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EINLEITUNG 

Die vorliegende Arbeit ist gedacht als Fortsetzung und Erweite
rung meiner bereits 1929 erschienenen Studien zur Dialektgeographie 
des Kreises Eupen und betrifft die Mundarten eines Gebietes, dem in 
letzter Zeit grade auch von vHimisch-niederlandischer Seite besonde
res Interesse entgegengebracht wird. Es handelt sich urn das Gebiet 
im aussersten Nordosten der Provinz Uittich, das sich auf unsern 
Karten meist nur als verschwindend kleines und leicht tibersehenes 
Dreieck ausnimmt, dessen Scheitelpunkt zum deutschen Aachen 
hinweist und dessen Basis ungefahr auf der Verbindungslinie der 
wallonischen Orte Vise und Verviers liegt. Die Stidgrenze von Hol
landisch-Limburg und das westlich von Aachen-Eupen verlaufende 
Stuck der ehemaligen deutschen Reichsgrenze bilden die beiden 
Schenkel des Dreiecks, zu denen als dritte Seite demnach das aus 
der Gegend von Maastricht-Vise ziemlich steil zum Hohen Venn ab
fallende Teilsttick der germanisch-romanischen Sprachgrenze hinzu
kommt (Abb. 1). 

Innerhalb dieser Dreiecksgrenzen liegt eine Anzahl nichtwalloni
scher Ortschaften, tiber deren mundartliche Struktur zu berichten 
Ziel und Aufgabe dieser Arbeit ist 1), die auch einen Blick nebenher 
auf die kultursprachlichen Gegebenheiten zur notwendigen Voraus
setzung hat. 

Auf dem Boden des ehemaligen Maasherzogtums Limburg gelegen 
und seiner Sprache nach von Haus aus niederfrankischer Art, ist 
unser Gebiet mit seiner yom Standpunkt der Moderne etwas welt
verlorenen Lage durch die Zugehorigheit zur wallonischen Provinz 

1) Mit Ausserbetrachtlassung der weniger bedeutenden Ortschaf
ten sind die Mundarten folgender Gemeinden zu dialektgeographi
scher Darstellung gelangt: Aubel, Baelen, Gemmenich, 's-Graven
Voeren, Homburg, Kapellen (Henri-Chapelle), St.-Maartens-Voeren, 
Membach, Moelingen, Montzen, Moresnet, St.-Pieters-Voeren, Re
mersdaal, Sippenaken, Teuven, Welkenrath. - Hinzukommt die 
Mundart des politisch ehemals strittigen Gebietes von Neutral
Moresnet (Kelmis). - Die Tatbestande des Kreises Eupen sind jedes
mal zu Vergleichszwecken herangezogen. 
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EINLEITUNG xv 

Liittich schon rein verwaltungstechnisch yom grossen und ge
schlossenen niederHindischen Komplexe losgesprengt und dafiir 
umso naher an den Schnittpunkt zweier anderer Kulturen, der deut
schen und franzosischen, herangeriickt, wobei diese kulturelle Zwi
schenstellung eine interessante, mitunter aber auch recht fragwiir
dige Situation geschaffen hat. 1m Westen herrscht, auch als Schrift
sprache, zu einem guten Teile noch das Vlamische. Der im Osten an 
unser Gebiet grenzende Kreis Eupen, meine engere Heimat, kennt 
nur eine Kultursprache: das Hochdeutsche. Der kulturdeutsche Ein
fluss erstreckt sich auch auf altbelgisches Gebiet, und zwar in der 
Hauptsache bis zu der auf Abb. 2 zwischen Teuven, Remersdaal, 
Aubel einerseits und Sippenaken, Homburg, Kapellen andererseits 
eingezeichneten Linie. Indessen befindet sich der gesamte altbelgi
sche Nordosten der Provinz Liittich unter einem immer starker wer
denden wallonisch-franzosischen Einfluss, und es besteht die Mog
lichkeit oder vielmehr die Gefahr, dass er diesem Einfluss auf die 
Dauer vollig erliegt. - All dies bedeutet fiir die sprachliche Gesamt
lage unseres Kerngebietes das Vorhandensein einer urspriinglich 
niederfriinkischen Unterschicht, die von den sich bekampfenden Kul
tursprachen Deutsch und Franzosisch iiberlagert wird, wobei ausser
dem die von Osten herfliessenden Stromungen seit altersher auch auf 
der Ebene des spezifisch Mundartlichen wirksam sind. 

Fiir die Schilderung dieser mundartlichen Sprachzustande hat 
die vorliegende Arbeit - allgemein gesehen - aus einleuchtenden 
Grunden iiberall den Anschluss an die bereits mitgeteilten Gegeben
heiten aus dem Kreise Eupen vollzogen. 1m Besonderen wurde die 
Mundart des ziemlich zentral gelegenen Ortes Montzen zum Aus
gangspunkt gewahlt, der auch nach Grosse und Bedeutung eine soleh 
zentrale Stellung im altbelgischen Gebietsteile einzunehmen berech
tigt ist. Der auf ihn bezogene und im wesentlichen nach den laut
lichen und morphologischen Kategorien der westgermanischen 
Grammatik eingerichtete ortsgrammatische Teil hat vielleicht im
mer noch den methodischen Vorzug einer bequemen Ankniipfungs
moglichkeit ffir die eigentlich dialektgeographische Darstellung, die 
im iibrigen, wie ich hoffe, nicht zu kurz gekommen ist. - Die ver
haltnismassig reiche Ausstattung mit Kartenmaterial stand unter 
dem Leitgedanken moglichster Anschaulichkeit. Vor allem sollten die 
vielfach uniibersichtlichen Linienwirrnisse einer kombinierten Karte 
vermieden werden. Deshalb wurden aIle wichtigen Einzelerscheinun
gen durch besondere Abbildungen anschaulich gemacht 1). Die Wei-

1) Auf den Abbildungen ist die untere rechte Ecke jedesmal a b
sic h t 1 i c h frei gelassen. Es handelt sich urn ein siedlungsarmes 



XVI EINLEITUNG 

terfiihrung der so ermittelten Mundartlinien nach Norden bin bliebe 
am besten einem nordniederliindischen Fortsetzer iiberlassen. 

Die Arbeit, deren Ergebnisse ich vorlege, ist das Werk verschiede
ner Mitarbeiter, deren Antelle an dieser Stelle zu umreissen unerHiss
lich ist. Herr Dr. Langohr-Montzen besass schon seit liingerer Zeit 
Material fiir eine im Sinne der alten Ortsgrammatiken geplante Laut
lehre seiner Heimatmundart, die in ihren wesentlichen Umrissen auch 
mir seit langem bekannt war. Dieses Material war Herro Professor 
Grootaers zur Verfiigung gestellt und von ihm bereits ausgezettelt 
worden. Ich habe es nach der notwendigen Umsetzung in unsere 
Transskription in die §§ 1-90 meiner Darstellung hineingearbeitet. 
- Die dialektgeographischen Tatbestande wurden fiir den Nord
osten der Provinz Liittich nach einem von mir im Anschluss an die 
Dialektgeographie des Kreises Eupen entworfenen Fragebogen durch 
Herrn Dr. Delhez-Welkenrath aufgezeichnet, der damit einen be
trachtlichen Antell am Zustandekommen der Arbeit fiir sich in An
spruch nehmen darf. leh selbst habe - vor allem auch zu Problemen 
der Akzentuierung - hier und dort personlich nachgefragt und wo 
es notig schien erganzt, u.a. auch die morphologischen und flexivi
schen Verhii.ltnisse der Mundart von Montzen seIber aufgenommen. 
- Fiir Moelingen, den westlichsten Ort unseres Gebietes, wurde der 
Fragebogen von Herrn Dr. Walpot ausgefiillt. 

Die Verarbeitung des auf diese Weise zustandegekommenen Ge
samtmaterials hat nach sachlichen, methodischen und formalen Ge
sichtspunkten ausschliesslich bei mir gelegen. Meinen Mitarbeitern 
bin ich deshalb zu besonderem Dank verpflichtet, well die Aufnahme 
der mundartlichen Tatbestiinde mir selbst bei der immer noch von 
hiiben und driiben geiibten Behinderung des Grenzverkehrs kaum in 
dem erwiinschten vollen Umfange moglich gewesen ware. 

Ein Wort aufrichtigen Dankes schulde ich endlich dem Heraus
geber, Herrn Professor Grootaers, und nicht zuletzt auch dem Ver
leger, die beide trotz alier Miihen und Schwierigkeiten die Druck
legung des umfangreichen und kostspieligen Buches ermoglicht 
haben. 

Aachen, im Herbst 1932 W. WELTER 

Gebiet, welches in der Hauptsache von einem Teil der Vennhoch
fHiche und der Ardennenauslaufer (Hertogenwald) ausgefiillt wird. 
Die Durchfiihrung mundartlicher Linien bis zum ii.ussersten Siid
osten ist daher so gut wie illusorisch. 
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PHONETISCHE UMSCHRIFT 

K 0 n son ant e n: p, t, k bezeichnen die stimmlosen Ver
schlusslaute, die in den Mundarten unseres Gebietes vielfach sehr 
stark aspiriert sind. Den stimmlosen p, t, k entsprechen die stimm
haften b, d, g. - x (stimmlos) und" (stimmhaft) stehen fiir die cha
rakteristische velare Spirans der siidlichen Niederlande und des rhei
nischen Niederfranken. Soweit ripuarisch-mittelfrankische Ver
haltnisse in Frage kommen, meinen sie den stimmlosen bezw. stimm
haften ach-Laut; i ist stimmhaft-palatale Spirans. Der stimmlose 
palatale Reibelaut X (ich-Laut) kommt nur fiir den ostlichsten, am 
starksten ripuarisierten Tell unseres Gebietes in Bettacht. - z und s 
bezeichnen den stimmhaft- und stimmlos-alveolaren Spiranten, I 
und s die entsprechenden alveolar-cerebralen Reibelaute. - wist 
stimmhaft-bilabiale, v stimmhaft-labiodentale und t stimmlos
labiodentale Spirans. - Die Nasale sind wie iiblich durch m, n, 1) und 
die Liquiden durch 1, r wiedergegeben, wobei zwischen Zungen- und 
Zapfchen- r kein Unterschied gemacht wird. 

