


S16593







II. Beiheft 

zu den 

mittellungen dcr Scblesiscben Gesellschaft 

fur Uolkskunde.

Die

Mundart von Dubraucke.

Ein Beitrag zur Volkskunde der Lansitz.

A. Grammatischer Teil.

Von

Waldemar Goessgen.

Breslau
1902.



^4-^%



Inhaltsubersieht.

Seito
Litteratur ..... .. ................................................................. 1
Vorbemerkungen die Transskription betreffend.............................................................2
Dialcktproben aus der Niederlausitz. Das Kirchspiel Dubraucke und seine Bewohnet 3

A. Graminatischer Tell.
I. Sprechweise und Betonung .........................................................................  7 

H. Lautlehre. 
Lautbestand der Mundart................................. 8

1. Vokalismus.
a) Vokale betonter Silben'......................................................................9

Kurze, lange Vokale, Diphthonge. Vokalische Besonderheiten in 
Frerndworten. Vokalische Abweichungen in Eigennamen.

b) Vokale der ^ebensilben ...............................................  15
e) . Quantitat der Vokale .........................  .. 16

2. Konsonantismus.
a) Die harten Verschlusslaute . . ..................... 17
b) Weiche Verschlusslaute und Spiranten...................................................18
0) Die harten Spiranten ...........................  20
d) Die Halbvokale w und j .............................  22
c) Liquiden .................................. 22
f) Nasale . . . .. .. .... . . . .............................................. 23

3. Kontraktionen ........................................... 24
4. Anhang zum Konsonantismus.

a) Entwicklung konsonahtischer Sehluss- und Uebergangslaute .... 25
b) Konsonantische Abweichungen in Eigennamen ......................................26

III. Formenlehre.
1. Substantiv-Deklination . ............................................................................. 26
2. Die Deklination der Adjektiva......................... 29
3. Zahlworter .........:........................................... 30
4. Adverbia .....................   30
5,Pronomina ....................... 30
6. Koniugation ........................................................... 33



IV

IV. Ucber Wortbildung. Seito
A. Wortbildung durch Klangnachahmung......................................................34
B. Wortbildung durch Ableitung ............................................................... 36
C. Wortbildung dutch Żusammensetzung .................... 42
Anhang zur Wortbildungslehre.

Eigentumliche Umbildungen von Frerndworten .............................. 42
V. Syntaktische Besonderheiten.

1. Der Artikel.................................................................................................. 43
2. Das Adjektivum......................................  43
3. Das Substantivum ....................... 44
4. Pronomina..................................  45
5. Das Verbum .............................................................................................. 46
6. Besonderheiten im Satzbau ..........................................................................47

VI. Vergleichung der gewonnenen Ergebnisse mit den Berichten uber Wenkers
Sprachatlas ......................................................................... ............................. .50



Litteratur.

1. Andree, B.: Wendische Wanderstudien. Zur Kunde der Lausitz und der Sorben- 
wenden. Stuttgart 1874.

2. Beneke und Mailer: Mittelhochdeutsohes' Worterbuch. Leipzig 1854—61. 3 Bde?
3. Braune: Althochdeutsche Grammatik. 2. Aufl. Halle 1891.
4. Braune: Zu den deutschen e-Lauten. In P. Br. Beitr. XIII. 573 ff.
5. Bremer, 0.: Deutsche Phonetik. Leipzig 1893.
6. Drechsler: Wencel Scherffer und die Sprache der Schlesier. Heft XI der Germa- 

nistischen Abhandlungen, S. 12 ff.
7. Franker Die Umgangssprache der Niederlausitz . in ihren Lauten. Phonetische 

Studien II, 8. 28 ff.
8. Grimm: Deutsches Worterbuch (abgekurzt: D. Wb.).
9. Haupt und Schmaler: Volkslieder der Wenden in der Ober- und Niederlausitz.

2 Teile. Grimma 1841 und 43.
10. Heyne, M.: Deutsches Worterbuch. Leipzig 1890, 92, 95.
11. Kluge;: . Etymologisches Worterbuch. 6. Aufl. 1899.
12. Michel: Die Mundart von Seifhennersdorf. P. Br. Beitr. XV. S. Iff.
13. Paul: Mittelhochdeutsche Grammatik. 3. Aufl. Halle 1889.
14. O. Pautsch: Grammatik der Mundart von Kieslingswalde. I. Teil: Lautlehre. I. Bei- 

heft z. d. Mitteilungen der Schl. Ges. f. Volkskunde.
15. Pfuhl: Lausitzisch-Wendisches Worterbuch. Bautzen 1866.
16. Pfuhl: Laut und Formenlehre der obl-Vend. Sprache. Bautzen 1867.
17. Schade, O.: Altdeutsches 'Worterbuch. 2. Aufl. Halle 1872—82. 2 Teile.
18. Siebs, Th.: Deutsche Bulmenaussprache. 2. Aufl. Berlin 1901.
19. Sievers, Ed.: Grundzuge der Phonetik. 4. Aufl. Leipzig 1893.
20. Strusehe: Zur schlesischen Art und Mundart. Schles. Prov.-Blatter. N. F. VII. 

S. 498 ff.
21. Weinhold, K.: Uber deutsche Dialektforschung. Die Laut- und Wortbildung und 

die Formen der schlesischen Mundart.. Wien 1853. (D. D.F.)
22. Weinhold, K.: Beitrage zu einem schlesischen Worterbuch. Wien 1855. (schl. Wb.)
23. Weinhold, K.: Die Verbreitung und die Herkunft der Deutschen in Schlesien. 

Stuttgart 1887.
24. Wilmanns, W.: Deutsche Grammatik. 1. Abt.: Lautlehre. 2. Aufl. Strassburg 1897.

2. Abt.: Wortbildung. 2. Aufl. Strassburg 1899.
25. Wrede: Berichte uber Wenkers Sprachatlas. Anz. f. d. A. Bd. 18—26.

1



Vorbemerkungen die Transskription betreffend.

Bei der phonetischen Transskription babe ich mich im allgemeinen 
wie Pautsch an Bremer angeschlossen (vgl. a. a. O. S. 198 ff.). Ich konnte 
jedoch einige Vereinfachungen vornehmen. So habe ich z. B. nur das 
Zeichen r (abgesehen von / in w) verwendet; Hartgaumen- und Weich- 
gaumen-g und -A habe ich nicht durch besondere Zeichen unterschieden, 
u. a. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass, wenn solche Einzelheiten 
nicht besonders ausgedruckt sind, Uebereinstimmung mit der Schriftsprache 
anzunehmen ist. (Unter „Schriftsprache" verstehe ich bier wie an anderen 
Orten die mitteldeutsche schulmassige Aussprache, die wohl im wesentlichen 
mit der deutschen Buhnenaussprache ubereinstimmt. Vgl. Siebs.a. a 0.)

Die Silbentrennung ist nur selten durch Punkte bezeichnet worden; 
es geschiebt namentlich, um Missverstandnissen vorzubeugen, oder wo es 
gilt, die Auffassung der einzelnen Elemente bei Zusammensetzungen zu 
erleichtern.

Wo es mir wunschenswert erschien, habe ich die Betonung angegeben, 
und zwar bezeichnet (wie bei Bremer) ' den Hauptton, ' den Nebenton, 
'' einen starkeren Nebenton; Unbetontheit bleibt unbezeichnet.



Dialekt-Proben.

1. In wintoa do flin de trega bletOA indo luft rum. (Im Winter fliegen 
die trockenen Blatter in der Luft herum.)

2. das hert glaex (glae, dlaex, dlae) uf zu snen, do (dens) wirt das 
wet0A wido.i besoA, (Es hort gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter 
wieder besser).

3. tub bóln inówi}, das do milx baldo anfewt zu boon}. (Thu Kohlen 
in den Ofen, dass die Milch bald an zu kochen fangt).

4. do.i gudo dido (alto) mdn is mit samtn fordo aęngobrbxą unt ins 
bdido wd,soA gofdln. (Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durchs Eis 
gebrochen und in das kalte Wasser gefalien).

5. ders f0A fir odoA feks wo## gostórbm. (Er ist vor vier oder sechs 
Wochen gestorben.)

6. das fdeoA war zu gros (lies), di bux# faen ja tinty, gans s)drzgobrdnt. 
(Das Feuer war zu stark, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.)

7. der tut do deo.i imoA ono fats unt fefoA esą. (Er isst die Bier immer 
ohne Salz und Pfeffer.)

8. do beno tumoA wS, )% globie hópso durx(g)olofn (oder oft: % hop 
moAfo ufgoribm). (Die Fusse thun mir weh, icłi glaube, ich habe sie durch- 
gelaufen).

9. 1% bin bae da frdo gowefn unt hopfos gofot, unt di (b)at gofot, di 
wuldos dx iro toxtou fan. (Ich bin bei der Frau gewesen und habe es ihr 
gesagt, und sie sagte, sie wollte es aucli ihrer Tochter sagen).

10. 1% wers o nix W widoA maxą. (Ich will es auch nicht mehr 
wieder thun).

11. ix hao doA glaex mitą boxlefl um do or#, dfi afo! oder ix Slo d0A 
glae 5# boxlefl umdo orn! (Ich schlage dich gleich mit dem Kochloffel 
um die Ohren, du Affe!)

12. wd gesto hfn? folmoA mito g$n? (Wo gehst du hin? sollen wir 
mit dir gehn?)

13. das fden ślepo zdetn! (EiS, sind schlechte Zeiten!)
1*
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14. maen Rks kint, bldeba bir (Side ptr) unty, sten, & befa genfa d^ 
bdesndaj, tśt. (Mein liebes Kind, bleibe bier unten stehn, die bosen Grange 
beissen dich tot.)

15. du astasia amerstn galernt unt bist ortix gawify, du kanst er(b)em 
(sa do fa) gin ^ da dndarn. (Du hast heute am meisten gelernt und bist 
artig gewesen, du darfst fruher nach Hause gehn als die andern.)

16. du bist nox nix gros ganunk, uni ana fid sa waen dossutrink^, du 
must erst nbx ambisl (an stika) waksn unt (un) gresaj, worn. (Du bist noch 
nicht gross genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, du musst erst noch 
etwas wachsen und grosser werden.)

17. gi, blsso grit (solche Hoflichkeitsausserungen sind jedoch un- 
gewohnlich) unt fók daena śpestaj, di fol da kledaj, faj aera mutau fertix nen 
unt mitda birsta rena Wag. (Geh, sei so gut und sag deiner Schwester, 
sie sollte die Kleider fur eure Mutter fertig nahen und mit der Burste 
rein machen.)

18. hetsd^n gakdnt! do wers andaas(g)akum un do tots beSaj,unim sten. 
(Hattest du ihn gekannt! dann ware es anders gekommen, und es° thate 
besser um ihn stehn.)

19. wer (h) at mas, maen kórp mit fles gaśtoln? (Wer hat mir meinen 
Korb mit Fleisch gestohlen?)

20. der tot fó, als ópf^ hetn num dresn baśtelt; di om abaj alena gadrósn. 
(Er that so,> als batten sie ihn zum Dreschen bestellt; sie haben es aber 
selbst gethan).

21. wem bata ̂  di nona gasixta a^elt? (Worn hat er die neue Geschichte 
erzahlt?)

22. mambs Idol srden, funstau, fajstetaj, uns »(%. (Man muss laut 
schreien, sonst versteht er uns nicht.)

23. wir faen mida unt bobm (bom) durst. (Wir sind mude und haben 
Durst).

24. wi maj, gestarn Obrnt furikkom, do logn di dndarn sunt in beta unt 
worn festa dengaslofy (unt born festa gaslOfy). (Als wir gestern Abend zuruck- 
kamen, da lagen die andern schon zu Bett und waren fest am Sehlafen.)

25. dar Sne is di ndxt ba tins tign gablibni. (Der Schnee 1st diese 
Nacht bei uns liegen geblieben).

26. (hfintaJ unj$ (tydofa sten drde sens (bjeplbemx ̂  mit rota (b)eplxn. 
(Hinter unserem Hause stehen drei schone Apfelbaumchen mit roten 
Aepfeichen.)

27. kentaj nix box an ogablik'uf tins warty,, den gemau mita. (Konnt 
ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann gehn wir mit euch).

28. ir derft hix fona itimety maxy. (Ihr durft nicht solche Kindereien 
treiben.)

29. (b)unfa berga faen nix fora (b)ox, (((dera faen fil (hfr/aj. (Unsere 
Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel hoher.)

30. wifil (oder wifi) funt wurst unt wifl brot wultaj, bon? (Wieviel 
Pfund Wurst und wieviel Brot wollt ihr haben?)
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31. % far§te aex mi%, az mts< ambist Idotag redą. (Ich verstehe euch 
nicht, ihr miisst ein bischen lauter sprechen.)

32. hoptor ken stikx# waesa fifa nix far mir uf mam tisa gafun? (Habt 
ihr kein Stiickchen weisse Seife fur mich auf meinem Tische gefunden?

33. fam brudag (faembrudag') der wit six 4% (Tripsa naea (h)defag in 
dern gortn boon. (Sein Bruder will sich zwei scheme neue Hauser in eurem 
Garten bauen).

34. nd, das war wmiust#s an words wort! oder allenfalls: das wort 
das komm rixtix gos^ffijrs^ raps! (Das Wort kam ihm von Herzen!)

35. das hatag (=^ habt ihr) rext gamdxt (rex gamdxt, Kindersprache: 
rexdamdxt)! 3. pers.: das homfa . .. -(Das war recht von ihnen!)

36. was fiz# do fa z fogl obm uf da mdoa z do? (Was sitzen da fur 
Vogelchen oben auf dem Mauerchen? — Die Deminutiva wendet man nicht 
an, sonst wurde man sagen foglxn, mapagx^

37. di pdoarn di :(^ fimf oks# unt nden kia unt sfielf klena sofa 
fors dorf gabrdxt, di wuldyfa faikofg.. (Die Bauern hatten funf Ochsen und 
neun Kuhe und zwolf Schafchen vor das Dorf gebracht, die wollten sie 
verkaufen.)

38. di Ideta fden hdeta ala drops # uf ̂  felda un tun. kórn don. (Die 
Lente sind heute alle draussen auf dem Felde und mahen.)

39. gi ok (mant), dag brdona (h)unt der tut dag nist (nix)- (Geh nur, 
der braune Hund thut dir nichts.)

40. ix bim mit da Ideta do int# ibag da:wife ins kórn ■ gaforn; (Ich bin 
mit den Lenten da hinten uber die Wiese ins Korn gefahren.)

So lauten die 40 Satze, die das Material fur den Wenker’schen Sprach- 
atlas bilden, in der Mundart von Dubraucke. Dieses Dorfchen liegt im 
Kreise Spremberg bstlich von dieser Stadt. Das Dubraucker Kirchspiel 
umfasst noch 3 andere Dorfer: Tschernitz, Wolfshain und Friedrichshain. 
Das Kirchdorf hat rund 300, Tschernitz 900, Wolfshain 240 und Friedrichs
hain 300 Einwohner. In alien vier Dorfern herrscht gegenwartig die 
deutsche Sprache; wenige alte Leute giebt es ja noch, die wendisch 
verstehen, aber es kommt doch selten vor, dass man wendisch 
sprechen hort. Nach Andree (a. a. 0. S. 183) wird in Dubraucke „seit 
40 Jahren“ (also seit 1834) nicht mehr wendisch gepredigt. Der Zeitpunkt 
ist doch etwas zu frith angesetzt. Der wendische Gottesdienst horte ganz 
allmahlich auf. Noch in den funfziger Jahren sollen wendische Predigten 
gehalten worden sein, aber nur an hohen Festtagen; erst 1861 wurde ein 
nur deutsch redender Pastor angestellt. Die Erfahrung lehrt, dass nach 
dem Aufhoren des wendischen Gottesdienstes in den Dorfern die deutsche 
Sprache weit schnellere Fortschritte macht; so ging es auch hier: die 
wendische Sprache ist nun bereits seit Jahrzehnten so gut wie verklungen, 
die Bauern bedienen sich der deutschen Sprache. Kirche und Schule uber- 
lieferten der slavischen Bevblkerung die deutsche Schriftsprache, aber im 
Munde der fruheren Wenden, zugleich unter dem Einflusse der Mundarten 
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deutscher Einwanderer und der Nachbarmundarten, nahm das Deutsche doch 
bald charakteristische Formen an, sodass sich schliesslich eine besondere 
Kundart entwickelt hat. Ein Bild von dem Charakter dieser Mundart zu 
geben diese Aufgabe will ich im folgenden zu Ibsen suchen. —

Meine Beobachtungen habe ich namentlich in Dubraucke angestellt. 
Dort habe ich meine Kindheit verlebt und die Mundart mir selbst angeeignet. 
Daher konnte ich bei dieser Arbeit von mir selbst ausgehen; es kam nur 
darauf an, meine eigene Mundart in wissepschaftlicher Form darzustellen. 
Gleichzeitig verglich ich meine Sprechweise Stets mit der des Folkes, 
um zu wirklich sicheren Ergebnissen zu kommen. Man kann wohl sagen, 
dass die Mundart des Dorfes zugleich die des Kirchspieles Dubraucke 
ist1); denn die Mundart der 4 Dorfer zeigt einen einheitlichen 
Charakter. Ich muss jedoch hervorheben, dass ich nur von der Sprache 
der alten Familien handele, die schon lange Zeit hier ansassig sind. Seit 
die Industrie, namentlich in Tschernitz und Friedrichshain, Eingang ge- 
funden hat, findet ein ziemlicher Fremdenzuzug statt, und die Sprache dieser 
Einwanderer zeigt vielfach abweichende Form. Fur die Beobachtungen 
kommen also in erster Linie die schon lange hier ansassigen Bauernfamilien 
in Betracht.

Bei der Anlage der Arbeit liess ich mich von der Erwagung leiten, 
dass es sich hier nicht um einen bodenstandigen Dialekt handelt, sondern 
um eine Mundart, die sich zwar unter dem Einflusse der anderen ost- 
deutschen Mundarten entwickelt hat, aber namentlich in lautlicher Hinsicht 
in verhaltnismassig enger Beziehung zur Schriftsprache steht. Folglicli 
wird es hier weniger darauf ankommen, eine abgerundete Laut- und 
Formenlehre zu geben, als vielmehr die Abweichungen von der Schrift
sprache genugend hervorzuheben.

Um bei der Darstellung der Lautlehre eine sichere Norm zu haben, 
habe ich das westgermanische Lautsystem zu Grunde gelegt.

') Wenn ich in der Arbeit von der Dubraucker Mundart spreche, so meine ich die 
Ma. des Kirchspieles, nicht bloss des Dorfes Dubraucke!



A. Grammatischer Teil.

I. Sprechweise und Betonung.

Nicht schon, sondern ziemlich rauh und grob sind die Klangeunserer 
Mundart. Fur gewbhnlich spricht man nicht viel; bei langeren Erzahlungen 
wird der Ton der Weiber in der Regel schreiend, der der Manner polternd. 
Die Tonhohe wechselt nicht sehr, der einmal angeschlagene Grundton wird 
beibehalten. Hort man Wenden z. B. aus der Gegend von Komptendorf 
bei Kottbus deutsch sprecheri' so nimmt man in noch hoherem Masse jene 
Gleichformigkeit des Sprechtones wahr, und man bemerkt ferner, dass auch 
die einzelnen Silben und Worte im Satze in der Starke der Betonung nicht 
sehr von einander abweichen; so ist auch der Tonwert der Stammsilben 
von dem der Nebensilben bei jenen Deutsch-Wenden bei weitem nicht so 
verschieden wie bei reinen Deutschen.

Z. B. wir (h)aben dens fer gute ernte ge apt. — der white mit di defen- 
ban nax kótbus faren. — fraoxink (= Frauchen), da genfi dbx nl% fo in guk, 
da werden ft bdit widsr krank werdsn. — konfirmasijon u. a. (Man sieht, wie 
rein bei diesen noch weniger germanisierten Wenden die Vokalqualitaten 
der Schriftsprache noch bewahrt sind.) [Komptendorf].

Unsere Bauern haben sich von dieser wendischen Eigenart nicht ganz 
freigemacht. Manche Personen lassen noch ziemlich deutlich diese deutsch- 
wendisphe Betonungsweise erkennen. Vielfach tragen die Nebensilben in 
den einzelnen Worten noch einen starkeren Ton, als der Deutsche anzu- 
wenden pflegt; mit dieser starkeren Betonung ist mehrfach Vokallange 
verbunden (ich komme spater darauf zuruck). _ -

Hierin wie uberhaupt in dem eintonigen, die Hohen und Tiefen 
meidenden, sich immer auf einem Niveau bewegenden Sprechen wird man 
sicher die Wirkungen wendischer Sprechweise anzunehmen haben. Andrer- 
seits begegnet man haufig einem langsamen, ziehenden Tone, der offers 
auch beim Singen der Schulkinder und der Kirchgemeinde zum Ausdruck 
kommt. Die Artikulationen der einzelnen Laute sind wenig energisch. Die 
Lippen neigen zur Passivitat, namentlich die Rundung der Lippen wird 
sehr mangelhaft ausgefuhrt.

Ich gehe nunmehr dazu uber, die Mundart in ihren Einzelheiten naher 
zu betrachten.
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IL Lautlehre.

Lautbestand der Mundart.

a) Vokale.

a, a = nhd. kurzem und langem a (hatte, fangen — aber, sagen).
e, e = nhd. kurzem und langem offenem e (Berg, Fenster Jager, Bar).
g die geschlossene Kurze flndet sich nur mit a zum Diphthong de 

verbunden, allein kommt der Laut nicht vor.
e = nhd. langem, geschlossenem e (See, edel).
i = nhd. kurzem, offenem i (Sinn, wirken).
* = nhd. langem, geschlossenem i (lieb, diese).
o = dem nhd. kurzen, offenen o-Laut (Sommer).
o ist offener, gerundeter Guttural-Vokal, die Zunge ist etwas gesenkt, 

der hintere Teil des Zungenruckens nahert sich dem weichen Gaumen.
oentspricht dem nhd. langen, geschlossenen o-Laute (Not, gross).
o die geschlossene Kurze kommt fur sich nicht vor, nur als zweites 

Element des Diphthongen do.
u, w = nhd. kurzem, offenem und langem, geschlossenem w (unter 

— Eut).
a kommt in unbetonten Silben vor; die Qualitat ist nicht immer gleich, 

sie hangt von den Nachbarlauten ab und nahert sich bald einem offnen e, 
bald mehr einem geschlossenen

0/ ist ein Rachenengelaut, der meist der nhd. Endung -er entspricht. 
Diphthonge: d^ do.

b) Konsonanten.
1. Sonore Laute.

Liquiden: .
r ist in der Regel uvular, doch ist die Artikulation bei der Bilduhg 

von r gewohnlich so schlaff, dass ziemlich selten reines r erklingt; naheres 
Siehe unter wg. r.

786 nhd. A
Nasale:

mist bilabial, in gewissen Fallen bilabiodental (siehe unter m.).
M — nhd. n.
», der Verschluss wird mit der hinteren Zunge am vorderen Teile 

des weichen Gaumens gebildet, und zwar nach palatalen Vokalon etwas 
welter vora als nach gutturalen.

2. Explosivlaute.
Labiale: 5, p.
Dentale: 7,
Palatale und Gutturale: g, A.

6, d, g sind stimmhafte Mediae,
p, (, 7c Tenues (in gewissen Stellungen mit Aspiration)^
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3. Spiranten.
Labiale: /, stimmlos,- labiodental,

Wj stimmhaft, labiodental,
/?, stimmhaft, bilabial.

Dentale: s, stimmlos,
/, stimmhaft,
s, stimmlos (sews — schon),
/ stimmhaft {kurafa — courage). 

(Bemerkenswerte Abweichungen von der Schriftsprache finden in der 
Bildung dieser Laute nicht statt.).

Palatale: % (stimmlos), 3 (stimmhaft).
Gutturale: ^ (stimmlos); der stimmhafte gutturale Eeibelaut 

jkommt nicht vor.
Kehlkopfspirans: %.

4. Die einzige Affrikata ist # = fs.

I. Der Vokalismus der Mundart.

a) Vokale betonter Silben.

