laute verband, in atan (= lat. 
altera are?) die Garben in der Scheuer abwechseind aufschichten, altern.

Schwund des 1 ist in mehreren Wortern eingetreten: afo (aus also) 
so, os als, we%sa welcher, Jefts und /e%a (von sulich) solch, analog dazu 
de^s und deys dieser da. Uebergang von 1 > n findet sicli in fonzumol 
vollends zumal, Einfugung eines 1 in plumps = Pumpe (wohl in Anfehnung 
an das Schallwort plump).

b) Wasale.

mhd. m.
§ 97. mhd. m. ist im Dialekte bewahrt. maxa machen, mb^a Magen, 

mbn Mann, massa Messer, smaesa werfen, faml Semmel, klomsa Klammer, 
daoma Daumen, omfl Amsel, krompf Krampf, Stomp stumpf, lom lahm.

Auch in der Flexion ist m erhalten: agm haofs in dem Hause, aos 
folam holfs aus vollem Halse, a hots m g&n er hat es ihm gegeben.

Im Gegensatz zum Schriftd. hat sich auslautendes m erhalten in 
bodm Boden, fbdm Faden, analog dazu gebildet: trbdm, m. fransenartige 
Garnreste beim Weben, mhd. trade; bafm Besen; wie im Schriftd. ist aus
lautendes m erhalten in bródm Brodem mit dem Verbum brodsman, odm 
Atem, polfm Balsam, idem Dezem, braetijm Brautigam.

Uebergang von m zu n findet sich in grunt mhd. gruonmat, Grummet; 
in hat sich erhalten vor t in komt = mhd. komat, Kummet.

mhd. n.
§ 98. An- und inlautendes mhd. n ist im Dialekte erhalten. not Not, 

nae neu, Sne Schnee, lam Lehne, Jons Sonne, tanza tanzen, enf^t Unschlitt.
Der Uebergang von nd > ng, wie er im Gemeinschles, ublich ist, 

findet sich in unserm Dialekte nur in zegst = mhd. zen ende mit ad- 
Verbiellem s, langs; vielleicht gehbrt auch hierher das Wort Smogka, m. 
kleines Stuck Butter, Messerspitze voll Butter zu schmant (cf. Schles. 
Provinzial-Blatter, Litterar. Beilage vom Jahre 1798 S. 108: Schmunka 
Butter, etwa eine Messerspitze voll). D. Wb. IX, 1132 schmunk m? in 
der Gaunersprache, besonders in der Schindersprache: Butter, Schmalz, 
Kammfett, vgl. schles.-oberlaus. schmunken m. Bissen. Weinhold, Beitr. 
86 b. Uebergang der dentalen Nasalis in die gutturale findet sich noch in pegfl 
= Pinsel (cf. Weinhold, Dialectforschung S. 69. Reime wie: bringen : 
finden, dingen : finden, kung : frund). Uebergang von ng > nd findet sich 
in bands bange.

Anmerkung. In Schonig, Glatzische Gedichte S. 6 findet sich die Form strende 
im Reime auf Ende fur strenge; Meiche, § 145 giebt fur seinen Dialekt noch an: endian 
Engerling und mandl Waschemangel.

5



34

Vor Gutturalen wurde n zu %: fegka sinken, bagka Bank. Im In- 
laut wurde ng zu ^ reduziert: ego eng, egl Engel, /a^a fangen, /ę^a 
singen, brega bringen. Im Sg. Praet. der auf ng auslautenden starken 
Verben wurde das in den Auslaut tretende ng in Analogie nach dem Plural 
zu ^ reduziert: gig ging, fig iing, big hing, fog sang, Hog klang, swog 
schwang. Dagegen hat sich in Nomin. der gutturale Verschlusslaut er- 
halten: gagk Gang, fagk Fang, gafagk Gesang, Hagk Klang.

§ 99. In den Łautgruppen Labial + n und n + Labial ist n zu m 
assimiliert worden; die Vorsilben in-, un-, con- sind auch vor Labialen 
in ihrer ursprunglichen Gestalt erhalten. swalwen > swolm(a) Schwalbe, 
milwen > melm(a) Milbe; zemftix zunftig, femva funf, omt Abend, ungompaa 
ungeschiekt (cf. § 26), lemt Leinwand, jompfaa Jungfer, bampfl Hand voll, 
himpera mhd. hintbere Himbeere, ramftla (zu ranft Eand) Brotende, memo^ 
wenn wir. — infam gewbhnlich in der Bedeutung: sehr, unflot Unflat, 
unflatiger Mensch, konfekt Konfekt; ferner bildet Ausnahme: konvl Kanne 
voll. Uebergang von mhd. n zu m findet sich in zaom Zaun, olaom Alaun, 
slaoma von statten gehen, glucken, mhd. sliunen.

§100. Geschwunden ist n in Vor- und Endsilben infolge Unbetont- 
heit derselben; andererseits entwickelte sich auch n infolge des ihm eigenen 
Stimmtons weiter zu a cf. § 80. Ferner wurde hering zu barx, daneben 
lehnwortlich: heregk, spealix Sperling, feflix Saufer, britlix Brutling, teftix 
Taufling, tretlix Trittling. Ganz geschwunden ist die Silbe ling in: Kiswale 
= Kieslingswalde. vollen > vollent wird zu folt, vollends zumal > folza- 
mol, fanzamól.

Bezuglich der Verkurzung der auf n auslautenden Verbal-, Nominal- 
und Pronominalstamme vor flexivischem n cf. § 78.

Anmerkung. Einige Infinitive, die im Schriftd. auf -nen ausgehen, haben im 
Dialekt die Endung -eln (an) angenommen: ze/an zeichnen, Texan, rechnen, lekan leugnen 
(wie mesan meisseln, zerlcan zirkeln, bastan basteln, kleine muhsame Arbeiten verrichten).

§ 101. Auslautendes n ist abgefallen in den Pronominaladj. in 
attributivem Gebrauch: mae mein, due dein, fae sein; ferner in: e ein, 
ke kein, kle (selten) neben Hen klein; n ist auch ausgefallen in jer, je, jes 
jener, jene, jenes.

Auslautendes n ist auch abgefallen in den Partikeln: 5 an, dro daran, 
ae in, lie hin; ofaga anfangen, drowb^a daranwagen, aewentan Winter 
werden, aeSteaza einsturzen; ferner in ma man, fb von, ne nein. Ausser- 
dem ist noch Schwinden des n zu verzeichnen in: fufza funfzehn, fufzix 
funfzig, pols polnisch, ofa offen, tuft Duzend.

Betreffs Abschwachung der mit -mann zusammengesetzten Eigen- 
namen siehe § 91.

Auf mhd. (md.) Formen ohne n gehen zuruck: mb Mohn, mhd. mahe, 
nil = nun, mhd. nu; fest = sonst, mhd. sust; was = Weizen, mhd. weize; 
bust = Husten, mhd. huoste.

Anmerkung. Meiche, § 150 stellt unter diese Worte auch: „6isa, f. Schnur fiber 
dem Treibrad (md. biese Binse?)“. Dieses Wort befa ist wohl eher mit beja eilig laufen, 
mhd. bisen (mhd. Wb. I, 168 a bise<45 schnurre, renne) in Zusammenhang zu bringen als 
mit Binse, ein Wort, das dem Glatzer Dialekt fremd ist.

§ 102. Auf mhd. Formen mit n gehen zuruck: hbnda nahe, mhd. 
nahent; nendaa naher; nenda, f. die Nahe, mhd. naehede und naehende.
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Analog zu nśndaa trat ein: endaa = eher, fruher. kinma Kiefer, mhd. 
kienvorhe; Zon, m. Lohe, mhd. lohe, swm. und lohen stn.