Qua 1 ita t: Geschlossene Vokalqualitat bleibt unbezeichnet 
(z.B. e), halboffene wird durch untergesetzten Punkt (z.B. !!), offene 
durch untergesetzten Haken (z.B. ~) umschrieben; Ii ist iiberoffener 
e-Laut. - fj bezeichnet den Umlaut von 0, y denjenigen von u. -
Halbkonsonantisches i und u sind als i, y geschrieben; ~ steht fiir 
den Indifferenzlaut. 

Qua n tit a tun dIn ton a t ion: Ich unterscheide in roh
en Umrissen vier Quantitaten, und zwar Ueberlange (z.B. d.p 
,Affe'), Zwischenlange (z.B. ma.k~ ,machen'), gescharfte Lange 
(z.B. nii:m ,Name') und Kiirze (z.B. ka.t~ ,Katzen', va·1.~ ,fallen'). -
Beim Tragheitsakzent ist die Tieflage der Stimme durch nebengesetz
ten Punkt, bei der Scharfung der charakteristische Tonsturz durch 
das herkommliche, aus der rheinischen Dialektliteratur bekannte 
Zeichen : bezw ... angedeutet. Genauere Angaben iiber die Quan
titats- und Intonationsverhaltnisse bringt das Akzentkapitel. 
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Vokalismus der westgermanischen Kiirzen 

Westgerm. a 

§ 1. W gm. a erscheint in geschlossener Silbe normalerweise als 
a, z.B. 

a·I.'Js ,alles', ba·b.'JI'J ,schwatzen', ba.ts ,Batze, Oberschenkel', bla.t 
,Blatt', jla.t ,Kuhmist', ya.ts ,Gasse', yla.ts ,glatt', ha.j'Jl ,Handvoll', 
ha·g.'JI'J ,hacken', ha·1.J.'J ,hangen, hangen', ka·I.'J ,sprechen', ka'w 
,Kanne', ka.t ,Katze', la·n.s ,bngs, entlang', ma·I.'Jx ,jeder', na.k 
,Nacken', na.t ,nass', pla.k m. ,Tuch', pla.k f. ,Schorf', sma.k (PI. 
sma·g.'J) ,Schlag', sma·g.'J ,schlagen', sna.p'J ,schnappen', sta.t ,Stadt', 
sta'1J' ,Stange', ta.k ,Zacke; Zweig', ta·g.'J ,auszanken', ta'1J' ,Zange', 
va·1J.'J ,fangen', va.t ,Fass', wa.t ,was', za.k ,Sack'. 

An m. a ist zu g verdumpft in wg·r.b'Jl ,Waldbeere'. Uber 
sonstige Verdumpfung eines a vor urspriinglichem I vgI. § 6. 

§ 2. Wgm. a ist in offener und urspriinglich oftener Silbe zu a., ii. 
bezw. a: gedehnt, z.E. 

a:j ,ab', a:n ,an', ba:n ,Bahn', bii.t'J ,helfen' 1), b'Jta:I'J ,bezahlen', 
dra:y'J ,tragen', yra:j ,Graben', ha:x ,Hecke', ha:m ,Kummet', ha:n 
,Hahn', ia:y'J, jagen', ka:j ,Spreu', kla:y'J ,klagen', kna:y'J ,nagen', 
krii.k'J ,krachen', lii.k'J ,Laken', la.t ,spat', ma:x ,Magen', mii.k'J 
,machen!, ma:l'J ,mahlen', ma:n'J ,mahnen', na:m ,Name', na:s 
,Nase', pla:n'J ,planen', ra:m f. ,Rahmen', rii.p3 ,raffen', sa:j ,Schabe, 
Reibeisen', sa:l ,Schale', smii.k'J ,schmecken', spa:r'J ,sparen', sta:l 
m. ,Muster', va:n ,Fahne', va:r'J ,fahren', wa:y'Jl ,Wagen', wii.k'J ,wa
chen', wa:l ,wohl', wii.t'Jr ,Wasser', za:y'J ,sagen', za.k ,Sache'. 

1) Diese Form ist veraltet; die Mundart verwendet an ihrer Stelle 
vorwiegend no.ts3, no.ts'J als Einlautung des hochdeutsch-schrift
sprachlichen ,nutzen, niitzen'. 

Niederfrankische Mundanen 
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§ 2a. Intervokalisches -d- ist geschwunden in br;'!;ta:n:J ,verheira
ten' 1), ya:r ,Gatter, Gartentor', la: ,Lade', la:na ,laden', ra:r ,Rader', 
sa: ,Schade', sa:na ,schaden', va:m ,Faden', za:l ,Sattel'. 

§ 2b. Intervokalisches -g- ist geschwunden in a:t (aquaeductus) 
,Abflusskanal', ma:t ,Magd'. 

§ 3. Wgm. a ist zu a., a. bezw. a: gedehnt vor r + Dentaloder 
r + Alveolar unter gleichzeitiger Vokalisierung des r, z.B. 

a.t ,Art', a:dax ,artig ,freundlich' ,M.t ,Bart' ,ka.t ,Karte', ka.ta ,Kar
ten', ma.t (*mart) ,Markt', va.t ,Fahrt', wa:da ,warten', zwa:t ,Schwar
te'; ya.n ,Gam', va.n ,Farn'; a.s ,Arsch'. 

An m. Kiirze blieb in zwa.t ,schwarz'. 

§ 4. Wgm. a ist zu a. bezw. a. gedehnt vor stimmlosen Spiranten, 
z.B. 

M.x ,Bach', da.x ,Tag', la.xa ,lachen', yra.! ,Grab', sa.! ,Schrank', 
sta.! ,Stab'; M.s ,Bass', bil.start ,Bastard', yla.s ,Glas', la.s(t) ,Last', 
mora.s(t) ,Morast', va.s(t) ,fest'; da.s ,Dachs', vla.s ,Flachs', wa.s 
,Wachs', wa.sa ,wachsen'. 

§ 5. Wgm. a wurde zu a. bezw. a. in der Verbindung acht, deren 
Spirans vor t vokalisiert wurde, z.B. 

a.t ,Acht', a.ta, ii.tar, bil.tar ,hinten, hinter', da.t ,dachte', ma.t 
,Macht', na.t ,Nacht', sa.t ndl. schacht, vra.t ,Fracht'. 

An m. I. Kiirze und Spirans blieben erhalten in pa.xt 
,Pacht', pa.xta ,pachten', sla.xta ,schlachten'. 

An m. 2. ,acht' lautet a.x(t). 

§ 6a. Wgm. a ist zu (? verdumpft und dann zu p., e. bezw. e: ge
dehnt worden in der urspriinglichen Verbindung al + Konsonanz, 
deren 1 vokalisiert wurde, z.B. 

kp.t ,kalt', p.t ,alt', tp.t (*toU, taU) ,zahlte', yatp.t ,gezahlt', zp.t 
,Salz', ze.ta ,salzen'; hp.! ,halb', kQ.! ,Kalb', M:va ,kalben', ze:! 
,Salbe'; hp.s ,Hals', se:s ,Sauce'; yp.m (ndl. walm) ,Dunst, Hauch', 
Pe:m m. ,Palme; Buchsbaum'. 

1) tiber die sekundare und pleonastische n-Erweiterung von In
finitiven, die durch mundartliche Lautentwicklung einsilbig wurden, 
vgl. § 214b. 
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§ 6b. In Hiatusstellung, we1che durch den Ausfall eines intervo
kalischen -d- bewirkt wurde, ist ein so1ches p: zu e·u. weiterentwik
kelt, z.B. 

he·u.~ ,halten', ke·u.~ , (er)kalten', e·w, e·u.~ ,alte, alten', se·u· 
,Schalte, Riegel', ve·u· ,Falte', ve·u.~ ,falten'. 

An m. ,bald' lautet be·; hier hat - wohl wegen der Hiiufig
keit der Stellung in nebentonigen Redeteilen - ein zuniichst 
vorauszusetzendes, auf der Grundlage *bolde, balde basierendes 
*be·w Kiirzung erfahren. 

§ 7. Wgm. a ist zu a. bezw. ii. gedehnt in einsilbigen W6rtern vor 
Liquid oder Nasal + Konsonanz und in mehrsilbigen W6rtern vor 
Liquid oder Nasal + stimmloser Konsonanz, z.B. 

M.nt ,Band', bra.nt ,Brand', M.nt ,Hand', Za.nt ,Land', pa.nt 
,Pfand' ,ta.nt ,Zahn', wa.nt ,Wand',za.nt ,Sand', beM.ns ,ungefiihr' 1), 
da.ns ,Tanz', pa.ns ,Wans!', M.mp ,Kamm', kla.mp (neben kla.m) 
,feucht', kra.mp ,Haken', M.rJk ,Bank', dwa.rJk ,Zwang', ya.rJk 
,Gang', kla.rJk ,Klang', kra.rJk ,krank', la.rJk ,lang', stra.rJk ,Strang'; 

mii.nt~l ,Mantel', plii.nt~ ,pflanzen', sii.mp~ ,ausgleiten', stii.mp~ 

,stampfen', dii.rJk~ ,danken', ka.rJk~rt ,Schorf'. 

§ 8. Wgm. a ist zu a. gedehnt in einsilbigen W6rtern vor auslau
tendem Liquid oder Nasal, z.B. 

M.I, Ball', da.l ,Tal', M.I (*kall) m. ,Geschwiitz', sma.l ,schmal', 
sta.l ,Stall', kla.m (neben kla.mp) ,feucht', la.m ,lahm', ta.m ,zahm', 
Iwa.m ,Schwamm', ma.n ,Mann'. 