Kurze Vokale.

wg. a.
1. a 1st erhalten geblieben, wo die Kurze gewahrt blieb [= nhd. «], 

trat Dehnung ein, so ist a zu 5 geworden [= nhd. aj: bom (kamen), nom 
(nahmen), gor, lody, fotat, fory,, grobm,, froggy, holom, moln (malan), Sody, hon.

Die Dehnung zeigt sich in denselben Worten wie in der nhd. 
Schriftsprache.

Ausn. 1. Dehnung trat ein und folglich o, abweichend vom 
nhd., in gorty und korta (daneben aber auch gorty und borta}, in diesen 
Fallen ist ausnahmsweise doch a> o geworden, auch in der Kurze;

- so auch in fobst, fobt, sob von fogy (sagen). Da jedoch im ubrigen 
bei der Kurze a. durchweg gilt, so wird man wohl auch hier nicht 
die Wandlung a > o, sondern a > 6 > o, also Kurzung von o .(wegen 
folgender Doppelkonsonanz), anzunehmen haben. Ferner Sagt man 
bot, grop, auch rot (Bad, Grab, Bad). Die flektierten Formen auf 8 
(groba etc.) werden die Verdunkelung des kurzen Lautes a veranlasst 
haben.
2. Nicht Lautwandel, sondern Ubertragung wird vorliegen in derf 

(farf), pl. derfy (vgl. mhd. durfen, conj. dorfte: solche Formen mbgen zu 
dem e gefuhrt haben). % meb, pt; wlr men (mhd. pl. megen neben magen, 
mugen, mugen).

3. Ahd. krawil, krowil = brela. Weinhold (D. D.F. S. 34) fuhrt 
furs Schles. an krel, und er meint, dass Sich der Laut nach Analogie des 
mhd. ou entwickelt hat: aw, ow > ou > bu, alsdann hatte man fur unsere 
Ma. wieder Kurzung des sich ergebendene anzunehmen; die entsprechende 
Erscheinung in ahd. houbit > het (hetl) der.Ma....
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wg. 6.
1. = e = nhd. e. — In unserer Ma. ist ein Unterschied in der 

Qualitat der kurzen e nicht zu finden, das kurze eist immer offen, mag 
es sich um urgermanisches oder um Umlauts -e handeln. — Den schlesischen 
Uebergang von e > a, (vgl. Weinhold, D. D.F. 8. 23; Braune, Beitr. XIII, 
S. 573 ff., Drechsler, Wencel Scherffer, XI. Heft d. germanist. Abh. S. 12 ff.; 
Pautsch a. a. 0. S. 16 f.) zeigt unsere Ma. durchaus nicht.

2. = e = nhd. e (mitteldeutsche Gebildetensprache); z. B. nem (nehmen), 
gebrp, erda u. s. w.

e ist also als e erhalten bei kurzer Quantitat, erscheint als e in der 
Dehnung. Diese tritt in denselben Fallen wie im Nhd. ein.

Die Regel, nach der e und i wechseln, entspricht derjehigen, die furs 
Nhd. gilt.

Ausn. Fur zu erwartendes e ist i eingetreten in kfiln (ąuellen): 
di erpsąk^iln uf.
Besonderheiten:
1. Aus einem ahd. egala hat sich im Nhd. entwickelt (blut)egl, dem 

entspricht in der Ma. folgerichtig blutegi (e > e).
2. Dem nhd. Arab steht in def Ma. gegenuber kreta. Man wird hier 

auf ahd. chreta zuruckgehen mussen. Dass im Nhd. b eingetreten ist, hat 
vielleicht seinen Grund in der neben ahd. chreta bestehenden Form chrota 
(vgl. Grimm, D Wb. V, 2414 ff..; wetterauisch krott, aber plur. kraten (2415)).

3. Die Ma. hat i gegenuber einem nhd. e in wins (wendisch), di winty 
(Wenden). In diesem Worte gehen ja von jeher e und i neben einander 
her; Wendisch und Windisch, Venedi^Vinidi.

Der i-Umlaut des wg. a.
1. = e = nhd. e. — Ich hebe hier no.ch einmal hervor, dass in unserer 

Ma. westgerm, e sowie altes und junges Umlauts-e denselben offenen 
Laut ergbben, auch in der Lange ergiebt sich in beiden Fallen e.

2. Fur zu erwartendes e tritt i ern: spilst, spilt (v. spalten), kilst, kilt 
(v. halten). Folgendes l scheint von Einfiuss zu sein; vgl. Icfiiln unter wg. e. 
Hierher wird auch ris (rasch) zu bringen sein (ahd. rase u. reski, mhd. 
rasch, resch, risch; vgl. Grimm, D.Wb. VIII, 125 f.).

3. Bei Langung tritt e ein = nhd. e; auch nhd. efl = efl in der Ma. 

wg. i.
Die Entwickelung gleicht der im Nhd. Abweichungen in: brew (bringen), 

cf. Pautsch § 41 (Anm.), hermus(t) (Kirmess, cf. wend. kermu§a). Weinhold 
(D. D.F. 8. 31) fuhrt mehr Falle als gemeinschlesisch auf, die in unserer 
Ma. jedoch nicht vorkommen.

wg. u0.
I. u steht abweichend vom Nhd.:
1. Vor Nasalen:
[Falle, wo es im Ahd. bereits stand Sgasfum (geschwommen), i% kuma, 

drumi, gawun (gewonnen), tuna, garun (garuna• milff funtak (aber fona) gaspun.
[im Ahd. stand u nicht |sgakum, ganum, dunaa, dunarstak (in Fluchen 

dundaa, auch als verb, dundarn).
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bunda, pl. bundy [ahd. konda,. aber auch kunda (bair.)]. — [Erst mhd. 
Bildung:] funst

2. Vor Liquiden:
% [= ahd. u:] suka.

= mhd. u, ahd. noch nicht belegt:^ mulica (mhd. mit o und auch u, 
it), puitarn (puldarn) (spat mhd. buldern).

[im Ahd. nicht u:] ful, wula, gas^uln, wir wuln, kmila = mhd. knolle, 
Tula, ruin, gahulfy, gamulloa, wulty,- wulda (wollte), bulgy, muliwurf. — 
gawurn, furt (fort), mur^ (spat ahd. morhila), durta (= ahd. dorot).

3. Vor anderen Konsonanten:
== ahd. u:] Stupin und ślopln.
im Ahd. nicht a^dulto (Doktor),' sprusa" und Sprosa, rustarn, rust. 
im Ahd. nicht belegt S Kuka (sr Wortschatz).

II. Abweichende Verwendungen von o sind nicht zu verzeichnen.
Dehnung tritt ein wie im Nhd., und zwar wird o > o, vor r > 0. 

Abweichend wom Nhd. ist ferner o eingetreten in rbga (= Rogen), ahd. 
rogan, rogo; vgl. das im Md. (Thuringen, Meissen, -Leipzig) vorkommende 
ragen (D.Wb. VIII, 1110);- der offene Laut 0 findet sich ferner in knoty 
(Knoten).

Ferner ist zu erwahnen: Wahrend einem ahd. furi, fura, fure ein 
nhd. umgelautetes fur entspricht, findet sich in unserer Ma. nicht eine zu 
erwartende. Form fir, sondern meist hoft man ein geschwachtes fax.• fam 
grosy bomel (Baumol). Diese Schwachung erklart sich ja aus dem geringen 
Tonwert, den das Wortchen in der Regel hat. Betont kommths vor in 
„dafur", und dieses heisst in der Ma. dafor ^% kan dox niSt dafor);

Altes o >u in hull (mhd. hovel, hobel).
In Bezug auf das Schlesische sagt Weinhold (D. D.F. 8. 49), dass fast 

alle 0 in der Ma. entweder zu 0 oder zu u ubergegangen sind. Wir sehen 
also, dass dies auf die Dubraucker Ma. bei weitem nicht in diesem Um- 
fange anwendbar ist. Schon in dem kaum 1^Meile von Dubraucke ent- 
fernten Muskau (Oberlausitz) hort man bedeutend often u fur o (fula, kup 
u. a.). Cf. Vergleich mit Wenkers SpA. Nr. 37.

i-Umlaut von u.
= i = nhd. y: filn, strimpa, pint, dina, slisl, timpi us. w.

Anm. Der Umlaut ist unterblieben in fluty, das neben flity 
(pflucken) vorkommt.
In einigen Fallen ist i-Umlaut von u anzunehmen, wahrend im Nhd. 

0 zu Grunde zu legen ist, das. dann zum Teil umgelautet erscheint: kinda 
(1. u. 3. ps.), kinst, bindy (konnte etc.) conj. praet., ferner tipxy, wo wir 
also tup zu Grunde legen mussen, obgleich in der jetzigen Ma. nur top 
gebrauchlich ist, bitjax (Bottcher) (weder botix noch butix ist sonst in D. 
zu horen), tripin (tropfeln); auch in finbbmt (Sonnabend) werden wir einen 
i-Umlaut von u anzunehmen haben, trotzdem fur den Umlaut kein er- 
sichtlicher Grund vorliegt (wie im Nd.), kimst, bimt (kominst, 'kommt) 
konnen auch hierher gerechnet werden, wemi man nicht annehmen will, 
dass die alten Formen auf qui- direkt zu bi- gefuhrt haben.
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i-Umlaut von o.
= e — nhd. o; kern/n, Tiernan, Ze%a^ etc. Handelt es sich um einen 

gedehnten Laut, so ist der Umlaut davon & keni^
In der durchgefuhrten Verwendung des i unde, entspreokend dem y 

und 8 der Schriftsprache macht sich die Abneigung gegen Lippenrundung 
deutlich bemerkbar, die ja namentlich in md. Mundarten weitverbreitetist.

Lange Vokale.

wg. e (got. 6, abd. a) :
1. = o = nhd. d; ^o/^, gobm, pl. praet., jor^fot, blofn, mol (got. mel), 

Hondo.
2. = o; ausser in den dem Nhd. entsprechenden Fallen in woga (die 

Wage), wo ist selten, dafur in der Regel wu.
3. Bei Kurzung tritt o ein: Ios% (letan). Kurzung der alten Langen 

fin det wie im Nhd. statt.
4. = d = nłid. d: ja (jo kommt seltenor vor). (Ich fuhre jd bier 

mit auf, obgleich es strong genommen (got. ja und jaf) nicht hergehbren 
mag.) Mhd. as = ast und śsi (als Schimpfwort).

Der i-Umlaut jenes alten & (ahd.) 
ist in der Ma. e, bei Kurzung e: mw Slefart, nenda^ (naher), blest, der 
teta (thate).

Das Schlesische ist dem e als Umlaut des d durchaus abgeneigt (vgl. 
D. D.F. S. 26), und es fuhrt es daher auf den reinen Laut zuruck. Dem- 
gegenubbr ist in Dubr eine Abneigung gegen diesen. -Umlaut nicht 
zu bemerken.

wg. und schon got a aus noch fruherem -anh- 
hat sich wie im Nhd. entwickelt.

wg. geschlossenes e.
Uebereinstimmung mit dem Nhd.; also: brif, spigl, Its (liess)' u. s.w: 

wg. 1
Uebereinstimmung mit dem Nhd. — sniwan > Snen, nach Analogie 

vom Subst. sne.
Wg. 6 ahd. uo.

1. = $ == nhd. w.
2. = w = nhd. w, doch trat der kurze Laut in einigen Fallen ein, 

wo im Nhd. die Lange gewahrt blieb. Vgl. Quantitat der Vokale, S. 16.

i-Umlaut des wg. 6.
1 _^— nhd; y: bridar, barftsi%, lvda.
2. — i. In einigen Fallen tritt auch hier abweichend vom Nhd. 

Kurzung ein. Vgl. unter Quantitat, 8. 16.

wg., ahd. u.
= an — nhd. aw (op) .



13

i-Umlaut vom wg. u.
^; ag = nhd. oi (oe).- maefa, Aag/a^, laefa, taębri% u, a. Der Umlaut 

zeigt sich nicht in laot^^ nhd, lauten (di glok^ lagt® — da* lew get laotfy', 
schon ahd. hluien (hlutjan), luten sw. y. intrans. u. trans^ ferner in saoam 
(neben saearw^ scheuern (fruhmd. schuren, vgl. Grimm, Wb. 8. 2621). Ueber 
faola vgl. Formenlehre.

Diphthonge.

wg. ai.
1. = aę = nhd. ae (a*^ saęd^ neben sed^, haeliy (aber hela, heln), 

kaefa*, gasaeda.
2. = e fc nhd. aę und auch e; '[^ ahd. e, e:] beda, weniy, we (wea), fe, 

fela, [im Ahd. nicht b:) sien, 7&es% tel, ż^^, Ma (adj.), heln (v.), bret, Aem, 
heda, vena, zeyn, ema*, ben, s^efi}, tek, nega, weya (adj.), klet, hes, wesa, hefa*, 
bimefnkastn (Bienenmeisenkasten, zum Fang), fleS, wefa, wefy (neben waefa, 
wohl unter dem Einfluss des Handelsverkehrs), tek (Teig).

3. = e = e der md. Gebildetensprache, z. B. .[= ahd. e:] lerty,lew, 
mer, er (eher). Der offene Laut zeigt sich also vor r; ferner aber tritt e 
fur urspr. ai ein in fega* (Uhr), doch ist der Laut geschlossen in (dem zu 
demselben Stamme gehbrigen?) feyn und in fegatux-, e^ (ekeln)^ ebenfalls 
mit offnem Laute, gehort auch hierher, wenn man mit Kluge. (Etym. Wb. 
8. 92) german. *aikla zu Grunde legt (vgl. auch Grimm, Wb. 3. 391).

4. = e = nhd. aę: Obwohl wir horen klena und rena, so kommt im 
Comparativ neben klenaa: klena* vor, ferner wird gebildet rentliy (reinlich). 
Weinhold (D. D.F. 8. 32) fuhrt dieselben Erscheinungen als schlesisch auf, 
ferner Letter (Leiter), dafur in Dubraucke lita*, folglich

5. = i||Jnhd. aę: lita* (ahd. leitara).
Als allgemeine Regel kann man wohl aufstellen, dass ai wie im Nd. 

zu e (e) monophthongiert wird. saedn wird nur gebraucht, wenn man von 
der Ehescheidung spricht, sonst ist es ungebrauchlich, die Gerichtssprache 
mag zur Erhaltung des ae beigetragen haben, ebenso werden Kirche und 
Schule hadiy und kaefa* verbreitet haben;. bezeichnend ist, dass neben 
haeliy das zu demselben Stamme gehbrige hela, heln steht.

Anm. Dem ahd. ein muss en entsprechen, und wir haben auch 
en, ena, ens als Zahlwort und dementsprechend ensiy, alena u. s.w. 
Der unhestimmte Artikel aber ist an. Fur das Schles. fuhrt Weinhold 
(D. D.F. 8. 23) an: a (diese Form ohne n kommt in Dubr. garnicht 
vor); anne, an (acc.), auch anander (einander). Zur Erklarung dieses 
a aus sonantischem w vgl. Pautsch, § 82. — Schwachungen wie e, 
enne u. s. w. (vgl. Weinhold a. a. O.) linden sich in Dubr, nicht, 
sondern neben an nur % ma.

wg. au, ahd. au, ou und 6.
1. — o ( ~ ahd. 6 — nhd. d,

[ = ahd. ou = nhd. au (ao).
Beispiele fur die letztere Entwickelung: óga, tdfą, globin, lofn, ox, top 

(taub), tokt (ahd. toug), lop (Laub), a*lbbm, urlop, kofn, trom, Stop, rox; got. 
bagms, ahd. boum ebenfalls > bom.
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2. = o, der offenere Laut tritt auch hier vor r ein. [— ahd. 6:] 
er, ror..

3. Kurzung und Wandlung zu w trat infolge der schwachen Betonung 
im Satzę ein in skauns > sceno > sunf).

4. au ist erlialten = Nhd. au (no): [= ahd. on:] haopf)man (haąpt 
allein ist nicht gebrauchlich, haoptman hórt man gewbhnlich ans dem 
Munde von Soldaten, sonst noch in der Zusammensetzung raster.ciopman 
(Rauberhauptmann)), haoptfaxa, haęfą, frao, tao (— wg. au + w, ebensó:) 
gonao. , \,

1-Umlaut jenes aw, dąs in der Ma. zu o (o) wird.
[Im Ahd. noch nicht eingetreten, im Mhd. cej,.
1. ^ o: beypa, leno, retliy, left, netiy, bema. — Unterbleiben dieses 

Umlautes zeigt sich in denselben Fallen wie im Nhd., also erlauben, 
glauben entsprechen aalobm, globm, auch koft sagt man, doch habe ich von 
einzelnen Personen bestandig keft gehort.

2. = e Vor r: reryn, rera, her#.
i-Umlaut jenes au, das in der Ma. als ao erhalten blieb.
[1 m Mhd. bu, doch wenig fest:] — aę: haefyn, fraelaen, hae (ahd. 

hewi, houwi), Straę (mhd. strbu (ou)).
wg. eu, ahd. iu — io.

1. — * f — ahd. io = nhd. i,
1 = ahd. io und iu = nhd. t

Anm. Nhd. lugen, betrugen stehen gegenuber ligą, batriga. — 
Kurzung ist abweichend vom Nhd. eingetreten in kriyn und riyn.
2. = A= nhd. oifoe): [= ahd. iu:] seyt. (skiuhen). — Bei bega, begt, 

begn (biegen und beugen) sind auch die Formen von mdh. binge der Analogie 
von bougen gefolgt.

' Anm. Ausser diesen beiden fuhrt Weinhold (D.D.F. S. 35) noch 
zwei Falle an, in denen schles. e — mhd. iu ist, namlich Frend (Brieg) 
und Lechter, in beiden Worten herrscht in Dubr. aę.
3. = ae = nhd. oi (op): [— ahd. iuH naena (9), laeytn (ahd. neben iu 

auch co), daets, taewl, laeta, haeta, aey, nae, haead, fasad. — Derselben 
Entwickelung folgt friunt aus frijbnds: fraent.

Vokalische Besonderheiten in Fremdwbrtern.
Einem e der Schriftsprache steht ein e der Ma. gegenuber in: negar 

(Neger), tesii. (Dezem). Confirmation wird bisweilen konfaamasion. Oder 
Iconfaxmasvjon gesprocheti .von Leuten, die sich die deutsche Betonungsweise 
noch nicht genugend angeeignet haben; ebenso; Billet ^bilijet. Fur ur- 
Śprungliches i tritt der Reibelaut j ein in der Endung; die dem lat. -ia 
entspricht: agasja, family, ^materja, sigorja^ —'Nhd. Syrup = firop.

Dem nhd. Zigeuner entspricht in der Ma; figaema (vgl. spatmhd. 
zigeiner und ziginer) und sigenad (spatmhd, zigeuner spllte - e ergeben, dafur 
hier e). Schade II.1257.

Ausfall einzelner Vofcale findet statt: soklada, ofsir, porslan, apteka„ 
artiri (at{ri),- letzteres aucli mit dem Ton auf der ersten Silbe.
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Vokalische Abweichungen in Eigennamen.
Peter (nhd. ć) = pUaA (als Rufname des Katers); wend. Petr (e — i6).
Schlesien = Slefjn, Dorf Dobern = debarn. Dorf Kbbeln = kebln, 

Dorf Tschbpeln — Sepln. — Auffallig ist also in den 3 letzten Namen, 
dass der offene Laut e eintritt, wahrend doch in der Regel dem 2 der 
Schriftsprache e entspricht.

Schwachungen vollvokaliger Silben kommen vor in: Dorf Zschorno 
> sorna, Muskau > muska.

b) Vokale der Nebensilben.

Im allgemeinen herrscht Uebereinstimmung mit dem Nhd. Nur in 
einigen Fallen hat schwache Betonung lautliche Veranderungen eintreten 
lassen, die im Nhd. nicht zu bemerken sind. Ich hebe folgende Falle hervor:

Die Endsilbe -er (paoaA) ist zu einem Laute geworden, dessen 
Qualitat sich schwer feststellen lasst. Es wird weder ein reines e noch 
a noch ein wirkliches / gehort. Ich meine, es handelt sich um einen 
Laut, dessen Qualitat zwischen a und e liegt; diese wird noch eigenartig 
dadurch bestimmt, dass bei der Hervorbringung des Lautes die Żunge bei- 
nahe die Lage einnimmt, die zur Erzeugung des uvularen r nbtig ist, 
jedoch gerat bei der Exspiration die Uvula nicht in Schwingungen. Die 
Kieferbffnung entspricht beinahe derjenigen, die zur Hervorbringung des 
Vokals a erforderlich ist. Ich bezeichne diesen Rachenengelaut durch a A. 
Vgl. Sievers a. a. O. § 289, Bremer a. a. 0. § 76, Pautsch §§ 18, 88, 94. 
— Ich bemerke noch, dass es sich in unserer Ma. um ein deutlich aus- 
gepragtes Kehlkopf-r auch nicht handelt, sondern eben um einen durch 
geringe Rachenverengung eigentumlich gefarbten Vokal.

Schwachung der 2. Silbe zu aA findet statt, wahrend im Nhd. 
volle Vokale erhalten sind, in erbau (ehrbar = zuchtig, sprode) und in 
nopaA (Nachbar); beide Worte finden sich auch im Schles. so -(vgl. Weinhold, 
D. D.F. S. 30). — Brautigam (brutigomo) erscheint in der Ma. als braet/n; 
nur gekurzt wurde die nebentonige Silbe in flaomus (Pflaumenmus).

Vokalschwund unter dem Einfluss der schwachen Betonung findet 
statt in hamftl und (A)arfl (Handvoll und Armvoll).

Der nhd. Vorsilbe -ent (ahd. int, ant) entsprechend erscheint an in 
anzSe (entzwei), die Vorsilbe fallt uberhaupt Weg in gegn-gen (entgegengehn).

Die Vorsilbe ga wird bisweilen nur als a oder i gehort; s. unten Vergl. 
m. Wenkers SpA. Nr. 61 und 79. Z. B. % I%opm nv/afen (nicht gesehen), 
der hat maA niStifot (nichts gesagt).

Pronomina werden haufig geschwacht, namentlich wenn sie enklitisch 
neben starker betonten Silben stehen. : Die sich ergebenden Formen sind 
in der Formenlehre- unter Pronomina angefuhrt.

In . solchen Fallen geht also die Ma. in der Schwachung oder Kurzung 
der Nebensilbenvokale welter als die Schriftsprache. Zuweilen ist aber in 
der Ma. ein entgegengesetztes Verhalten zu bemerken; namlich: Das altere 
Femininsuffix -in, -inne wird zwar in der Ma. gewohnlich zuw, daneben 
aber kommen vollere Formen vor auf -ma, -na (Beispiele unter -Formenlehre) 
— - Ferner ist die dem nhd. -ig (^) entsprechende Adjektiv-Endung bis
weilen lang (s. unten Quantitat d. V.).
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c) Quantitat dor Vokale.

Schon bei den einzelnen Vokalen konnte man sehen, dass das nhd. 
Dehnungsgesetz im allgemeinen auch fur die Ma, gilt, und auch Kurzung 
alter Langen .hat den nhd. Verhaltnissen entsprechend stattgefunden. Ich 
fuhre hier die Falle an, in denen eine Abweichung vom Nhd. zu be- 
merken 1st.

I. Kurze ist eingetreten, bezw. geblieben in folgenden Fallen (vgh 
Pautsch §76): tits* (die Leiter), /erga (Ferse) (ahd. ^^^ttan neben Menan;comp; 
v. Mena. Die Formen likst, likt, lik (imp.) yon ligp (liegen); wol (durchweg kurz 
fur wohl). joxn neben jogp. (Vielleicht hat das in Grimms Wb.g|L II. 2199) 
angefuhrte v. jachen eingewirkt, das in demselben Shine gebraucht wird 
(„jache den hunt fort" etc.)).- nox hisweilen fur nox (noch), bei stiirkerer 
Betonung scheint die Lange zu herrschen; z. B. nox wdehdxty, aber: das 
wirt erst nox waenaxty wern. In noiemitak, wo gerade auf dem kurzen o 
der Ton liegt, hat die.darauf folgende Verbindung xm die Kurzung ver- 
anlasst. So ist auch die Kiirze, eingetreten odor erhalten geblieben in: 
Jormitak, Jorwerk, doch heisst’s Jorgestarn. Ferner: 3k imp. (zieh), /i%, 
imp. (sieh), auch im plur. Jet (Jet amól! — Jet ok!), kriyy (kriechen), riyy, 
Sunff) (schon), Jokst, fokt, fok (yon Jogo, Jon) neben den kontrahierteh 
Formen fast, Jot, Jo. slot neben slet (sclilagt), Die Kurze zeigt sich 
ferner in einigen Fallen vor t, das durch Zusammenziehung zweier Dentale 
entstanden ist, so namentlich in der 3. ps. sing, praes. ind. z. B. von sody,: 
das Sot, kody: der hot Ji%.