Unorganisch ist n eingetreten in ganufk genug und bregkala.Brosamen, 
kleine Brocken. Hiatustilgendes n ist eingetreten in: sena Zehe, find 
Weibchen von Tieren (besonders Kaninchen), zunas adj. zugemacht, ge- 
schlossen ^sunaa = zu ihr, zunam zu ihm, daasuna dazu, baenas bei ihr, 
baenam bei ihm, da^fona neben da.if6 davon. Uebergang yon n zu r zeigt 
sich in dwa^t Abend.

c) Labiale.

mhd. b.
§ 103. mhd. b ist im Anlaut teils als stimmlose Media b erhalten, 

teils zur Tenuis p gewandelt worden. Tenuis trat ein vor altem u, o, 
vor Liquiden und in Fremdwortern. bam Baum, bena Buhne, Raum im 
ersten Stockwork, bola bald, boka backen, brin brennen, brat Brett, blaen 
bleiben, bid blau. — paoaa Bauer, putaa Butter, pos Busch, pokl Buckel, 
palzaa Abkurzung fur Balthasar, ponfltop Bunzlauer Topf, pagkrot bankerott, 
ermudet, plosa Blasse (Kuhname), prela brullen, poaSa Bursche, praka als 
schlecht ausscheiden, pdfus Bovist, polsa Bolzen, prudan in der Kuche 
emsig beschaftigt sein (eigentl. brodeln), polwia Barbier, prela Brille, pres- 
hoftix bresthaft.

Inlautendes mhd. b ist vor Sonoren zu w ubergegangen, vor stimm- 
losen Lauten zu p (cf. § 97). Idwa loben, lawa leben, growa graben, rewe 
mhd. ribe Hippe, taowa Taube, Stdwa Stube, herwrija Herberge, rotwad 
Radwer, ^owZGabel, hewl Hugel, howaa Hafer, felwaa Silber. — arpt 
Arbeit, dpst daneben die Form dwast Obst, lapt lebt, Sept schabt, sterpt stirbt.

Schwund des inlautenden b ist eingetreten in: gan geben, glen glauben, 
blaen bleiben, het md. houbet Haupt, waespl Weibsbild, klda Kloben, his 
hubsch, ferner in: ol mae latija all meine Lebtage. Assimilation des b an 
n zeigt sich in adbem Erdbeben. S. auch § 99.

Anmerkung. In der mir durch Gute des Herrn Seminardirektors und Schulrates 
Dr. Volkmer in Habelschwerdt zur Verfugung gestellten Chronik eines Kieslingswalders, 
die Jahre 1832—72 umfassend, findet sich vom jahre 1830 die Notiz nachgetragen: ^Auch 
1830 sol ein erschracklich Erdbedem in Cizillien gewesen sein“. Aus dem heutigen 
Dialekt ist jedoch diese Form nicht zu belegen.

Im Auslaut ist durchweg fur b die tenuis p eingetreten. lap Laub, 
tap taub, laep Leib, waep Weib, kolp Kalb, fep Sieb, grdp grob, prop Grab; 
tomp dumm, kromp krumm, Swamp Schwamm, komp Kamm, slemp schief. 
Im Inlaut haben die letzten auf mp auslautenden Worte ihr p verloren: 
kromaa krummer, swoma Schwamme; wompa S Bauch zeigt auch im Inlaut 
P; auch in swept Zwiebel und Snaopa mhd. snuben, sich schneuzen zeigt 
sich p fur b. Auslautend ist b abgefallen in o ab und rd herab.

Aus euphonischen Grunden (hiatustilgend) ist p angetreten in ep = 
ehe; die zuerst nur in antevocalischer Stellung verwendete Form ep wurde 
spater auch in antekonsonantischer Stellung gebraucht. Fur aber tritt 
haufig die Form odaa ein.

mhd. p.
§ 104. mhd. p ist im Anlaut erhalten in den nach der hd. Lautver- 

schiebung eingedrungenen Lehnwiirtern, polvaa Pulver, ^oz Paar, pest Pest,
6*
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pugkt Punkt, pe^fl Pinsel, ploz Platz, polost Palast u. s. w. In den Wertera, 
welche mlid. Sehwanken zwischen b und p zeigen, 1st; im Dialekty durch- 
gedrungen. pledan wehen, rauschen, mhd. bloderen, ploderen, pots Pate, 
mhd. bate, pate; polmo Palme mhd. palme, balme; pels Pelz mhd. belliz, 
pellez; predijan predigen, mhd. bredigen, predigen.

Im Anlaut ist mhd. sp zu Sp geworden: spala spalten, spek Speck, 
sproxs Sprache.

Im Inlaut sind mp und sp als solche erhalten: trompan — mhd. 
trampelen trampeln, lampa Lumpen, faspsa (selten faspo/) Vesper, hasps Haspe.

In Lehnwortern ist mhd. p (pp) erhalten. paps Brei, hops Bergspitze, 
raps Raupe, graps Graupe, lopan lappern, krepl Kruppel, papl Pappel, cf. 
Wilmanns, Gr. § 68.

§ 105. westgerm, p wurde im Anlaut zu pf verschoben. pfont Pfund, 
pfons Pfanne, pfluk Pflug, pfropa pfropfen, pfeni% Pfennig, pflekla Pflockchen, 
pfloka pflucken, pfuts Pfote, pfafsa Pfeffer, pfaefs Pfeife, pflanzs Pflanze.

Die von Wilmanns, Gr. § 40, 4 gemachte Angabe, dass im bst- 
lichen Mitteldeutschland (Thuringen, Sachsen, Schlesien) pf zu f weiter 
verschoben sei, trifft fur den Glatzer Dialekt nicht zu; ja das ins Schriftd. 
eingedrungene Wort flaumfeder heisst im Glatzer Dialekte pflaomfadsa. 
Nur flostsa @%Pffaster zeigt f und erweist sich damit als Lehnwort; der 
gepflasterte Hausflur heisst: ’s haos, der der Thur zunachst liegende ge- 
pflasterte Teił der Wohnstube gewohulich: di Stens, selten ’s fiestas.

Im In- und Auslaut nach Vocalen ist germ, p wie im Schriftd. zu 
/ geworden: tif tief, lafa laufen, rufa rufen. Germ, pp ist im Inlaut wie 
im Auslaut unverschoben. sepa schopfen, stąpa stopfen, kopr Kupfer, tropa 
Tropfen, apl Apfel, wept Wipfel, fustopa Fussstapfe.^g hop Kopf, top 
Topf, zop Zopf, knop Knopf, nop Napf. Auslautendes p hat seine Stutze 
in den flektierten Formen gefunden, da es sonst hatte zu / werden mussen.

Nach m ist germ. p erhalten geblieben: Srompa schrumpfen, stompa 
stampfen, stromp Strumpf, fomp Sumpf; als LehnWorter erweisen sich mit 
pf: krompf Krampf, dampf Dampf, sęmpfa schimpfen.

Nach r und 1 ist germ, p wie im Schriftd. zu / verschoben worden: 
sarf scharf, halfa helfen, darf Dorf. — In karps Karpfe hat sich der alte 
Lautstand erhalten, der ja auch im Schriftd. mit seinem pf eine Stufe in 
der Entwickelung zuruckgeblieben ist.

d) Dentale.

mhd. d.
§ 106. mhd. d erscheint im Anlaut und Inlaut vor Sonoren als 

stimmlose media; im Auslaut wird d zur tenuis, dens dunn, deks dick, 
draes drei, reda reden, ledi% ledig, fremds fremd, ends Ende, Sdlsa, Adler, 
welds wild, bendla Bandchen; — lant Land, bant Band, kent Kind, gelt 
Geld, let Leid.

Vor stimmlosen Lauten wird d auch im Inlaut zur tenuis verwandelt: 
aebeltS eingebildet, kentsa kindisch spielen, naets neidisch.

In Lehnwortern erscheint fur anlautend d die tenuis t. tazm Dezem- 
abgabe, fsateonttan (defendere) verteidigen, toplttdoppelt, tsrektsa Direktor, 
tuzt Duzend, tatum Datum, te^nt Dechant, tavit David, teputat Deputat, 
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tęstsltm destillieren, tefntUn and fg/gfam desertieren, tra^onaa Dragoner, 
treniM drainieren, tukota Dukaten.

mhd. d findet sich im Gegensatz zum Schriftd. im Dialekte erhalten 
als media in: ondaj, unter, bender hinter, poldan poltern, drowa traben, 
gasaeda gescheit, fUda vierte, femda siebente, naenda neunte, zanda zehnte, 
drema^ Trummer, kolwa swe^da = Ilabelschwerdt (Habels wert).

