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attb ©prothhroliett.

So nach Jahrhunderten lebt Nürn¬

bergs Sprache.
Nur noch in Büchern, nur noch in

der Sage.

Job. W o 1 f g. Weikert.

Su näuch od näuch wör'n Hiroglif*
draus •

Und kummt am, Und' ä' gWZ egip-,
tisch 'raus.

Joh. W.o.lf.g. Weikert.

Sprachliche Erläuterungen^

1) Kratzfouss, der, koburgisch auch Krekelfuss, hochd. Krähenfuss

(beide vielleicht für Kr äu elf us s, v. krauen, kräueln,
kratzen; vgl. Schmeller II, 378), schlechter, unleserlicher Schriftzug.

2) Schwart'p, die, ein altes Buch, wahrscheinlich v. dem ehedem ge¬

wöhnlichen Einbände in dickes Schweinsleder (=: Schwarte).

Schunk'n, S ch ink'n, der, bedeutet das Gleiche, vielleicht,
ebendaher, oder von dem veralteten, räucherigen Aussehen, hergenommen.

3) thun, das den süddeutschen, besonders fränkischen. Mundarten so

beliebte Hülfszeitwort; vgl oben S. 124. DJ, 1.

4) kam, kaum.

5) när, nur, wie dieses aus mhd. ne-weere, es wäre denn, zusammen¬

gezogen in niwer, nuwer, neur etc. Schmellers Wörterb., II, 700.

704. Grimms gramm. III, 247. 726.

6) mir, tonlos mer, mar, wir; Schmeller§. 685. 722. Wörterb.II, 611.

7) — 9S, uns; Schmeller §. 371. 717.

8) mer, man; Schm. §. 571 Anm. * Wörterb. II, 577. 611.

9) gange, gegangen, Partie, prät. ohne ge —, neben g'wes n, g'red't;
vgl. oben S. 122, b.

10) wal, d. alte weil, dieweil, in seinem ursprünglichen Sinne (v.

Weile, Zeitdauer), so lange als, während; Schm. Wörterb., IV, 57.

11) eiz, eize, eizet, jetzt, aus inhd. ie-zuo. iezc. Schmeller I, 8.

IV, 213 f. Der Herausgeber.

l'iuitbqcidmum} für
18ie tie grammatifebe tirforfcbung ber SSolföbiaiefte auf tic febarfe 2luf»

faffung tcu Saute im 9)?unbe bc3 ©prcibentcu 3lcbt haben mu{j, fo ift auch

tie genaue Darfteilung ber Saute in ber ©thrift eine uncrlüjjiicbe Horbebin*

gitng für eine fixere grammatifibc Unterfucbung ber Dialcfte. Dialeftprobcn,
welche nicht mit einem über bic gewöhnliche ©thrift t)inau3gebeuben Herrath
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ISi Muttbartlidje Stüttgen

»on <nutjticftfn bargejlellt ftnb, ^aben nut für benjenigen einen üüertb, bet

bie Sautoerhältniffe beb Sialeftb fcf)on burch eigeneb Slnhören fennt, imb nur
in fo langt/ alb bie Erinnerung an ben lebenbigen Cant bem ©ebcicf)tniffe

nicht entfchrounben iff.
gür meine Slufjeic^nuitg fcf>roäbifcf>er Sbiotibmen, bie id) feit Sauren

fammle, b«be icf> mit auf ©runb bet 8ef>ren ©chmellerb unb SRappb eine Saut--

bejeicfmung feflgefleUt, beten jpauptgrunbfäf5e idf? f)ier furj aufführen mill.
Sie einfachen teinen SBocale leioöi werben mit ben gewöhnlichen

SJuchflaben bejeichnet. giir ben bumpfen S3oca(, bet atib Slbfdjwächung aller

anbetn entfielen fann, Stappb Urlaut, bient ein umgefehrteb e o, 3. S3, gab»,
(raiba. Sab alte h ift fchwäbifcf) f>äuftg ein jtrifcbeii n unb o in bet UWitte

ftehenber Saut, ben id? a bejeidfme: mal, här.

gut bie Sipf)tf>onge genügen bie gewöhnlichen Boich«1 nicht- ®« «ft*
Sheil beb Siphthongb ift höuftg ber ebengenannte Urlaut unb nur bet jweite
ein httfft win« SBocal J. Iß. traiba, fail, maus.