Westgerm. a-Umlaut und e 

§ 9. Wgm. a-Umlaut und e erfuhren die gleiche Entwicklung. In 
geschlossener Silbe erscheinen beide normalerweise als ~, z.B. 

b~.n~t ,Wiese', b~k~·n.~ ,bekennen', ~.s~ ,Stellmacher', y~v~·l.~x 
,gefiillig', h~.m~ ,Hemd', h~·r.~s ,Herbst', h~·s.t~r (mnl. exster, mnd. 
hegister, heister) ,Elster', k(tm.~ ,kiimmen', k~·n.~ ,kennen', l~.st~x 
,liistig', m~.r,m~. ,nur, sondern, aber', m~.ts ,Messer', n~.dzd~ 

,Niisse', r~·m.~ld~ , Rammler' , s~·t.l3x ,schiidlich', t~·r .~t (ndl. tarwe) 
,Weizen', tw~·l.~t ,zw61f', vr~·m.t ,fremd', w~·r.~md~ ,Wiirme', w~.s~ 
,mit Wachs bestreichen', iw~·l.~b~r ,Schwalbe', b~·d.~l~ ,betteln', 

1) Das in ndl. bijkans vorliegende Etymon ist durch Angleichung 
an be· ,bald' entstellt. 
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be.yax (dane ben be,y.ax) ,Berg', bye.t ,Brett', yawe·Y.al ,Gelenk', 
ke·y.aval ,Kerbel', le.ka ,lecken', le.tsanday ndl. lessenaay, sPe.k 
,Speck', ste.k ,Stock', st~·y.ava ,sterben', vaybe,y.aya ,verbergen', vay
de·Y.ava ,verderben', we'l' ,Welle, Rolle', z€.s ,Sense'. 

§ 10. Geschlossenes c ist die Entsprechung von wgm. a-Umlaut 
und e in den Fallen 

be. kay ,Backer', be.t ,Bett', be.tsta ,beste', de.ka ,Decke, decken', 
de.ksal ,Deckel', de-!.da ,Talsenkung', e.sax ,Essig', yaze-!' ,Geselle', 
kd' ,Holle', kc.t ,Kette', le.tsta ,letzte', pi.ls, Pelz' 1), sme.lta ,schmel
zen' 1), std.a ,stellen', stre.ka ,strecken', td.a ,zahlen', tre.b ,ziehen', 
ve.t ,Fett', ze.s ,sechs' 2), zwd.a ,schwellen'. 

An m. In den Fallen ,sechs, sechzehn, sechzig' steht ze.s mit 
geschlossenem Vokal den Formen z~.sti·a.n 2) und zf.stax 2) ge
genuber. 

§ 11. Wgm. a-Umlaut und e sind zu e bezw. i gehoben vor ge
decktem Nasal in 

i·1j.al ,Engel', e.1jk ,Tinte' 1), antd.nt (ndl. omtyent) ,ungefahr'l), 
yJre.mps ,Gerippe'l), hi·1j.s(t) ,Hengst', s!i·1j.Jl ,Stengel', zwe.1jka 
,schwenken'l). 

A n m. 1m Falle mi·n.s ,Mensch' ftihrte die Hebung vor ge
decktem Nasal zu dem aussersten Ergebnis i. 

§ 12. Rundung auf der Grundlage € bezw. ~. trat ein in hlltl.alt 
,Halfte', QX h(l·Y.am (neben QX her. am) ,0 weh!', (n)rj.yyans ,(n)irgend
wo', rj.ram ,arm', s(l'l' ,Schelle', siIl.pa ,schopfen'. - Rundung auf der 
Grundlage e trat ein in hwl' (neben he'!,) ,Holle' (mit hochdeutschem 
Einfluss!). 

§ 13a. Wgm. a-Umlaut und e sind bei oftener und ursprunglich 
oftener Silbe zu fa. bezw. (!a. gedehnt in allen Fallen ohne Scharfung, 
z.B. 

by(!a.ka ,brechen', d(!a.ka ,Dekan', (!a.ta ,essen', k(!a.tal ,Kessel', 
kl(!a.pal ,Kloppel', l{!a.pal ,Loffel', m(!a.ta ,messen', p{!a.taY ,Pate', 
y{!a.ka ,rechen', Yfa.k ,Rechen', s{!a.pa ,Schoffe', spy(!a.ka ,sprechen', 
st{!a.ka ,stechen', vy(!a.ta ,fressen', vaYy(!a.ta ,vergessen', wfa.k ,Woche'. 

1) Wegen der Dehnung vgl. § 17. 
2) Wegen der Dehnung vgl. § 15. 
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§ 13b. In den Fiillen der Scharfung sind wgm. a-Umlaut und if 
bei offener und urspriinglich offener Silbe durch die Qualitat j 

vertreten, z.B. 
bavj:la ,befehlen', bawj:ya ,bewegen', dj:m (*deme) m. ,Zitze', j:l 

(synkopiert aus ~·v.al) ,aber', yj:l ,gelb', yj:va ,geben', yawj:na ,ge
wohnen', hj:v'J ,heben', i{:yar ,Jager', k{:yal ,Kegel', kl{:va ,kleben', 
kw{:ka ,schreien', kwj:la ,qualen', l{:va ,Leben, leben', lj:var ,Leber', 
lj:za ,lesen', mj:l ,Mehl' , n{:f ,Neffe', n{:ma ,nehmen', s{:l ,scheel', 
sj:m, s{:n ,Schemen; Schatten', s{:ra ,scharren, auskratzen', stj:la 
,stehlen', v{:ya ,fegen', v'Jrt{:ra ,verzehren', wj:ra ,wehren', wj:va ,we
ben', w{:v'Jr ,Weber', z{:x ,Sage', z{:ya ,sagen', zw{:yal ,Schwefel; 
Streichholz', zw{:ra ,schworen'. 

Intervokalisches -d- ist geschwunden in b{:na ,beten', brj:r ,Bret
ter', y{:na ,jaten', lj:x ,ledig; leer', tr{:na ,treten', v{:ma ,fadeln', 
v{:r ,Feder', w{:r ,Wetter'. 

Intervokalisches -g- ist geschwunden in rj:n ,Regen', r{:na ,regnen', 
zj:na ,segnen'. 

§ 14. Wgm. a-Umlaut und e sind zu fa., (!'J. bezw. (!"'J. gedehnt vor 
l' + Dental oder r + Alveolar bei gleichzeitiger Vokalisierung des 
1', z.B. 

al(!·a.t ,flink, gewandt', y(!·a.t ,Gerte', h(!·a.t ,Herde', hfa.t ,Herd', 
Pfa.t ,Pferd', v(!·a.dax ,fertig', w(!"a.da ,werden', wfa.t ,wert', w(!·a.t 
,Wert'; kfa.l ,Ked', mfa.l ,Amsel'; kfa.n ,Kern', b(!a.na (*bernen) 
,brennen'; yfa.s(t) ,Gerste', p(!·a.s (*perse) f. ,Pfirsich', p(!a.sa (*pers
sen) ,pressen', vfa.s (*versch neben wi.s < frisch) ,frisch', v(!·a.s 
,Farse'. 

An m. 1. Kiirze des Vokals und Wandel eines urspriingli
chen e> a belegen ba.sta ,bersten', ya'n' ,gerne' und ha.t ,Herz'. 

An m. 2. Die auf nachst alterem *ert, erts beruhende Ent
sprechung von ndl. erwt ,Erbse' hat die ripuarische Lautung 
fa.ts. 

§ IS. Wgm. a-Umlaut und e sind zu f bezw. {gedehnt vor stimm
losen Spiranten, z.B. 

dr{.sa ,dreschen', {.sa ,Asche', flf.s ,Flasche', t{.s ,Tasche', w{.sa 
,waschen', v{.s ,Fetzen', wf.x ,Weg', z{.sti·a.n ,sechzehn', z{.stax 
,sechzig'. - Ein von mir per son Ii c h abgefragter Gewahrs
mann gab fUr die Formen ,dreschen, Asche, Flasche, Tasche,waschen' 
die Lautungen dr~i.sa, ~i.sa, fl{i.s, t{i.s, w~i.sa an. Feststeht, dass der 
Diphthong in derlei Fallen aus nachst alterer Lange hervorgegangen 
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ist (vgl. § 128). Es ist deshalb mit der Moglichkeit allmahlicher Uber
gange zu rechnen, wobei die Entscheidung fur die eine oder andere 
ausgepragte Artikulationsart auch individueller Willkur preisgege
ben sein mag. 

An m. I. Uber die geschlossene Vokalqualitat in ze.s 
,sechs' vgl. § 10. 

An m. 2. Dehnung unterblieb in bfJ.s"m ,Besen', PfJf"y 
,Pfeffer', trfJf" ,treffen', fJ.s"r (*echser) ,Stellmacher', WfJ.S" 
(*wechsen) , mit Wachs bestreichen', wfJ.s"l" wechseln'. 

§ 16. Wgm. a-Umlaut und e erscheinen als (1". bezw. f!". vor 
der ursprunglichen Verbindung cht, deren Spirans vokalisiert 
wurde, z.B. 

d(l".t ,dachte', kn(1".t ,Knecht', r(1".t ,recht', sl(1".t ,schlecht', trf!".t"y 
(*trechter) ,Trichter'. 

An m. I. Rundung ist eingetreten in trl/}".t"r (neben trf!".t"r) 
,Trichter'. 

An m. 2. Die Vokalgestalt in fU".t, tli".t" ,Flechte, flechten' 
Hisst eine Grundlage mit altern i voraussetzen, vgl. § 25. 

§ 17. Die verschiedenen Entsprechungen von wgm. a-Umlaut und 
esind zu f., {. bezw. e., e. u.s.w. gedehnt in einsilbigen Wort ern vor 
Liquid oder Nasal + Konsonanz und in mehrsilbigen Fallen vor 
Liquid oder Nasal + stimmloser Konsonanz, z.B. 

d{.r"m ,Darm', {.r"x ,arg', {.r"m ,Arm', h{.l"p ,Hosentrager', 
yflt ,Geld', k{.l"k ,Kelch', k{.r"f m. ,Kerbe', kgntfnt ,zufrieden', 
m{.r"k ,Knochenmark', s{.r"f n. ,Scherbe', s{.r"p ,scharf', st{.r"k 
,stark', vf.lS ,talsch, bose', vflt ,Feld', wf.lt ,Welt', w{.r"k ,Werk, 
Arbeit', w{.r"m ,warm', zf.nt ,sanft', e.'!)k ,Tinte', mtre.nt ,ungefahr', 
y"re.mps ,Gerippe', pe.ls ,Pelz', ij.Y"m ,arm'; 

apr{.ns" Pl.t. ,Anschein', d{.mp" ,dampfen', {.It,,r ,Altar', {.nts"lt 
,Antlitz', h{hP" ,helfen', k{.nt"x ,kantig', kr{.,!)d" ,Kranke, Krank
heit', m{.i"k" ,melken', m{.r"k<J ,merken', s{.'!)k" ,schenken', v{.nst"y 
,Fenster', w{.r"p" ,werfen', sme.lt" ,schmelzen', zwe.,!)k" ,schwenken'. 