Erhalten hat sich ferner mhd. d gegenuber dem Ausfall desselben 
im Schriftd. in: wermda = mhd. wermede Warme, nenda = mhd. naehede 
Nahe; analog zu diesen wurde dann gebildet: derda, f. Durre. Das Praefix 
er - zeigt im Dialekte die md. Form daa-, daafrifa erfrieren, daalewa erlauben, 
daasisa erschiessen, u. s. w. Den Uebergang von nd > ng und ng > nd 
betreffend, siehe § 102.

§ 107. Vollstandiger Ausfall des d findet statt nach Liquiden. kala 
bald, in den Ortsnamen auf - walde: metlwala Mittelwalde, note = md. 
nalde = Nadel, wan werden, waJ werde, wu^ wurde, zoom, geworden, 
antli% ordentlich, on u. on und, waespj Weibsbild, cf. Weinhold, mhd. 
Gr. § 172.

Ausfall des d ist auch eingetreten in dem Ortsnamen: faendrof— 
Seitendorf, der durch die Mittelstufe Seidendorf hindurchgegangen ist; auf 
dieser Mittelstufe hat sich erhalten: faednberk — Seitenberg.

Als Uebergangslaut tritt d ein in: kundaazwate = Konradswalde, 
kwerdi Quirl, kwerdan quirlen, perdi grosser Hammer, Schlegel, sterdl 
dunnes, vertrocknetes Stuck Baumstumpf (mhd. storre). Im Gegensatz 
zum Schriftd. ist kein Uebergangslaut eingetreten in: mhd. quenel > 
kwanta Quendel.

Anlautend ist d geschwunden in asta.i desto. Das Schwinden des 
anlautenden d ist auf satzphonetischen Einfluss zuruckzufuhren, weil das 
Wort haufig hinter Verbalformen mit auslantendem t stand, mit welchem 
das anlauten.de d verschmolz. cf. Heilig, § 141 Abs. 1.

Auf gleichem Einfluss beruht auch das Schwinden von anlautendem 
d in dem > rn, den > n > a, sowie in dem enklitisch gebrauchten denn 
> ^: hostn = hast du denn?

Zu t wurde mhd. d hinter tonlosem palatalen Spiranten: ahd. gima- 
hida > gameta — „Geschbpf“ in iron. - tadelndem Sinne.

mhd. t.
§ 108. t erscheint im Dialekte im Anlaut, Inlaut und Auslaut neben 

stimmlosen Konsonanten wie im mhd. toft Tafel, tif tief, trata treten, 
taowa Taube, sten Stein, staga Stange, festa fest, fe^a fechten, kati% hurtig, 
schnell, geft Gift, kust Husten, let lasst, wat wird.

Im Gegensatz zum Schriftd. findet sicli mhd. t im Anlaut erhalten 
in: tom Damm, taoan (durare) dauern, tegan dengeln, tela Dille, toka Docke, 
text, n. Docht, tdla Dohle, totaa Dotter, trama Drache, gatekt deduckt, topit 
doppelt, tomp dumm, tęga dungen, togk] dunkel, tuzt Duzend, toa = mhd. 
tar (mit nhd. durfen verquickt) durfen.

. § 109. Auf die Entwickelung des inlautenden t hat im Dialekt vor- 
ausgehend.es 1 grossen Einfluss ausgeubt. It wurde zu Id bei Beibehaltung 
der mhd. Kurze in: galda gelten, falda selten, kelda Kalte, eldan Eltern. 
t fiel ganz aus bei Eintritt der Dehnung: Spala spalten, kala halten, kala.i 
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kalter, aZatalter; zur (Differenzierung aber: aldai Alter) fala Falte, WalaxS- 
drof = Waltersdorf, gagbla gegolten.

Im Auslaut 1st It bewahrt: kali kalt, alt alt, gelt Geld, gadolt Geduld, 
so^ Schuld, gęlt Gold. Ausnahmen bilden: gol galt, hit hielt^die analog 
nacli dem Plural gala galten, hila hielten gebildet sind. Die Praet. der 
anomalen Verben wollen, konnen, sollen, stehen zeigen Abfall des t: wul, 
kun, ful, Stun (neben ston); Conj. Praet. wet, ken, fel, sten. Nach r findet 
sich Ausfall des t nur in standard (Standarte) lang aufgeschossenes 
Frauenzimmer.

Abfall des auslautenden cht zeigt sich in miff nicht. mhd. geminiertes 
t erscheint im Dialekte als t. koto Kutte, meta Mitte,' beta Bett, knots 
Samenkapsel des Flachses, smeta Schmiede, weta Wette.

§ 110. Ausfall des t findet statt als Erleichterung vor einer mit 
Dentalis beginnenden Endung in Nominal- und Verbalstammen auf cht: 
lexsta leichteste, fexsta seichteste, garexsta gerechteste, paxt pachtet, lexst, 
text leuchtest, leuchtet, loxst, loxt leuchtetest, leuchtete. . Ferner tritt in den 
schwachen Verben Ausfall des t ein in der 2. Ps. Sg. u. Plur. Praet. moxst, 
moxt mochtest, mochtet, tost, tot thatest, thatet, hoist, hoxt hottest, hortet, 
broxst, broxt brachtest, brachtet, daxzalsf, daxzalt erzahltest, erzahltet, host, 
hot hattest, hattet; im Conj. Praet. 2. Ps. Sg. u. Pl. hat dieselbe Erscheinung 
statt. In dem Worte fosnix mhd. vasenaht ist in dem ersten Bestandteile 
der mhd. Lautstand (ohne t) bewahrt; der zweite Bestandteil hat infolge 
der Unbetontheit im Dialekte sein t verloren. Auf mhd. Formen ohne t 
gehen ferner zuruck: predix mhd. bredige Predigt; analog wurde ge- 
bildet kerix Kehricht; ein etwa, mhd. iergen, md. irne; eg = mhd. ieze 
jetzt. Nach den Partic. und Adj. auf ig (ix) wurde auch zu dem Stamme 
nack ein nakix nackt gebildet.

§ 111. Epithetisches t zeigt sich in: sent (neben son) schon, kermast 
Kirmes, andaxst (neben der komparativischen Form antoser) anders,zegst 
langs, ost Aas, pulst Puls, most Moos, Sizt- Erz-, femft Senf, awast eben; 
ferner in fexta und dem analog dazu gebildeten ^^ ; die Form fe/ta geht 
zuruck auf mhd. sulich, aus welchem zuerst ein schwaches, adjektivisch. 
gebrauchtes fela = soleli hervorging; dazu wurde nun weiter gebildet ein 
fexta (* siilichte) •-- derartig, ahnlich wie vorliegender Gegenstand; zu fela 
und fexta wurden als Demonstrativa gebildet dels und dexta, (beide nur mit 
dem bestimmten Artikel verbunden). fela und fexta bezeichnen nur die 
Aehnlichkeit eines Gegenstandes mit einem andern, wahrend dels und dexta 
rein demonstrativen Charakter haben; doch tritt auch mitunter fexta in 
die Bedeutung von dexta ein; — elst, elstamol manchmal, offers (von mhd. 
alles, cf. D. Wb. I, 246 als, 262 alst, Weinhold, Beitr. S. 38 ilst und 
Weinhold, Dialectforschung 8. 77). Ferner wurden wie fexta und dexta 
mit einem epithetischen t gebildet: forixta vorige, felwixta selbige, selbe, 
daigSnixta derjenige, do hinixta (neben do kina') hier; wenn Weinhold, 
Dialectforschung S. 141f. zu sechtje derselbe, sichte,. siche =.,solcher sagt: 
„Siche ebenso das kuhlandische secher halte ich fur Verstummelung, da 
t augenscheinlich zum Stamme gehort, und mag diese Formen nicht aus 
solcher, solcher zu deuten", so kann ich mich dieser Auffassung nicht 
anschliessen; grade die Bildungen forixta zu vorige, daijenixta zu derjenige 
beweisen, dass t in diesen Worten nicht stammhaft war, sondern erst 
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spater antrat; derselbe Vorgang vollzog sich auch bei fexa, das zu fexta 
erweitert wurde, wie daajdnija zu deujeniyfa.