Sine Eigenheit beb ©chwäbifdjen ift bie nafale Sriibung bet Slocale;

Ith bejeichr.e fie butch
~ übet bem SBocal: ä, e, iL i, ö, 3. Iß. nrega, medeh,

öma. Siphthonge nafalieren immer beibe Sßocale jugleich 5ö, üe, wofür ich

So, ae fcfjteibe: gSo, faed. *) 3n Köarle ift nur ö nafal, aber oa finb nicht

biphthongifdj. Eb ift 311 bemerfen, bafj bei Siphthongen immer ber erfie

taut bie Jpauptbetonung tragt.
Sie Quantität bet SBocale barf nid)t unberücfficbtigt bleiben. Sie Äiirje

laffe ich unbejeidhnet, ebenfo bie Sänge ber Siphthonge. Sie Sänge bejeichne

ich mit a : u e i ö ü; bie Sänge »on ä unb ö mit ae unb te.

gilt bie Sonfonanten nehme ich oon ben gebräuchlichen nur bie einfachen

3eid>en; für ben Saut beb nhb. scb fe^e ich für ben beb nhb. ch nur **)

Sab gutturale n (ng, yy) bt3eichne ich «cuh Stappb SBorgang mit v, wofür
in ben Öfftcineit bab gtiechifche Sta »erwenbet werben fann. Sie Unter»

fcheibung ber 3wei ©utturalafpiraten ergibt fich »on felbft ynb fcheint in ber

©chrift nicht wiebergegeben werben 31t miiffen. Slllerbingb ift bab h ein an»

bereb in gosih unb in maha.

©eminationen »ermeibe ich, wo möglich-

Sie S3etonung ber SBörter fann unbe3eichnet bleiben, weun ber Son auf

•) 3« ben na^folgenbgi ißrofeeffücTen tuegen STOangef# an Sqtcn elnjtweflen bur$ a"o",

»V ic. bejti^net.

") 3m gJrobtbrmfe bur<$ 's, 'h (jefjeben.



jotb @9t(t$yN>I>eit. IM

tie er(le ©ilbe fällt. 3n «Hen antern gaffen unb wo 3«>cifcl eintreten fonnte,

bezeichnet ber Slcut ben jpocfyton, bev ©raoid ben SCiefton.

3d) erläutere biefe Regeln an Seifpielen im $ialefte meineä ©eburtd*

orteü 9>leibelü$eim, ßberamtd 9Warba<$.

SCiibingen.
Si. v. fteltar.

Ber Mord kommt on die Sonne.
(£. Meiers deutsche Volksmärchen S. 53-)

ft
{ ° -• »

S i'sd a mal a 'snaidar gwcea, o~n dar hat em pfarhaus z Hepfi'he
A « °

g'saft1), ö"nd wia ar e~m abnads ho~am ist, da ist a Jüd vor am draus
° ~ °

gloffa, o~n dar hat grausi h1) vil gäld bai am ghät <fn sae~m gälgurd. Da
O ©

t o
hats dca 'snaidar uf o"a mal glusd nah däam gäld, ond wid fle am

wäldle o"ms ek komma se~nd i'sd mae" 'snaidarle net faul o~nd slaet am

mit sae'nar graosa 'seer a di'hdegs he~ndan an köpf, das dar Jüd glai z
° ,• °

böda bflompfd.3) Dar Jüd hat gotsje~marli'h4) g'sraua.s) Wart no", hat ar gsaet,
O

iaz i's vol naht, abar d sonn wurd di 'sao~ varrada. Dar 'snaidar abar
° V»