An m. In den Fallen y{:I'J ,gelten, wert sein, kosten; kaufen', 
s{:l" ,schelten', Zf;l;} ,selten' ist ursprunglich inlautendes -ld
zu -1- vereinfacht worden, so dass der Vokal die Gestaltung 
eines e in offener Silbe erfahren konnte, vgl. § 13b. 
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§ 18. Wgm. a-Umlaut und e sind zu l. bezw. f1J. gedehnt in einsil
bigen Wortern vor auslautendem Liquid (oder Nasal), z.B. 

hl.l ,hell; hart, laut', tl.l (*tell) m. ,Erzahlung, Gerede', vl.l ,Fell'; 
smf1J.r (*smer) ,Schmier, Fett'. 

Westgerm. i 

§ 19. Die Normalentsprechung von wgm. ~ In geschlossener 
Silbe ist i, z.B. 

bri·rJ.1J ,bringen', di.k ,dick', di.gd1J ,Dicke', di·rJ.1J ,dingen', dw!"1).1J 
,zwingen', y1Jbi·l.t ,Gebilde; Tischtuch', yi.st1Jr ,gestern', yri.j1Jl ,Grif
fel', hi.d1J ,Hitze', kri.p ,Krippe', kri.ts1J1 ,ciselure', lakri.ts ,Lakritz', 
li.P ,Lippe', mi·d.1J ,Mitte', mi·d.1Jx ,Mittag', mi·k1J, genau abmessen', 
mi·n.1Jbrij:r ,Minderbruder', mi.t ,mit', Pi.ts1J ,driicken', sli.k1J 
,schlucken', sli.P ,Hemd', smi.k ,Peitsche', sni.j1J1 ,Staubregen', 
spi.ts ,spitz', spri·rJ.1J ,springen', sti·l· ,stille', vi·rJ.1Jr ,Finger', vri·rJ.1J 
,wringen', vri.s ,frisch', wi·l.1J ,wollen', wi·l.1Jk1Jm ,willkommen', 
wi.tma.n, wi.tvro·w ,Witwer, Witwe', zi·rJ.1J ,singen'. 

An m. Rundung ist eingetreten in zyV.1J (zfrv.1J) ,sieben' und 
br~.l ,Brille' 1). 

§ 20. W gm. i ist zu e gesenkt in 
be.t ,Biss', de.ks ,oft', sre.k ,Schreck', sre.t ,Schritt', he.t (*hit) ,es'. 

§ 21. Wgm. i ist zu <; gesenkt vor urspriinglich geminiertem m 
und n, z.B. 

b<;·n.1Js ,inwendig', b1Jy<;·n.1J ,beginnen', (ye)w<;·n.1J ,gewinnen', 
kl<;·m.1J ,klimmen, klettern', l~·m.1Jr1Jx (mm < mb) ,Limburg', sp~·n· 
,Spinne', st~·m· ,Stimme', V1Jrz~·n.1J ,(sich) besinnen, nachdenken', 
zw~·m.1J ,schwimmen'; y1Jwl.n ,Gewinn'I), N.n ,Pflock, Keil'I), 
tl.n ,Zinn' 1), zfn ,Sinn' 1). 

§ 22a. Wgm. i ist ZU i1J. bezw. i1J. gedehnt bei offener und ur
spriinglich offenerSilbe in den Fallen nichtgescharfter Betonung, z.B. 

hi1J.m1Jl ,Himmel' 2), ni1J.t (ndl. neet) ,Nisse', ni1J.t1Jl ,kleines, rundes 
Kornchen', pi1J.p1Jl ,Schmetterling' 3), zi1J.k1Jr ,sicher'. 

1) Wegen der Dehnung vgl. § 27. 
2) Ein anderer Gewahrsmann gibt die unter ripuarischem Kiir

zungseinfluss stehende Form he.m1Jl an, vgl. § 164. 
3) Die Mundart hat das alte Lehnwort papilio in der Form *Pipilio, 

pipel iibernommen. Die weitere Entwicklung fiihrte mit Dehnung in 
oftener Silbe lautgesetzlich korrekt zu dem heutigen Pi1J.P1Jl; vgl. 
§ liSa. 



8 LAUTLEHRE DER MUNDART VON MONTZEN 

A n m. I. Die PartizipiaWille der zur erst en starken Klasse 
geh6renden Verb en lassen wegen ihrer Vokalgestalt eine Grund
lage mit e (nicht i) postulieren, vgl. § 213. 

An m. 2. Uber we.ta ,wissen' vgl. § 219,1. 

§ 22b. In den Fallen der Scharfung, die zum Teil auch als Belege 
fiir den Ausfall von intervokalischem -d- dienen, ist wgm. i bei offener 
Silbe durch die Qualitat €" vertreten; es ware also Zusammenfall mit 
altern e festzustellen, wenn man nicht iiberhaupt fUr die hier in Frage 
kommenden Beispiele eine urspriingliche e-Grundlage annehmen 
m6chte, vgl. § 13b; 

d€":m (*deme) ,Zitze', n:r ,Birne', '#:m, s€":n ,Schemen; Schatten', 
sn€": ,Schnitte', tavr€": ,zufrieden', vr€": ,Friede', zf:r ,seit'. 

An m. Rundung ist eingetreten in vi!j:l ,viel'. 

§ 23. Wgm. i erscheint als za. bezw. ia. vor der urspriinglichen Ver
bin dung r + Dental bezw, r + Alveolar, deren r vokalisiert wurde, 
z.B. 

kia.s ,Kirsche', kia.sa ,Kirschen'. 

An m. via.dal ,Viertel' hat die Grundlage *fidel, videl; vgl. 
§ 165. 

§ 24. Wgm. i ist zu e, bezw. e. gedehnt vor stimmloser Spirans, 
z.B. 

me.s ,Messe', me.s(t) ,Mist', ne.s(t) ,Nest', dn ,Tisch', ve.s ,Fisch', 
ze.f(t) ndl. zift ,Sieb'. 

§ 25. Wgm. i ist zu ta. bezw. ia. gedehnt bei Ausfall eines ch vor t, 
z.B. 

flZa.t ,Flechte', flia.ta ,Flechten, flechten', yia.t ,Gicht', ria.ta ,rich
ten', wza.t n. ,Wicht', yawza.t ,Gewicht'. - Hierzu geh6ren auch die
jenigen FaIle, in denen nach alter frankischer Regel urspriingliches i 
vor der Verbindung ht friihzeitig zu i gekiirzt wurde, z.B. lZa.t ,leicht'. 

An m. Kiirze und Spirans blieben erhalten in yazi.xt ,Ge
sicht' . 

§ 26. Wgm. i ist zu e. bezw. l. gedehnt in einsilbigen W6rtern vor 
Liquid oder Nasal + Konsonanz und in mehrsilbigen Fallen vor 
Liquid oder Nasal + stimmloser Konsonanz, z.B. 
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M.lt ,Bild', m~.lts ,Milz', se.lt ,Schild, Bild', v~.lt ,Filz', be.r~k ,Bir
ke', bU.nt ,blind', r~.nt ,Rind', d~.rJk ,Ding', /U.rJk ,flink', U.rJks 
,links', r~.rJk ,Ring', se.rJk ,Schinken'; 

ve.r~k~l ,Turriegel', we.r~k~ ,wirken, arbeiten', dre.rJk~ ,trinken', 
pe.rJkst~ ,Pfingsten', we.rJk~ ,winken', we.rJk~l ,Winkel', ze.rJk~ 
,sinken'. 

§ 27. Wgm. i ist zu~. bezw. ~ gedehnt in einsilbigen Wortern vor 
auslautendem Liquid oder Nasal, z.B. 

sp~.l ,Spiel', br~.l ,Brille' 1); y~w{n ,Gewinn', N.n ,Pflock, KeiI', 
t~.n ,Zinn', z~.n ,Sinn' 2). 

Westgerm. 0, u 

§ 28. Wgm. 0 erscheint in geschlossener Silbe gemeinhin als {I, 

sein Umlaut als ~, z.B. 
kl{l.k ,Glocke', n{l.x ,noch', {I·t.s~ ,Essensuberreste', s{l.k~l ,SchaukeI', 

st{l.k ,Stockwerk', r~·p.s~ ,riilpsen', sl~.ts ,abgetretener Pantoffel'. 

§ 29. In den Failen, deren geschlossene Vokalqualitat zur Annah
me einer alteren Stufe mit u zwingt, variieren dessen mundartliche 
Entsprechungen zwischen 0 und '1ft (Umlaut e, .1'). leh transskribiere 
einheitlich mit 0 und e, z.B. 

bo.k ,Bock', bo.t~r ,Butter', bo.ts (*buckse) ,Hose' (daneben auch 
noch das ailmahlich aussterbende brij:k, ndi. broek), bro.st ,Brust', 
do·b.~l ,Kreisel', kaho.t ,Geldroile', ko.p ,Kop£', kro·l.~ PI. ,Locken', 
lo.xt ,locker,licht',lo·rJ· ,Lunge',mo.mw ,Vormund', mo.s~l ,Muschel', 
no·m.~r ,Nummer', no.ts~ ,nutzen', o·n.d~ ,unten', o.p ,au£', ro·l.~ ,rol
len', ro.t (ruptus) ,angefault', so.t m. ,Schublade', ,Schuss', so.t~l 

,Schussel', to·rJ· ,Zunge', to.p (PI. to·b.~) ,Eimer', zo·n.d~r ,ohne', zo·n· 
,Sonne'; 

ble.ts ,Beule', be.k~ ,bucken', be.k~m ,Bucking', be.t2l~ ,hantieren', 
be.ts ,vergeblich', bre.k ,Brucke', dre.p f. ,Tropfen', dre.p~ ,tropfen', 
ye·n.~ ,gonnen', ke·n.~rJ ,Konig', ke.p~ ,kopfen', me.k ,Mucke', 
mg·r.~/ ,miirbe', ne.tsl~x ,nutzlich', g·m· ,urn', e·r.~y~l ,Orgel', ple.k~ 
,pflucken', pe·l· f. (*pulle, ndl. pul, mni. ampulle) ,Messkannchen', 
Pg·l· (*pulle) f. ,junges Huhn', pe.t, pe.ts ,Queile, Brunnen', re.k 
,Rucken', r(!J"n.d~ ,Runde', s(!J"d.~ ,schutten', ste.p ,Staub', te.s~ 

,zwischen', tre.k ,zuriick', vle.k ,fliigge; flott', we·r.~y~ ,wiirgen', 
ze·r.~x ,Sorge', ze·r.~y~ ,sorgen'. 