Als Uebergangslaut hat sich ( eingestellt in: mesti Meissel, visit 
Russel, dasthohva deshalb, waetleftix Weitlaufig, daxbermtlix erbarmlich, hestlix 
hasslich, kastrol Kasserol, flunts verzogenes Gesicht (mhd, vlans), prontsa 
panschen; jahonstixfaea^ = Johannesfeuer ist aus Johannestagfeuer ent- 
standen, wie donaxstix aus Donnerstag.

Anmerkung. Betreffs des Ausfalles von i in dem Verbum haęan = heiraten 
giebt Lenz, Der Handschuhsheimer Dialect, (Heidelberger Progr. 1892 S. 8) eine an- 
sprechende Erklarung: „Es fand Synkope eines e der Endung zwischen stammhaftem t 
und t der Endung statt, was eine Verschmeizung der beiden t zu einem einzigen, seiner- 
seits als Endung aufgefassten t zur Folge hatte“. Bei Lenz finden sich auch weitere 
Stutzen fur diese Erscheinung angegeben. (Nach Heilig § 142 Anm. 6.)

§ 112. Anlautendes tw ist im Dialekte haufiger als in der Schrift- 
sprache zu lew geworden. kwatska Zwetsche, kwega zwingen, Awaya zwangen.

e) Gutturale.

mhd. g.
§ 113. mhd. g hat sich im Anlaut als solches erhalten. gana gern, 

gorka Gurke, glos Glas, growa graben, gelt Geld, gagitaa Gitter. Im Anlaut 
ist mhd. g zu A geworden in k@— gegen, ae da kena entgegen. In Eigennamen 
und Fremdwortern wurde mhd. anlautendes g vor e zuj: jerjatok Georgi- 
tag, jerjina Georgine, jenofeva Genofeva, jenaral General, jeografi Geographic.

Inlautend zwischen Vocalen oder vor Sonoren ist mhd. g zur stimm- 
haften Spirans geworden-, und zwar nacli a, o, u zur gutturalen Spirans 
jnach e, i zur palatalen Spirans j. aja Augen, boga Bogen, kroja und 
demin. kraula Kragen, freqa Fragen; — leja liegen, meja mogen, bija biegen, 
flija fliegen, trejaż Trager, krtjla Kruglein. Stimmhafte gutturale Spirans 
wird vor stimmlosen Lauten stimmlos: woza wagen, woxst, wbxt wagst, 
wagt, płoza plagen, ploxst, ploxt plagst, plagt.

Die starken Verben der 1. 2. 5. u. 6. Klasse, deren Stamm auf g 
endigt, zeigen im Praet. stimmhafte Spirans in intervocalischer Stellung, 
Stimmlose Spirans im Auslaut und vor stimmlosen Gerauschlauten. 38%, 
Stixst, stija stieg, stiegst, stiegen, bux, buxst, BAja zu biegen, flux, fluxst, 
fluza zu fliegen, zux, zuxst, zuza zu ziehen, lox, loxst, loża zu liegen, slux, 
śluxst, śluza zu schlagen; diesen schliesst sich an das Praeteritopraesens: 
tax, teja taugen, angenehm sein.

Nach r und 1 ist mhd. g stets zu j geworden: orjl Orgel, gorjl Gurgel, 
marja Morgen, go^a Galgen, bolja balgen, folja folgen, felja Felgen. Bezug- 
licli der Lautgruppe ng cf. § 98. Betreffs der Entwickelung der Laut- 
gruppen age, ege, oge cf. §§ 27, 34, 38, 44.

§ 114. Auslautendes md. g (mhd. c) ist in unbetonten Silben zu 
tonloser palataler Spirans entwickelt worden. kenix Kbnig, spe.dix Sperling, 
featix fertig, metix Mittag, fontix Sonntag, ftwix Viehweg, briiorix Brenn- 
material, hantwrix Handwerk.

mhd. lc (c).
§ 115. mhd. k ist im Anlaut und Inlaut vor Vocalen als tenuis 

aspirata, vor r, 1, n als reine tenuis erhalten. kalt kalt, koma kommen, 
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kena konnen, kizan kitzeln, kun konnte; kromy krunim, klen klein, kneyt 
Knecht; berka Birke, werka (wirken) weben, wołka Wolke, treska trinken, 
akax Acker, dręka drucken, naki^ nackt. Auf mhd. Formen mit k (neben 
g). gehęn zuruck: lekan leugnen, mhd. lougen und louken; sierpem zu ahd. 
slangju, slengju, slenku, mhd. slenge, slenke schleudern. Anlautend k in 
Fremdwórtern erscheint im Dialekt als g: guguk Kuckuck, gavalix Kavalier, 
gavalri Kavallerie, gotsa die Kutsche, gotsa Kutscher, gaodaxhOn mhd. kuter 
Truthahn, gompa = mhd. kumpan, gumpan Kumpan, Genosse. Anlautend 
k ist eingetreten im Gegensatz zum Schriftd. in kalop Galopp und 
kalopixn galoppieren.

Anmerkung. Vor der mhd. Endung -heit bleibt mhd. c (md. g) als Verschluss- 
laut erhalten: gare^tika ęt Gerechtigkeit, $le%tikaet Schlechtigkeit.

Zu den Nominativen : kolk Kalk, kwark Quark, fark Sarg lauten die 
flektierten Formen: kolja, kwarja, farje, welclie auf ahd. Formen mit 
Svarabhaktivocal zuruckzufuhren sind. cf. Wilmanns, Gr. § 49, c, A. 1, 
2 und Michels, mhd. Elementarb. § 129 A. 2. Unorganisch erscheint k 
in: rofifka Eosine. Diese Form deutet auf Import von niederd. Hafen. cf. 
D. Wb. VIII, 1231, wo aus einer Breslauer Urkunde die Form rosinekin 
belegt ist. Als Uebergangslaut trat k ein in zwitskan = zwitschern. Eine 
nur nocli selten auftretende Altertumlichkeit ist labialisierte Gutturalis im 
Praet. kwom kam und Conj. lewem kame.

Spiranten.

I. Labiate.

mhd. f, v.
§ 116. Im Dialekte wird inlautend noch der Unterschied żwischen 

mhd. f = germ, p und mhd. f, v = germ, f festgehalten. Ersteres er
scheint als tonloser labio - dentaler Spirant /, letzteres in sonorer Umgebung 
als stimmhafter labio-dentaler Spirant v. Strefa Streifen, kefa kaufen, 
Swefa schweifen, Slofa Schlafen, lafa laufen, Haifa helfen, graefa greifen;

Swavl Schwefel, aevax Eifer, taevi Teufel, ova Ofen, zwelva zwolf, femva 
funf, ferner in Dat. Hova Hofe, Huva Hufe, sowie in Fremdwortern: briva 
Briefe, polvax Pulver, Jivan liefern. Im Anlaut Wie im Auslaut erscheint 
der f-Laut als tonlose Spirans. fra Frau, futax Futter, fedan eilen,/^ 
Vers, Hof Hof, Huf Huf, loft Luft, faspax Vesper, fitridl Vitriol, feksUn 
qualen, felkla (Veilchen), Stiefmutterchen. Zum Verschlusslaut p wurde f 
in barps = barfuss.

mhd. w.
§ 117. Anlautendes mhd. w erscheint im Dialekt als bilabiales w. 

wolf Wolf, won wohnen, wesa wissen, watax Wetter u. s. w. Die gemein 
md. Form max fur wir ist aus der Assimilation des auslautenden n der 
1. Pers. Plur. mit dem anlautenden w (haben wir > hamaX, sind wir > 
femax) entstanden. Aus der enklitischen Stellung ist max auch in die hoch- 
betonte Stellung als mix eingedrungen. Gleichfalls auf Assimilation 
des n an w beruht die Form lend Leinwand (mhd. linwat). Erhalten ist 
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mhd. w 11ach sch (s), z und k. Swam Schwein, Swó^aa Schwager, Swastar 
Schwęster, gwfa zw.ei, swepl Zwiebel, kwark Quark, kwot m. Quelle, kwanta 
Quendel.