Von den Verben mery und lwim kommen mehrere Formen mit kurzem 
Vokal vor, wo im Nhd. die Lange steht. Neben wery (wern) und wort 
existieren wern und wert, und vom Verbum hobm kommen neben anderen 
auch die gekurzten Formen: hop (habe), horn, han (haben), hopt (hot, hat) 
(habt), gahot (gahat) vor. — Bei wern und wert mag die Doppelkonsonanz 
die Kurzung der Langen oder Erhaltung der Kurzen veranlasst haben; 
ich werde 1st, = % wer, well auf das fur den Dialekt als Verbalstamm 
anzusetzende wer kein Konsonant welter folgt. Bei dem anderen Verbum 
konnen in den Formen hoh, hot, gahot (gahat) fruhere Langen zu Grunde 
liegen. In den ubrigen Formen braucht Dehnung nie eingetreten zu sein, 
sondern es kann sich sehr wohl um Erhaltung alter Kurzen (habAn) 
handeln; dass diese sich gehalten haben, trotzdem das Dehnungsgesetz, 
sonst im allgemeinen in der Ma. so wirksam ist wie im Nhd., kann seinen 
Grund darin haben, dass bei diesen Verbalformen ganz besonders oft 
Doppelkonsonanz entsteht durch Enklise von Pronominibus (iż hops, ww 
homsy gajot).

Haufig wird altes uo gekurzt: Mut, blutii, bluty; gut neben gut (in 
den flektierten Formen ist % Regel: gudax etc.), tust, tut, tuk (imp. thu), 
bito und bux, tux, Juxy, fur ruhig nw% neben ru^, huśty, Janfluxtax, Sustan, 
sux, fldomus (Pflaumenmus) neben einfachem mus. -

Auch der i-Umlaut dieses Lautes ist gekurzt in: biyan, biyl (neben 
den Langen), tiyan, Snuptifl, JeJan.mins.Mfl und brust.ki/l, brity (bruten).

In diesen Fallen ist die Kurzung durch die folgende Fortis veranlasst, 
die stark geschnittenen Accent des vorangehenden Vokals und damit Kurzung 
zur Folge hatte.
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Geringer Tonweft veranlasst auch hanfig qualitative und quantitative 
Veranderungen in Pronominibus: mlr > maa, wir > waż (maj) , dw > da, 
d?r > daj, & > aq gr > aj, /( > /a, def > .daj, di > di (da).

Als einen Fall, wo Schwachung der Vokalqualitat und Kurzung ein- 
treten trotz hohen Tonwertes, fuhre ich an terS! und te! j(&. unter Wort- 
schatz).

Schliesslich bemerke. ich noch, dass dem aus dem Eomanischen ent- 
lehnten morast (afrz. mareis, cf. Kluge, Etym. Wb. 273) in der Ma. morast 
entspricht; es ist also der Hauptton auf die Stammsilbe geruckt, und der 
Stammvokal ist durchweg kurz.

II. Langen zeigen sich abweichend vom Nhd. in folgenden Fallen: 
gortn (vgl. schles. garten (D. D.F. 8. 26)), borta: neben den kurzen Lauten; 
swto (Schnitte, ahd. snita), ego f. Egge, %, v. (ahd. egida).

Anm. Weinhold (D. D.F. 8. 42) fuhrt als schles. an Schmit — 
Schnitt, in unserem Dialekte kennen wir da die Lange nicht; ferner 
Riz = Ritz, hier herrscht in dem Subst. ebenfalls die Kurze, ris 
kommt vor, doch nur als Klangnachahmung des Zerreissens.
Die Adjektiv-Endung got. eigs, ahd. ig (ig); die im Nhd. zu -ig %) 

wird, erscheint in unserer Ma. als -i%, aber auch lang als -iy, jedoch nur 
in flektierten Formen: me%ti%, me^tigaj, ewi%, ewigaa, elendigaa. Dieses * 
tragt einen ziemlich starken Accent, der Wurzelaccent ist nicht viel starker, 
also Slendlgaa.

ax wird bisweilen lang und mit eigentumlich singendem Tone ge- 
sprochen als verneinende Antwort auf eine Aufforderung. Z. B. hum dox 
mita inda plisa! Antwort: ax! — Das Wort Malzzucker lautet in der 
Kindersprache gewbhnlich malsukaa, bisweilen wurde jedoch gehort mal- 
suhaa; das VerStandnis fur den 1. Teil der Zusammensetzung ging verloren, 
was sich auch darin zeigt, dass man zu der volksetymologischen Bildung 
maolsukaa weitergegangen ist.

III. Was endlich die Falle betrifft, in denen auch im Nhd. ein 
Schwanken stattfindet, so zeigen sich die Kurzen bevorzugt in: glas; hot, 
bat (= Badeort. Dies -ist der Sprache der Gebildeten entnommen und 
kommt selten vor); rot (rat); tak; gip, gipst, gipt\ male (mety. Dagegen gilt 
die Lange in hof.

2. Der Konsonantismus.

a) Die harten Verschlusslaute.

wg. t.
Die Verschiebung ist dem Nhd. entsprechend eingetreten, doch ist 

zu bemerken, dass im Anlaute, wo im Nhd. die Affrikata steht, haufig 
von dem #-Bestandteil sehr wenig zu spuren ist und nahezu reine Spirans 
gehort wird: sib ok und sib ok (zieh doch). Eine Vermengung von sund 
s, wie sie Weinhold (D. D.F. 8.79) im Schles. beobachtet hat, kommt 
bisweilen vor, mit Sicherheit kann ich nur das Vorkommen von sisn 
(zischen) und sfiitSaM behaupten (beide sind unter den von Weinhold an- 

2
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gefuhrten Worteu). — In einem Falle 1st fur st (altos si) A eingetreten: 
Schornsteinfeger > SorSka .fegaa neben sorsin .fega^.

wg. p.
Der Stand der Verschiebung 1st folgender:
I. Im Anlaut > /. [= ahd. ph, pf:] flancą, flasks, flaoma, funt, 

fol, fefaa, fant, fropm, v. (zu ahd. pfropfo); ebenso lautet fropm (der 
Propfen). [# ahd. p und ph:] tirfy,forts. ^[im Ahd. Schwanken zw. p, pf 
u. f:1 fenix, flegą, funt.

Ausn. pots = Pfote (pots wird wohl auf nd. Einfluss zuruck- 
zufuhren sein); pitna, pltn = pflugen. Zur Erhaltung des p im letzten 
Worte mag das wend. płuli beigetragen haben wie auch das Be- 
durfnis, die Verba flin (volare) und das lautgesetzlich sich ergebende 
flin (arare) zu unterscheiden. — Einem alien und auch nhd. p gegen- 
uber zeigt sich b in bletn, biota (Platte); aber plena (mhd. blahe und 
plahe, wahrscheinlich lat. plaga).
H. In- und auslautend nach Konsonanten: 1. > f: [as- ahd. 

ph und f:] Sarf, holfn, damf, simfą.—2. > p; [— ahd. pf:] karpa, Stamps, 
Stump. [= mhd. pf:] dumpix, Strump.

III. Nach Vokalen und in Gemination: > p:\= ahd. pf:] 
tropin,, Sepin, kop, klopm.

IV. Einfache Tenuis nach Vokalen wird durchweg zur Spirans 
wie im Nhd.

Anm. Unverschoben bleibt p in dem aus dem Md. stammen- 
den kaopa und kaopin (vgl. Wortschatz).

wg: k.
Hat sich ganz wie im Nhd. entwickelt. Nur folgen de Abweichungen 

finden sich: 7c > % in marxt (ahd. markat). -.-- Die Verschiebung des k 
1st unterblieben in Staoka, Staok.aefij,. (vgl. nd. stuken). In dem Fremdwort 
acacia ist c (7c) > g gewandelt: agazje.

b) Westgermanische weiche Versehlusslaute und Spiranten.

wg. d.
Die hochdeutsche Verschiebung der Dental-Media >Dental-Tenuis 

ist durchgefuhrt, jedoch:
I. In einigen Fallen ist sie auch dort eingetreten, wo sie im Nhd. 

unterblieben ist: tarn (Damm),; tern (dammen), tixty (dichten, im Sinne von 
nachdenken), turn (dumm), timaa neben dinaa (Dunger), taoarn (dauern), 
ga.tuplt (doppelt), tola (Dohle), toxl(a) (Docht), tonin (dengeln, tengeln), tezn 
(dezem), ao-totoi (Eidotter), tuzfl und duzyt (Dutzend).

In den flektierten Formen von runt zeigt sich ebenfalls abweichend 
vom Nhd. t: an runtas brot, ana runta kugl; doch wird es sich wohl hier 
nicht urn Verschiebung von d > t handeln, sondern um Uebertragung aus 
dem Nominativ, da sich weitere Beispiele einer Wandlung von d > t im 
Inlaut nicht finden (abgesehen von dem selten vorkommenden Fremdworte 
galanty neben galandi} fur Guirlanden).
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II. Alles d ist erhalten in folgenden Fallen: 1. Im Anlaut: drumZ 
(Trommel), drumin, drap in drap ren, drap lofi^ dializ, (tuchtig), ferner in 
dem deutsch-wendischen drimaen (dagegen tram (Traum)-'tr6m, v.). 2. Im 
Inlaut: spoda (Spaten), odn (Atem).

Ferner ist d geblieben unter Einfluss 1. eines vorhergehenden Z: alt, 
eldsa, dields, hałdą, spaldn, halt, keldax, di helda, falda (Falte), suldM, wulda, 
fulda; — 2. eines vorhergehenden n: kunda (konnte), undax. Diese 
Wirkung von Z und n zeigt sich auch im Schles. (D. D.F. S. 65, 69).

Auch die Erscheinung, dass nd > ng (») wird, hat unsere Ma. mit 
dem Schles. und den md. Dialekten uberhaupt gemein (D. D.F. 8. 69).. Die 
betreffenden Worte in der Ma. sind Ima, luma selten neben hintą, pint 
fast durchweg fur pindl, slunk (Schlund), klin, v. — /Umgekehrt ist ng > 
nd gewandelt in mandl, mandin gegenuber einem schles. manin (D.D.F. S.95).

wg. b.
nimmt im allgemeinen dieselbe Entwickelung wie im Mhd. Wie im Schles., 
so zeigt sich auch hier in einigen Worten 5 > p verschoben, wo im Nhd. 
6 gewahrt ist; diese Worte sind: paw, putax, pint, puhl, pirzl, pus, presl, 
parząt. — Das Fremdwoft bagage tritt in der Form pakafa auf.

wg. g.
g bleibt Verschlusslaut. Auch im Inlaute nach Palatal-Vokalen, nach 

r und Z im In- und Auslaute, in der Vorsilbe ga (falls diese nicht zu 9 
geschwacht wird) wird stets reiner Verschlusslaut gesprochen. Im Aus
laute tritt der stimmlose Verschlusslaut h ein:tak, tags.

ng ist in der Ma. 1. = ® im Inlaut; also fina (der Einsatz zur neuen 
Silbe fallt ins ® hinein, fin.na ware, streng genommen, zu schreiben). Ein 
darauf folgendes n wird von dem vorangehenden n verdrangt, also fin (m 
ist kurz, nicht fw^. Die Nachwirkung des n zeigt sich lediglich in der 
Erhaltung des %, trotzdem dieses in den Auslaut getreten ist, sonst ist 
namlich 2. im Auslaut stets ng in der Ma. = nk. (Uebereinstimmung mit 
dem Schles. Weinhold, D.D.F. S. 68.)..,,

Anm. Zu der obigen Hegel, wonach g nicht spirantisch wird, 
bildet eine Ausnahme die Adjektiv-Endung ahd. ig, ag, die als -iż 
erscheint, in den flektierten Formen tritt fur % / ein. Tragt aber 
das ieinen starken Accent und ist es lang (vgl. oben S. 17), so ist 
auch hier der Verschlusslaut g gewbhnlich; z. B. fo an drekijax 
wek (oder drekjax), aber der faxfluxta hunt elendiga!
Aelteres g > k in kikarn und,kokln (schles. gickern und gokeln nach 

Weinhold, D. D.F. S. 95); fax kalopirn, lduka (Glucke), kluka, v., kuka (vgl. 
auch wend, klukotad, kukać)/Das k in den flektierten Formen von lank 
(an lankax Strik) wird entsprechend zu beurteilen sein wie Z in runtax 
(runder), s. 8. 18. Das Adverb heisst jedoch lana, comp. lew.

Allgemeine Bemerkungen.
1. Die p, t, k der jetzigen Ma. sind im Anlaut betonter Silben aspiriert 

(Uebereinstimmung mit der Umgangssprache der Niederlausitz nach Franke 
a. a.0. 8. 41);

2. Das Frankesche G-esetz (Franke a. a. 0. 8. 47): „In der Hegel 
2*
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fallt ein Verschlusslaut zwischen zwei anderen Konsonanten“ hat gewohn- 
lich auch in unserer Ma. Geltung, gans (— gants), ^mSro^Christbrot), 
ornflix (ordentlich), sdAumt (zerlumpt).

c) Die harten Spiranten.

wg. 8.
Es sind folgende Besonderheiten hervorzuheben:
Fur zu erwartendes / tritt s ein in samty, samtaj (mit samt dem, 

der . . .), bisweilen auch ^ das sich aus der haufigen Verbindung mitfamt 
festgesetzt haben wird. s hinter r wird zu s, auch wenn beide Laute 
ursprunglich durch ein e getrennt waren, ist jedoch der ausfallende Vokal 
ein i, so behalt a seine Qualitat; z. B.: der Vers: ferS, werde es: wers, 
war es: wors, mir es: mW, mW; aber: mir ist: mW, wer ist: wers. 
Falls eyfkapś auf capsa zuruckzufubren ist, so haben wir damit einen 
Fall, wo s > s- auch hinter p wird (vgl. Wortschatz); ferner entspricht 
einem mhd. grobiz, grubiz: grips.

/hinter r wird zu /: die Verse ferfa, die Farssferfa. (Die Ferse 
musste nun auch ferfa gebenj^aber das Bedurfnis nach Unterscheidung 
mag.mitgewirkt haben, aus Ferse fersa werden zu lassen. Auch in Seif
hennersdorf tritt nach Michel (Die Mundart von Seifhennersdorf, P. Br. 
Beitr. XV S. 64) in diesem Worte s ein, Michel schreibt /eWe). Werde 
sie > werfa, Morser > merfaa, merfT u. a.

Ferner findet sich / nach Vokalen in: hefaa (heiser) [= mhd. sch], 
Michel (a. a. O. S. 65) transskribiert keyzd fur. Seifhennersdorf; roty (Basen), 
go/a (Gaze) selten, kaorefl (vgl. Wortschatz), nufin, nujlak; ferner in frz. 
und slav. Lehnwortern wie parafa, kurafa, lufa.

Anm. Nach Franke (a. a. O. S. 34) ist, abgesehen vonvslavischen 
und franzosischen Lehnwortern, fur das Eintreten von / folgendes 
r und Z von Bedeutung. Es ergiebt sich aber, dass in unserer Ma. 
auch andere Falle vorkommen. Vielleicht hat in Worten wie rof} 
das Wendische das / veranlasst, da es ja mehrfach vorkommt, dass 
deutschem / wendisches / entspricht, z. B. Bose — - róża.
Beim Zusammentreten von s + .ś, s 4- / wird s >V (Ueberein- 

stimmung mit den Beobachtungen von Franke (a. a. O. S. 48), in der 
Niederlausitzer Umgangssprache). Z. B. aossita (Ausschutte), ^ wird 
dann meistens als einfaches Vgehort: aosUa, dastimt (das stimmt), nos. 
fifinka i# aus fifinka (Feldgegend bei Dubr.).

wg. p.
Der Stand der Verschiebung wie im Nhd. Nhd. Zsteht jedoch d 

gegenuber in zufamda (zusammen), (vgl. ahd. samant, zi samande).
In vielen Formen von werdą, weri} ist das d geschwunden; das 

Prasens lautet: sg. wer, wirSt, wirt; pl. wern (wem), wert (wert), wern (wem). 
Praet. wurda kommt fast garnicht vor, da es durch Perfektumschreibung 
ersetzt wird. Der Conj. wirda wird auch gemieden. Imp. wer, wert (wert)’. 
Part, praet. gawurn.
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wg. f.
Dieses alto f erscheint in mehreren Worten zwischen sonoren Lauten 

als w, ebenso finden wir es im Sehles. Weinliold (D. D.F. S. 74) fuhrt 
eińe ganze Menge Beispiele an, die bier genannten sind auch darunter. 
briwa, fimwa, Adwg, hewa, leeway, .bw^, stiwl, spew], taewl, g^elwa. Fur zu 
erwartendes Ziw sagt man siba.i in sibaa, Stiff (Schieferstift). Fur altes 
f ist p eingetreten in der kontrahierten Form harps (neben barfisix ge- 
brauchlich).

In Frerndwortern wird fur łat. » / gesprochen (wie im Schles. cf. 
D.D.F. 8. 74), Jell horte z. B. nicht nur ferS (Vers), sondern auch fenus 
(Venus), filipsope (Velociped), fila (Villa).

wg. h.
Folgendes ist hervorzuheben:
Es zeigt sich Unsicherheit im Gebrauche des anlautenden h: 1. Es 

wird weggelassen. Z. B. der mil; ana Ina at galet (cine Henne hat gelegt), 
der is an gans elaa, unt gawurn, in der Schule bekommt man zu hhren: 
adix,adix.ist.got.doa.er (heilig, heilig ist Gott der Herr!) 2. Es wird 
gesprochen, wo es nicht hingehort: z. B. daa Iwdp (Atem), und jedes be- 
liebige, andere vokalisch anlautende Wort wird gelegentlich mit Zz-Anlaut 
gesprochen. Diese Verwirrung ist durch die Wenden veranlasst. „Voka- 
lischen Anlaut vermeidet das Wendische, indem es den einfachen Hauch- 
laut h vor die Vokale setzt“ (Pfuhl a. a. O. S. 27 (§ 25)). Demzufolge 
werden die Wenden das Bestreben haben, auch im Deutschen den voka- 
lischen Anlaut durch Vorsetzung von A zu vermeiden. Allmahlich wird 
man sich an den deutschen vokalischen Anlaut gewohnt, ihn aber dann, 
bestrebt, es richtig zu machen, auch angewendet haben, wo ein A hingehort.

Im Inlaut ist von h nichts zu merken, wie: im Nhd. Jedocli in 
den flektierten Formen und im Komparativ von box begegnen wir einem 
x oder %: hoxas, A^a^aber das subst. di hea.

Altes A ist im Gegensatz zum Nhd. ausgefallen in daestl (Deichsel) 
= ahd. dihsala, mhd. dihsel (zu vgl. ostthur. disti, frank.-henneb. deist! 
nach Kluge, Etymol.,Wb. 74). —- In dem Fremdwort cichoria wird ch 
> g gewandelt: gigbrja.

Im Auslaute zeigt sich altes h l. als % (w) im Imperativ fix (sieh) 
(vgl. schles. secli nach Weinhold, D.D.F, 36), ferner in raox (adj.) (ahd. 
ruh) und in sux (mhd. schuoch, schuch), plur. sua. juchzen (so angefuhrt 
in Grimm, Wb. 4. II. S. 2346), Iterativbildung zur Interjektion juch, heisst 
in der Ma. julcs^, also x > A. Wenn es im D. Wb. in einem Beispiele 
heisst: ^mit jucktzen und schrein", so braucht man also nicht, wie es 
a. a. 0. geschehen ist, einen Druckfehler fur juchtzen anzunehmen. 2. Als 
k in gilt (zieh); fok (praet. sing, v. fen, vgl. Weinhold, D. D.F. 8. 28: 
soagen sahen und soag sali). — flólt (Floh — mhd. vloch, vid, ahd. fidh). 
bak.stel(f)sa (altes Aw)./

Anmerkung. Am Schlusse dieses Kapitels uber die harten 
.Spiranten will ich noch auf einen Satz bei Franke (a. a. O. 8. 49) 

aufmerksam machen: „Wenn der ["] (Kehlkopfverschluss) fallt, wird 
oft im Satzinnern besonders Engelaut zwischen Vokalen stimmhaft“. 
Aus unserer Ma. weiss ich keinen anderen Fall anzufuhren als wefix
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(-= weiss ich). Stile wie ijaux (ich auch), ^^^-^
u. a., die Franke in der Umgangssprache beobachtet hat, kommen 
in der Ma. durchans nicht vor.

d) Die Entwickelung der wg. Halbvokale w mid j 
ist entsprechend derjenigen im Bhd. geschehen.^—Lro 1st in der Regel 
labiodental, jedoch nach 7c, s und j lassen viele Personen das labiodentale 
win ein labiolabiales /?ubergeheń, z. B. k^ark,.^

e) Liquiden.

wg. r.
In der Qualitat des r der Ma. zeigen sich einige Besonderheiten.
r ist, wenn uberhaupt deutlich horbar, uvular. (Einige alveolare r, 

die ich gehort habe, glaube ich als Eigentumlichkeiten einzelner Personen 
ansehen zu mussen. Cf. Franke (a. a. O. S. 36), der bei r stimmhaftes 
dentales Bollen feststellt fur die Sorauer Sprache und bei Leuten, die 
vom Lande kommen.)

Uvulares r ist deutlich horbar z. B. in hrabin, braoxn, bre%y, krefa 
(Kreise), bridal; — farba, mar^, k8ark, berk, birka, wirbl, sirp, wurf.

Namentlich nach Vokalen ist sonst von einem wirklichen r-Laute 
sehr wenig zu merken, derselbe erscheint oft nahezu vokalisiert, letzteres 
namentlich nach langen Vokalen und wenn dem r kein weiterer Laut folgt, 
z. B. bor (Bohrer), Mr, ur.

Der Laut, zu dem dieses r. wird, kommt der Qualitat des auslautenden 
a.i sehr nahe (vgl. S. 15).

Bei Wortenvwie wartą, ornunk (Ordnung), horn, birds, borta, forty, 
werla, wurst, ferfa, kwz, ist ebenfalls von einem reinen r nichts zu merken; 
weder die uvula noch die Zungenspitze gerat so in Schwingungen,Mass r 
erklingt. Es handelt sich hier um r in der Stellung vor d, t, n, s, / und 7. 
Gewisse Veranderungen hat aber das ursprungliche r doch hinterlassen, 
sodass nicht etwa fur warten watty erklingt wie in manchen Gegenden 
Schlesiens, Sondern nach dem Vokal erfolgt eine Verengung des Bachens, 
sodass der Vokal in seiner Qualitat etwas modiflziert wird, der Kiefer- 
winkel vergrossert sich ein wenig, wahrend jene Verengung des Bachens 
stattfindet, und dann nimmt die Zunge aus dieser Stellung eine feste Lage 
ein, die durch den folgenden Laut bestimmt wird. Bisweilen nahert sich 
die Qualitat des r dem Kehlkopf-r, die meisten Personen bilden den Laut 
aber so wenig energisch, dass von einem wirklichen Kehlkopf-r doch nicht 
die Bede sein kann. (Vgl. Bremer a. a. O. § 76 ff., Sievers a. a, O. § 289, 
Pautsch § 94.)

Anm. Aus.dem eben geschilderten Charakter des r folgt, dass 
Worte wie forn, wo also auf Vokal + r (oder vielmehr Bachenengelaut) 
ein silbenbildendes n folgt, wie es in. vielen Konjugations- und Dekli- 
nationsformen der Fall ist, eine gewisse Schwierigkeit der Aussprache 
bleten. Dieser Schwierigkeit geht man aus dem Wege, indem man 
das flexivische « aufhoren lasst, silbisch zu sein, z. B. di forn ins 

.. korn - = di for .nins korn; oder man lasst vor der Silbe ^ einen leichten 
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dentalen Verschluss eintreten, sodass man nahezu fordy horen kann 
(fordy-ins . . .).