O ©

hat am d gurgl ze ma 6) drukt, bis ar kalt wordan i sd. Darna hat ar am

sae gälgurd ausgltert ond i'sd mit ho am ganga.
O O

Na i'sd s la"?g la>g ä'g'sdanda o~n ka me~n's hat mae an dea
O o

Jüda de~nkt.7) Dar snaidar hat s 'sulza sae Baewale8) gno~ma ond had vil

agar o'nd weT^ard9) kaofd o~nd i'sd am e~nd gär a här worda ond uf a

radhaus ko~ma.
® ~ t ° 9 ° °

a mal a ma so~ndeli da hat er as emal aus'slafe wella'5) ond i'sd
t t ° © O

aearsd üfgwaht ma10) n am dsonna n en daoga gsaed11) hat. Da i'sd
© © ©

am na uf o~a mal ae~gfallo, was dar Jüd hat gsaet ghet: Wart no", iaz
© © ©

i's wol naht, abar d sonn wurd di sa~o" varrada. Ja, hat arde'ngd,7) dü
O ^ ©

vi'h dü, negs has gwisd. o"n dribar hat ar laut naus glaht. Was la'h'sd
O © O

den? fragt a sac" waib. Na hat ar ar de ganz g'si'ht varzelt, wia s mit©O O

dem Jüde ghet hat o~nd hat no" a mal gla'ht: dia sonn deet vilai'ht 'sao

'swätsa,'2) we"n se no" e zovg het.
©

Säl,s) i's guat gwae, abar as 'snaidars sa"e~ weib8) hat doch an grauaa
©

ond wia a an daula1") n a"n am ghet von sällar13) zait a o~nd hat an ne~me

9*



134 9Jhtubartfid)e 2>id)taitf|eu

m<Tge.,s) o*nd a mal, da liar or dor ma* an orfaig wail «« d suppa

net reht ko'ht hat, cTrid was dnot sc? glai 110*111 zd"ni pfarrar o~nd se'hl
__

3

•m alias, das iar ma sails11) Jüdon ohubra'ht lueb ond so sollacl a no"

packa, sni wel negs mac vd'n am.
© _Na hand sn 11.gloi ghold ond alios hat ar gada0* mius.»11) o*nd is

c ~

kepfd worda. o*nd wia se 11 nous he*ml, hat or 110* omal a* 11 ho*inl nufGO Z

gukt o*nd g'irouo '•'): ja, d sonno hat me doch 116* vorrado.

Hlate eines Weifces aiu Grabe Hires Kind«».
0 du gozi'hor '') engl,

du zukar'sde*ngl,

du särö"sblä"o"m,

du raoso!

O du liowr siboheinadv, 17)
©

drui has ghet

o~nd fiare hed c dor ma ho la*o". l8)

ÜVIaifitäfei'.

Afaeakäofr fliog ous!

fliog e* moe*nor ä~no haus,

bre~ng mar ebfl o*n biro!

kom bal widar!

SpraclilicUe lirlautcnuigeii.

1) 'safen, schaffen, (schwaches Verb.), arbeiten, sieh beschäftigen; Schind¬

ler, HI, 331, 8. Schmid, Schwab. Wörterb., S. 451.

J) grausi'h, grausig, grauen erregend, dient, wie in fränkischen Mundarten

die verwandten grausam, greulich und grässlicli (liochd.
auch schrecklich, fürchterlich, ungeheuer 11. a) zur höchsten

Verstärkung eines Adjectiv- oder Verbalbegriffes. S. Schmid, schwäb.

Wörterb., S. 241.

3) pH ompfon, pflumpfen, plumpen, onomatopoietisch: mit dumpfem

Gtetiise fallen. Schmid, S. 63.



itnb Sprttdtfroktt. 1S5

i) gotsj e"m<irli'h, gottesjäminorlich, verstärkendeZusammensetzung wio

gpttcseinzig (zusammengezogenin gottig, gotzig; Schmid,S. 237.

Schmeller, II, 83. 84. 89.) u. a. m. Vgl. auch den Ausdruck: Gott

zu erbarmen.

5) g'srouo, geschrieen, nach der schon im Mittelhochd. vorkommenden

Nebenform geschriuwen; vergl. Hahn, mhd. graram. I, 55. Kehrein,

Gramm, des 16. u. 17. Jalirli., §. 360.

6) ze"mo, zusammen; fränk. z'sam, aus altera zesamen. Sclimeller,

III, 243. Schmid, 542.

7) de~nkt, regelm. schwaches Partie, ohne ge- (bemerke auch drukt,
gango, kaofd, wordo, ko~ma, ko'ht, kepfd, gukt,— neben

vielen anderen mit g e -, u. vergl. oben- S. 122, b.)
8) s sulze sac" Btewolo, des Schulzen sein Bärblein (Barbara); Uber

diese Wendung vergl. oben, S. 124 u. nachher: as snaidar ssa'e" weib.

9) we" yard, Wingert, Weingarten, Weinberg. Schmid, 532. SchmeHer,

IV, 87.