§ 118. Inlautendes w nach r und 1 wurde spatmittelhochdeutsch zu 
b; an dieser Entwickelung hat der Dialekt nicht teilgenommen, sondern 
altes w wurde als solches erhalten; auch alteres b erscheint als w. farwa 
Farbę, garwa Garbe, narwa Narbe, Sparwaa Sperber; — starwa sterben, 
fęlwra silbern, wawaa Weber, raęwaa Rauber, kelwaa Kalber, kotwa Kolben, 
rewa Eippe mhd. ribe. Vor Gerauschlauten geht w zu p uber: arpsa Erbse, 
gagarpt gegerbt, gafarpt gefarbt, ganerpt genarbt.

Ausnahmen von dieser Regel bilden Swotma Schwalbe und męlma 
Milbe, ahd. swalawa und miliwa. Das Auftreten des m in den beiden 
Wortern ist aus der Assimilation des n an das w in den flektierten Formen 
zu erklaren: swalwen > swalwn > swalwm > swatm, ebenso milwen zu 
milm. Da diese Formen nun auch in den Nom. Sing, eingefuhrt und in- 
folgedessen die Unterscheidung der Numeri unmoglich wurde, so fugte man 
die Flexions-Endungen nocli einmal an: swotma u. Pl. (swotmen) > Swotma. 
Man vergleiche dazu Heinrich von Morungen (M. F. 137, 3) wa? sol 
golt begraben: Hs. A: begramen. cf. auch Heilig § 106, 3.

Geschwunden ist w nacli r und 1 in denselben Fallen wie im Schriftd. 
Dazu kommen im Dialekte noch mira — murbe und gat. gelb, die schon im 
mhd. in den unflektierten Formen ihr auslautendes w verloren haben. 
Ferner tritt wie im Schriftd. nach 1angem Vocal Schwund des w ein: sne 
Schnee, gro grau, baon bauen, traon trauen, śtren streuen, fren freuen, naę 
neu, a Au, ta Tau, fra Frau. In Frerndwortern und Eigennamen entwickelt 
sicli w aus u zwischen Sonoren: janwa^ Januar, trotawaa Trottoir, edaw at 
Eduard; dagegen ist u geschwunden in atis = Alois.

2. Dentale.

mhd. s, g.
§ 119. Auch bei den dentalen Spiranten macht der Dialekt Unter- 

schied zwischen tonenden und tonlosen Lauten. Stimmhafte Spirans (f) 
steht anlautend, inlautend zwischen Vocalen oder in sonorer Umgebung; 
stimmlos.e Spirans (s) steht im Inlaut fur mhd.;, 55, ss, sowie vor stimm- 
losen Lauten und im Auslaut.

Anmerkung. Die Angabe Weinholds, Dialectforschung S. 80, dass anlautendes 
sin einem sudlichen Striche der Grafschaft Glatz (bei Langenau) scharf wie z aus- 
gesprochen werde, kann ich nach dem heutigen Lautstande nicht bestatigen.

fona Sonne, fan sehen, faxta langsam, fatwas selbst, fen sagen, rofa 
Rasen f'.nofa Nase, wefa Wiese, bafm Besen, omft Amsel, eft Esel; gons 
Gans, haos Haus, Strosa Strasse, aehesa einheizen, wes Weizen, wosaa Wasser, 
asa essen, besaa besser, gawesaa gewisser, tost Lust.

§ 120. Anlautend wird mhd. sl, sm, sn, sp, st, sw zu St, Sm,. Sn, Sp, 
St, Sw. Slofa schlafen, Smaa Schmer, Snaeda schneiden, Spata spalten, Starwa 
sterben, Swala schwellen. Die Lautverbindung sp ist auch im Inlaute (aber 
nicht regelmassig). zu Sp geworden. koSpaa Kaspar, roSpl Baspel, piSpan 
flustern, fispan zierlich einhertrippeln, faSpaa neben faspaa Vesper. — kospa 
Haspe, ospa Zitterpappel, respan den Docht abrispeln.

6
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In der Verbindung ns wird s zu s, teilweise mit Eintritt des Ueber- 
gangslautes t zwischen n und s. <7«ns = mhd. ganze, Ganserich; flunts 
mhd. vlans verzogenes Gesicht, prontsa = panschen. Die Lautverbindung 
rs wird bei folgendem tonlosen Laut im Auslaut oder nach kurzem Vocal 
zu rS, bei folgendem sonoren Laut nach langem Vocal zu rf. fust Furst, 
woast Wurst, fo^sa = Ferse und = frz. force die hochsten Trumpfe im Spiel, 
deasta dursten, fus Vers, andaas anders, heasa Hirsch. meofl Morser, 
peafan aufblahen (eine gereizte Katze pust ihren Schwanz), barUfm an- 
genehm, nicht zu kalt (von der Witterung gebraucht), spojfni sparsam, 
fUfa fur sie, wUfa ware sie, hUfa Hirse.

Stimmhaftes / findet sich ferner in nufan = ahd. nisilen undeutlich 
durch die Nase sprechen, gafa = frz. gaze, rafa = frz. rage Wut, Auf- 
regung, lufa = czechiscli louze Pfutze, nufa = slav. nuz schlechtes Messer, 
kafl Gleitbahn auf dem Else kafan auf der Gleitbahn dahinfahren, s ist 
fur z eingetreten in: moist Mahlzeit, hokst Hochzeit.

§ 121. Unorganisches s zeigt sich in: marks n. Mark, merles m. 
Gedachtnis paks, m. Packet, maentswejn meinetwegen, wensta wenn du, 
epsta ehe du. lomps (scherzhaft) Lump, haufiger Hundename, hops m. 
Sprung, fums Larm, klops leichter Schlag, Storks Schluck einer Flussigkeit. 
Genitivisches s findet sich in zweMsfodm (neben eweanstixfodm) Zwirns- 
faden, monem (aus mannesname, cf. D. Wb. VI, 1604 mannsen. n. mit 
Uebergangslaut t zwischen n und s) mannliche Person.

3. Gutturals.

mhd. h, ch.
§ 122. h findet sich im Dialekte im Anlaut als blosser Hauchlaut 

wie im Schriftd.: haos Haus, hunt Hund, hinaa Hubner u. s. f.
Anmerkung 1. Die hochbetonte Form des Pron. perś. Kał geht auf eine md. 

Nebenform her zuruck.
Anmerkung 2. Unorganisch tritt h auf im Anlaut in: Kalat — frz. alerte, 

freudig aufgeregt, im Inlaut in me/shel, gewohnlich in der Zeitangabe: ża meyaKel zu 
Michaelis.

Inlautend zwischen Vocalen ist h geschwunden: fan sehen, ein ziehen, 
faen = seihen, run ruhen. Durch Contraction ist h geschwunden in henta 
—hinaht heute Nacht, tUla Ahorn, destl Deichsel, kwta Kuhhirt. Fur h 
(ch) trat der Verschlusslaut le ein, besonders in der Lautverbindung hs: 
flaks Flachs, oksa Ochs, feksa sechs, waks Wachs; ferner in nokwaa (cf. 
Weinhold, mhd. Gr. § 211) Nachbar.

Auslautendes h ist entsprechend dem mhd. dialektisch als Spirans ch 
(x, %) erhalten: raox rauh, f^ sieh, fox sah, gasox geschah, sifla demin, 
zu schuh. In Suk und flok ist auslautendes h zum Verschlusslaute verhartet 
wOrden, der auch im Inlaute beibehalten bleibt: suka Dat. Schuhe, floka Dat. 
Flohe; der Plural aber lautet: Sua Schuhe, flea Flohe. Im Inlaut wurde 
ch verallgemeinert nach dem Auslaut in fix, flz3^ Vieh, hox, hoxau, hexa* 
hoch, hoher, hoher, raox, raoxaa rauh, ranher, fox, foxa sah, sahen. Ge
schwunden ist auslautendes ch in a == auch, glae = gleich; cht fiel ab in 
nt = nicht.
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mhd. j.
§ 123. mlid. j erscheint im Dialekt als stimmhafter Laut. jen jagen, 

joman jammern, jou Jahr, jo^k jung, ju^nt Jugend, juda Jude.
Anmerkung. jae^a f. ® Seuche beruht auf einer volksetymologischen Verquickung 

von jauche und dem dem Volke unverstandlichen Worte seuche.
§ 124. Wie im Schriftd. hat sich j entwickelt aus mhd. anlautendem 

ie in j&ba. Eine ahnliche Entwickelung liegt vor in mhd. irte, tirte, in 
welchem sich zunachst aus dem Stimmton des r ein e entwickelte, also 
irte > ierte, worauf mit spirantischer Aussprache jUte eintrat.