Wirkung von r auf Nachbarlaute.
T verleiht namentlich vorangehenden Vokalen offene Qualitat: Dies 

geschicht durchweg bei o und e. (So auch in der Niederlaus. Umgangs- 
sprache. Franke a. a. 0. 8.31.)

Ausfall von r unter Dehnung des vorhergehenden Vokales in fodam 
und fedam (fordern, im Sinne von schnell machen, sich beeilen). Ich er- 
wahne hier noch das einem nhd. „mehr“ entsprechende adverbiale me (vgl. 
mhd. me).

r > I in merfl (merfa.i) — Morser.
In der Verbalendung -am tritt in gewissen Verben Vokalisierung 

des r ein, sodass am > aen wird; drimaen und andere Beispiele s. unter 
Wortbildungslehre.

wg. 1.
Im allgemeinen herrscht Uebereinstimmung mit dem Nhd.
Nach Frankes Beobachtungen wird in der Umgangssprache I mitunter 

vokalisch; er fuhrt mehrere Beispiele an (a. a. 0. 8. 36), doch haben die 
fur unsere Ma. nicht alle Geltung. In der Ma. wird Z mitunter vokalisch 
und zWar zu i, wenn es in der Nachbarschaft von Lauten steht, die nach 
ihrer Entstehung dem i verwandt sind, also Erscheinungen wie folxy > 
foixy, welxy > weixy > wexy kómmen bisweilen vor. Falle, in denen ein 
solcher Palatallaut nicht mitgewirkt hat, habe ich nicht beobachtet.

Z>w in wurst.finfl (Wurstfullsel).

f) Nasale.

wg. m.
Es ist nur zu bemerken, dass m > < geworden ist auch in dem nhd. 

Atem entsprechenden ody; ferner in braeixy ’(Brautigam). Ebenso ist das 
Dativ-m zu n geworden, sOdass Uebereinstimmung der Formen mit den 
Akkusativ-Formen herrscht.

m ist geschwunden in der Verbindung armful = (h)arfl.
m ist fur gewbhnlich bilabial, nur vor / beruhren bei der Verschluss- 

bildung auch die oberen Schneidezahne die Unterlippe (bilabiodentales m^.
wg. n.

Der Bestand entspricht im allgemeinen dem im Nhd.
Die Frankesche Hegel (a. a. 0. S. 44): „Tritt innerhalb oder im Aus- 

gang des Wortes y silbenbildend (fur era) auf, so wird es stets an den 
vorhergehenden Verschlusslaut derart asśimiliert, dass jedesmal der Nasal 
der betreffenden Artikulationsstelle (silbenbildend) dafur eintritt" gilt auch 
fur unsere Ma.; irw^. — Dass diese Verschiebung der Artikulationsstelle 
auch bei Reibelauten haufiger ist als die Bewahrung des n (a. a. 0. 8, 45), 
trifft fur unsere Ma. nicht zu; also nie rwn (nach Franke rauxif).

. An vorangehende Nasale aber wird y immer assimiliert, und es tritt 
alsdann Vereinfachung ein: fw, brum (siugen, brummen), regia (regnen), 
rexy. (rechnen), sexy.
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In einigen Fallen zeigt die 31a. alteres Geprage, da sie Worth ohne 
% bewahrt hat, die im Nhd. mit einem % versehen sind: harps f., spoda f., 
hum, wess, mo, hiss (Kissen, zu vgl. obd. chussi, frank. kussin).

Umgekehrt ist altes n erhalten, wahrend es im Nhd. aufgegeben ist, 
in: der wulk§ (ahd. wolcan).

M ist .eingefugt in: weninstys (auch im Mhd. neben wenec nasaliert 
weninc, waning in md. und al. Denkmalern (Lexer 3. 761)), ganunk, saefinh 
(Heyne (3. 1429) fuhrt auch u. a. die Form tzysing an, mhd. zisec, zisechin, 
ferner die md. deminut. Formen ziselin, zislin etc.),

Die u-lose Form setzt sieli fest in sorśty.fegaa (Schornsteinfeger).
Uebergang von n > m.

Vor folgendem / wird n zu m regelmassig, wenn beide zu derselben 
Silbe gehoren: hamf, unfaanimfii%.

Haufig 1st die Angleichung eines m an folgendes m; z. B. haman, 
weman (kann man, wenn man); bimefa (Bienenmeise). Flexions-% + enkli- 
tisch angeschlossenes waa giebt auch maa; gen waa > gen mao, > gemaa, 
wulmau.

Nach b und p geht n in m uber: gebm, blaebm,ebrnt, fropm.
Anm. Franke (a. a. 0. 8. 37) scheint beobachtet zu haben, dass nacli 

/ flexivisches ursprungliches n durchweg als m (bilabiodental) auftritt, 
z. B. wird nach ihm faufin gesprochen. Unsere Bauern sprechen nicht 
unter alien Umstanden faofm. Im Satze wird es darauf ankommen, was 
fur Laute folgen, sind dies z. B. Vokale, so wird man wohl regelmassig 
g zu horen bekommen (di W faóf^ ira trenha haeta nix nos); folgen Kon- 
sonanten darauf, die dem m einigermassen verwandt sind, so wird man 
auch oft m sprechen horen. Steht ein solches Wort am Ende eines Satzes 
oder wird es fur sich gesprochen, so wird es auch auf die Lippenstellung 
(in der Ruhelage) der betreffenden Personen ankommen, ob y oder n aus- 
klingt. Sind die Lippen fur gewohnlich,geschlossen, so ist es am natur- 
lichsten, dass der wahrend des Ueberganges in die Euhelage hervorgebrachte 
Laut ein m ist, wahrend bei offener Lippenstellung % erklingt.

Uebergang von n > m ohne Einfluss von Nachbarlauten 
in (ahd. zun >) saom.

In alien diesen Erscheinungen stimmt die Ma. mit dem Schles. uber- 
ein (vgl. D. D.E. 8. 68 f.); doch ist als Unterschied vom Schles. anzufuhren, 
dass der Abfall des n an einsilbigen Worten (Weinhold fuhrt z. B. an: 
ao (an), dró (dran), ei (ein) etc. a. a. 0. 8.68) hier durchaus nicht vorkommt.

3. Kontraktionen.

wg. a łg findet sich namentlich in mehreren Verben kontrahiert. 
Im Schles. ergeben sich da eine ganze Anzahl verschiedener Lautwerte. 
Weinhold (D. D.F. S. 27) fuhrt an: oa, ua, ae, 6, ei, oi, ui. In unserer 
Ma. ist der Kontraktionsvokal o. Die am meisten vorkommenden Kon
traktionen sind: mot (altes magad) die Magd, slog^ > slon, trogu > iron, 
Jogu > fon, frog® > fron, klogu > klon. Die nicht kontrahierten Formen 
kommen ebenfalls vor. In den ubrigen Konjugationsformen wird naturlieli
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ganz entsprechend kontrahiert; also - 2. ps. pl. praes. trot, slot, fot (daneben 
auch haufig foktj, frot, — die 2. ps. sing, praes. von fog® 1st fast und fokst.

Umlaut vdn ursprunglichem a + g giebt e: len, lest, let, golet; 
% Ie w rundaa(ich lege mich nieder); trest, tret — slest, Stet (Slet) — 
frest, fret.

jogn, subst. wog® kontrahieren nicht. — In einem Falle ergiebt altes 
(mhd.) e + g: he in der Ma.: faja, fam (mhd. vegen).

flig® (illegen) > flin in vielen Fallen; flist, flit, imp. fli. ^ Neben 
dem zu erwartenden flig® (pflugen)}/^ und plin. — ligą (liegen) kontra
hiert nie: liga, likst, likt, lig®, ligt; imp. liga (lik). — liga (lugen) kommt 
ebenfalls nur unkontrahiert vor. Hier tritt auch keine Kurzung ein, wie 
bei einigen Formen des vorigen Verbs.

Das Hilfsverbum hobm will ich vollstandig anfuhren, um eine Uber- 
sicht uber die kontrahierten Formen zu ermoglichen:

Praes. Sg.: hoba, hop, hot— hast — hat. Plur. 1.u. 3. ps. hobm, hom, 
hom, hon — 2. ps. hopt, hopt, hat.

Infin. hobm, hon. Imp. hop, ho — hopt, hopt, hot.
Praet. Ind. 1. 3. huty; 2. hutst. Pl. 1. 3. huty, 2. hut.
Praet. conj. 1. 3. heto, hetst — 1. 3. hetą, 2. het.
Part, praet. gahopt, gahot, gahat.

4. Anhang zum Konsonantismus.

a) Entwicklung1 konsonantischer Sehluss- und Uebergangslaute.
Uentwickelt sich:
1. Nach Nasalen: ebrnt, mant (mhd. wan), sunt, rentlix, in da mitąt 

= in der Mitte. — Ausserdem in den Fallen, wo sich im Nhd. dieselbe 
Erscheinung zeigt, also jemant u. s. w.; A„eig erscheint allerdings 
in der kontrahierten Form enkilix, ohne class ein t hervortritt. Ueber das 
Fremdwort faufamt (infam) s. Wortbildungslehre (Umbildung von Fremdw.).

Anm. irgend und nirgend entsprechen erna, nerna, also ohne t.
2. Nach s; kermust neben kermus, ost fur Aas als Schimpfwort. 

Ueber das Fremdwort faumost (famos) s; Wortbildungslehre.
Anm. Im Gegensatz zum Schriftdeutschen fand Einfugung 

von t und damit Angleichung an fasten nicht statt in fasnaxt.
Anfugung von s an auslautendbs k in paks (Pack) m. (an paks 

straexhelzaa), dazu peksl. — marks (das Mark), der, das marks md. und nd., 
nach Grimm D. Wb. handelt es sich um eine versteinerte Genetivform 
(VI. 1628).

Bei den Formen opsta — ob du und epsta = ehe du kann es sich 
wohl um ein euphonisches s handeln, wie Weinhold fur ebfte A ob du 
(D.D.F. 8. 81)( annimmt, doch ware es nicht unmoglich, dass sich in dem 
s der Rest eines ursprunglich mit der Konjunktion verbundenen das zu 
erkennen giebt (eine Verbindung, die im 8chles. wohl nicht ungewbhnlich ist).

Anfugung yon k im Imp. tuk (thu), der Srik (schrie).
Anm. Solche Anfugungen sind vielleicht geschehen, um zu 

verhindern, dass lange Vokale in den Auslaut treten; eine Abneigung 
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gegen das Sprechen langer Vokale im Auslaut scheint mir zu be- 
stehen, gerade in solchen Fallen sind auch mehrfach alte Laute er- 
halten, sodass konsonantischer Auslaut gewahrt bleibt, vgl. unten 
wg. h 8. 21.
Entwickelung von g hinter $hat stattgefunden in: disrign (schon 

im Abd. im Inf. scrian und scrijen, scrigen), gasrigy (schrieen, geschrieen), 
ferłgn (Ferien).

Ferner entwickelt sich zwischen sund folgendem Vokal in Fremd- 
worten bisweilen ein j: bilijet, konfaMidzijon.

b) Konsonantische Abweichungen in Eigennamen.

. In einigen Dorfnamen sind Abweichungen von der amtlich geltenden 
Aussprache zu bemerken: Reuthen = raedn, also t der Schriftsprache = 
d der Ma. Der wendische Name ist nach Haupt-Schmaler Ruśc (a. a. 0. 
II 8. 295). Ebenso entspricht einem stimmlosen Laute der Schriftsprache 
der stimmhafte Laut in Preschen Ł bres^. Der wendische Name des be- 
treffenden Ortes ist Rjaśćan; woher also das b vor dem r? Hat vielleicht 
im Wend, ein anderer Name noch existiert, entsprechend anderen Nieder- 
lausitzer Ortsnamen, wie Brjaze, Brjazyna, (Haupt-Schm. a. a. 0. II 293), 
Brjazanki, Brjozow (Birkenberge) (a. a. 0. 8. 293)? All diesen Namen 
liegt die wendische Bezeichnung fur „Birke“ zu Grunde: breza. Demnach 
hatte die Ma. den wendischen stimmhaften Laut beibehalten, wahrend die 
Schriftsprache Verschiebung zu p hat eintreten lassen.

Tschernitz & zernz (wend. Cersk). Gebrauchen die Leute den vollen 
Namen, so sprechen sie ihn semis aus. Es ist geradezu Regel, dass slavi- 
sches ts im Anlaut zu s vereinfacht wird, ebenso in Zschorno (Tschorno) 
= Soma.

Gosda = gost^, gbsyn. In Haupt-Schmaler II sind verschiedene 
Dorfer dieses Namens eingetragen, zweimal Gozd (S. 294) und Gozna 
(S. 298) im Kr. Kalau. Aus der letzten Namensform ware die vorliegende 
Form noch am ehesten zu erklaren, ich habe jedoch nicht in Erfahrung 
bringen konnen, ob diese odef eine ahnliche Bezeichnung neben dem 
Namen Gozd unseres Dorfes hergeht.

III. Formenlehre.

I. Substantiv-Deklination.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen der starken Dekli- 
nation sind ziemlich verwischt.

■Bei den ja-Stammen ist das ja als a vielfach erhalten wie im 
Nhd. in einigen Fallen auch abweichend vom Nhd.; Beispiele dieser Art 
sind: bera, weza (mhd. weize = nhd. weizeń) stika, beta (Beet) und beta (mhd. 
bettej. glik und glika (mhd. gelucke), gafiyta, gawiyta, angafiyta (= mhd. 
ungesuhte), gastela (Gestell), gaSika. In den angefuhrten Fallen zeigt das 
Mhd. noch Erhaltung der Endung (-e), mit Ausnahme von ber st. n. (nur 
vereinzelt st. fern.).
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Die alten o-Stamme haben sich im allgemeinen den nhd. Verhalt- 
nissen entsprechend entwickelt. ■— In folgenden Fallen, in denen im Nhd. 
das auslauten.de e abgeworfen ist, 1st es im Dialekt erhalten: Sons (Bahn), 
stirna ||im Mhd. ebenfalls noch mit e]. Ferner kommen neben dem an 
Eigennamen angehangten einfachen % zur Bezeichnung der Frau bisweilen 
vollere. Formen vor, in denen mitunter auch der Endvokal noch als a er- 

.halten ist. Z. B. Noack-n .und Noack-wa, di Starik-n und Starik-wa, 
Buder-n, Buder-ua, di Penk-wa, Schefter-;*a, Balo-na. So auch di Pastern, 
Pasterns, Lerarn(a) (die Frau Pastor, Frau Lehrer).

Das mhd. krawe, krSe, krS, wird zu kro (plur. Icron). Die umge- 
lauteten Formen kommen nicht vor.

Entwicklung der i-Stamme wie im Nhd. Ich erwahne nur dies als 
bemerkenswert: Vom mhd. sul haben nicht wie im Nhd. die umgelauteten 
Genetiv- und Dativ-Formen gesiegt, sondern es hat sich festgesetzt facte, 
plur. faoln (schles. und allgemein md.).

Ferner, wahrend im Nhd. dem mhd. su pl. siuwe Sau, Saue entspricht, 
haben wir hier die Formen face, pl. fam (allerdings existieren auch im 
Mhd. schon Formen mit e: suwe, sawe, vgl. Lexer 2. 1283).

Erhaltung des alten i als a auch in tira, Thur [ahd. turi, mhd. tur(o)].
Von Personennamen zeigen am Ende a im nom. bezw.' voc. regel- 

massig Karla, bisweilen Gotfrida (letzteres immer in einem zur Charak- 
terisierung der Gemutsruhe unsrer Bauern lifters • erzahlten Gesprache 
zwischen einer Mutter und ihrem auf dem Boden schlafenden Sohne: 
Gotfrida! §te uf! dds dundart! ■— Antwort: e melts dundarn; 1% hers hir 
obm ox!) Im ubrigen wird an dig Vornamen nicht a angeh&ngt, wie dies 
vielfach in Schlesien und in der Oberlausitz geschieht. Schon in Muskau 
sagt man mit Vorliebe: Malesa, Kurta (in unserer Ma. durchaus nicht!).

In der schwachen Deklination herrscht Uebereinstimmung mit der 
nhd. Schriftsprache. Wo das n in den nom. eingedrungen ist, ist es in 
der Hegel auch im Dialekt eingetreten.

Ausn. Der Karpfen — di karpa (mhd. karpfe), Kuchen — 
Ituxa (mhd. kuoche).
Gegenuber dem nhd. „Soldat“ findet in foldate Erhaltung des a statt 

(ital. soldato > foldate).
Dem nhd. nom. Zehe entsprechen in der Ma. der ge (plur. sen) und 

&sea (ahd. zdha, mhd. zehe).
Der Genetiv. — Ein Genetiv-s wird nur angehangt an Familien- 

namen. Lehmann-s saena — Matschie-s Emil u. s. w. — Hinter r wird 
naturlich auch dieses s zu s: Buder-s. Endigt der Name auf s (5), so 
wird zwischen beide Spiranten a oder g eingeschoben: Zerrenz-as oder 
Zerrenz-^s. Metasch-as oder Metasch-ns.

Auch nach t zeigt sich dieses ę in Listps het^n (Lists Heidchen), 
kleiner Wald bei Dubraucke.

Wie Familiennamen werden behandelt und mit Genetiv-s.(s) versehen: 
pasters, dafur auch /ars^Pfarrers)^ lerars, Sewkars (die Gastwirtfamilie), in 
Dubraucke' speziell auch smits und bitjars oder bitnars. — Ferner auch: 
fotas., mutaP, onld. Vornamen hehmen bisweilen ein Genetiv-s (Max-gs, 
Ernst-ys), doch bevorzugt man im allgemeinen die Umschreibung mit dem 
pron. poss. (s. S.31).
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Der Dativ. — Der Dativ der Mashulina und Neutra wird gem 
durch Anhangung von a kenntlich gemacht. Namentlich nach Prapositionen 
geschieht diese Anfugung von a, z. B. in Redensarten, die ganz feststehend 
geworden sind: zu maryta gen — nox laenela gen (nach Leinol gehn) — 
4^* grabs gen (zum Begrabnis gehn) —^ obrada (abends oder gegen Abend) 
— zu mitaga — zu reyta max #, ■ — Auch ohne Praposition kommen mit a 
adverbial vor: formitaga, noxm^aga (vor-, nachmittags).

Auch bei vorangehendem Artikel wird dieses a angehangt, z. B di 
hat ja gornISt Ą/p kopa (d. h. sie hat kein Kopftuch um den Kopf). ders 
uf# dor fa bus da puptnSpilaa zufen (w/^ dorfa d. h. im Hauptteile des DorfeS, 
auf dem Teile der Dorfstrasse, der am Pfarrhaus, an der Schanke und 
am Dorfbrunnen liegt);

Folgt dervhaupttonigen cine nebentonige Silho, so wird a nicht an- 
gefugt: own, rof#, paoaa, wogn etc. immer ohne a.

Das nebentonige zweite Element von Zusammensetzungen allerdings 
erhalt a. zu dbmt.mola gen, formitaga. An obrat (Abend) wird a angehangt, 
trotzdem der haupttonigen eine nebentonige Silbe folgt: zu obrada.

Die schwache Deklination hat naturlich n im Dativ gegenuber einem 
hom. auf a. In: in da mit#t (— in der, die Mitte) wird wohl nicht schwache 
Flexion vorliegen, sondern es mag die Verbindung „inmitten“, eingewirkt 
haben.^KBei Femininen findet ein Unterschied zwischen nom. und dat. 
nicht statt.

Pluralbildung. Die Pluralbildung aller Klassen ist auch im all- 
gemeinen derjehigen im Nhd. entsprechend. Doch sind folgende Besonder- 
heiten zu erwahnen:

1. Unterbleiben des Umlautes, wo er im Nhd. eintritt: di Snobl, 
nogl(s), fog], led# (fensta.i,.lodg., kof.lod#)-, Ów#, fota^sf Im plur. von grobra 
vermeidet man auch gem den Umlaut (di grobm). Der plur. von fotaa kommt 
ja in def Bauernsprache nicht oft vor, doch glaube ich sagen zu konnen, 
dass Abneigung gegen die umgelautete Form herrscht. bridau, teytax 
bildet man.

2. Umlaut tritt ein in: sg. noma (Name), plur. nema; sg. ram 
(Rahmen), plur. rema.

3. Pluralbildung durch -ea, abweichend von Nhd., findet statt in: 
Sten, stena.i; kern, kernaa (flaomkernaa); stok, siekam; lank.seftaa (von saftj 
pl. masc. lange Stiefeln; holz.klezau (Klotze); sirbaa (Scherben)..

Anm. Um einen Plural handelt es sich vielleicht auch in 
‘klimpaa-fupa, Suppe, in der sich viele Mehlklumpchen befinden.

4. Ohne n im Plural sind: bera f. pl. bera, nodi sing. u. plur., stiwl 
sing. u. plur.; auch feral.

5. Pluralbildung durch s: nupaa m. plur.; noparn und nuparS;. 
mitunter auch nogls (s. unter 1.); kerl, kerls, ludaz, ludarS; ferner hangen 
Fremdworte s an, wie di pastarS (Pastoren), duktars (Doktoren).

6. Eigentumliche Plurale sind: mansjg, waepsij, junks^; daneben 
mensa, waebaa, aber nur junks#. Der sing, das’waeps#ist auch gebrauchlich. 
Diese eigentumlichen Bildungen sind erklart in Grimm, D. Wb. VI 1604; 
mans# - mannes-name. Die Form junks# ist im D.Wb. nicht angefuhrt, 
nur das aus dem Nd. herzuleitende jungens (plur.) vgl. D. Wb. VI 2 2375 A
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Im Anschluss an diese Ausfuhrungen uber das Substantivum will ich 
die Worte zusammenstellen, deren Geschlecht von dem der betreffenden 
Worte der Schriftsprache abweicht.

Masculina sind: pulwar mhd. m. und n., hirfa ahd., mhd. m., marks 
ahd., mhd. n., grins ahd., mhd. n.?, wulkn ahd., mhd. st. n., mhd. vereinzelt 
st. m., finfl mhd. n., mis ahd., mhd. fem.

Feminina sind: karpa ahd., mhd. m., spods ags. st. f., and. sw. m., 
firfifa (fir§ke) mhd. st. m.?, Jeds.t.Me mhd. m. und n., tera (Teer), finka ahd., 
mhd. m., k^irla ahd., mhd. m., krela ahd., mhd. m., sosa (Backschaufel).

Neutra sind: aka.i ahd., mhd. ahd., mhd. m. und n.
Masculina und Feminina sind: text (m), toxta (f.), ahd. m. und n.; 

se (m.), sta (f.), ahd., mhd. f.

2. Die Dekiination der Adjektiva.

Es ist nur zu erwahnen, dass auch hier der Genetiv vermieden wird. 
Eigentliche Dativformen, d. h. solche, die sich vom acc. wirklich unter- 
scheiden, kommen in der Regel auch nicht vor. % hops di alts frao gafot 
— mit waesn fant — aos graoa laenawant. Fur das masc. und das fem. 
herrscht hier also Uebereinstimmung mit dem acc. Beim neutr. jedoch kann 
man nicht schlechthin sagen, dass; der acc. fur den dat. eingetreten 1st: 
man hort wohl auch z. B. mit das klena bint, aber gewbhnlicher doch mitn 
klen kinda.

Vergleicht man die Form der unflektiert gebrauchten Adjektiva in 
der Ma. und im Schriftdeutschen, so fallt auf, dass die Ma. bei weitem 
nicht so konsequent wie das Nhd. die auslautenden a, Reste fruherer voller 
Vokale, hat abfallen lasSen. Dies betrifft namentlich die ja-Stamme. Ich 
fuhre die wichtigsten Adjektiva der alltaglichen Sprache an und suche zu- 
gleicli zu erkennen, inwieweit schon in der alteren Sprache Abfall der 
Endung zu bemerken 1st.