1) Zur Rundung vgl. § 19. 
2) Wegen der Vokalsenkung vgl. § 21. 
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§ 30a. Wgm. 0, u und deren Umlaute sind zu 9a, ~a. bezw. 9a., t;a. 
gedehnt bei offener und ursprunglich offener Silbe in den Fallen 
nichtgeschiirfter Betonung, z.B. 

h9a.pa ,hoften', kn9a.k ,Knochen', n9a.t ,Nuss', 9a.lax ,01', 9a.pa ,of
fen', 9a.vant ,Ofen', spr9a.t ,Sprosse', st9a.ka ,stochen, heizen', str9a.t 
,Gurgel'; 

slt;a.tal ,Schlussel', stl/!a.kala ,stochern', strl/!a.ta ,drosseln', vl/!a.la 
,Fohlen, Fullen'. 

§ 30b. In den Fillen der Schiirfung sind wgm. 0 und u bei oftener 
und ursprunglich oftener Silbe durch die Vokalgestalt Q bezw. ~ ver
treten, z.B. 

bQ:x ,Bogen', bQ:va, Q:va ,oben', hQ:s f. ,Strumpf', kQ:l m. ,Kohle', 
kQ:ma ,kommen', kQ:ra ,kosten, abschmecken', stQ:va ,stoven', 
zQ:mar ,Sommer', d~:r ,Ture', h~:l ,Rohle', l~:ya ,Luge', m~:ya ,mo
gen', v~:r (*jure < juri) ,vorne'. 

Fille mit intervokalisch geschwundenem -d- sind bQ: ,Bote', bQ:m 
,Boden', dQ:l ,Dotter', YQ: (*gode) ,Patin', knQ: ,Knoten', brij:l 
(*brodel) ndl. broddel. 

Intervokalisches -g- ist geschwunden in ml/J·l.ax ,moglich'; uber die 
Kurzung vgl. § 164. 

§ 31. Wgm. 0 und u sind zu 9a., 9a. (~a., I/!a.) bezw. 9·a. (I/!·a.) ge
dehnt vor der Verbindung r + Dental oder r + Alveolar, deren r vo
kalisiert wurde, z.B. 

akija.t ,Akkord; Vereinbarung, Vertrag', k9·a.t ,Kordel', mija.t 
,Mord', ija.t ,Schuhabsatz', pija.t f. ,Tor', sija.t ,Sorte', wija.t ,Wort', 
bl/!·a.t ,Burde', ml/!·a.dar ,Morder'; bija.n ,Born, Quelle', dija.n ,Darn', 
hija.n ,Rom', kija.n ,Korn', tija.n ,Turm'; dija.s(t) ,Durst', dija.s(t) 
,durfte' (mnl. dorste) , yadija.s(t) ,gedurft', kija.s(t) ,Kruste', wija.s(t) 
,Wurst', bt;a.stal ,Borste'. 

An m. Kurze ist erhalten in s(!.tal (*schortel, skurtil) ,Schurze', 
w(!.tal ,Wurzel', kl/J.t (mit r-Umlaut) ,kurz'. - u findet sich in 
vu.t ,fort'. 

§ 32. Wgm. 0 und u sind zu (i., Q. bezw. 0., 0. (¢., ~.) gedehnt vor 
stimmlosen Spiranten, z.E. 

ke.xa ,kochen', yro.j ,grob', o.s ,Ochse', b¢.s ,Buchse', b¢.s ,Busch, 
Wald', z~.star ,Schwester'. 

§ 33. Wgm. 0 und u sind zu 9a. (I/!a.) bezw. ua., ua. (ya., ya.) gedehnt 
bei Ausfall eines ch vor t, z.B. 
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dpa.tw ,Tochter', d~a.tw ,Tochter'; 
lua.t ,Luft', lya.ta (*lilchten < *lilehten) ,leuchten', 1ya.t ,Leuchte, 

Lateme', zya.ta (*suehten < *silehten) ,seufzen'. 

A n m. 1. Kiirze und Spirans blieben erhalten in VB.xt 
,feucht'. 
An m. 2. vr~a.t Sg. t. f. ,Getreide'. Der Vokalismus weicht 

von demjenigen der Fiille mit urspriinglichem u oder u + eht 
(,Luft' usw.) in einer bemerkenswerten Weise abo Es handelt 
sich bei vr~a.t auch nicht urn einen Fall von eh-Vokalisation, wie 
man im Hinblick auf hd. ,Frucht' wohl zunachst annehmen 
mochte. Vielmehr gilt hierfiir dasselbe wie fiir die gleichlautende 
Form vr/pa.t, vr~a.t des Kreises Eupen. Sie beruht, wie E 27 Fuss
note 4 nachgewiesen, nicht auf einer Grundlage *frueht bezw. 
*fruehte, sondem im Anschluss an das ndl. fruit (franz. fruit, 
lat. fruetum) auf*frute. Das beweist abgesehen yom Vokalismus, 
dessen Entwicklung *frute mit Dehnung eines u in offener Silbe 
zu vr;ja.t fiihren musste (vgl. § 30a), auch die ausschliessliche 
Verwendung dieses Kollektivums im Singular, wodurch an sich 
schon die Annahme einer Ausgangsform *fruehte erschwert wird. 

§ 34a. Altes u ist zu 15. bezw. o. gedehnt worden in der urspriing
lichen Verbindung u1 + Konsonanz, deren 1 vokalisiert wurde, z.B. 

yadt5.t ,Geduld', yt5.t ,Gold', M.t ,Holz', stt5.t ,stolz', st5.t ,Schuld'; 
wt5.f ,Wol£'; vt5.k ,Yolk', wt5.k ,Wolke', wo.ka ,Wolken'. 

An m. Alte Umlautsfiille wie sB·1.dax ,schuldig', M.tta ,hOl
zem' nehmen keinen Anteil an der Vokalisation eines 1, die des
sen gutturale, velare Artikulation voraussetzt. 

§ 34b. In Hiatusstellung, welche durch den Ausfall eines inter
vokalischen -d- bewirkt wurde, ist ein solches (geschiirft betontes) 0: 
zu o·u. weiterentwickelt, z.B. 

yayo·u.a ,gegolten', so·u.ar ,Schulter'. 

§ 35. Altes u und dessen Umlaut sind zu 15., ~. bezw. 0., /p. gedehnt 
in einsilbigen Wortem vor Liquid oder Nasal + Konsonanz und in 
mehrsilbigen Fiillen vor Liquid oder Nasal + stimmloser Konso
nanz, z.B. 

bO.nt ,bunt', b1t5.nt ,blond', yazt5.nt ,gesund', M.nt ,Hund', it5.1jk 
,jung', krt5.mp ,krumm', lt5.mp ,Lump', mt5.nt ,Mund', nt5.1jk ,Onke!', 



12 LAUTLEHRE DER MUNDART VON MONTZEN 

pa.nt ,Pfund', ra.nt ,rund', spra.1)k ,Sprung', sta.mp ,stumpf', di$.r3x 
,durch', sti$.r3m ,Sturm', wi$.r3m ,Wurm', wi$.r3p ,Wurf' 1); 

dO.1)k3l ,dunkel', lO.1)k3 ndl. lonken, M.lt3 ,holzern', Sti$.lt3S (stulhiS) 
,verruckt', ti$.1)k3 ,dunken', wiii.ns3 ,wiinschen'. 

§ 36. Altes tt und sein Umlaut sind zu a., iii. bezw. iP3 gedehnt in 
einsilbigen Wortern vor schliessendem Liquid oder Nasal, z.B. 

va.l ,voll', zo.n ,Sohn', d{J.l ,toll', prfl (*prull) m. ,Kiichengerat'; 
viPJ.r (*jur) ,fiir'. 

Vokalismus der westgermanischen Langen 
und Diphthonge 

Westgerm. a 

§ 37a. Die Normalentsprechung von wgm. a ist Q:, z.B. 
blQ: (*bla) ,blau', blQ:Z3 ,blasen', bQ:r ,Bahre', dQ:l ,Dohle', drQ:t 

,Draht',y3vQ:r ,Gefahr', hQ:k ,Haken', hQ:r ,Haar', jQ:mJr ,Jammer', 
jQ:r ,Jahr', klQ:r ,klar, hell', lQ: (*la) ,lau', lQ:t3 ,lassen', mQ:l ,Mal', 
mQ:t ,Mass', mosQ:t ,Muskat', nQ: ,nahe, nach', nQ:b3r, nQ:b3s3 ,Nach
bar, Nachbarin', nQ:t ,Naht', Q:m3r ,Holzkohle', plQ:y3 ,plagen', pQ:l 
,Pfahl', rQ:t ,Rat', rQ:z3 ,rasen, wiitend sein', SlQ:P3 ,schlafen', slQ:p 
,Schlaf', sQ:p ,Schaf', sprQ:k ,Sprache', sprQ:n ,Sprehe, Star', srQ: 
,hasslich', srQ:m ,Schramme, Strich', stQ:l ,Stahl', stQ:t ,Aufwand, 
Pracht', strQ:t ,Strasse', trQ:n ,Trane', wQ:x ,Waage', WQ:y3 ,wagen, 
wiegen', WQ:P3 ,Kleidungsstuck', zQ:m ,Same'. 

An m. Uber yU3.(n), stu3.(n), slu3.(n), y3du3.(n) ,gehen, stehen, 
schlagen, getan' vgl. §§ 124, 165. 

§ 37b. Wgm. a ist unter dem Einfluss eines voraufgehenden W 

friihzeitig zu *6 labialisiert worden und hat die weitere Entwicklung 
eines aus wgm. au monophthongierten a genom men in den Fallen 
kU"3.t ndl. kwaad, WU"3. ,wo', zU"3.r (*swar) ,schwer', WU"3.r ,wahr', 
W1,fn.3 (*wanen) ,wohnen'. -Die naheren Erklarungen s. im Rahmen 
der dialektgeographischen Zusammenhange § 152. 