Eine andere Entwickelung zeigen mhd. ieman, ieze, indem der an- 
lautende Diphthong monophthongiert wurde zu imant einerseits und zu as 
andererseits. cf. Heilig § 102, A. 2. Zwischen Vocalen ist j ausgefallen 
in: dren drehen, kren krahen, nen nahen, fen saen, ~bl§n blahen, wen wehen. 
In Fremdwortern ist i zu j entwickelt worden: familja Familie, komedja 
Komoedie, pStaafilja Petersilie, lelja Lilie, matejja Materie, Eiter, evaggeJjam 
Evangelium. Vocalisiert wurde mhd. j in: maeron = majoran; franja = 
Franse geht auf franzosisches frange zuruck.
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Anhang.

Textproben.

a) Kieslingswalder Dialekt v. J. 1838.

(Aus: Glatzische Sagen von August Kypselos, Breslau 1838, S. 116 ff. abgedruckt in
Firmenich, Germaniens

Nr. 1. Dyl Kresami.

1.
’s wo^ dax Teresami wedax koma; 
on olds hot sex drof gafraet; 
da leia hota brut balcoma, 
on kroetix, was da woa gawaet.

on ola aę daa Stówa fęza, 
bem tesa ręgks m kraefa rem. 
rue breg-ta lex-ta mutax eza, 
on fit sex nox a kepa em.

• 3. 
on Judas ' tut ses Sota fenda 
on kaes derf aę dam jora foxt. 
da frdedja kendax Sraen on zenda 
da Iextla 0 of dax gaboxt.

4.
fa tun faA laotaA frdeda hopa, 
dax teS woA laga Son gadokt. 
da mutaA breg-ta melx zum fopa 
wo fa Hot saman naegabrokt.

5.
gu-tu-ta fopa old smeka, 
de fa dos ganza jOA nex hon. 
dox misa fa da left Streka 
on nox a trepla ewrix ion.

Volkerstimmen II S. 352 ff.)

Der Chreszomd.
1.

Es wor dar Chreszomd weder komma; 
On Olles hott sech drof gefrait; 
De Kuhe hotta Brut bekomma, 
On Krautich, wos de wor gewaiht.

2.
On olle et der Stobe setza
Bem Tesche rengs em Kraise rem. 
Rei brengt a Lecht de Mutter etza, 
On sitt sech noch a Koppa em.

3.
On jedes thutt ses Schota fenda, 
On kais derf ei dam Johre fort. 
De fraid’ga Render schrein on zenda 
De Lechtla o of dar Gebort.

4.
Se thun fer lauter Fraide hoppa.
Dar Tesch wor lange schonn gedockt. 
De Mutter brengt de Melch zom Soppa 
Wo se hott Samman neigebrockt.

5.
Gutt thutt de Soppe olla schmecka,
De se dos gauze Johr nech hon.
Doch mussa se de Loffel strecka 
On noch a Troppla ebrig Lon.
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6.
den ’skoma egala on asa 
mon/mol, wen alas slofa es; 
on wen fa of fa hon faxgasa, 
do gits nę/ gut, dos es gawds.

7.
eg kom dax waesa Awa;a dróna; 
da Strict fox ma son met lost, 
fa broxta mon/as of da bona, 
wos wexzta nox da falda host.

8.
naz 6wax Sos bem guda asa, 
os het a semli/ howra brut, 
fa mo/ta, we fa wolta, spasa, 
em wax halt gor ne/ wól zu mut.

9.
fa Osa opst on walsa nesa; 
a rUx-tos guda degk ne/ 0; 
fa maxta fdla nersa resa; 
a fbs, os wer a gox ne/ do.

10.
on os so laga gasa hota 
do goja fa ofs jbx dos glek. 
a ne/, on fet: ^ wel ne/ spota 
on me ne/ wesa maę gasek.

11.
da kęndax koma fres gasproga; 
dos kreskent hot a fel gabroxt; 
fa laxta fraedi/, srUn on foga; 
on fo fel hot se/ kaes gadoxt.

12. 
fa fonda’s ex§t nox lagm fuxa; 
eg waesta fa’s m haofa rem. 
on epl, strizl, kuxa, 
on ax a wokstok falta kern.

13. 
ae maedla kri/t a hisa toko, 
a wija on a ken -teazu, 
dos andra zu am noęa ręka, 
a kopa on ax a pox Su.

14.
aę gęga hot a stekapfadla 
a paetsa on daazu ^ wen;

6.
Denn ’s komma Engala on assa 
Monchmol, wenn Olles schloffa es; 
On wenn se of se hon vergassa, 
Do giehts nech gutt, dos es gewesz.

7.
Etz kom dar waisza Kucha drone; 
De Striezel soch ma schonn met Lost. 
Se brochta Monches of de Bohne, 
Wos werzte noch de salda Kost.

8.
Naz ober sosz bem guda Assa, 
Os haett’ a schemmlech Hobrabrut. 
Se mochta, we se wollta, spassa 
Ehm wor halt gor nech wohl zu Mutt.

9.
Se osza Obst on walsche Nesse;
A ruhrt dos gude Deng nech o; 
Se machta vele narrsche Besse. 
A sosz, os war a gor nech do.

10.
On os se lange gassa hotta, 
Do zoga se ofs Johr dos Oleck. 
A nech on saet’: ech wel nech spotta, 
On mae nech wessa mei Gescheck.

11.
De Kender koma fresch gespronga; 
Dos Chreszkend hott’ a vel gebrocht; 
Se lachta fraidig, schriern on songa; 
On so vel hott sech kais gedocht.

12.
Se fonda’s erst noch langem Sucha;
Etz weista se’s em Hause rem.
On Aeppel, Striezel, Kucha, 
On och a Wochsstok fahlte kem.

13.
Ai Maidla kriegt a husche Tocke,
A Wiege on a Kend derzu, 
Dos andre zu am neua Rocke, 
A Koppe on ach a Poor Schuh.

14.
Ai Jonge hot a Steckapfadla, 
A Peitsche on derzu en Wan;
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doa andra gór a nows radla, 
wad a fiefs ala hot zaaslen.

15.
On old fraen /%% me-ta kendan. 
ndz owad, kon ne/ fraedi/ fen. 
dm es, os tel a old hendan, 
os spre/ des zunem: gi on fen.

16.:
a fiozt se/ Qf do uvabagka, 
on doxt: kent’ e/’s we fests hon! 
on jódaa fraedija godagko 
hot ęz da arma ndz fallen.

17. 
om haeljd omdo wor a gaga 
zur haza hana emoa fest; 
on’s asa tot a son fioalaga; 
ęz hot a’s maedla aęgabęst.

18. 
on bes so ae do kresnoxt giga, 
Sos a aidend bae fiem soz; 
on e fd 0 zu leta figa, 
do krt/t a fionoa monxa §moz.

19. 
ęz wax das haza kent gastorwa, 
on dos sa storp, wox grod’ a joa. 
on we doa tut so ho-toaworwa, 
dos halt go -rof nt traorix wda.

^0.
daa knaef, daa feta fiata: „sand! 
wda, wen a starwa fol, wel fan, 
daa gt ox of da bens! hand! 
wen’s wesa welst, wos wat gosan“,

21.
„gi nuf, on sterpsta ae dam jera, 
do waSta fan ^ fark do stin;‘ - 
oft sit ma goa da ganza bora, 
gi nuf! ex waa daanox a gtn“.

do hana wel fex mutix zaęja, 
on degkt: ’s kemt jo nę/ dróf 5; 
on tut fluks of dd bena Staeja, 
on fit — on fit: a fark Sti-to^.