Adjektiva mit auslautendem a,— urspr. ja.
[Im Ahd. auf i, im Mhd. auf e endend:] dina, dira, eda (bde).^ ena, 

elends, fremda, grins, ira (irr), Ma, mida, milda, nine (nutze), spęta, tribe.
[im Ahd. mit i, im Mhd. mit und ohne e:] wilda, festa, Sena, trega 

(mhd. traege und trac), sea (mhd. zaehe, zaeh und zhch), fisa, stila, gamma, rena.
[auch im Ahd. schon existieren Nebenformen ohne Endung:] strena, 

faefta, galinda, laę^a, klena, dike, harta.
[im Ahd. noch nicht nachzuweisen:]. kira, gaśaeda.
erst in nhd. Zeit aufgenommen:]; gatraesta (nd. dristi, as. thristi).
ahd. und mhd. endungslos:] li/ta, derba.
ahd. endungslos, mhd. mit und ohne e:] glae%a (eben, glatt), jedoch 

glaex (so fort).
Die Participia praesentis endigen auf a; es kommen folgende 

vor: lofnila, genda, stenda, fiznda, ligada, trogada, glinda (gluhend), lends 
(legend), Smaes^da, akernda, slogada, drenda (verdreht, schwindelig).

im ubrigen sind die Abweichungen zwischen Ma. und Schriftdeutsch 
gering. Auf a endigen noch: hela; gawona (ahd. kiwon, mhd. gewon), ala 
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(= zu Ende, das brut is alty maena, daety faena, ira, unfa, aero (z. B. das 
beta do is maena); gasfinda (mhd. geswinde, swinde; swint = as. swid und 
swidi); bela (gahel, unhel .> hel, daneben allerdings gahelli im Alid., cf. 
Grimm, D.Wb. 4. II. 961), bola ty ohl)..

Von den’wa - Stainmen ist nur zu erwahnen gelba ^ahd. mit o, mhd. 
ohne e).

3. Zahlworter.

Bei fortlaufender Zahlung hangt man haufig a an die Zahlen 1112 
mit Ausnahme von 7 an; also: enty^eś, draea, fira, fimwa, feksa, fibni, 
axta, naena, zena, elwaf^pelwa; cf. die alten GFormen der Zahlworter. $ 
Ferner fugt man a regelmassig an die Stundenzahlen fur wird in der Ma. 
nie hinzugesetzt), ' also sissunt zfea (es ist schon 2 Uhr), um fira, das bat 
groda feksa gaslog® u.s.w., docli sagt man immer ens und fibm.

15 = fufzą, 50 — fufsix, fumfsty

4. Adverbia.

a als adverbiale Endung tritt abweichend vom Nhd. in folgenden 
Fallen auf:

[im Abd. und Mhd. mit Endung:] dew (dann, hernach), /era (sehr), 
gema, mita (mit), ofta.

draw (mhd. dar an(e)), drwa (dar inne und dar in), /orna (mhd. 
vorn(e)), (dew (mhd. alein(e)).

[mhd. gaehlingen ist anzusetzen fur:] gelwa (jahlings, schnell).
Iin der alteren Sprache ohne vokalische Endung:] dwr(a (dort), erwa, nerw 
(irgend, nirgend);

Um ein ursprungliches adverbiales a handelt es sich vielleicht auch 
in dem adv. funster (< funsia).

Bei einigen adv. Ausdrucken liegen Dativendungen vor. dr.róaa 
(daheim), aber hem (= nach Hause) [entsprechend ahd. heime und heim]. 
suriha und zurih,' zuglaeya (zur selben Zeit), zufamda, Marala ahd. ubar-al 
(ubar mit dem acc).

5. Pronomina.

Das ungesćhlećhtliche Pronomen.

. 1. ps. 2. ps. refl.
N/ du, du —
G^ [maen daęn fam]
D. (mir (mM) dir (&)
A. 1»
N. WW (», 1119.1) (w) —
G.") [unfod sm W//
D. funs /*%
A. 1 . 77
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i) %e namentlich alleinstehend als Antwort gebraucht, besonders von 
Kindeni (cf. ahd. iliha = nachdruckl. ieh).

2) Die Genetive sind nur im pron. poss. gebrauchlich, als eigentliche 
pron. pers. nicht.

mix und dix sind durchaus ungebrauchlich.
Die abgesehwachten Formen rt, ww u. s. w. treten bei volliger Un- 

betontheit ein, besonders, wenn sie dem Worte, zu dem sie gehbren^nach- 
gesetzt sind. Dasselbe gilt von den noch zu erwahnenden gescliwacht.cn 
Formen.

Geschlechtliche Pronomina.

masc. neutr. fem.
N.1) er (at) S ACA)
G. ^^7
D. *" (% #) ^ e (y); A^)
A. 8

N.
G.
DI 
A. |

1) . Fur den nom. wird mit Vorliebe der, di das angewendet; es kommt 
uberhaupt in voller Form kaum vor, bei Nachstellung nur als Rest davon 
s. er und Ji kommen betont vor bei Bezeicłmung des Hausvaters und der 
Hausfrau,. sonst schwerlich. Z. B. er Schtilze is§unt gut, abaa fi, o jet d. h. 
Schulze, der Mann, ist schon gut, aber sie, die Frau, ist es nicht! — Bei 
Nachstellung des pron. wird ^, s, /a gebraucht.

2) Nur als pron. poss. gebrauchlich; uber die Deklinationsformen dieses 
poss. siehe unten 8. 32.

3) Fur % tritt m ein nach der unter n in der Lautlehre gegebenen 
Regel (8. 23 f.). Hinter g. k entwickelt sich n, z. B. foka = sage ihm.

4) s (es) wird also auch dativisch verwendet, gips ana snita (s = 
dem Kinde).

5) Der nom. plur. wird ebenfalls, wenn das pron. vor dem Verbum 
steht, durch di ersetzt.

Pronomen possessivum.
maen, darn, fam deklinieren ganz wie starke Adjektiva, wenn sie 

ohne subst., gebraucht werden: ba.de % (bei Euch) issas in howa fera ewa, 
maenau is gresa*. Alleinstehend, in pradikativer Verwendung, nehmen sie 
ein a an: mama; das mesad is mdena.

faen nimmt gern ein Demonstrativum vor sich; dasselbe gilt von ir: 
den faen lidos — di Iraa man.

Umschreibungen mit faen,, ir werden haufig angewendet, um G-enetive 
zu umschreiben: unfn fotaa faena jalca — di Mariya iraa gaburstale; so auch: 
das is unfą Żrnsty, faena = das gehort unserem Ernst.

ir wird folgendermassen dekliniert:
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masę. fem. neutr.

N. but % '%?g
G. wird umschrieben.
D. vry fra ^ (frag)
A. frag

.fra
G. wird umschrieben.
D.
A.

|tra

unfaA:
N.
G.

mw/m 9 ww/a
wird umschrieben.

unjas

0.1 
A./

ww/g j unfa unfits (ww/%} 
...unjes

N. -unfa
G. umschrieben.
0.1 
A.| unfa

1) Fur unfix horte ich auch unfi im masc. Z. B. unfi fotax.
aerax geht entsprechend. Auch hier kommt vor aera fotax, neben aerax.
Es 1st also bemerkenswert, dass die drei eben angefuhrteu Possessiva 

ganz konsequent die Formen der starken Adjektiv-Deklination aufweisen, 
sodass abweichend vom Nhd. folgende Formen vorkommen: firax, fias (nom. 
und ace.), unfis (nom. und acc.), uerax, aeras (nom. und acc.).

Pronomen demonstrativum und zugleich relativum.

masc. fem. neutr.
der (da*) di (di, da) das

G. umschrieben.
D. den (d% g) di (selten da) den (Jg, y), das
A. den (dg, di das

N. di (di, da)
G. umschrieben.
D.1 
A. f di (di, da)

Anm. Die beigefugten gekurzten und geschwachten Formen gelten 
fast nur fur das als bestimmter Artikel verwendete Pronomen.

difox und jenax kommen nicht vor.

Pronomen interrogativum.
Substantivisch und Adjektivisch:

welyax u/elya welyss
u. s. w.
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Substantivisch:
N. wer was1)
G. wems2) —
I). wem —
A. wem was.

T) Von was wird eine nene Datiyform dutch Anhangung von 9 ge- 
bildet, wenn es in Verbindung mit Prapositionen gebraucht wird: mit wa/9, 
wwa/9 fur das ganz ungebrauchliche womit und wozu kommen sehr 
haufig vor.

2) Dass man gerade die Datiyform zur Bildung dieses Genetivs ver- 
wendete, wird seinen Grund darin haben, dass der Dativ zur Bezeichnung 
des possessiven Verhaltnisses sehr oft herangezogen wird bei Umschrei- 
bungen wie dy lew faen ^9 Ernsts faen waga —, so bildet man 
seltener auch wem /aen . ., doch ist die herrschende Form wems.

Ferner ist in Dubraucke folgend.es eigentumliche Fragepronomen ver- 
wendet worden:

N. winoj. wins wins
A. win wins wins

Heute scheint es fast vergessen zu sein, sodass ich genauere Beob- 
achtungen uber den Gebrauch nicht anstellen konnte; soviel ich mich er- 
innere, horte ich es etwa in folgendem Sinne: win mensta, d. h. welchen 
(von bestimmten Mannern) meinst du? Mr faen «^^ spody,, wins wilsta hon? 
(— welche von beiden).

6. Konjugation.

Hier ist sehr wenig zu bemerken, da die Verhaltnisse denen der nhd. 
Schriftsprache ziemlich genau entsprechen. Auch die Ablautsreihen der 
starken Verba weisen nicht wesentliche Abweichungen auf; einige Besonder- 
heiten wurden schon in der Lautlehre erwahnt (gaSfium — geschwommen 
und dergl., s. unter wg. u—o).

Ich fuge hier noch hinzu das abweichende part, praet. gaSpuldn von 
Spaldn (spalten).

Ausserdem mache ich an dieser Stelle auf eine lautliche Erscheinung 
aufmerksam, die lediglich Verbalformen betrifft, namlich: Verba, deren 
Stamme auf d oder ( ausgehen, ergeben mit der Verbalendung at einfach t; 
z. B. daS Sot niSt (schadet) — das blut (blutet) u# a. (so nach Franke auch 
in der Vulgarsprache seiner Heimat Sorau; a. a. O. S. 47).

Die Formen des Hilfsverbs hob’̂  siehe unter „Kontrak- 
tionen“.

Das Hilfsverb faen wird in folgender Weise konjugiert:
Praes. sg. bin, bist, is. — Pl. faen (fin), fast, faen (fin).
praet. ind. 1. 3. wor, worSt. — 1.3. worn, wort.

. praet. conj. 1. 3. wera, worst. — 1. 3. wern, wert.
part, praes. nicht im Gebrauch.
part, praet. gawefi, auch gawest.
imp. sg. bis, pl. fact.

3
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Zwei flektierte Infinitive sind mir begegnet nach zu (zu): 
zu fena und zu tuna.'. Z. B. Mrs niśt zu fena ^-^ufy felde do gips imaj, 
zu tuna.

Participia praesentis kommen nur in beschranktem Masse vor. 
Vgl. unter „Formenlehre " und unter „Syntax " S • 29 und 47.

IV. Ueber Wortbildung.

A. Wortbildung durch Klangnachahmung.

TH dev, left! das get ifnaa Sap sap Sap! Das bezeichnet ein wenig 
festes, mehr schlurfendes Auftreten beim Gehen, auch die Schafe machen 
Sap.Sap! Hiermit 1st das mhd. in ahnlicher Bedeutung vorkommende Verbum 
sappen zu vergleichen. — Der erste Teil der Zusammensetzung fitSa.fael 
(Bogen und Pfeil), fits, wird in Anknupfung an das zischende Gerausch 
des in Bewegung beflndlichen ■ Pfeiles gebildet sein.

Der fortwahrende Umgang mit den Haustieren fuhrt die Lento auch, 
wie bekannt, zur Bildung von Lauten, durch die die Tiere gelockt oder 
verjagt werden. Es liegt nahe, Sich dabei an die Laute, die die Haustiere 
selbst hervorbringen, anzuschliessen. Man ruft die Ganse pila, die Enten 
wita, die Tauben its oder tifil, die Katze mina oder miss. Bei diesen Lock- 
rufen ahmt man wohl die Stimmen der jungen Tiere nach, daher auch 
uberall hier das hello *, wahrend kawko (-ka), hunS, hunSl (Lockruf fur 
Schweine) an das Grunzen der Tiere anklingt und put.put an den Lockruf 
der Henne an die Jungen. .Aus dem Rufe der Kuh bildet man mutSta) 
als Schmeichelnamen. Die Schafe ruft man sip.Sip! Hier wird es- sich 
wohl um eine Embildung des Namens der Tiere handeln. Die Huhner 
verjagt man aus dem Garten durcli Sa.Sa oder kusa, auch einfach S, ks. 
— Ausser dem schon erwahnten Ruf wita ruft man die Enten auch noch 
watSaswatSa! Es ist moglich, dass man hier an das Gerausch des/schwer- 
falligen Ganges der Enten mit ihren zum Gehen wenig geeigneten Schwimm- 
fussen angeknupft hat (vgl. das v. watS]n).

Wahrend man sich mehrfach mit der blossen Nachahmung des 
Katurlautes begnugt, ohne den Lautkomplex grammatisch weiterzubilden, 
liefern andere Klangnachahmungen Elements fur neue Worte, die dann 
als Redeteile verwendet werden. . So sind pila, wita, mina, misa, pula, 
mutSa als Substaniiva fem. gen. in Gebrauch, ebenso die mit dem Demi- 
nutivsuffix versehenen A/Yund hunSl (neutr.). Mit tits wird man ursprung- 
lich wohl die Stimme eines kleinen Tieres nachgeahmt haben, jefzt existiert 
in der Sprache nur das Substantiv tttS (m. oder n.?), womit Kinder gem 
kleine Wesen; wie Vogel,/Kąfer, auch den Eloh bezeichnen. Diese sub- 
stantivierten Lockrufe gehoren durchweg der Kindersprache an. — Aus 
dem Stamme watS werden watSln v. und watSli% adj. weitergebildet. kpats 
fuhrt zu einer Reihe von Neubildungen, die auch im Nhd. Verwendung 
finden; ich fuge nur hinzu k^atSa (Ohrfeige) f. Eerner: plum(p)s > 
plum(p)sn; Sap > Sapaen; rag > faa.razt, namentlich in der Kindersprache 
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gebrauchlich, z. B. in folgendem Sinne: nu bista fo-irazt = nun bist du 
verloren, hineingefallen.

Ich erwahne noch einige Verba, denen wohl auch ein onomatopoetisches 
Element zu Grunde liegen wird, obgleich dieses fur sich nicht gebrauchlich 
ist. ^plan(t)s0rn und plandam drucken beide aus, dass Wasser1 in heftige 
Bewegung versetzt wird und Gerausch dadurch.entstebt; plandarn bedeutet 
zugleich ein nutzloses Vergiessen von Wasser durch heftige Bewegungen. 
Zu vergleichen ist das in der Ma. nicht, wohl aber im Schriftdeutschen 
vorkomnlende pletSam, ihin liegt ebenso wic plan(t)Sprn das Element plats 
zu Grunde, in das die Ma. die Nasalis eingefugt hat. — timpani bedeutet: 
durch Anschlagen an cine Glocke oder einen anderen metallenen Gegen- 
stand belle Tone hervorbringen. Fur; saugen giebt es folgende Worte: 
sum. SutS^, lutsą (das letztere ist in der Ma. ziemlich ungewohnlich, ich 
vermute jedoch, dass der Stamm in der Zusammensetzung faoa.i,lun(fi)Sa 
(s. Wortschatz) vorhanden ist. Es ist wohl kein Zufall, dass in den 
drei Verben u der Stammvokal ist und die Laute 3, tS vorkommen, sondern 
es wird ein sinnvoller Zusammenhang zwischen diesen Worton und den 
Wahrnehmungen, die man beim Saugen machen kann, bestehen; die vor- 
gestreckten Lippen beim w wie beim Saugen, die Gerausche 3, .23 .beim 
Einziehen von Luft und Elussigkeit. Zwischen Sum und-W? besteht ein 
gewisser Unterschied in der Bedeutung, der auch in dem Wortbilde gut 
zUm Ausdruck kommt. Suts^. ist ein gerauschvolles Saugen, wahrend das 
Sum ruhig vor sich geht, da die Lippen fest auf den Gegenstand, an dem 
gesaugt wird, aufgedruckt sind; man mochte sagen, hier findet bilabialer 
Verschluss statt wie bei dem stammauslautenden m im Verbum. Das Kind 
Ż. B. Sumi am gulp oder Sumi. — Stammauslautendes ts linden wir winder 
in zwei Worten, die weinen bedeuten: nbtSy und fin^tsp,: Ich meine, dass 
mań sich auch bei der Bildung dieser Worte an gehorte Laute angeschlossen 
hat, denn beide bezeichnen nicht ein lautes Schreien und Weinen, sondein 
es erklingen vielmehr Seufzen und Schluchzen durch die Thranen, (AH 
Leises, .stimmlose^EJustern druckt man durch piSparn aus, und dąs hohle 
Murmeln und Gurgeln des Wassers findet durch blubarn seinen sprachlichen 
Ausdruck.

Durchmustert man, diese Wortstamme,. so fallt auf, dass verhaltnis- 
massig viele davon auf S und ts auslauten, und man wird in einigen 
Fallen wohl slavischen Einfluss anzunehmen haben, namentlich bei den 
Worten auf ts. Sehen wir zu, welches die Funktion solcher Bildungen 
ist, so ergiebt sich, dass auf diese Weise ausgedi-uckt wird: 1) ein kurzes, 
plotzliches Gerausch, so bei Ic^atS, [pats], plats in plantSam, fits in fitSafael; 
2) ein ziSchendes, schlurfendes Gerausch: SutS, lilts, notS, lenutS; fii) ferner- 
finden wir diesen Auslant in Tiernamen: m^ts, fiunS, watS, tUS.

Ich hebe ferner hervor, dass in unserer Ma. bisweilen Einfugung 
einer Nasalis stattfindet; z. B. in Slindam, plantSam, pan(fi)S^, lun^Sa, 
mantyS (Berlin: mats), brink], pam(p)s.

So haben sich durch .Klangnachahmung cine gauze Anzahl heuer 
Stamme ergeben. Wir haben es nunmehr mit Eigentumlichkeiten in der 
Weiterbildung vorhandener Stamme durch Ableitung.zu thun.

3*
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B. Wortbildung durch Ableitung.

: Die Weiterbildung der Stamme geschieht
a) Durch vokalische Endungen. Bildung von Substantiven 

durch Ahhangung von a.
1. Auf diese Weise werden eine grosse Anzahl von Femininen 

gebildet, denen entsprechende Verba mit demselben Stamme zur Seite 
stehen. Z. B. ao(S)Sita (die Ausschutte), daneben ao(S)sitn, v., ferner faes 
(Getreidereinigungsmaschine), drea, kpatSa:, laeyta (Laterne), yuto (Wiege), 
Slosa (Hagelkorn), fids (Kuhfutter, das aufgebruht wird\Seriks (Wirtshaus), 
treSs (Regenschauer), uf Seps v. sepm (schopfen, Vichfutter); tuta, wefa (Gerat 
zum Garnaufwinden), kluka, kpirls, mula (vgl. u/muk®), Simfa, plina (hier 
ist das a nicht an den Stamm, sondern an den Infinitiv gefugt, es musste 
sich eigentlich pita ergeben, zur Vermeidung des Hiatus wird man das 
Infinitiv-M beibehalten haben); pwa (in der Ma. kommt meist der Plural 
vor, doch 1st diese Form des Singulars anzusetzen); Smirs (oft = Butter), 
urSa (Getreiderest auf dem Stoppelfelde), umwenda (Fangart beim Steinchen- 
spielen); krela; Sterna (in der Ma. kommt das Verbum furt, Spem, auch 
ibsl.Spem, vor, das verbum simplex nicht); kuka ist wohl zu koka zu stellen, 
doch kommt dieses Verbum in der Ma. nicht vor; neben patSa giebt es 
kein entsprechendes Verbum, nur pan(t)sn mit inflgierter Nasalis, das uns 
allerdings in einen etwas anderen Bedeutungskreis fuhrt. Aehnlich verhalt 
es sich mit Strunsa, Strohn, das Verbum ist ebenfalls ungebrauchlich. lun(t)sa 
gehort vielleicht zu lutSp,, Neben Sela (Ohrfeige) steht in der Ma. nur 
Sain (— schallen), Seln kommt nicht vor.

Ferner sind mehrere Bezeichnungen von Tieren durch Anfugung von 
a gebildet: Seka (scheckige Kuh), teba (Hundin), werla, waka, kina, biesa 
(von bids; Rind oder Pferd mit einem weissen Fleck auf der Stirn, auch 
dieser Fleck selbst heisst so).

Es sind ausserdem noch zu nennen: elda (Alter), Stripa, Smila, Sosa, 
Spita, runs,- speka, kaola, kaops, kupa, hasps, getta, kips, kiss, mests, pletSs, 
haps, kpetska, rifSs, spins.

Man kann im Volke beobachten, dass auf diese Weise noch immer 
neue Worte gebildet werden. Gerade beim Schimpfen wird manche kuhne 
Neubildung vorgenommen, oft nur zu einmaligem Gebrauche, bisweilen 
aber setzen sich solche "Worte fest und bereichern den Wortschatz. Aus 
Sap (siehe oben) z. B. bildet man das Verbum Sapaen, das durchaus ein- 
geburgert ist (es ist jedoch auch hier auf das schon erwahnte mhd. Verbum 
sappen Zu verweisen); um nun eine weibliche Person, die durch ihren 
unbeholfenen, schleppenden Gang auffallt, zu bezeichnen, hat man das 
Schimpfwort Sapaea geformt, das aber nicht allgemein bekannt zu sein 
scheint. Man hat in diesem Falle a an den durch ar erweiterten Stamm 
[Sapaen — Sapsrn) angehangt.

2. Bildung von Neutren auf a unter Vorsetzung von ga; z. B. 
angafifla (< mhd. ungefuhte), aosgadins, gaSeya, gsSlinks. Danach werden 
Neubildungen vorgenommen wie: 16s dox entity das gsknMSs (gspimpla) 
fden, u. a.
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b) Bildungen durch Konsonanten. Ableitung durch s. Die 
Masculina: haps (Bissen), Maps (Schlag), pam(p)s (Brei), plats (kleiner 
Kuchen), paks (Paket). Dem plur. trapsn wird auch traps, m. als sing, 
zugehoren. kvaks m. (davon knaksif) (der Schall des Zerbrechens: do gaps 
uf emol an knaks}. Im Verbum antipsy, steckt der Stamm tip (vgl. das 
familiare antipm der Umgangssprache), der ebenfalls durch s erweitert 1st.

c) Ableitungen durch Silben. Bildungen auf l. Masculina: 
waefl (Bienenkonigin), birbi (Stuck Koth), sprewkl (Vorrichtung zum Vogel- 
fang), knipl (= Knuttel), rimpl (Koth),: pepl (Schimpfwort), suml (cf. wend, 
cumjel), breml (— brema.i, Brummer, Ochs).

Neutra: pirzl (= Stuckchen), wirtl (Ring an der Spindel).
Bildungen auf fl. Mase, finfl, straefl.

Anm. ledaa-kupsl (vgl. Wortschatz) ist nur im plur. gebrauch- 
lich, das Geschlecht ist unbekannt; es ist fraglich, ob s und l zu- 
sammengehoren. — snipsl fasse ich als Deminutivum auf (vgl. 
schnippchen), s ist an den Stamm angetreten wie in den oben er- 
wahnten Fallen ; vgl. peks] = pahs + dem. 1.
Die Endung i% (ahd. ahi, mhd. ech) findet sich in kraeti% und raęfi^ 

(die Endung hat kollektivischen Sinn, wie bereits die ahd. und mhd. 
Endungen).

Worte auf unk werden in der Ma. ziemlich wenig verwendet, 
doch hort man ofters die Feminina hutwk (Weideland) und ledunk (baum- 
freie Stelle in der Heide). Ob serik.tae% mit serink, śermk zusammen- 
zubringen ist, ist nicht ganz sicher.