§ 37c. Der alte a-Umlaut ist iiber *f, e, i: zu i·3. entwickelt wor
den, z.E. 

yi·3. ,jahe, plotzlich', i·3.m3x ,empfindlich, wund', ki·3.S ,Kase', 

1) Bemerkenswert ist der r-Umlaut in den drei letztgenannten 
Formen. 



LAUTLEHRE DER MUNDART VON MONTZEN 13 

kri·~.mar ,Kramer', si·~.r ,Seheere', spi·~.n ,Spahn', ti·~.n ,zahe', 
tri·~.1 (*treel, traal, lat. trab-es) ,Balken', v~ni·~.m ,vornehm'. 

§ 37d. Wgm. aj erseheint in der Qualitat des a-Umlauts, z.B. 
dri·~.n~ ,drehen', kri·~.n~ ,krahen', mi·~.n~ ,mahen', ni·~.niJ 

,nahen', zi·a.na ,saen'. 

§ 37e. Der junge a-Umlaut, der die Verdumpfung a > g voraus
setzt, erseheint als ~:, z.B. 

bl~: ,Blaue', i~:rax ,jahrig'. 

§ 37/. Falle mit intervokalisch geschwundenem -d- sind 
bre:n ,Wade', brg:n~ ,braten', g:m ,Atem', e:ma ,atmen', e:r 

,Ader', rg:na ,raten'. 

Westgerm. e, eo 

§ 38a. Wgm. e, eo erfuhren dieselbe Entwicklung und erscheinen 
beide normalerweise als 1:, z.B. 

badrl:'Y~ ,betriigen', bl:r ,Bier', brl:1 ,Brief', #:1 ,Dieb', d[:na ,die
nen', d[:p ,tief' , dl:r ,Tier', yrl:f ,Griebe', kl:l ,Kittel', ll:f ,lieb', 
l[:'Y~ ,liigen', n[:r ,Niere', n[:t ,nieht', prl:m ,Riemen', rl:t ,Ried', 
sll:m ,Halmchen', st[:r ,Stier', q:k ,Theke', v[:r ,vier', vll:'Y~ ,fliegen', 
vrl:za ,frieren', varll:ziJ ,verlieren', wl:x ,Wiege', wl:k ,Docht'. 

An m. 1. Uber si~.ta, slia.t~, 'Yia.t~ ,sehiessen, schliessen, 
giessen' und via.dal ,Viertel' vgl. § 165. 

An m. 2. Uher zi~.(n) ,sehen' vgl. §§ 124, 165. 

§ 38b. In den Fallen des hauptsaehlich dureh Dentalschwund ent
standenen Hiats erscheinen wgm. e, eo als i·i., z.B. 

kni·i.~ ,knien', mi·i.~ ,mieten'. - Daneben stehen Formen wie 
bl:n~ ,hieten', ml:n~ ,mieten' mit einer andern Art der Hiatusver
meidung. 

Westgerm. ij 

§ 39a. Wgm. ij erscheint normalerweise als ij:, sein Umlaut als 
i:, z.B. 

bij:k ,Bueh', bij:s ,Busse'I), blij:m ,Blume', blij:t ,Blut', brij:r 

1) Der Konsonantismus dieses der Kirchensprache angeh6rigen 
Worts zeigt hochdeutschen Einfluss. 
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,Bruder', dij: k ,Tuch', yij:t ,gut', hij:n ,Huhn', hij:t ,Hut', kij: k 
,Kuchen', mij:r ,Mutter', mij:s ,Mus', mij:t ,Mut', nij:n ,Mittag', 
plij:x ,Pflug', prij:! ,Probe', rij:p~ ,rufen', snij:r ,Schwiegertochter', 
sij:n ,Schuh', stij:l ,Stuhl', vlij:k ,Fluch', vi(t ,Fuss'. 

bj:k ,Buche', yrj:n ,grun', kj:l ,kuhl' , ni:m~ ,nennen', nj:t3r~ 
,nuchtern', rj:r~ ,ruhren', spj:l~ ,spulen', vi:y~ ,fugen', vi:l~ ,fiihlen', 
vi:r~ ,fuhren', vrj:x ,fruh', zi:k~ ,suchen', zi:t ,suss'. 

An m. Uber du~.(n) ,tun' vgl. §§ 124, 165. 

§ 39b. In den Fallen des meist durch Dentalschwund entstande
nen Hiats erscheinen wgm. 0 und sein Umlaut als 'lfu. bezw . .l'"Y., 
z.E. 

bl1l·u.~ ,bluten', m1'Y ,mude'. - Zu den daneben stehenden For
men blj:m ,bluhen', brj:m ,bruten', hj:m ,huten' vgl. § 38b. 

Westgerm. ai, au 

§ 40. Wgm. ai und au erscheinen, soweit sie einem ahd. ei, ou, au 
entsprechen, normalerweise als e., 0., ~. (e., 0., in bezw. e:, 0:, ii:, z.E. 

ane.n ,aneinander', M.n ,Bein', be.t~l ,Beissel, Meissel', ble.k 
,Bleiche', ble.k~ ,bleichen', de.x ,Teig', de.l ,Teil', de:l~ ,teilen', e:y~ 
,eigen', e:y~nd3r (ndl. eigenaar) ,Eigentumer', e.k ,Eiche', e.n ,ein', 
ye.n ,kein', ye.s(t) ,Geist', ye.t ,Geiss, Ziege', y~he:m ,geheim', M.l 
,heil', ke:z3r ,Kaiser', kte.t ,Kleid', te.m ,Lehm', te.s(t) ,Leisten', ne. 
,nein', re.p ,Reifen', re:z~ ,reisen', se.! ,schief', sle.p~ ,schleppen', 
ste.n ,Stein', te.k~ ,Zeichen', we:~r~ ,weigern', we.k ,weich', we.s 
,Weizen', ze.k~ ,seichen', ze.p ,Seife', ze:v~r ,Geifer', zwe.t ,Schweiss', 
zwe.t~ ,schwitzen'; 

b3kiJ.k~1~ ,ubertolpeln', bO.m ,Baum', do.! ,taub', "Ito:! ,Glaube', 
hO.p ,Haufen', kno.p ,Knauf, Knopf', M.p ,Kauf', vnkiJ.p~ ,verkau
fen', liJ.p~ ,laufen', o.x ,auch', ro.k~ ,rauchen', ro:m ,Rahm', ro:v~ 
,rauben', zo.m ,Saum'; 

d~.p~ ,taufen', drii:m3 ,traumen', M:t ,Haupt, Kopf', M.p~ ,haufen', 
kn~.p~ ,knopfen', l~.s ,Schote, HUlse', ii:y~ ,augen', r~.k~s ,Raucher
kammer', r~.p ,Raufe', str¢.p~ ,abstreifen, wildern', zii:m3 ,saumen'. 

A n m. Zur Mouillierung vgl. § 166ff. 

§ 41a. 1m Auslaut und Hiat, der teilweise durch den Ausfall eines 
intervokalischen -d- oder -g- bewirkt wurde, erscheinen wgm. ai, au 
= ahd. ei, ou als e.i bezw. e·i. und o.u bezw. o·u., z.E. 
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be·i.a ,warten', he·i· ,Heide', 1e·i.a ,leiten', 1e·i.ar ,Leiter', se·i· 
,Scheide; Scheitel', sp1'e·i.a ,ausbreiten', we·i· ,Weide, Wiese'; 

ho·u.a ,hauen', kato·u· ,Webstuhl', k1'o.u ,Schorf, Kratze', k1'o·u.a 
,krauen, kratzen', mo·u· ,Armel', to·u.a ,sich beeilen', V1'O·U" ,Frau'; 

d1'fry.a ,drauen, drohen', he-yo ,Heu'; 
o·u· ,Auge', o·u.a ,Augen'. 

§ 41b. Die Entsprechungen von altern aij, auw sind f.i, ~.u, Q.y 
bezw. ~·i., Q·U., ~.y., z.E. 

b1~·i.a ,schreien', (oi ,Ei', yr~·i.a ,schreiten', yrf.i ,Schritt', kp· f. 
,flacher Stein', k1f.i m. ,Tonerde', l~·i· ,Schieferplatte', Plf.i ,Platz', 
tWfJ ,zwei'; 

banQ·u.t ,beengt, schwiil', f1~.u ,flau', yan~.u ,genau', yQ·u· 
,schnell', k1Q·u.a ,klauen, stehlen', wansQ·u.a ,warnen'. 

§ 42. Die Reflexe von wgm. ai, au erscheinen, soweit sie einem 
ahd. e, {) entsprechen, normalerweise als i·a., u·a. bezw. ya., z.B. 

i·a. ,ehe, bevor', i·a.dar ,eher', i·a.1' ,Ehre', ki·a.1' ,Kehre, Wendung, 
Mal', ki·a.1'a ,kehren', li·a.na ,leihen', ii·a.ra ,lehren, lemen', mi·a. 
,mehr', ri·a. ,Reh', tapi·a.t ,Tapete', ti·a.n ,zehn'I), vi·a. ,Vieh' 2), 
v"i·a. ,zahe', wini·a. ,wann', zi·a. ,See', zi·a.1 ,Seele'; 

blU"a.t ,bloss', brU"a.t ,Brot', dU"a.s ,Dose', dU"a.t ,Tod, tot', hu·a.x 
,hoch', k1u·a.t ,Kloss; Dummkopf, Tolpel', krU"a.n ,Krone', kU"a.bas 
,Jacobus', lU"a.n ,Lohn', lU"a.t ,Lot', nu·a.t ,Not', pu·a.s (ndl. poos) 
,Zeitabstand', pU"a.t ,Pfote, Fuss', ru·a.s ,Rose', ru·a.t ,rot', sru·a. m. 
,Geschrotenes, Geriimpel', sft"a.t ,Schoss', u·a.r ,Ohr', v1u·a. ,Floh', 
vru·a. ,froh'; 

b1y·a. ,blode, verlegen', hy·a.1'a ,horen', ky·a.l ,Kohl', 1y·a.1'a ,das 
Gewerbe des Lohers (Gerbers) betreiben', ly·a.ta1' ,Seifenlauge', "ya. 
,roh', strya. ,Stroh'. 