10) ma, d. i. wo, für: als (Schindler, IV, 5.); vergl. Schmeller, §.684.
Schmid, 388.

11) g'sacd, gescheint, schwaches Partie, für: geschienen; Schmeller,

m, 365.

12) svätso, schwatzen, reden; ausplaudern, verrathen.

13) säller, e, es, jener; wohl aus selber? Schmeller, DI, 229.232.
Schmid, 491.

14) daiilo. der, Bedenklichkeit, Misstrauen; Widerwillen, Eckel; wol zu
alid. dualian, mhd. tweln, twellen, verweilen, bleiben (engl, to
dwell) : dual a, tufila, zögern, Anstand; Eckel. Vgl. Schmeller, I,
364. Diefenbach, goth. Würterb., II, 647. Schmid, 121.

15) me"go, well a, niioso. alle starke Participialformen der anomalen

Verba (Präterito-praesentia) mögen, wollen, müssen, wie sie auch

neuhochd. nicht nur bei diesen und den ihnen gleichen Verben (können,

sollen, dürfen), sondern auch in tlieils richtiger (heisaen, lassen,

senen), tlieils missverstandener (helfen, hören, lehren, lernen, fühlen)
\nalogie gebräuchlich und oft für einen Infinitiv gehalten worden ist.
Grimm, grnmm. IV, 168 f.

16) gozi'h, gotteseinzig: s. oben bei i).
17) sibaheinodr. siebenhemdiger, Besitzer sieben Hemden.
181 ma'ho ln~o, machen lassen; vgl. zu 15).

_______ Der Herausgeber.



136 3Jhttti>artli$e $idjtuttßeti

Öarijtoort best IJtrauagtbera.

fyt. $rof. ftetter fü^rt und f)ier gang etvoiinfc^t an eine bet erften uub

gugleidh fcbwierigften Aufgaben, welche unfere 3«itfc^rift ju löfen haben wirb, —

an bie Slufflettung eined mun bartlichen Alphflbetd, b. h- aßer berjenigen

©chriftjeichen, welche ben manigfaltigen Mifchungen unb Trübungen, benen

bie utfprünglichen Saute im Solfdtnunbe unterworfen ftnb, möglich ft getreu
unb fcharf entfpredjen. 9D?öge barum »or 2ltlem auch auf biefen wichtigen

$unft h»i t»ic Stfmt'gfeit unferer »erehrlichen Mitarbeiter in aßen ^heilen
Seutfchlanbd gerichtet fein, unb mögen und recht balb mehr bergleichen eins

fache 3ufamtnenjlettungen, wie Jpr. ^Jrof. Äeßet eine für bie fchwäbifche Mimb*
art hier flegeben hat, »on 9?ah nnb gern jufommen, bamit wir baburch am
Snbe in ben ©tanb gefegt ftnb, einen Sßcrfcblag für jetted munbartliche @e*

meinalphabet ju entwerfen, fo wie auch nach beffen Sifligung ober nöthiger

Sefferung bafür ju forgen, bag unfere Cfftcin ftdb mit ben erforbertichen

Sippen oerfehe.

Z#cftp(mW)c§ &clMicb.
Un be ffielt id fo wiit unb be Gimmel fo blau,
Un be ©rinne fchint greff unb be Sudjt weiht lau,

Un idE läi»' mine Marai!

Un be 5Btdfe warb grättn un be JBläumfed, bäi blai't,
Utt be SSögelfed fmg't un be ÜBäterfed flai't,

Un id läi»' mine Marcii!

SEBenn hier en spott »utt Söhnen ftait

Unb bar en 9) Ott »utt SBrät,

Sann lat id Stäi utt Söhnen ftan

Un griipe na Mara'i.

3u biefem Siebe, welched attd faji erlofdhener Srintterung niebergefchrieben

iff, gehören urfprünglich offenbar mehr ©trophen. ÜBahrfcheinlich lehrte nach

gwei »orhergehenben immer bie britte aid Refrain wieber unb war oießeicht

beffimmt, »on einem Shore gefnngen ju werben, währenb bie beiben erften

einet eingelnen ©timme jufielen- Sad Sieb würbe gewöhnlich bei ben ©pielett

ber JDfferfeicrtage »on ber im greien ftdh belttftigenben ©chuljugenb gefuttgett,

unter Aufführung eined Dteigentanjed, in welchem Änabe unb Mäbchen im
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