Bildung von Substantiven masc. gen. auf a*. Die so gebildeten 
Worte bezeichnen 1. lebende Wesen: stem.kftetSsA (Vogel), firop.lekaa 
(ein Vogel), saęsaA, hipaAlink (hipaa, = Hupfer). 2. Leblose Dinge: fegsA, 
heldoA (Brunnen), kluskaA, stendaA (Wasserbehalter), Sepaa (Gefass zum 
Schbpfen), spadać (neben spaeL} (Wurstholz), Sibaa (Kuchenschieber und 
Holzspahn), waęfaA (Uhrzeiger, vgl. waefl, Bienenkonigin), zftirnwiklaA, 
klapaA (Pflanze, sonst Klappertopf genannt; dagegen femin. di klapaA, 
Kinderspielzeug, auch Instrument, durch das bei der Jagd die Hasen ge- 
trieben werden).

Ausserdem tritt aa noch in gewissen Zusammensetzungen her- 
vor: SlipaA.milx (vgl. das nhd. schlupfrig), kuldA.ribm (= Kohlruben), das 
wend, kulawa repa = kulirepa (Pfuhl, Wb. S. 298) ist zu vergleichen, das 
zum angefuhrten Worte gefuhrt haben mag.

Bildung von Maskulinen auf link: sirlink (s. Wortschatz), = 
Scher-ling. Ich weise hier auch auf werlink (eine Suppe) hin, allerdings 
ist es ganz ungewiss, ob das Wort hierher gehbrt (s. unter Wortschatz). 
— emlink (Heimchen),^ hipaalink, drelink (Kinderspielzeug).

In emlink und hipaAlink hat das Suffix-Zw/c allem Anschein nach die 
Funktion, Deminutiva zu bilden; ein hipa.ilink ist ein kleiner, noch nicht 
ausgewachsener „Hupfer “ (hupaz). („Als Demin, suffix ist -ing in nd. Ma. 
in lebendigem Gebrauch"; vgl. Wilmanns II S. 372 § 279 Anm. 3.)

Hieran knupfe ich sogleich folgende Bemerkungen uber Demi- 
nutivbildung in der Ma. .............u
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Die Neigung, Deminutiva zu bilden, ist in def Ma. nicht allzu ’gross, 
bei weitem nicht so gross.wie im Schlesischen. Im Gesprache mit Kindern 
kommen noch die meisten Deminutiva vor. Im .Verkehr mit altefen Per- 
sonen, oder auch nicht mehr ganz kleinen Kindern, sind Deminutiva als 
Koseformen nicht beliebt. foil und mutt, im Munde unserer Dorfkinder 
ware ganz ungewohnlich, wurde zu dem harten, nuchteinen Charakter 
unserer Bauern durchauS nicht pasSen. Auch in dieser Beziehung neigt 
sich dagegen die Muskauer Ma; dem SchleS. zu, auch in der niederen Be- 
volkerung werden dort Koseformen auf %^, haufiger aber auf Z gebildet.

So whit nun in Dubraucke Deminutiva vorkommen,’ ' sind sie auf %p 
oder auf Z.gebildet. In dieser Ilinsicht nimmt die May eine Mittelstellung 
zwischen dem Schlesischen und den nSrdlicheren Mundarteh ein; dock wenn 
auch beide Suffixe vorhanden sind, so ist dennoch unverkennbar, dass yn 
bevorzugt wird, :es ist sozusagen das lebendige Suffix, mit dem man taglich 
Deminutiva bildet; die Deminutiva auf Z dagegen gebraucht man als etwas 
einmal Vorhandenes, es sind gewisse. Worte nur, die mit Z erscheinen; ich 
fuhre die gewohniichsten an: brust.kiyl (Brustkuchel, Zuckerplatzchen), 
Jejos.aw.A^Z, peksl, 'klesi, kuposrltl (Kupferhutchen = Zundhutchen), 
kraotjh)etl, UJI (= Taubchen), sikl, bis^, iltraeyjh^elzl, klesl, snup.tiyl, u. a.

. Dagegen auf %g: §trikyi}, sintityf (Zundhutchen), Jolyn (Junges Pferd 
und die Frucht der Kosakastanie), weby# (Buttermass), pekyy (aber peksl; 
fiber den Sinn von pekyy s. Wortschatz), an poryi} (einige wenige), di tun 
bemy)} flanzą, bae Listys hety^ (Heidchen).

Bei etuigen der angefuhrten Worte auf Z kann man wohl auch % 
anwenden, so klesyn, straey.helsyn, dagegen herrscht diese Freiheit in der 
Verwendung bei Z nicht, kaefl (von kaos)„. beml fur bemy#■ wurde ganz 
fremdartig klingen.

Anm. Eine eigentumliche Verwendung findet dieses %% in der 
. Zusammensetzung mit por (Paar): an pory^. an por bedeutet „einige". 

Durch die Zusammensetzung mit %g soil wohl ausgedruckt werden, 
daśs die so bezeichnete Anzahl noch geringer ist als die, die an pór 
bedeutet. an porył} hat schon mehr die Bedeutung von „wenige".
Heber Adjektivbi1dung ist folgendes hervorzuheben:
Die Endung iy wird abweichend vom Nhd. angehangt in naktiy, 

(nackt). Ferner zeigt barftsiy immer diese Endung (barfus kommt gar- 
nicht vor, nur die kontrahierte Form barps).

Von draos)}. und drino werden die adjektivischen Formen draos^so 
und driniyso (drinigso) gebildet zur Bezeichnung zweier.Familien desselben 
Namens, von denen die eine ausserhalb, die andere innerhalb des eigent- 
lichen Dorfes' wołmt, z. B. draos^so Salos — driniySo Balos. Wie in 
driniySo eine Verwendung zweier Adjektivsuffixe neben einander zu be- 
merken ist, So ist dies auch der Fall in dem von haea ̂  abgeleiteten haeriys J 
z. B. ^kaeriySo hobos, (der heurige Hafer).

Bei den von Ortsnamen gebildeten Adjektiven zeigt sich 
Vorliebe fur die Bildung durch -so (altes -isc); z. B. dubraokSo, deborso 
(v. Dobern). So werden namentlich vielfach Wald- oder Feldlagen bestimmt: 
wenos.wait.pliso, fin, do mistos ufs sornSo gen, d h. in den; Tschornoer 
Wald, ebenso ufs breSnso (auf Preschener Gebiet). -
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Die adjektivisch und substantivisch verwendeten genet. plur. der 
Schriftsprache vermeidet man. ‘sorhbaa, debarnaa kommen kaum vor, dafur 
debars, di debars^.

Ueber Bildung von Verben bemerke ich folgendes:
Verbalbildungen auf -In linden .sich haufig, und es herrscht in den 

meisten Fallen Uebereinstimmung mit den von Weinhold aus dem Schle- 
sischen gesammelten Beispielen (Weinhold, D.D.F. S. 95 und 111). Nament- 
lich folgende Verba kommen vor: bastin, dremln, graopln, srumpln, gribln, 
hekln, humpin, hrabin, ripin, snipsln, Smurgln,ienlnj tripin, watSIn, briwklh, 
hastln, pimpin, hestln (meist kommt vor gakestlt), kaępln, puthetin,- knaopln. 
(seltener), mandin, rumpln, strampin, turbln, pruzln, purzin, ferzln, fitSln.>

Ferner Weist die Ma. eine .ganze Anzahl von Verben auf -arn auf, 
namlich: kikarn, piśparn, plandarn, plan(t)sarn, rum.rmkarn, aen.rankarn, 
(rum)wildarn, waemarn, kwastarn, gakarn, mekarn, blubarn, glen^sarn, labarn, 
ap.esam, petarn, stebarn, kviparn, §[tiparn, knastarn, kularn, stokarn.

Die frequentative Bedeutung dieser Verba liegt klar zu Tage, auch 
haparn ist hierher zu rechnen, denn es bezeichnet ein stets erneutes Stehen- 
bleiben, sodass ein Fortkommen nicht moglich ist. zamparn bedeutet: zu 
Fastnacht verkleidet im Dorf herumziehen; bringt man das Wort zusammen mit 
fchampern (so von Weinhold angefuhrt; D. D.F. 8"99)— tanzelnd gehen, 
so stimmt auch dieses Verb mit den ubrigen in der Funktion der Endung 
uberein.|^S Ferner werden so Verba gebildet, die leibliche Bedurfnisse 
anzeigen, wie dur star n, Slefarn, saesarn, fe^arn, etc. Bei kelbarn(wie 
Kalber lustig sein, springen), slindarn, fi% aenSibarn, jaodam werden zu 
der Bildung beigetragen haben der plur. kelbaa, das subst. der sibaa (spitzes 
Holzstuckchen), das subst. der jaodaa (Eiter) und vielleicht slinda-t fem., 
das allerdings gegenwartig in der Ma. nicht angewendet wird (sondern 
slindraoa), bei gebildeten Leuten jedoch ist es auch in der Niederlausitz 
in Gebrauch. — Eine besondere Stellung nimmt rustarn (rosten) ein.

Mehrere Verba zeigen die Entwickelung von -arn zu -aen, nam- 
lich: dumpaen, Salkaen^ Sparaen: (in etwas Wahlen und dabei.stossende 
Bewegungen ausfuhren), Stapaen stipaen stiparn (bier gehen noch beide 
Formen neben einander), Sunkaen (aus sunkarn oder sunkin?)', walkaen, 
sapaen,timpaen, sepaen, puraęn (sich beeilen und daher hurtig bewegen), 
kamuskaen (Steinchen spielen), drimaen (Weinhold, D. D.F. S. 99: tremern) 
bedeutet nicht festes, anhaltendes, sondern unterbrochenes 8 chlafen, „Kicken". 
Auch bei diesen Verben handelt es sich namentlich um Frequentativ- 
bildungen.

Ich komme nunmehr zu einigen Bildungen, die auf wendischen 
Einfluss zuruckzufuhren sind und die ein besonderes Merkmal unseres 
Grenzdialektes zwischen Deutsch und Wendisch bilden. Es ist bekannt, 
dass die Wenden eine grosse Menge germanischer Stamme in ihre Sprache 
aufgenommen, sie mit wendischen Suffixen und Endungen versehen haben 
und nun ganz wie wendische Worte verwenden, sodass man sich in der 
Regel des germanischen Ursprungs garnicht mehr bewusst werden mag. 
Einige solcher Bildungen sind nun durch die Wenden auch in die deutsche 
Ma. hinemgebracht worden: diese deutsch-wendischen Wortbildungen, die 
von der jetzigen Bevolkerung noch mehr oder weniger angewendet werden, 
stelle ich hier zusammen.
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I. Zusammensetzung germanischer Stamine mit slavischen 
Endungen. Die Endung -aoa zeigt sich in: plazaoa (Knallbuchse, 
Kinderspielzeug), slaedraoa (Schleuder), Slindraoa (Gleitbahn auf dem Eise), 
śuwkaoa (Schaukel), spiraea (Kinderspielzeug, mit dem sich ein schwirrender 
Ton erzeugen lasst). Diese Worte sind Feminina. Die Endung -aoa hat 
instrumentale Bedeutung; plazaoa bezeichnet das Werkzeug, mit dem sich 
ein knallender, platzender Ton erzeugen lasst. Es kommen noch Neu- 
bildungen mit diesem Suffixe vor. Die Endung wird namentlich von 
Kindern auch in anderen als den angegebenen Fallen verwendet; wollen 
sie z. B. ein Ding, ein Spielzeug vielleicht, das quietschende Tone hervor- 
bringt, bezeichnen, so nennen sie es wohl legitsaoa. -— In kulaoka (etwas 
zum Kollern, Kugel) ist noch das verkleinernde -ka angetreten.

Mit Hilfe der Endung -ak werden folgende Maskulina gebildet: 
brumak (Mensch, der immer brummt, verdriesslich ist), nuflak (einer, 
der undeutlich spricht), rozak (Schimpfwort). Durch Zusammensetzung mit 
ak bekommt das betreffende Wort einen ublen Sinn; dasselbe ist der Fall 
bei lumpak in der Bedeutung „lumpiger Mensch“, es wird aber so auch 
der „Lumpenmann“, Lumpenhandler, genannt, der von Dorf zu Dorf fahrt.

Maskulina auf - as: kolas (rundliche Masse; kleines Brot Zu- 
sammenhang mit „kollern“?), nakaz (nackter Mensch; in scherzendem 
Sinne). śtiwkaz (= Stinker), kupaz =.Heuschrecke; von kupm, hupfen; 
ferner nennt man so den Wiedehopf nach seinem Rufe kup.kup, im Wend, 
heisst der Vogel hupak (v. hupad schreien wie der Wiedehopf).

Ferner werden Deminutiva durch Anhangung wendischer 
Suffixe gebildet. Das Deminutivsuffix -ko (masc. neutr.) zeigt sich in 
fritko fur Friedrich, ferner in dem Ausruf maęn jekos! oder jikbs ne ne! 
abgeleitet von Jesus. — titsko von tits (hier ist es allerdings nicht sicher,. 
ob es sich um einen rein deutschen Stamm handelt); die Femininform -ka 
in kulawka (Kugelchen), ausserdem an ,mehreren Namen: Johanna > hanka, 
Marie > maeka (die Entwicklung maria > marja > maija > maea ist an- 
zunehmen, dazu dann maeka); Frieda > fritka. ka in Verbiudung mit 
einem anderen Deminutivsuffixe siehe unten. — Fruher wurden solche 
Worte auf ko, ka mehr verwandt, Leute anderer Kirchspiele, in denen 
noch wendisch gesprochen wird, machen auch heute noch ofter von diesem 
Suffix in der deutschen Rede Gebrauch, als die Bauern von Dubraucke.

Es ist noch zu beachten, dass in der Ma. mehrere Worte auf -ko 
vorhanden sind, die vielleicht auch aus dem Wendischen, nicht aus dem 
Niederdeutschen zu erklaren sein werden. Gerade an vorangehendes s (M) 
fugt man dieses -ko mit Vorliebe an: plunska (saure Aepfel), k^etsko 
(Zwetsche), faosa.lun(t)so und -lun^sko (Blatter des Sauerampfers), maotsko 
adj. (weich). — persko, m. wird wohl aus dem Nd. herzuleiten sein.

Das wend. Deminutiv-Suffix us in der Ma. Schon in jekos trat es 
uns entgegen. Bisweilen hort man auch nekoś; es liegt wohl nicht allzu 
fern, es mit dem wend. adj. nejko (schon) zusammenzubringen. Druckt 
man jedoch heute Freude oder Bewunderung durch den Ruf jekos.ne.nekos! 
aus, so denkt man. eher an eine Kombination mit dem haufig verwendeten 
ne! der. Bewunderung (= nein!), derm die heutigen Bauern kennen jenes 
wend. Adjektiv und seine Bedeutung nicht mehr; die Entstehung von nekoś. 
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konnte also auch in dem Bestreben, auf jekos einen Reim zu bilden, seinen 
Grund haben (jeko§ ne ne > jekoS ne nekos).

Die im Wend. haufige Verbindung der Deminutivsuffixe us + ka zeigt 
sich auch in der Ma. — Von bak^y. wird abgeleitet das subst. bakutska 
f. (ein Stuck Backobst), meist im plur. bakutskg gebrauchlich. Das wend. 
3ist also zu is gewandelt. — Won klena (klein) wird gebildet: klenutska 
(wieder s > is). Die wendische Kombination -uska dient ja sehr haufig 
dazu, gerade Koseformen von Namen u. a. zu bilden, z. B. mamuśka = 
Mamachen; so mag man ursprunglich auch klenutska als Koseform im 
Verkehr mit Kindern verwendet haben (so kommt, wie mir mitgeteilt wird, 
in Bromberg noch klaenus vor), dann aber hat es den Sinn von „sehr klein", 
sogar „armselig" gewonnen (Beispiele im Wortschatz). Das Wort wird 
immer unverandert zu dem Ausdrucke gesetzt, den es naher bestimmen soil.

n. Wendische Stamme sind mit deutschen Endungen ver- 
sehen worden.

Faile dieser Art sind, in unserer Ma. wenigstens, seltener.
Deminutivbildung aus wendischen Worten durch deutsche Suffixe 

liegt vor in koko§%iQ, oder kokotl, kuretl (Bezeichnungen fur Pfifferlinge); 
hier sind also die beiden deutschen Deminutivsuffixe (%g und ?) zur An- 
wendung gekommen.

Die Verbalendung aen .(siehe oben) scheinen die Wenden zu lieben 
und gern bei der Bildung neuer Verba zu verwenden; in unserem Kirch- 
spiele kommt jedoch nur kamuskaen (Steinchen spielen) vor, jetzt allerdings 
sehr selten.

Heber die Pluralbildung wendischer Fremdworte ist zu be- 
merken, dass die Feminina auf ka (< ka) schwach flektieren, z. B. siska — 
śiskty, bakutSka — bakutSka u. s. w.

Die wendischen Endungen werden vielfach deutschen gleichgemacht, 
indem die vollen Endvokale zu a geschwacht werden; z. B. ka > ka in 
siska, drauska u. a.

Man sieht also, dass in der Wortbildung das Wendische noch nach- 
wirkt, allerdings werden solche wendisch-deutschen Bildungen allmahlich 
seltener, die Sprache wird immer reiner von slavischen Beimischungen. 
Eigentumlicher Weise wird eine ganze Anzahl von den angefuhrten Worten 
gerade durch die Kindersprache festgehalten, also namentlich aus dem 
Munde der jungsten Generation hort man diese Reste aus wendischer Zeitz 
Das wird sich so erklaren: Die Gegensatze Alt und Jung beruhren sich 
in der Kinderzeit. Die Kleinen stehen, wahrend alles, was arbeiten kann, 
auf dem Felde, in Haus und Hof thatig ist, unter der Obhut der Alten. 
Die Grossmutter, die noch wendisch spricht, spielt mit den jungsten 
Kindern und lehrt sie eine Kindersprache, die mit wendischen Elementen 
reichlich versehen ist, und dieser wendische Anstrich bleibt der Kinder^ 
sprache erhalten.

Es sind schliesslich noch einige Worte zu erwahnen, die unter dem 
Einflusse franzosischer Fremdworte entstanden sind. Unter dem 
Einflusse der Verbalbildungen auf -iren ergaben sich sustarirn und snaedartrn 
(Schuster-, Schneiderhandwerk treiben). — Mit deutscher Endung wurde 
das franzosische a part versehen in ayarta adv. gesondert, was apartas etwas 
Besonderes, Gutes.
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C. Wortbildung durch Zusammensetzung.

Es sind in der Ma. mehrere Komposita gebildet worden, die sich 
dann unter dem Einfluss der Betonung so verandert haben, dass die Ele- 
mente der Composition kaum mehr erkannt werden. Ich erinnere hur an 
hanska, nap«, er6m, hamftl, (tyarfl-, dass man z. B. beim letzteren gar 
nicht an die Elemente der Zusammensetzung denkt, zeigt sich schon darin, 
dass man es als Femininum verwendet, wahrend es doch eigentlich Masku- 
linum (der Aim voll) ist. Man ist jedoch in der Schwachung oder Ver- 
stummelung der zweiten Kompositionsteile nicht soweit gegangen wie im 
Schlesischen (viele Beispiele, die Weinhold, I); D.F. 8. 120 f. anfuhrt, 
treffen fur diese Ma. nicht zu).

In verschiedenen Ausrufen und Eluchen linden sich auch Bildungen, 
die unverstandlich sind, so namentlich in Zusammensetzungen mil dundak 
(vgl. Wortschatz), z. B. dundaaditiąj dunda^.fagljdnnda^^etstok u. a. In 
Ausrufen wie krimar§.Laeta, kraeda.waes (Ausrufe der Bewunderung) kann 
es sich sehr wohl um Umbildung des Kamens Christi handeln. —) Ich er- 
wahne hier noch das aus einem Impcrativ gebildete Substantiv §te.wf (m.), 
das schlesische Stehaufmannl (Spielzeug), ferner einige im Schriftdeutschen 
nicht oder wenig gebrauchlichen Zusammensetzungen: snite .bank, snitamesa^ 
gukaa^aek, druf.gelt, stwzl.bok, kras.bera, groba.laeta, fitsa.fael. — Baćk- 
pfeife ist in der Ma. bok .faefa (man denkt^ wie ich bemerkt habe, hierbei 
durchaus nicht an baka, was doch so nahe liegt). Ferner die Verba Jak. 
/h)upm, kóp.sten.

Anhang zur Wortbildungslehre.

Eigentumliche Umbildungen von Fremdworten.

Pfirsich > firfi%a und firSka, f.; Velociped > filipsepe; Colophonium 
> kalfun; bon-bon > bonsa (pl.); Lakritze > leka^wa; jocus > juks.

Frz. eg al Wird in der Ma. zu egSl, engal, engol (beide Silben sind 
in der Regel gleich stark betont), volksetymologische Bildung unter An- 
lehnung an en « aen); mitgewirkt mag das in demselben Sinne gebrauchte 
enarle haben. In dem Bestreben, sich einer .besseren Sprache zu bedienen, 
sagt man auch aęn.gal. — Sammetjacke > famft .jaka, mit Anlehnung 
an sanft = welch; entsprechend im Nd. — In dem Fremdworte famos fasste 
man die Silbe fa als Vorsilbe faa auf — der lautliche Abstand zwischen 
fa und faa ist ja in der That nicht gross — und bildete fad.most. Ebenso 
liess man fur die ungewohnte lateiriische Vorsilbe in- faa- eintreten in 
dem Fremdworte infam: faa.famt. In beiden Fallen wird die Analogie 
żahlreicher partie, praet. schwacher Verba, die mit faa- zusammengesetzt 
sind, die Anfugung des Averanlasst haben.
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V. Syntaktische Besonderheiten.

I. Der Artikel.

Das Schlesischc • und das Mitteldeutsche im allgemeinen setzen den 
bestimmten Artikel gem Vor Eigennamen. In unserer Ma. wird er vor 
Familiennamen durchweg nicht angewendet, bei Vornamen gewohnlich 
ebenfalls nicht

Ausn. Man verbindet mit Vornamen den bestimmten Artikel, wenn 
man von Gliedern einer Familie spricht; man weist so gewissermassen 
auf die einzelnen Personen genaner hin. Z. B. <7^ Pdol h bd^ Joldatn, 
dad Moks getąda hits (geht in die Glashutte), uni di Eerta di tut da wirisaft 
baforgn.'

Die fur die nhd. Schriftsprache geltende Regel, dass, wenn der Genetiv 
Voransteht, das regierende Substantiv ohne Artikel gebraucht wird, trifft 
zwar'auch fur die Ma, zu (soweit hier uberhaupt eigentliche Genetive 
vorkommen, vgl. Formenlehre)-, doch finden sich einige Faile; in denen 
deb Artikel gesetzt wird, sodass wir an mhd. Ausdrueksweison wie daz 
Sigelinde hint u. a. erinnert werden; z. B. da* Pdulbs jrna. — Dafauf 
werden Bezeichnungen wie di Paulos (paolos) -- Paulos Tochter oder daa 
grosa Paulos (paolos) = Paulos alterer Sohn zuruckzufuhren sein, we also 
das regierende Substantiv einfach ausgefallen ist.

^findet sich in. Verbindung mit einigen Substantiven ohne Artikel.; 
zu obmtmola, zu kermus, Jasnaxt, tanza, muJik, zu groba gew; solche,,Ver- 
bindungen bilden feste verbale Begriffe (vgl. Patils mhd. Grammatik §223.1); 
ebenso im plnr.>zu Joldat^ kum J== Soldat werden). Dasselbe gilt yon 
bae in der Zusammenstellung baę Joldabą Jam.

Der unbestimmte Artikel wird neben dem plurale tantum ostarn 
gebraucht in ena ostarn (docli mag man ostarn wohl nicht mehr klar als 
plurale empfinden; ygL;das mhd. zeinen pfingesten, Paul, mhd. Gramm. § 225);

Auffallig ist ferner die auch im Nd. gelaufige Pluralform fona zu 
Jon (so ein); es wird bei der Bildung dieser Form sehr mitgewirkt haben 
der Gebrauch von foli, in demselben Sinne, dies gebraucht man aber nie 
im sing., sondern nur mit einem plur. verbunden; also musste sich ergeben 
Jon kerl (sing.), Joly;) kerls (plur.). Das Bedurfnis nach Formenausgleich 
und der Umstand, dass n sich besser spricht als die Verbindung (%, werden 
Jon auch Tierrschaft im plur. Verschafft haben.