Westgerm. i, U, iu 

§ 43. Die Normalentsprechungen der alten hohen Langen i, u, U 
sind t., 12., y. (1., u., 51.) bezw. i:, u:, y:, z.E. 

bi:s ,kalter Wind, Sturmwind', bi:za ,einhersausen', bi.ta ,beissen', 
b1i:va ,bleiben', bawi:za ,beweisen', d£.n ,dein', d1'1.ta ,cacare', dri:va 
,treiben', j£.n ,fein, schOn', yaU.k ,gleich', yU.ka ,gleichen', yr£.pa 
,greifen', yr£.s ,greis, grau', i:1 ,Eile', i:zar ,Eisen', ki.kh'l/:st ,Keuch-

1) 2) In diesen beiden Fallen ist altes eM friihzeitig zu e kontra
hiert worden. 
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husten', k£.l ,Keil', kt.t ,Halm; ein wenig', knt.n m. ,Kaninchen', 
kni.pg ,kneifen', knt.s ,Schmutz', kri.sg ,kreischen; weinen', kwt.t 
,quitt, ledig', H.I ,Leib', U.m ,Leim', U.k ,Leiche', li.ntl.kg ,Narbe', 
H.s(t) ,Leiste', ,Liste', m£.n ,mein, p£.l ,Pfeil', pt.p ,Pfeife', pr£.s 
,Preis', pr1,:zg ,preisen', rt.k ,reich', rt.s ,Reis', rUg ,reissen', sf:1 
,Scheibe', S£.n ,Schein', si.tg ,cacare', m.m ,Schleim', sU.Pg ,schleifen', 
sp£'t ,Arger', spU.tg ,spleissen', sU.I ,steif', sti:Vg ,steifen', st1,:1 ,Starke', 
sti.Pg ,ausstrecken', stri.kg ,streichen, biigeln' (stri.kgsg ,Biiglerin'), 
stri.p ,Streifen', strtt ,Streit', v1,:l ,Feile', vr1,:vg ,reiben', wi.1 ,Weib', 
w£.n ,Wein', wi.t ,weit', wi:zg ,weisen', zi.n ,sein'; 

bra.n ,braun', bra.t ,Braut', ba.r ,Bauer', du:rg ,dauern', du:zgnt 
,tausend', lu.tglg ,im Spiel betriigen', ha.s ,Haus', klu:s ,Klause', 
krli.k ,Krug', kru.pg ,kriechen', kra.t ,Kraut', ku:s (mnl. cuse) 
,Schlag auf den Kopf beim Schweineschlachten', ka.t ,Schleim', 
lit:rg ,lauern', 111.s ,Laus', la.s ,Kohlblatt', lu.tgy ,lauter', ma.r m. 
,Mauer', ma.s ,Maus', ru.sg ,rauschen', nl.t ,Raute, Fensterscheibe', 
sru.t ,Truthenne', stra.k ,Strauch', su:l ,Regenschauer', sit:lg ndl. 
schuilen, sa.m ,Schaum', su:rg ,scheuern', tra.r ,Trauer', tu.sg ,tau
schen', a.t ,aus', va.l ,faul', va.s(t) ,Faust', zu.Pg ,saufen', za.r ,sauer' ; 

dy:r ,teuer', dY.stgr ,dunkel', dy:vgl (daneben dy:kgr) ,Teufel', 
ygty.x ,Zeug', hY:I ,Knicker', hy:rg ,heuern, mieten', kly,t ,Brikett', 
ky:mg ,achzen, stohnen', ky,t ,Fischeingeweide', (n)y:r ,Euter', 
ply:zg ndl. plttizen, ry.kg ,riecilen', sny.tg ,schneuzen', sy:mg ,schau
men', sty.tg ,prahlen', sy:r ,Scheuer', vy.r ,Feuer'. 

An m. I. Uber zig.(n) ,sein' (esse) vgl. §§ 124, 165. 
An m. 2. Zur Mouillierung vgl. § 166 ff. 

§ 44. In den Fallen sekundarer Hiatusbildung, die durch den Aus
fall eines intervokalischen -d- oder -g- bedingt wird, erscheinen die 
alten 1" U, 11 als i·i., U·U., yoy., z.B. 

lh.g ,leiden', ri·i.g ,reiten', sni·i.g ,schneiden', stri·i.g ,streiten', 
zi'i' ,Seite', lU'u.g ,lauten', hy'Y' ,heute', lyy ,Leute'; 

kri·i.g (ndl. krijgen) ,kriegen, bekommen'. 

§ 45. 1m alten Auslaut und Hiat sind i, U, 11 zu l.i., i1.u, J.y bezw. 
iJ, W u ., J'·Y· diphthongiert, z.B. 

bl.i ,bei', blf.i ,Blei', brl.i ,Brei', drl.i (*dri) ,drei', hl.i (*hi) ,hier', 
kli·i.g ,Kleien', ri'i' ,Reihe', ri·i.g ,reihen', vrf.i ,frei', vri·i.g ,freien', 
zl.i ,sie', zi·i.g ,seihen, durchsieben'; 

bwu.g ,bauen', brwu.g (br.1'·y.g) ,brauen', di1.u ,du', ni1.u ,nun, 
jetzt', ri1.u ,rauh'; 
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bryy.flr ,Brauer', dyy.fI ,deuen, driicken', yflbyy' ,Gebaude', 
klJ:·y.fI ,Knauel', kJ:·y.fI ,kauen', nyy' ,neu', rJ:·y.fI ,reuen', sJ:·y.fI 
,scheuen', spyy.fI ,speien', tryy' ,treu'. 

Konsonantismus 

Westgerm. stimmlose Verschlusslaute 

§ 46. Die wgm. stimmlosen Verschlusslaute k, t, P sind normaler
weise in fast allen Stellungen als k, t, P erhalten, z.B. 

a) im Anlaut: M:mfl ,kommen', kffl.n ,Kern', kp.f ,Kalb', knffl.t 
,Knecht', ke.rflk ,Kirche', Mnt ,Kind', ko.p ,Kopf, kro.mp ,krumm'; 
- tw{.i ,zwei', td.fI ,zahlen', U.t ,Zeit', ti·fI.(n) ,zahe', td.m ,zahm', 
to'Y' ,Zunge', ta·g.fI ,zanken', td.nt ,Zahn', te.kfl ,Zeichen', tw~·l.flf 

,zwolf', tre.t ,Tritt', tre.kfl ,ziehen' ; - pa.xtfl ,pachten', pa'n' ,Pfanne', 
P{.flt ,Pferd', pe:l ,Pfahl', po.nt ,Pfund', pd.nt ,Pfand', p£.p ,Pfeife', 
p£.l ,Pfeil', pe.ykstfl ,Pfingsten', Pf·fI.S ,Pfirsich', pp,J.t ,Pforte, Tor', 
PWfI.t ,Pfote, Fuss', ple.k3 ,pfliicken', pld.nt ,Pflanze', prwm' 
,Pflaume'. 

b) in der Gemination: bo.k ,Bock', ple.kfl ,pfliicken', rf!.k ,Rock'; -
ka.t ,Katze', ra.t ,Ratte', zi.tfl ,sitzen'; - a.pfll ,Apfel', dre.p ,Tropfen', 
dre.pfl ,tropfen', ko.p ,Kopf'. 

c) nach Konsonanz: krd.yk ,krank', dre.yk3 ,trinken', vo.k ,Yolk', 
m{.rflkfl ,merken', sq.r3k ,stark', w{.rflk ,Werk', we.rflkfl ,wirken, arbei
ten'; - pld.nt ,Pflanze', hO.t ,Holz', zp.t ,Salz', zwa.t ,schwarz', ha.t 
,Herz', sla.xtfl ,schlachten', we.nt3r ,Winter'; - dd.mp ,Dampf', 
df,mpfl ,dampfen', klo.mp ,Klumpen', po.mp ,Pumpe', sto.mp 
,stumpf', h{.lflPfl ,helfen', h{.l3P ,Hosentrager', M.lflp ,Hilfe', d~.rflp 
,Dorf', s{.r3p ,scharf', wrrflpfl ,werfen'. 

d) nach Vokal: bru.kfl ,brauchen', stru.k ,Strauch'. r£.k ,reich', 
strT.kfl ,streichen', If!.k ,Loch', ma.k3 ,machen', brf3.kfl ,brechen', 
wf.flk ,Woche', bi,i:k ,Buch', yl£.k ,gleich'; - hT.tfl ,beissen', bffl.tflr 
,besser', yrU·fI.t ,gross', wli.t3r ,Wasser', wi.t ,weiss', ffl.tfl ,essen', 
va.t ,Fass', yifl.tfl ,giessen', ye.t ,Geiss', kffl.tfll ,Kessel', lp:t3 ,lassen', 
zwe.t ,Schweiss', u.t ,aus', da.t ,das', wa.t ,was'; - vflrko.pfl ,verkau
fen', kru.pfl ,kriechen', lo.pfl ,laufen', lffl.pfll ,Loffel', ZU.Pfl ,saufen', 
'Slp:Pfl ,schlafen', ze.p ,Seife', ri,i:pfl ,rufen', (JfI.Pfl ,offen', sp:p ,Schaf'. 

§ 47a. La u tv e r s chi e bun g s fall e aus der Mundart von 
Montzen sind btl.x ,Bach', p~.fflr ,Pfeffer', ki}.X3 ,kochen', ke.xfl 
,Kiiche', ke.fflr ,Kupfer', ffl.ts ,Erbse', i.x ,ich', o.x ,auch' und samt
liche Beispiele mit dem Suffix ,-lich', z.B. m({l.flx ,moglich'. 

N iedertriinkische M undarten 2 
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§ 47b. Uber die Pal a tal i s i e run g eines alten kim Bereiche 
der Dim i nut i V b i 1 dun g vgl. § 184ff. 

§ 48. Schwund von wgm. t trat ein bei langem Stammsilbenvokal 
im Auslaut nach stimmloser Spirans, z.B. 

a.x(t) ,acht', Wij3.S(t) ,Wurst', dij3.S(t) ,Durst', kij3.S(t) ,Kruste', 
ne.s(t) ,Nest', me.s(t) ,Mist', ze./(t) ,Sieb'. 