Der andre gor a neues Radła, 
Weil a sech’s ale hott zerschlan.

15.
On olle train sech met da Kendan. 
Naz ober kon necli fraidig sen. 
Ehm es, os that a olle hendan, 
Os sprach ais zunehm: gieh on flenn.

16.
A sotzt sech of de Ufabanke, 
On docht: kbnnf ech’s we seste hon! 
On jeder fraidige Gedanke 
Hot etz da arma Naz verlon.

17.
Om heilga Omde wor a ganga 
Zur harza Hanna emmer sest; 
On’s Assa thot a schonn verlanga 
Etz hott’ a’s Maidla eigebeszt.

18.
On bes se ei de Chresznocht ginga, 
Sosz a allaine bei sem Schotz; 
On eh se o zu letta finga, 
Do kriegt a von ehr moncha Schmotz.

19.
Etz wor dos harze Kend gestorba, 
On dosz se storb, wor grod’ a Johr. 
On we der Tud se hott’ derworba, 
Dos halt gor rosend traurig wor.

20.
Dar Knaicht, dar sate fate: „Schanne! 
War, wenn a starba sol, wel sahn, 
Dar gieh och of de Behnel Hanne! 
Wenn’s wessa wellst, wos wad ge- 

schahn*.
21.

„Gieh nuff, on sterbst de ei dam Johre, 
Do wascht de sahn en Sarg do stiehn; 
Oft sitt ma gor de ganze Bohre. 
Gieh nuff ! ech war dernoch a giehn“.

22.
De Hanne wel sech muttig zeiga, 
On denkt: es kommt jo nech drof o; 
On thutt flags of de Behne steiga, 
On sitt g on sitt: a Sarg stieht do.
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23.
’s sen-taa monda dorx da sendan, 
0% ondaam dosca laet a brat; 
debeldorfc Icon a mens faahendan, 
dos a /wfex daakent kae pfat.

dos maedla war a fu daasroka, 
dos so da trepa Steazta ro; 
on dos sa hot sex lon faaloka, 
do kota fa a tu-taafo.

25. 
nds font sa Son m starwa lija, 
do a sum kasa maedla kom; 
a indent, dos en de fem trija, 
do fa am tuda opset nom.

25. 
on kaeau of a gar alaena. 
a let se ola slofa gin, 
on flent on bat bem mondaSdena. 
fae kana woa kalt goA su Sin.

23.
Es schennt der Monda dorch de

Schendan,
On onderm Doche leit a Brat; 
Aibeldong kon a Mensch verhendan, 
Dosz a fer sech derkennt kai Pfad.

24.
Dos Maidla wor a su derschrocka, 
Dosz se de Treppe sterzte ro; 
On dosz se hott’ sech Ion verlocka, 
Do hotte se a Tud dervo.

25.
Naz fond se schonn em Starba liega, 
Do a zum harza Maidla kom; 
A maint, dosz ehn de Senne truga, 
Do se em Tude Obsched nohm.

26.
On heuer es a gor allaine.
A latt se olle schloffa giehn, 
On flennt on batt bem Mondaschaine 
Sei Hanne wor halt gor zu schun.

(Aus: -.Grlatzer Feldblumen von Adam Langer S. 175 ff.)

Nr. 2. Pax ogawenli^).

Pot sofia, wor 
sta fepza jor — 
a pre%tijax labandex. 
of guda bęsla bil a wos 
on wen’s ox gig, nu dó os 
a putax on kwark zunandex.

di oSaMnetwix woa faxstre^a 
Son ana ganz garaoma zaet; 
dax fomaxfonti% kom gasle%a 
a wor ox nox drae to^a waet; 
do smokta feflan nt da kłosia, 
di em da mutaa ofgateSt; 
a fox ox fligk, dos bar a Stdsla 
fa fotaxS kana bro-taxwest.

a fret six of da pf afaxmona, 
a kregl on ofs Snekabaos,

Der Oagewohnlich.
Poat Saffla wear
Schier sebza Joahr —
A’ prachtiger Labander.
Off gude Bessla hielt a woas, 
Oan wenn’s. oach ginge, nu do oass 
A Potter oan Quark zunander.

Die Oaschermetwich woar verstrecha 
Schonn ane ganz geraume Zeit; 
Der Sommersonntich koam geschlecha, 
A woar oach noch drei Toache weit; 
Do schmeckta Saffian nech de Klossla, 
Die ehm die Mutter ofgetescht; 
A’ soach oach flink, doass har a Stbssla 
Vo Vo'atersch Kannabrot derwescht.

A’ fraeit sich off de Pfaffermoanne, 
A’ Krangel oann off’s Schneckahaus,

1) Betreffs der Mundart vgl. Einleitung S. 16.
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*gapia 0% do zokoahono, 
on of da ganza fisa smaos.

son freti^s rants w^ a j^fa 
doa toms jogo em dos bags, 
on fox fi% hendoam sopateala 
baena do biba aga rags.

dax fęnwaxt kom, do lata zwes, 
zu ends gig ^ di gsdolt. 
„di pots hot-ta refy gsdr^“; 

faxbos-tSs lago fefla gręlt.

„a bęsla war ty wol nóx lagan; 
ex defy halt emól fexaxlix, 
as ken ni goz zu lags tagan 
do k^m a — dax grindonaxstix-

mi bom fa met in poklkarws 
fom pota rem, da gross met. 
da wat Sir ona ols farwa 
waft fa zu swSr asm barwa tret:

a tifya wi a kermssfanla 
bahutsm hot sa drofgadokt, 
of dos a ni a zgksxhdnla 
zum barwa rags da flejl Strokt.

pot sefla bom met grosa sprega 
ez ae da Stowa naegarant; 
ma doxt, a wel a karp faxSlega; 
dox Stela Ston m flax faxStant.

en grosa strdzl met rgfigka 
da met l@t seflan fraentlix he. 
dd fig dax joga o zu higka 
on hots wedax mut nox fen. 
drof kom a entlix gor des fiena 
do trepla kaglta ox afo; 
fom pota wul a fly, ni trena, 
dox wax dax ogawenlix do.

aem haza drena tots daxbarma 
do mutax, „los ox faen, mag fon-, 
dii toxs-tix ni fo jorik faxharma 
on mustexS. agf y fens Slon.

De Zappla oann de Zockerhoanne, 
Oann off da ganza sussa Schmaus.

Schonn Frattichs rannte wie a Farrla 
Der tomme Jonge em doas Haus, 
Oann soach sich henderm Schoppa- 

tarrla
Beinah die bloa Acha raus.

Der Sennwert koam, de latta zwee, 
Zu Ende ging’ em die Gedold. 
„Die Poate hot a recht Gedrehe"; 
Verbost doas lange Saffla grollt.

„A bessla war ech woll noch lauern; 
Ich decht’ halt aeimol secherlich, 
Es konnt nie goar zu lange dauern, 
Do kam’ a dar Grundonerschtich“.

Nu koam sie mett’ em Pockelkarbe 
Vom Poate rem, die grosse Mahd. 
De woar schier ohne oalle Farbe, 
Weil sie zu schwer eim Karbe trat.

A Tuchla wie a Kermesfahnla 
Behutsem hoatt’ sie drofgedeckt, : 
Off doass oach nie a Zockerhahnla 
Zum Karbe raus die Flechel streckt.

Poat Saffla koam mett grossa Sprenga 
Etz ei de Stobe neigerannt;
Ma’ docht, a well a Karb verschlenga. 
Doach stelle stoan em der Verstand,

En grossa Stretzel mett Rosinka 
Die Mahd legt Saffian freundlich hen. 
Do ting der Jonge oa zu hinka 
Oann hoatte weder Mutt noch Sen. 
Drof koam a endlich goar eis Flenna, 
De Trappla kaulta ocli aso; 
Vomm Poata wollt a sech nie trenna, 
Doch woar der Oagewbhnlich do.

Eim Herze drenne thoats derbarma 
DeMutter. „Loass oach sein, mei Sohn; 
Du torscht Dich nie so jong verharma 
Oannmusst derschaus em Senne schlon.