2. Das Adjektivum.

In der Ma. finden sich Falle, in denen das attributive Adjektiv 
seinem Substantiv flektiert nachgestellt wird; z. B. Jo an Mos 
Senas. — ne Jo an Senaa krdnz gross ̂ — du tuma ItiJa dlberna — Jo an 
hunt Jaafluxtaj- — der eJi ddmliga. klenutska wird vielfach wie ein Adjektiv 
verwendet und findet sich auch bisweilen dem Worte, zu dem es gehort, 
nachgestellt: Jon epl klenutska.
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Namentlich beim Schimpfen wird dem Schimpfworte oft eine ganze 
Reihe von attributiven Adjektiven beigegeben, die den im Schimpfworte 
ausgedruckten Begriff gewissermassen wirksamer machen sollen. Sonst 
findet die Nachstellung noch hinter /d mit dem unbestimmten Artikel statt, 
wie aus den Beispielen ersichtlich ist; es handelt sich dabei immer um 
einen Ausruf des Erstaunens, der Bewunderung. /d an(a\ mit dem be- 
treffenden Substantivum druckt allein schon Bewunderung, Erstaunen aus; 
die nachtraglich hinzugefugten Eigenschaftsworter sollen nun jene Merk- 
male, die die Bewunderung erregen, besonders hervorheben: sie fuhren 
das naher aus, was in dem betonten /d an(a) implicite schon ausgesprochen 
wurde. — Vereinzelt kommen noch andere Ausdrucksweisen, ebenfalls mit 
Nachstellung des Adjektivs, vor wie: der man alts (alt im Sinne von wider- 
wartig), d. h. etwa „pfui uber den unangenehmen Mann!"

Andererseits findet sich das attributive Adjektiv, unflektiert vor 
dem Substantiv in an klen bisl, an klen waelx^, gros dubraoka (der Haupt- 
teil des Dorfes, in dem namentlich die Grossbauern wohnen), klen dubraoka 
(der Dorfteil, in dem die kleinen Leute, d. h. die Leute ohne eigenen 
Grundbesitz, namentlich Tagelohner, wohnen). wexbrot (= frisches Brot) 
ist als Kompositum anzusehen, der Hauptton ist auch auf das Adjektiv 
geruckt.

Gebrauch des starken und des schwachen Adjektivs. Es 
herrscht im allgemeinen Uebereinstimmung mit dem Schriftdeutschen, doch 
treffen wir vielfach im Plural starke Endungen an, wo nach der furs Nhd. 
geltenden Regel schwache zu erwarten waren; z. B. di klene kindaa — mit 
di aaa.risna stiwl kansta nix gon!

Auch nach ala (alle) finden sich starke Adjektiv-Endungen; wie 
Luther noch schrieb „alle wilde Thiere", so kann man dies auch in unsrer 
Ma. sehr wohl horen. [Auch im Mhd. ist ja nach aller die starke Form 
Regel, vgl. Paul, Mhd. Gr. § 226. 3.]

Es kommt vor, dass namentlich an ape nach Art starker Adjektiva 
im Neutrum -as angehangt wird; ziemlich haufig kann man ja auch in 
der besseren Sprache horen das baedas, auch in der Ma. kommt vor das 
bedas, ausserdem also das apeas, das draeas = die zwei, drei Dinge. Durch 
den Gebrauch dieser Singulare erscheinen die zwei, drei Sachen zu einer 
Einheit von irgend einem Gesichtspunkte aus zusammengefasst; z. B. hir 
das stem.defy (das stem.aefy') unt da fega, dds speas tresta (tragst du) an 
bitnars; dąs andra hantwerk .shek nimsta mita an nooks (Noacks).

Zur Steigerung der Adjektiva ist nur zu bemerken, dass ein 
hoher Grad einer Eigenschaft haufig durch au mit dem betreffenden Ad
jektiv ausgedruckt wird. daa, wolfsaensa (Wolfshainer) her ders dbx adg-dt!

3. Das Substantivum.

Ueber das fast ganzliche;Fehlen des Genetivs s. unter Formenlehre 
8. 27. Der Genetiv wird ersetzt:

1. Durch Anwendung von fem; z. B. das hdos fon jaen śmigaj, .fota* — 
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das endo fon strilco — das ddx fon do &iz%a — di kindo^ fan di Ideto fden 
zu ungozog^.

2. Mit Hilfe des pron. poss. Doch flndet diese Umschreibung in 
■ der Eegel nnr bei Personen statt. dn lew fden juno — firnsty fden wOga,

Fur Zeitbestimmungen im Genetiv (vormittags, nachmittags) oder 
Akkusativ (Vormittag), wie sie im Nhd. gewbhnlich sind, kommen Dativ- 
formen ganz alleinstehend vor, also formitago, noxmitaga ^ vgl. oben S. 28.

Vielfach werden Substantiva, die an der Spitze des Satzes stehen, 
durch das pron. demonstr. der, di, das pleońastiśch wieder auf- 
genommen. (Ueber dieselbe Erscheinung im Mhd. s. Paul, Mhd. Gr. § 324.)

1st das Substantiv von einer Praposition begleitet, so kann auch fur 
das pleonastische Pronomen mit der betreffenden Praposition do stehn [= 
mhd.]; z. B. fon di zigenos (Zigeuner) do krixtos nist nix widos.

Nicht selten werden Substantiva pleonastisch durch Anwendung 
eines Eelativsatzes umschrieben; vgl. Paul, Mhd. Gr. § 386 Anm., 
wo als Beispiele angefuhrt sind: daz diu buckel solde sin, daz was ein 
bluome guldin. daz der zugel solde sin, daz waren borten guldin. Aehnlich 
sagt man in unserer Ma.: was dos elsto (alteste) fon senkors is, der wuldo 
leros wern.

Solche Umschreibungen werden vielfach angewendet, wo man in der 
Schriftsprache „was — anbetrifft" sagt. Sie dienen meistens zur Hervor- 
hebung des betreffenden Begriffes. So horte ich ein junges Madchen den 
Inhalt eines Lustspieles. erzahlen, und dabei umschrieb sie, um die Personen 
recht auseinander zuhalten und verstanden zu werden, fortwahrend die 
einzelnen Substantiva: was do ebrnt dos fotos, fon dn fono wor, der ... — 
was ebrnt dn fon fden fr&ent wor, der . . . u. s. w.

4. Pronomina.

Einiges uber den Gebrauch der Pronomina wurde berelts in der 
Formenlehre erwahnt, worauf ich hier verweise. — Ich hebe noch einmal 
das Eintreten der Demonstrativa der, di, das, plur. di fur er, fi, es hervor. 
Dieses Bevorzugen des Demonstrativs erinnert an das Niederdeutsche, das 
sich mehrfach ebenso verhalt (vgl. dat gift fur es giebt u. a.).

Ich fuge noch folgende Einzelheiten hinzu:
Das pron. reflex, fix wird bisweilen auf die 1. pers. plur. wir 

bezogen; z. B. do helfmos fix — wir wuln fix was Icofn (vgl. Paul, Mhd. 
Gr. § 300 Anm. 1).

Das pron. poss. unfo (plur.) wird alleinstehend gebraucht im Sinne 
von „unsere, meine Angehbrigen, unsere Familie"; seltener bedeutet maeno 
alleinstehend „meine Frau" oder „meine Liebste".

welx dient oft zur Bezeichnung einer geringen Menge; z. B. hópt i/r 
nox hedekbrn? ^— welxes homos nox, abos fit nix•
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5. Das Verbum.

Tempora." Die einfachen Praterita] formen werden in auffallender 
Weise gemieden, man zieht die Umschreibung durch hobm und Jaen vor. 
Fur ix bant, gink, Juxta sagt man lieber *% ho gabun, gajuxt, bingagan.'J

Vom Verbum men (mbgen) kommen das praet. ind. und das part, praet. 
(moxta, gamoxi) durchaus nicht vor, dafur sagt man w^, gawult. Dagegen 
sind das praes. und der conjunct; praet. {męki mexta) in Gebrauch.

Modi. Der conjunct, praes. 1st ungebrauchlich. Der conj. praet. da
gegen wird im wesentlichen wie in der Schriftsprache angewendet, dock 
zieht man auch hier vielfach Umschreibungen vor. Dabei vermeidet man 
aber nach Moglichkeit die Konjunktivform wirda. Anstatt zu sagen % 
wirda .gen bedient man sich mitunter der einfachen Pfaferitalform % gina, 
lieber abet der Umschreibung mit tun: i% tela yen; fur i% wirda Jaen, hobm 
gebraucht man ix were, beta (gegen diese einfachen Prateritalformen der 
Hilfsverba Jaen und hobm macht sich eine solche Abneigung wie gegen 
die der ubrigen Verba nicht bemerklich). — Vielleicht beruht.auf dieser 
Abneigung gegen wirda die Bildung von ix heta gen — ich wiirde gehn.

Sehr haufig 1st die Umschreibung einfacher Verbalformeri 
durch tun. Ich habe mich bemuht, feste Gesetze zu erkennen, nach 
denen diese Umschreibung erfolgt, bin aber zu der Ueberzeugung gelangt, 
daśs Hegelmassigkeit in der Anwendung von tun nicht herrscht. Bisweilen 
scheint umschrieben zu werden, wenn es gilt, dem Verbalbegriffe einen 
starkeren Nachdruck zu verleihen, oder auch Verbalformeri aus dem Wege 
zu gehn, die dutch Ablautverhaltnis Von den gelaufigen Formen stark ab- 
weichen; so wird man fur den conj. praet. trevka lieber sagen teta trink^ 
Andrerseits findet sich die Umschreibung auch, wo die ‘ angefuhrten Punkte 
nicht in Betracht kommen, wo ferner auch eine Erleichterung der Kon- 
struktion dadurch nicht herbeigefuhrt wird. Fast scheint es mir, als 
wollte man dieses tun zum Trager aller verbalen Veranderungen, die durch 
Zeiten- und Personen bedingt. sind, machen. Es- ist,.als fuhlte man ein 
Widerstreben bei deri einzeluen Verben solche Veranderungen in den 
Endungen und in den Wurzellauten vorzunehmen. Die Funktion, Zeit und 
Person anzuzeigen, ubertragt man daher dem Verbum tun und in den zu- 
sammengesetzten Zeiten ubernebmen sie die Hilfsverba hobin und Jaen, so
dass man von den ubrigen Verben nur den Infinitiv, das part, praet. und 
bisweilen einige Prasens formen zu bilden braucht. Es lasst sich namentlich 
auch, soviel ich beobachtet habe, eine gewisse Abneigung bemerken, zu- 
sammengesetzte Verbalbegriffe zu trennen und in ihrer Stellung zu andern. 
Z. B^ korn. haon (^mahen): anstatt di haon. horn wird man meistens horen 
di tun korn haon. — warum get mutaa nix zu marzła? Antwort: di tut ja 
knuln Sieką fur das kurzere di stekt ja kniiTn, wobei aber das eng zusammen4 
gehorige kmdn.Steku getrennt und umgestellt wird. — Ich will noch einige 
Beispiele anderer Art anfuhren; wenaa kimt, do Jok, *% bin indo. - Senka, 1/ 
tu ujn wdrtty. — 1% tuman nix, bodn, das is su kolt. — der tut Ji% angin. — 
wenja Jinobrnt gelt krigą, do tunjas glae janjdoją; hem brew tunja niSt nix!
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— das tut ja in Snfurt (— immerfort, fortwahrend) laoty,, ^as is wo? am 
bagrepriis? —. was fotaa (wo ist Vater)? der tut teyln. — Sas tó# witam.

Zwei Bests der im Mhd. haufigen Zusammenstellung von ze 
mit dem dat. gerund. wurden bereits in der Formenlehre erwahnt (8.34).

Die vorkommenden participia praesentis(8. 29) werden nur pradi- 
kativ und adverbial gebraucht, glinda auch attributiv. Beispiele: der wulda 
lof yda dy wog§ aenholn. — i% leunda lien plaz nix fin, 1% musts Stenda zu- 
hern. — ana glinda %oZa. dad ow^ war ganz glinda.

Einige der angefuhrten Partizipien finden sich nur bei einem Kinder- 
spiel (kamuSkaen, stenxy Spiln), Fangspiel mit 5 Steinchen oder Thonkugeln, 
bei dem es verschiedene Fangweisen giębt: lenda (legend), smaesyda, «im- 
wenda (subst.), polsa (= polnisch), akarnda (dabei macht man mit den Handen 
hackende („ackernde“) Bewegungen), km Slog^da, brust slog^da, Spera umwenda.

6. Ausserdem finden sich noch folgende Besonderheiten im Satzbau:

4Sehr reichliche Verwendung findet in den verschiedensten Satzen das 
demonstrative Adverbium do. Namentlich wo wir die mit da zu- 
sammengdsetzten Adverbia darin, daraus, ‘damit u. s. w. anwenden, finden 
sich oft Haufungen von jenem demonstrativen Adverbium.

Fur einfaches daraus u. s. w. sagt man regelmassig dodraos, dodamita x), 
dodafon, dodruf, und im Satze lasst man darauf oft noch ein do folgen: 
dodraos do wirt ken menS niy, kluk. dodamita fensta fraelix kSna maefa.

Eine Abtrennung der Proposition von dem do (da) findet nie statt; 
also nie: do font man kens maefa mit. Eine Trennung des dodamita, dodraos 
etc. kann nur in folgender Weise stattfinden: do font man kens maefa 
damita.^^ do wirt ' kenaa kluk dr dos.

Auch bei anderen Adverbien demonstrativen Charakters wird ds gem 
hinzugesetzt, z. B desweg^ do braoysta nox kena ankst nix kobry.

Auch in unserer Ma. werden mehrere negative Pronomina und Ad- 
verbia zusammengesetzt, ohne dass sie sich aufheben. Die Haufung der 
Negationen ist sogar ziemlich beliebt.

. Oft findet, sich als elliptische negative Erwiderung (an) kpark, 
(an) drelsf Urspiunglich werden diese Worte zur Verstarkung der Negation 
gedient haben, ahnlich wie im Mhd. niht ein blat, niht eine bbne, niht ein 
stro u. and. Daher werden jene Worte ihren negativen Sinn gewonnen 
haben. Oft sind jene .Erwiderungen noch mit einem Verbum verbunden; 
z. B. wirsta an hist kelfy? an drek wer ix -f ̂  an drek ho ^‘^'an kpark 
(an kpark) ge ix.

Hangen im Hauptsatze von einem Infinitive noch andere Infinitive 
ab, so werden diese nicht so regelmassig wie in der Schriftsprache dem 
regierenden Infinitive vorangesetzt; z. B. % wil gen hae wendy; wir wuln 
gen zukuk^.

1) Als finale Konjunktion wird damit in der Ma. nicht verwendet, daffir wird das 
gesetzt.
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Findet Nachstellung des Hauptsatzes hinter einen Nebensatz statt, 
so wird der erstere durch do eingeleitet oder es steht gar kein einleitendes 
Adverbium, niemals wird aber fo (wie in der Schriftsprache) angewendet.

Die Wortfolge in abhangigen Satzen ist gewbhnlich diese: 
8ubjekt — adverbiale Bestimmungen — verbum finitum, doch wird diese 
Regel oft genug durchbfochen, indem man irgend welche Satzteile dem 
verbum finitum folgen lasst: der papaj, Wdo is do Saena apgabrant. —.... 
waelaa hat do fenfa go hapfe galosh. —- . ., wenda wilst mita fort}. (Aehnlich 
auch .im Mhd.,, vgl. Paul, Gr. § 356.)

Satzverschlingungen hat man ebenfalls Gelegenheit zu beob- 
achten ' Wie im Mhd. ein Glied eines abhangigen Satzes dem vorangehen- 
den regierenden vorgeschoben werden kann (vgl. Paul, Mhd. Gramm. §389. 2), 
so findet man dies auch in unserer Ma. z. B. mit di wefix Sun was ix 
anfan fól.

Verlassen einer angefangenen Gedankenreihe und Ueber- 
springen von einer Konstruktion in eine andere werden sich wohl in jeder 
Ma. finden und sind naturlich auch in def unsrigen nicht selten. Mir 
stehen als Beispiele zur Verfugung: dor papaj, wd do is do sdena dp- 
gabrdnt, .. . Von der Person des Bauern geht der Sprechende fiber auf 
die Oertlichkeit, den Bauernhof. der reg», was haeta gakum is, hat nix 
fit gahulfn. Hier konnte eine andere Konstruktion, namlich: was hdeta fon 
re% gakum is zu dem was gefuhrt haben.

Anm. was tritt allerdings bfters fur andere Relativa ein; ich habe 
nicht genug Falle beobachten konnen, um zu entscheiden, ob es sich nur 
um ein Ueberspringen aus einer Konstruktion in eine andere handelt oder 
ob es eine in der Ma. giltige Regel ist, dass was fur die gewohnlichen 
Relativa der, di, das gesetzt werden kann.

Wie im Mhd. ein Substantivum bisweilen einen ganzen Satz vertritt 
namentlich nach dem adversativen wan (vgl. Paul, Mhd. Gr. § 390), so 
kommt Entsprechendes auch hier vor nach dbaj. di frdp teta uns Sun (unS 
Sun) gw mdfik gen lbs^, dbaj daj her (scil. wird es nicht wollen).

Manchmal wird der Sinn des so vertretenen Satzes nachtraglich noch 
durch einen besonderen Satz ausgesprochen, oder es wird auf ihn Bezug 
genommen, als ware er ausgesprochen worden; z. B. der is an gans ornt- 
lijaj mens, dbaj daj Snaps, daj Snaps! wen der nix wera!

Der blosse Infinitiv steht, wo ein Nebensatz oder ein Infinitiv 
mit su. zu erwarten ware, in Satzen wie: nus sdet hem gen! = nun ists 
Zeit,.dass wir heim gehn.

Ich erwahne endlich noch, dass in konjunktionalen Nebensatzen der 
Konjunktion haufig ein do folgt; z. B. wenda jemant kimt. Im Schlesischen 
wird bekanntlich oft ein das hinzugesetzt; doch kann dieses do nicht der 
Rest eines. solchen pleohastisch zugesetzten das sein, es handelt sich viel- 
mehr um ein abgeschwaChtes do. Dass dieses in der Ma. gern verwendet 
wird, wurde oben erwahnt. Dieses do findet sich auch hinter den Relativen, 
und da kann es sich unmbglich um ein fruheres das, sondern nur um do 
handeln; an juna, der da inda hita get, . . — . ., di do dixtix drbaetn tut.
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Anm. Hinter op (ap) ^ob und e(p) = ehe wird vor dem pleo- 
nastischen da und dem aus du geschwachten da, wie auch in anderen md. 
Mundarten, gewbhnlich ein s gesetzt (also apsda, epsdaf Auch dieses s 
konnte wohl der Rest eines dos sein, oder aber es ist nur eingeschoben, 
um den Lautubergang zu vermitteln.

Schliesslich sind noch einige eigentumlichen, kurzen Ant
worten bemerkenswert.

fo! antwortet man, wenn man nach dem Grunde fur irgend etwas 
gefragt worden ist, diesen aber nicht angeben will oder kann. Z. B. 
warm lesdnsgortn.tlr%n uf? (d. h. Warum lasst du denn das Gartenthurchen 
auf?) — fo! d. h. weil ich es eben so will, nahere Auskunft will ich dir 
daruber nicht geben; vgl. nd. dox man so!

Anm. bids fo, oAfo!, das in Schlesien in dieser Bedeutung vorkommt, 
findet sich in Dubr. nicht.

Die Frage was den? oder nd was den? druckt vollige Zustimmung auf 
irgend eine Behauptung hin aus. Z. B. A: ders bios fo gut aw da Mina, 
dasoa (— damit) mol ira wirtSaft Mgp tut. B: nd was den? d. h. was denn 
sonst? freilich verhalt es sich so!

Bisweilen dient fa in eigentumlich singender Betonung zum Zuruck- 
weisen einer,von einem anderen aufgestellten Behauptung (ironisches jd). 
Z. B. deraA fota^ hat dox gelt ganunh!— Antwort: jd (= der hat durchaus 
nicht genug). Dieses ja wird mitunter zweigipflig accentuiert.

Ebenso hat ax als negative Erwiderung manchmal den Sinn eines 
ganzen Satzes.- Wahrend in dem blossen Ausruf der Laut kurz ist, wird 
in diesem Falle das a ziemlich langgezogen. hum dox mito! Antwort: ax! 
(= ich will nicht).

Diese Punkte namentlich sind mir in syntaktischer Beziehung auf- 
gefallen. Ich bemerke nur noch, dass unsere Bauern moglichst einfache 
Satze bauen. Relativsatze kommen wohl vor, und die gebrauchlichsten 
Konjunktionen werden zur Bildung einfach gebauter Konjunktionssatze 
yerwendet, doch geht man langeren, verwickelteren Satzgebilden aus dem 
Wege und wendet lieber mehrere Hauptsatze an.

Hiermit Sind die: hauptsachlichsten grammatischen Eigentumlichkeiten 
der Ma. erschbpft. Nach ihrer Prufung wird man sich noch zu fragen 
haben, wie dieser Dialekt in die Gebiete der ubrigen ostdeutschen Mund- 
arten einzuordnen ist. Ich habe bereits bei einzelnen grammatischen Er- 
scheinungen auf Unterschiede zwischen der behandelten Ma. und der von 
Muskau hingewiesen. Zwischen beiden Orten haben wir in verschiedener 
Hinsicht eine Grenzlinie ziehen mussen. Um eine Uebersicht uber die 
Grenzverhaltnisse zu gewinnen, halte ich es fur das Beste, die Berichte 
uber Wenkers Sprachatlas zur Vergleichung heranzuziehen. Wenn diese 
auch noch nicht abgeschlossen sind, so kommen doch in dem, was bis jetzt 
erschienen ist, die wichtigsten Punkte der Lautlehre namentlich zur Sprache. 
Auf einige Unterschiede zwischen unserer Ma. und dem Schlesisch-Ober- 
lausitzischen wird noch im Wortschatze aufmerksam gemacht werden.

4
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VI. Vergleichung der gewonnenen Ergebnisse mit den 

Berichten uber Wenkers Sprachatlas.

Ehe ich mich mit den einzelnen Artikeln beschaftige, mochte ich noch 
die Frage erledigen, wie die Grenze der hentigen Wendei in dieser Gegend 
verlauft. Auf Andrees Karte geht die Grenze von Muskau uber Tschorno, 
Tschernitz, Wolfshain,, sodass Jemlitz noch im wendischen Sprachgebiet 
liegt. Heute kann man unbedenklich den Bogen von Muskau bis Wolfshain 
abschneiden, sodass Jemlitz als deutsches Dorf gilt wie die anderen oben 
genannten Grenzorte und die Grenze dicht an Klein-Duben vorbeigeht. 
Gross-Duben und Schleife sind ganz wendisch. In der Gablenzer Kirche, 
zu der auch Klein-Duben und Kromlau gehoren, wird nun auch nicht mehr 
wendisch gepredigt; Kromlau ist von den drei Dorfern Wohl noch am 
meisten wendisch, in Klein-Duben und Gablenz macht Sich deutscher Ein- 
fluss schon mehr bemerklich.

Ich will nun die einzelnen Artikel, die Wrede im Anzeiger f. d. A. 
veroffentlicht hat, durchgehen. Wenn Uebereinstimmung mit Wredes Aus- 
fuhrungen herrscht und sonst nichts zu bemerken ist, werde ich mich 
damit begnugen, die behandelten Worte in phonetischer Transskription 
beizufugen. Handelt es sich um Grenzlinien, die durch unser Gebiet gehen, 
so werde ich die Lage des Dubraucker Kirchspieles dazu bestimmen.

1. ich (Satz 8.9. 10. 11.31. 40) = %^). Nach Wrede herrscht iche 
bei Guben und bei Brieg. In den obigen Satzen wendet man in unserer 
Ma. % an; uber sonstiges Vorkommen von %9 s. unter Formenlehre. — 
2. ganse (Satz 14) = genfo. — 3. eis (Satz 4) — aes, durchaus diphthongisch. 
Neben aes auch hues (so auch yon Wrede angefuhrt S. 411). — 4. sechs 
(Satz 5) = Jeks, alleinstehend feksa. —. 5. was (Satz 36) = was ). Die 
Grenzlinie des md. was-Gebietes soil in unserer Gegend nach Wrede (a. a. 0. 
S. 98 ff.) uber Dresden, Konigsbruck, Spremberg, Deitz, Furstenberg etc. 
gehen. Es ist zu bemerken, dass unser Kirchspiel noch zu dem was- 
Gebiete zu rechnen ist. Dagegen macht sich in Muskau der Uebergang 
des a > o deutlich bemerkbar, der daun welter in Schlesien noch mehr 
hervortritt. —,6. safe (Satz 7) — falz, auch Jals. Im Nd. zeigt sich im 
Gegensatz zu wat o; in Dubr. herrscht a ohne Trubung. Dehnung des 
Vokals, die langs des bstlichen Teiles der Verschiebungslinie, also nament- 
lich im Schlesischen und zum Tell im Obersachsischen herrscht (a. a. 0. 
8. 102)3 kommt nicht vor. —- Gutturalisierung und Vokalisierung des 1, 
in denen Wrede Nachwirkungen ursprunglichen Slaventums sielit, da jene 
Orte gerade im sog. Slavenwinkel liegen, wo noch im vorigen Jahrhundert 
slavisch gesprochen wurde (S. 100 f.), ist nicht zu bemerken. — 7. pfund 
(Satz 30) = funt. Uebereinstimmung mit Schlesien und dem grossten Telle 
des kolonisierten Ostens uberhaupt.' — 8. hund (Satz 39) = (h)unt; a. a. 0.

2

2) A. f. d. A. 198.97 ff.

i) A. f. d. A. 18 8. 309, ^ Die angeftihrteri Satze s. 8.3—5 dieser Arbeit. 4- Um 
die Uebersicht zu erleichtern, fuhre ich auch Worte nach Wredes Schreibweise in kursivem 
Druck an.

» i-4
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8. 106 ist erwahnt, class in einem Gebiete, das etwa von Hameln bis 
Hannover, von Bodenwerder bis Wunsdorf, von Elze bis Stadthagen 
reicht, das Wort tiewe(mit verschiedenen Vokalabweichungen; vgl. Woeste, 
Wb. d. westfal. Ma. 271) fur blind ublich ist. In unserer Ma. herrscht 
die Bezeichnung bunt, doch dient zur Benennung des weiblichen Tieres 
tebz. 9. winter (Satz 1) = wintsu. wingter, das an der Lausitzer Neisse 
von Forst abwarts bis Furstenberg erscheint, kommt nicht vor, ebenso- 
wenig Erweichung zu nd (a. a. O. S. 108). — 10. kind (Satz 14) = hint. 
Im Schlesischen und von Forst bis Furstenberg kommen Formen mit -ngd 
vor; in Dubr. zeigt sich nichts davon. — 11. mann (Satz 4)^9 man '). 
Auch in unserer Gegend kommt, wenn auch ziemlich selten,^kerl dafur 
vor (vgl. Wortschatz). Besonders im Schlesischen zeigt sich Verdunkelung 
zu mon; es schliesst sich durch einen volligen mown-Gurtel mit Bautzen, 
Muskau, Triebel, Forst, Sommerfeld, Guben-Bobersberg, Crossen, Liebenau, 
Meseritz, Birnbaum-Bentschen, Buk, Posen gegen die Nachbargebiete ab. 
Unser Ort liegt also schon im man-Gebiete. - ■ • 12. drei (Satz 26) = drag. 
— ■ 13. nichts (Satz 39) = nist. -— 14. luft (Satz 1) = luft ). — 15. wein 
(Satz 16) = waen. — 16. wasser (Satz 4) — waso.i. In Muskau neigt man 
wiederum zu o. Die Grenze zwischen wasser- und wosser-Gebiet zieht 
sich nach dem Sprachatlas von Guben an der Neisse entlang bis Muskau, 
weiterhin folgt sie der ganz ungefahren Linie Muskau-Ruhland u. s. w. 
(S. 283)..^S 17. bald (Satz 3) = balds, also mit Adverbial-Endung und 
ohne Assimilation des d an I. — 18. felde (Satz 38) = folds. — 19. gross 
(Satz 16) = gros ). Es giebt im Osten ein grosses Gebiet mit dem Vokal 
u in diesem Worte; innerhalb dieses Bezirkes aber zieht sich gross langs 
der Verschiebungslinie hin, an den Enden schmal und in der Mitte breiter, 
sodass es zwischen Lausitzer Neisse und Saale etwa bis zur Hohe von 
Muskau-Leipzig hinaufreicht (s. a. a. O. S. 348). Unsere Ma. fallt also 
auch noch in dieses Gebiet; es herrscht durchweg o. Schlesien hat reines 
u mit wenigen Ausnahmen (s. a. a. 0. S. 348). 20. tot (Satz 14) = tot. 

21. brot (Satz 30) = brot.^^^22. mude (Satz 23) ^.mids.— 23. bett 
(Satz 24) — bets. — 24. sitzen (Satz 36) — fiz^. — 25.heiss (Satz 6) = 
(h)es ). — 26.zwei (Satz 33) — zfe. — 27. schnee (Satz 25) = sne. 
Schlesien hat in der Regel schnie, an seinem Rande schnee (S. 105). — 
28. bruder (Satz 33) = brudsa. — 29. machen (Satz 17) = maxn ). — 
30. aus (Satz 16) = aos oder haos. 31. brawne (Satz 39) — braons. — 
32. hause (Satz 26) (h)aofs. Im mittelelbischen Gebiete und in der 
Mark Brandenburg ist in unserem Satze „Hinter unserem Hause . . .“) 
der acc. fur den dat. eingetreten; in Dubr. wird der dat. gesetzt. — 
33. hausen (Satz 33) = (f^aefsa. Nach dem Sprachatlas soil du Schlesien 
eigen sein, und seine Herrschaft soil im Norden etwa bis Posen-Meseritz- 
Krossen, im Westen bis zum wendischen Spreelande reichen. Unsere 
Gegend fallt jedenfalls nicht in jenes Gebiet, und, soviel ich bemerkt 

1

2

3

4

s

1) A. f. d. A. 19 8. 200 ff.
aA, id. A. 19 S. 277 ff.
4A. f. d. A. 19 S.346 ff.
4) A. f. d. A. 20 8.95 ff.
?) A. i d. A. 20 8. 207 ff.

4*
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habe, ist auch in Muskau und Umgegend Jiapfsa, herrschende Form (vgl. 
A. f. d. A. 20 8. 218). — 34. leute (Satz 38) — lasts. — 35. lenten 
(Satz 40) — lasts. Der Dativ („mit den Leuten" — mit As lasts') ist also 
hier durch den acc. ersetzt. — 36. roten (Satz 26) = rots; ebenfalls Ersatz 
des Dativs durch den acc. — 37. dorf (Satz 37) = dorf. — Nach dem 
Sprachatlas herrscht durf in einem ostlichen (besonders schlesischen) Ge- 
biete, dessen Westgrenze uber Meseritz, Liebenau, Crossen, Bobersberg, 
Sommerfeld, Triebel, Muskau, Reichenbach u. s. w. geht; die genannten 
Orte haben noch u, Muskau ist also der westlichste Teil dieses Gebietes, 
in unserer Ma. herrscht schon o (vgl. a. a. O. 20, S. 327; siehe auch oben 
S. 10 f. dieser Arbeit). Ł 38. affe (Satz 11) — afs. Ueber den Stammvokal 
s. unter Nr. 16 (wasser). Auch hier kommt neben afs hafs vor (vgl. 
a. a. 0. 20, S. 329). • —• 39. lesser (Satz 2 und 18) — bessa. — 40. fleisch 
(Satz 19) ^ fleś. Im Thuringischen, Obersachsischen, Schlesischen zahl- 
reiche Dativendungen auf -e, allerdings meist mit vorangehendem Artikel 
(a. a. 0. 20, S. 332). maen korp mity, fess oder mit samtn fless wurde man 
allerdings auch in Dubr. sagen, ohne Artikel lieber fles. — 41. well 
(Satz 8) — we. — 42. wo (Satz 12) — wu 1). So auch in Brandenburg 
zwischen Elbe und Oder etwa bis Rhin und Finów im Norden, auch der 
Slavenwinkel an der Elbe hat w (Bd. 21 S. 157). — 43. auf, adv. (Satz 2) 
=uf. Versprengte auf sollen im w-Gebiete uberall erscheinen (Bd. 21 
S. 160). Hier herrscht durchweg u. —l 44. auf, praep. (Satz 27. 32. 36.38) 
= uf in alien Fallen. — 45. recht (Satz 35) '®rext. — 46. schlechte 
(Satz 13) = Slexts. — 47. schlafen (Satz 24) — slofn. In Satz 24 wurde 
man in Dubr. nicht sagen, wie es in der Vorlage heisst, sondern etwa: 
hom fests gsslofn. — 48. wachsen (Satz 16) = waksy2).— 49. Ochsen 
(Satz 37) ^f^oksy.’ So auch nach dem Sprachatlas, vgl. a. a. O. Bd. 21 
S. 265. Bezuglich des Vokals ist zu bemerken, dass Schlesien u bis 
Driesen-Guben und an die Wendei im W. und etwa bis Friedland- 
Oberglogau im S. hat. Sein u umfasst dann das Wendenland im S. (s. 
Bd. 21 S. 266). Auch in dieser Beziehung lauft zwischen Muskau und 
Dubraucke die Grenze. in Dubr. selbst herrscht o, wahrend in Muskau 
bereits u anfangt. — 50. Icorb (Satz 19) = Icorp-, zu vgl. Nr. 37 (dorf). 
— 51. seife (Satz 32) — fefs. ^^52. swolf (Satz 37) = zfielf. — 53. 
alte (Satz 4) = (h)alds, :)li)alts. Was uber die Ausdehnung des ald- 
Gebietes im Lausitzisch-Schlesischen gesagt ist (s. Bd. 21 S. 277), trifft 
fur unsere Ma. zu, namlich jenes Gebiet ist im W. durch die Linie 
Golssen-Ruhland, gegen N. ungefahr durch die ik-ich-Linie bestimmt, seine 
Grenze umfasst im S, die Wendei, geht dann weiter von Muskau tiber 
Sommerfeld nach Grunberg und geht dann etwa an der Oder entlang. — 
54. kalte (Satz 4) = kalds. Die M-Formen scheinen sich bei diesem 
Worte mehr festgesetzt zu haben als beim vorigen, denn kalts kommt bei 
uns kaum vor, wahrend man alts eher horen kann. 55. bleib (Satz 14) 
— blaeb(s). Monophthongierungen wie im Schlesischen kommen nicht vor. 
Das unorganische Endungs-e, das u. a. in der Wendei und ihrer Nachbar- 
schaft vorkommt (s. Bd. 21 S. 283), findet sich haufig. — 56. fliegen

1) A. f. d. A. 21 S. 156 ff.
2) A. f. d.A. 21 S. 261 ff.
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(Sate 1) — flin. Die Grenze des ostdeutschen Gebietes mit ^-Schwund 
verlauft von unterhalb Krossen nach Guben, Sommerfeld, Pforten, Triebel, 
um die Wendei herum, u. s.w. (y-Orte kursiv) (Bd. 21 S. 284). Wrede 
begnugt sich wiederholt damit, Angaben wie „um die Wendei herum® zu 
machen; wie zieht er aber diese Grenze? Kann er uberhaupt eine scharfe 
Grenze um die Wendei ziehen? — In unserem Kirchspiel herrscht flin 
entschieden vor. — 57. kleider (Sate 17)^.ł?to.ffi 58. trinken (Sate 16) 
^trinko 59. wie (Sate 30) = wi1). — 60. nein (nur auf suddeutschen 
Karten als einzelne Vokabel)— ne. — 61. gebrochen (Sate 4) = aen- 
gsbroxn oder wbrtiich dury^s aes gobrox^ (aes obroxy). Nach dem Sprach- 
atlas kommt die Vorsilbe als e in einigen Gebieten vor (Bd. 22 S. 97); 
und sonst begegnet das e- noch haufig, aber doch nicht als das aus- 
schliessliche, an der mittleren Spree um Kalau, Lubben, Lieberose. Es 
ist hervorzuheben, dass auch in unserer Gegend Formen mit a- nicht un- 
gewbhnlich sind (naheres siehe unter Nr. 79). — 62. hoch (Satz 29) = 
(K)ox. .^ 63. feuer (Satz 6) R faeax. -— 64. bauen (Satz 33) = barn,
65. weisse (Satz 32) = waeso. & 66. gut (Satz 17) = gut, gut. Die Kurze 
gilt wie fur mehrere andere Gebiete so auch „fur das gesamte Schlesisch, 
d. h. bstlich der Kurve Bautzen-Guben-Driesen“ (Bd. 22 S. 113). In unsrer 
Ma. kommt die Kurze neben der Lange vor. — 67. gute (Satz 4) = guda. 
Besonders. das Schlesische sudlich vom 52. Breitengrade hat ganz uber- 
wiegend d, neben seltneren t (Bd. 22 S. 116). Auch in unsrer Ma. wird 
man (-Formen aus dem Munde der Bauern schwerlich zu horen bekommen. 
Die im Schlesischen herrschende Lange u (Bd. 22 S. 116) gilt fur die 
flektierte Form auch hier durchweg. 9g| 68. beissen (Satz 14) = baesn.fS 
69. hof (als einzelne Vokabel) = flff. — 70. tische (Satz 32) = tis und 
tiso. In das von Wrede angegebene Endungsgebiet fallt unser Ort nicht 
(Bd. 22 S. 326), dennoch kommen Endungsformen vor. — 71. nahen 
(Satz 17) = nen. Zwischen Mullrose und Furstenberg an der Oder und 
an der unteren Neisse bis gegen Forst herrscht naj- (Bd. 22 8.330). In 
unsrer Gegend kommen ahnliche Formen nicht vor, vielmehr ist der an- 
zusetzende Stamm ne-. — 72. mahen (Satz 38) (*men) kommt nicht vor, 
dafur kaon (korn, etc.). — 73. augen- (Satz 27) = (h^óg^^ — 74. [ich] 
glaube (Satz 8) = globo. Bezuglich des g wird auf die Formen der Vor
silbe in gebrochen (Nr. 61) verwiesen (Bd. 23 S. 212 f.). Es ist zu be- 
merken, dass das g in globo in unserer Ma. fest ist. dIoba wurde aller- 
dings auch gehbrt, namentlich Von Kindern (vgl. a. a. 0. S. 213). Was 
den Stammvokal betrifft, so hat im Osten ein grosser Teil namentlich 
Schlesiens den Umlaut (Bd. 23 S. 216). In unserer Gegend verlauft die 
Grenze so: (aussere o-Orte kursiv) Lobau, Weissenberg, Eothenburg, Mus
kau , Triebel, Sorau, Sommerfeld u. s. w. Dazu stimmt, dass Dubr. nur b 
hat. g Diese Verbalform hat fur gewohnlich die Endung a in Dubr.; 
folgt allerdings ein Vokal darauf, wie im vorliegenden Falle, so kommt 
auch Elision des a vor: % globie hop ,.. — 75. verkaufen (Satz 37) = 
fou.kofn. Es soil uberall da, wo das -en synkopiert wird, neben -n auch 
-m erscheinen wegen des vorangehenden Labials (Bd. 23 S. 225); ich

QA. f. d. A. 22 8. 92 ff.
2) A. f. d. A. 23 8. 206 ff.
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meine, in unserer Ma. herrschen die,.#, vor ^gl. daruber Lautlehre 8. 24). 
— 76. hauen (nur auf den suddeutschen Formułaren als einzelne Vokabel, 
ferner aber haufig fur mahen in Sate 38) = (A)^^. Es herrscht also ao 
im Gegensatz zu A in (Alogp. „Iw gilt aucli fur die nordlicheren Gegenden 
des Queiss und der Lausitzer Neisse bis Muskau-Naumburg“ (Bd. 23 
S. 226); in unserem Gebiete ist co fest. — 77. frau (Satz 9) — frao. 
„Verbinden win Sebnitz im.Kgr. Sachsen (no. von Schandau) mit Triebel 
in. der Lausitz und ziehen weiter uber Naumburg a. Bober, Rothenburg, 
Sternberg, Schwerin, Kahme und von hier ostwarts auf ilc-ich, so kann 
fur den so abgeteilten Ostteil wieder auf augen. o. s. 208 verwiesen werden“ 
(Bd. 23 S. 230). Demnach ginge die Grenze beinahe uber Dubr. oder uber 
Muskau: In Dubr. gilt aber durchaus frau (= frao), aber oga, und auch 
in Muskau und den nachsten Dorfern sind mir de -Formen you frau nie 
aufgefallen. Der Teil der Lausitz, der zwischen jener Linie und einer 
anderen in sudostlicher Richtung verlaufenden Linie von Herzberg an der 
tA-icA-Linie bis Schandau liegt, hat frau (Bd. 23 S. 231)) in diesen Teil 
musste also unser Gebiet mit hineingerechnet werden. -- 78. Mau (einzelne 
Vokabel) — Mao1)-. — 79. gelaufen (Satz 8) = dury.golofn und dury.olbfrp 
Heber die Vorsilbe go vgl. Nr. 61 gebrochen. Wrede spricht unter „gelaufen“ 
uber anlautendes spirantisches und explosives g im allgemeinen. Die Grenze 
zwischen nordlichem / und sudlichem g zieht er in unserer Gegend 
folgendermassen: . . . Dobrilugk, Finsterwalde auf ik-ich, und die Linie 
stimmt hiermit im Grossen und Ganzen bis Mullerose, um hier die Aus- 
buchtung nach S. Lieberose, Pelts, Forst, Pforten, Sommerfeld, Bobersberg 
u. s. w. zu machen, wobei gedoch das sudlichere Land noch bis in die 
Hohe von Senftenberg, Muskau, Sorau vereinzelte Spiransausnahmen, be- 
sonders im Prafix aufweist (Bd. 24 S. 118 * sudliche ^-Orte kursiv)! Hierzu 
ist zu erwahnen, dass in unseren Dorfern explosives g herrscht, auch vor 
hellen Vokalen. Die volle Vorsilbe go- zeigt ebenfalls reines g, aber ich 
habe schOn erwahnt, dass neben go auch o vorkommt, wenn auch solche 
Abschwachungen zu den AuSnahmen gehoren. Wie mir scheint, treten 
sie am ehesten hinter Spiranten auf und namentlich hinter %; z. B. 1% 
hops nlyowult (ich habs nicht gewollt) — duryoloj^ ufogesy. Bei Er- 
wachsenen hurt man die o wohl nur bei fluchtigem Sprechen, bei Kindern 
haufiger, diese lassen das g der Vorsilbe auch manchmal in d ubergehen 
(vgl, globo > dlobo), was allerdings fur die Kindersprache im allgemeinen gilt: 
z.B. mitdokum (mitgekommen), furtdolbfg, furtolbf# (fortgelaufen). Vielleicht 
ist das Auftreten des o so zu denken, dass g in der spirantischen Nachbar- 
schaft selbst spirantisch geworden ist, wonach noch Assimilation einge- 
treten ist: dury.go.l^f^ > duryjo.lofn > duryploj^ Allerdings das 
betone ich nochmals — kommt jo im Munde der Bauern nicht vor ; man 
hOrt es nur bin und wieder von Leuten, die als Soldaten oder sonst wie 
berlinischem Einflusse ausgesetzt gewesen sind. — Wrede legt besonderen 
Wert auf das Vorhandensein der restierenden o (fur die Vorsilbe go) an 
der mittleren Spree (vgl. Bd. 24 8. 116). Er ist (a. a. O.) der Meinung, 
dass solche sprachliche Erscheinungen „ dereinst fur den Nachweis des 
ursprunglich nieder deutschen Charakters der Niederlausitz wichtig sein 

2) A. f. d. A. 24 S. 113 ff.



55

werdeń, sei es nun (was urkundlich noch zu untersuchen ist), dass sie 
zu vereinzelten Momenten gehbreh, mit denen bei der mundartlichen 
Nivellierung der lid. und nd. Kolonisten die letzteren siegten, sei es (was 
mich bis jetzt wahrscheinlicher dunkt), dass sie mit zu den letzten Resten 
des Nd. gehoren, das der Niederlausitz einst allgemein zukam und im 
Laufe der Jahrhunderte dem andringenden Md. gewichen ist“. — 80. 
gef alien (Satz 4) — gafaln x). Bezuglich des Stammsilbenvokals heisst es 
auf S. 338: „Auf hd. Boden hat ganz Schlesien o (seltener on), das gen 
w. bis Schwerin a. d. W.-Guben-Muskau-Wittichenau reicht. Dubraucke 
gehbrt also schon zum a-Gebiete. M 81. Jieute (Satz 15, 25, 38) — (h)aeto. 
In Satz 25 setzt man jedoch nicht ein, Wk maa:f /(diese Zusammenstellung 
kommt garnicht vor), sondern sagt di naxt.

Es ergiebt sich also, dass der Sudrand des Kirchspieles Dubraucke 
eine ziemlich scharfe Dialektgrenze bildet. Sudlich von dieser Grenze 
zeigen sich schon eine Menge schlesisch-oberlausitzer Eigentumlichkeiten. 
Es liegt nahe anzunehmen, dass die Provinzgrenze zugleich Dialektgrenze 
ist: ungefahr wird dies auch stimmen, genauer aber kann man die Linie 
folgendermassen ziehen: Main setzt sudlich von Wolfshain ein, folgt dann 
der Muskau-Spremberger Strasse, sodass das ganze Kirchspiel Dubraucke 
mit Wolfshain und Tschernitz nordlich liegen bleibt, dann zieht man 
welter durch. Jemlitz, Zschorno und Jerischke, um anzuzeigen, dass diese 
drei Orte schon einige Uebergange zum Schlesisch-Oberlausitzischen zeigen. 
So bekam ich, als ich mich bei Dubraucker Bauern erkundigte, ob neben 
kara (Karre) auch kora vor kommt, zu horen: ne! kora fonfa in korna (Nein! 
kora sagen sie in Zschorno). Bei anderen Nachfragen erhielt ich auch 
die Antwort: in jerkka (Jerischke) fonfa fo! Die Unterschiede sind also 
doch derart, dass sie den Bauern selbst auffallen. — Ich bin der branden- 
burgischen Grenze nicht genau gefolgt, habe besonders den Zipfel branden- 
burgischen Gebietes, in dem Klein-Duben und Kromlau liegen, nicht mit 
einbegriffen, und zwar deshalb, weil mir der dortige deutsche Dialekt 
sozusagen noch nicht fertig ausgebildet zu sein scheint, die junge Mundart 
muss erst allmahlich eine charakteristische Form annehmen, bis jetzt ist 
das Gebiet noch ziemlich neutral.

Wenn nun auch die Dubraucker Mundart in vielen Hinsichten vom 
Schlesisch-Oberlausitzischen abweicht, so sind andererseits gewisse Ueber- 
einstimmungen nicht zu verkennen. Diese merkt man namentlich, wenn 
man den Wortschatz durchmustert. Die md. und die nd. Elemente der 
untersuchten Mundart linden sich zum grossen Teile auch im Schlesischen. 
Das Verhaltnis vom md. zum nd. Wortbestande ist, soweit ich es ubersehe, 
hier wie dort ungefahr dasselbe. — Gerade der Wortschatz ist von grosser 
Bedeutung, wenn es sich darum handelt, Klarheit uber die Besiedelungs- 
verhaltnisse eines Gebietes zu erlangen. Ich sehe jedoch noch davon ab, 
aus der Mundart Schlusse auf die Besiedelung zu ziehen. Dazu glaube 
ich erst berechtigt zu sein, wenn ich mir durch Prufung der vorhandenen 
Urkunden, durch Untersuchung der Namen der altangesessenen Familien 
sowie durch genaueres Studium der Dorf- und Gehoftanlagen festeren 
Boden fur weitere Schlusse geschaffen haben werde.
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