7
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fes nems of */ well m's frts.t ' wo/: ’ses nemme off der Welt, wie’s frulier 
do kom dał ogawMixust aęm hoxzi%- woar:

jo/". Do koam der Oagewohnlich erst eim 
Hochzichjoahr“.

Aus: Vo drheeme! Grulicher Mundart von Wilhelm Oehl. 1897. S. 10:

Nr. 3. Mae hemt!

Mae hemt, di is swox 
slix-ton klen, 
on dox Ae^ i% ansa 
%Icon’s gO.i na fen.

% tops wwf kem statla . 
weas nox a fu sin: 
bin stole, dos i% a eftax 
grulijaa bin.

fil glans on fit proxt 
is wul de dax welt; — 
mi-tam is mae bsmt 
wul ox ermli% baStelt.

on dox degk i; imaa 
ae daa,from da alena: 
fif iwarol Sin, 
dox m sinsta daahema!

Mei Heemt!
Mei Heemt, die ihs zwor 
Schlicht on kleen, 
On doch hilng’ ich on’r 
Ich konn’s gohr ne san.

Ich tausch mit kemm Staadtla, 
War’s noch asu schiehn; 
Bin stolz, doss ich a echtr 
Grulichr bin.

Viel Glanz on viel Procht 
Is wall ei dr Welt; — 
Mit dahm is mei Heemt 
Wull och armlich bestellt.

On doch denk ich immer
Ei dr Fremde alleene:
’s is ubrohl schiehn, 
Doch ’m schiensta drheeme!

Nr. 4. Politisches Gesprach zweier Landleute.
(Aus Schónig: Gl&tzische und hóchdeutsche Gediehte, herausgegeben von August Kastner.
Neisse 1842. 8. 45 ff., abgedruckt in Firmenich: Germaniens Vplkerstimmen II S. 356 f.)

Hons.
nokwaa jerja, Ids daa§ ok daazdla, 
was ma dox gg ols /U de^aa heat. 
d& kons-taa daawael da rati/ sela. 
ez fen waz alaena, dos ons nimant steal.

gestan trug-i/ mU zwae fold 
zum aosarpta nae of metiwala, 
on do heat 1/ ok hem garwaa foen 
do gofanta fo konstankirdpl, 
w4l daa terksa foldon wont męt saenaa 

waewaakopl 
wean gloe ola ez of aemol foatgazoen.

Hons.
Nokwer Jorge, los der’s og derzahla, 
Wos ma doch etz ols fur Denger hort. 
Dukonnst Dir derweil da Rattig schala. 
Etz senn wir alaine, doss ons niemand 

stbrt.
Gestarn trug ich mir zwai Eahle 
Zum Ausarbta nei of Mettelwale, 
On do hort ich og bem Garber soin, 
De Gesandta vo Constankiropel 
Wu der terksche Soldon wohnt met 

seiner Weiberkoppel
Warn gloi olle etz of aimol fortgezoin.
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Jerja. 
foę meAs ole, wos sen den dos fU loots, 

di gafanta? on wos hon fa den nu fU?

solza jufef, doA feet hoeta: 
da.i fąm ruja kaęfa.i wer a g0A ga- 

waldix HA, 
Hons. 

ma Icons gloen; dox wos so maxa? 
dos kemt halt ne klor o’n tok. 
dox fa mija wol a foldon do.it bawaxa;

on dos’ esa weksaen, is fir in a slok.

den a Ad# son laty) me-ta grixa 
kri-kafuAt, drem hon f’m ami Ion foen

a fol ufheM on sum krocza krixa; 
fests wain f’a uf on go A daafona joen.

Jerja.
^za war % baba wol a lonta merka, 
Mi fa ondaa nandaA hon dos degk bastelt.

'm besta weAS, fa joeta di faAhoelta terka

ola stapraen aos dSA ganza welt.
Hons. 

’s ken wol rot wan on’s ken ols galera.

dox ’s moe mon^m nox kae reyjSA anst 
ns faęn. 

wen f’a tun, os welda f’a foAslega,

lon fa’s wol dastholwa widaa, blaen 
’s hot SA drondaA, di fen met m terka,

Wes doA gaeaA, wi a gudaA brudaA dro. 
dox fa teAns halt awa ne lon merka; 
fests Stisa f’a wol bala fo fem trona ro, 

joeta’n aę em duns bis aes meA, 
dos kaę śtipsla nemo fonsm ewrix weA.

Jerja. 
dos weA nox’s gasaetsta, wos sa felda 

maxa.

Jorge.
Soi mer’s og, wos senn denn dos fur 

Loite,
Die Gesandta? on wos hon se denn 

nu fur?
Scholza Jusef, dar soit hoite: 
Dar vom Ruscha Kaiser war a gor 

gewaldig Tier.
Hons.

Ma kon’s gloin; doch wos se macha?
Dos kommt halt ne klor on Tog.
Doch se miga wol a Soldon dort be* 

wacha;
On dos s’etze weg sein, is fur ihn 

a Schlog.
Denn a hot schon lange met da Griecha 
Krieg gefuhrt, drem hon s’em ern 

lon soin,
A sol ufhbrn on zum Kroize kriecha; 
Seste Wan s’ a uf on gor dervone join.

Jorge.
Etze war ich bale wol a Lonta merka, 
Wie se onder nander hon dos Deng 

bestellt.
’m besta war’s, se joita die verhoilta 

Terka
Olle stabrain aus der ganza Welt.

Hons.
s’ konn wol Roth wan on’s konn oils 

gelenga.
Doch ’s moi monchem noch kai rechter 

Arnst ne sein.
Wenn s’a thun, os welda s’a ver- 

schlenga,
Lon se’s wol dastholwe wieder blein. 
’s hot er dronder, die senn met em 

Terka,
Wess der Geier,wie aguder Bruder dro. 
Doch se tern’s halt awa ne lon merka 
Seste stissa s’a wol bale vo sem

Throne ro.
Joita’n ei em Dune bis eis Meer, 
Doss kai Stipsla nemme von em ubrig 

war.
Jorge.

Dos war noch’s gescheidste, wos se 
selda macha.

7 *
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MM % W wól gam fan
MM ^ nac dos deg 1c tout, wan. 
onfaraes fad§tit ae /eZa /aa?a 
fraeliy niSt; alaen, ’smoe fen, wl’s wil,

fa ton ^cZ^Z % zu en laga stil.

Hons. 
dos, dos sprey, 1% a 4%^ *^ wax a 

Iagos wafa 
ae dau -zae^^ do drtwa.1 fti

garet,
dos dad terka neMt ne en gasanta het.

dox if wad wot estas widad nae of 
metiwala harya, 

wos mg wetau wed-to driwad Snarya.

Jerja.
maę, dau wondau meft mix frasa. 
Hons, du konst mods maenad fila gloen.

did wedst dox ne dr^f fadgasa, 
on, wos du dedfedśt, mid widad foęn?

Hons.
ju, du kons-tiy druf fadion. 
eza m^f-iy wol maę fela lon baslon.

Nu, ich wil*wol game salin, 
Wie era noch dos Deng werd wan. 
Onserais verstiht ei sella Sacha 
Freilich Nischt; alain, ’s moi senn, 

wie’s wil, 
Se lon em, dacht ich, zu en langa 

Stiel.
Hons.

Dos, dos sprecli ich a — ’s hott noch 
a langes Wasa.

Ei der Zeitung; ’s wur do druwer 
viel geredt,

Doss der Terke nernt ne en Gesandta 
hatt.

Doch ich war wol ehstaS wieder nei 
of Mettelwale harcha, 

Wos ma wetter werd do druwer 
schnarcha.

Jorge.
Mei, der Wonder mocht mich frassa. 
Hons, du konnst mer’s meiner Sile 

gloin.
Du werst doch ne druf vergassa, 
On, wos du derfahrst, mir wieder soin?*

Hons,
Ju, du konnst dich druf verlon. 
Etze muss ich wol mei Fella lon 

beschlon.

Buehdruckerei Maretzke & Mfirtin, Trebnitz in Schles.
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