Westgerm. stimmhafte Verschlusslaute 

Westgerm. g 

§ 49. Als Entsprechung von wgm. g erscheint im Anlaut durchweg 
die stimmhafte velare Spirans y, z.B. 

yii.P3 ,gaffen, gahnen', yd.r ,gar', yii:d3 ,Garten', yif:t ,gut', yU3.n 
,gehen', ye.t ,Geiss', yf.lt ,Geld', yl3.t ,Gicht', yf3.S ,Gerste', yi3.t3 
,giessen', y€:V3 ,geben', y€:l ,gelb', yla.s ,Glas', yl¢:v3 ,glauben', ylf.k 
,gleich', yra./ ,Grab', yra.s ,Gras', yrU"3.t ,gross', yri:n ,gnln'. 

An m. Der stimmlose x-Anlaut in X€:y3 ,gegen' erklart sich 
aus der ursprunglichen Zusammensetzung ,ent-gegen', vgl. ndl. 
tegen. 

§ 50. 1m Inlaut steht gleichmassig nach palatalen oder gutturalen 
Vokalen sowie nach den Liquiden lund r ebenfalls y, z.B. 

b3drl:y3 ,betrugen', Vf;y3 ,fegen', 11:y3 ,lugen', e:y3 ,eigen', drii:y3 
,tragen', vrg:y3 ,fragen', vg:y31 ,Vogel', {!·r.3y3r ,Arger', fJ"r.3y3l 
,Orgel'. 

§ 51. Intervokalisches -g- ist geschwunden in 
ii:t (aquaeductus) ,Abflusskanal', mii:t ,Magd', rl:n ,Regen', r€:n3 

,regnen', zl:n3 ,segnen', ml/rl.3x ,moglich', o'u' ,Auge', kri·i.3 ,krie
gen, bekommen'. 

§ 52. 1m Auslaut steht gleichmassig die stimmlose velare Spirans 
x, z.B. 

ii:d3X ,artig', da.x ,Tag', de.x ,Teig', Wf.X ,Weg', wl:x ,Wiege', wg:x 
,Waage', plij:x ,Pflug', mii:x ,Magen', zl:x ,Sage', fr3x ,arg'. 

§ 53. Ursprunglich geminiertes g erscheint inlautend als g, aus
lautend als k, z.B. 

bro.k ,Brucke', PI. brfJ"g.3, mo.k ,Mucke', PI. mfJ"g.3, ta.k ,Zacke, 
Zweig' PI. ta"g.3. 
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§ 54. Die urspriingliche Verbindung ng erscheint inlautend als 
Gutturalnasal 'Y, auslautend als 'Yk, z.E. 

fo·'Y· ,Junge', la·'Y· ,lange', lo·'Y· ,Lunge', sla·'Y· ,Schlange', ta·'Y· 
,Zange', to·'Y· ,Zunge', zi·'Y.~ ,singen'; - fO.'Yk ,jung', ld.'Yk ,lang'. 

Westgerm. d, P 

§ 55. W gm. d und p sind zusammengefallen und haben die gleiche 
Entwicklung genommen. 1m Anlaut erscheinen beide als d, z.E. 

dd.'Yk ,Dank', da.t ,das', d{.'Yk~ ,denken', drl.i ,drei', dd.x ,Tag', 
de.x ,Teig', de.l ,Teil', d?j:r ,Tore', d(p.t~r ,Tochter', do.j ,taub', dii.p~ 
,taufen', dra:y~ ,tragen', dre.'Yk~ ,trinken', dr'i:v~ ,treiben', du·~.t 

,Tod, tot', dwi·'Y.~ ,zwingen'. 

§ 56. Intervokalisches -d- ist geschwunden, z.B. 
sa: ,Schade', sa:n~ ,schaden', la: ,Lade', la:n~ ,laden', v{:r ,Feder', 

l{:r ,Leder', w{:r ,Wetter', l{:x ,ledig, leer', br{:r ,Bretter', y~l{: 

,gelitten', vnlf; ,vergangen', y~sn{: ,geschnitten', k[:l ,Kittel', bQ:m 
,Boden', Q:m ,Atem', Q:r ,Ader', rQ:n~ ,raten', mi·i.~ ,m[:n~ ,mieten', 
ri·i.IJ ,reiten', zi·i· ,Seite', brij:r ,Bruder', lU"u.~ ,lauten', be·i.IJ ,warten', 
le-i.IJ ,leiten', we·i· ,Weide', blY·IJ. ,blOde, verlegen', b[:n~ ,bieten', 
hy"y" ,heute', ly"y" ,Leute', hQ·u.~ ,halten', so·u.~r ,Schulter'. 

An m. An die Stelle der als vulgar empfundenen va:r ,Vater' 
und mij:r ,Mutter' treten vielfach die Neubildungen va·d.n 
und mwd.n. 

§ 57. Inlautendes -ld- ist zu -l- vereinfacht in y{:lIJ ,gelten', s{:la 
,schelten', z{:l~ ,selten'. 

§ 58. Sonst ist altes d nach den Liquiden lund r inlautend erhal
ten, z.B. 

yfrl.d~ ,gulden', so·l.dIJx ,schuldig'; - wf!"~.dIJ ,werden', vf!"IJ.dIJx 
,fertig'. 

§ 59. Uber den Wandel von -nd- zu 'Y nach Palatalvokalen und zu 
n nach Gutturalvokalen vgl. §§ 81, 82. 

§ 60. Auslautendes d erscheint als t, z.B. 
bre.t ,breit', Q.t ,alt', kQ.t ,kalt', tf.t ,Zeit', M.lt ,Bild', y~.lt ,Geld', 

v~.lt ,Feld', ro.t ,Gold', M.nt ,Hand', Mnt ,Kind', M.nt ,Hund'. 

An m. Auslautendes d ist geschwunden in h€.m~ ,Hemd' und 
we.l,wild'. 
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§ 61. Urspriinglich geminiertes d erscheint inlautend als d, z.B. 
mi·d.~, Mitte', sfJ·d.~ ,schiitten', we·d.~ ,wetten', be·d.~r ,Betten', 

b~·d.~I~ ,betteln'. 
§ 62. Das alte -ifia- Suffix erscheint als -d~; nach seiner Artikula

tion richtet sich jedesmal ein voraufgehender Konsonant, z.B. 
bre·d.~ ,Breite', yrfJ·d.'J ,Grosse', kr{.1Jd~ ,Kranke', 1~·1J.d~ ,Lange', 

wi·d.~ ,Weite' u.a. 

Westgerm. b 

§ 63. Wgm. b ist im Anlaut durch den stimmhaften Verschlusslaut 
b vertreten, z.B. 

bi'i.~, b[:n~ ,bieten', bru.k'J ,brauchen', bli:v'J ,bleiben', bIa.t ,Blatt', 
bIii::t , Blut' , bIy''J , blode'. 

§ 64. Der stimmhafte Verschlusslaut b ist sonst nur der inlautende 
Reflex von urspriinglich geminiertem b, das im Auslaut als p er
scheint, z.B. 

kri.P , Krippe' PI. kri·b.~, rfJ.p ,Rippe' PI. rfJ·b.~, to.p (*tubbe) 
,Eimer' PI. to·b.~. 

§ 65. Die Verbindung mb ist auslautend zu mp geworden, inlau
tend jedoch weitgehend zu m assimiliert, z.B. 

kd.mp ,Kamm', kr6.mp ,krumm'; - k~·m.'J ,kammen', I!J'm' ,urn', 
l~·m.'Jr~x ,Limburg'. 

An m. kId.mp steht neben kId.m ,feucht'. 

§ 66. In allen sonstigen Stellungen erscheint wgm. b als Spirans, 
und zwar inlautend zwischen Vokalen sowie nach I, r als stimmhafte, 
labiodentale Spirans v, auslautend als I, z.B. 

dri:v~ ,treiben', 'Y{:v~ ,geben', yrii:v~ ,graben', sri:v~ ,schreiben', 
be:v~ ,oben', l{:v~ ,leben', ~·r.~v~ ,erben', ze·I.~v~r ,Silber'; - 1£.1 
,Leib', w£.I ,Weib', I[:I ,lieb', yrd.1 ,Grab', ii:1 ,ab', ~·r.~1 ,Erbe', k{).1 
,Kalb', M.I ,halb'. 

An m. Nachst alteres ~·v.'J1 ,aber' ist zu {:l synkopiert. 

Westgerm. stimmlose Spiranten 

§ 67. Wgm. h ist als Hauchlaut erhalten im Wortanlaut vor 
Vokal, z.B. 

h9~.P~ ,hoffen', hO.t ,Holz', h{.l~p'J ,helten', hd.n ,haben', M.I 
,halb', ha.t ,Herz'. 
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§ 68. Wgm. h erscheint als stimmlose velare Spirans x vor t (soweit 
keine Vokalisierung eintrat) und in der urspriinglichen Gemination, 
z.B. 

pa.xt ,Pacht', pa.xta ,pachten', sla.xta ,schlachten', yazi.xt ,Ge
sicht', VfJ.xt ,feucht'. -la.xa ,lachen'. 

§ 69. 1m Auslaut ist wgm. h teilweise geschwunden, teilweise als 
stimmlose Spirans x erhalten, z.B. 

rij.u ,rauh', vlu·a. ,Floh'; - ze:x ,sah', hwa.x ,hoch', vri:x ,friih'. 

§ 70. Geschwunden ist wgm. h 
a) in den anlautenden Verbindungen hl, hr, hn, hw, z.B. lO.pa 

,laufen', re·rr ,rein', n;;a.t ,Nuss', wi.t ,weiss'; 
b) im Anlaut nebentoniger Silben, z.B. arii:! ,herab', aro.p ,herauf', 

aru.t ,heraus'; 
c) in der urspriinglichen Verbindung hs, z.B. da.s ,Dachs', vla.s 

,Flachs', wa.s ,Wachs', wa.sa ,wachsen' u.a.; 
d) fast ausnahmslos vor t, vgl. §§ 5, 16, 25, 33. 

§ 71. Wgm. s ist im antevokalischen Anlaut normalerweise durch 
die stimmhafte Spirans z vertreten, z.B. 

zii:ya ,sagen', zi.ta ,sitzen', zi·rJ.a ,singen', zi:t ,siiss', ze.p ,Seife', 
za.k ,Sache'. 

An m. Fremdes, romanisches s erscheint im Anlaut als 
stimmlose Spirans s; seltener ist es durch die Affrikata ts sub
stituiert, z.B. (t)s;;iJ.t ,Sorte'. 

§ 72. Wgm. s wurde anlautend vor Konsonanz zu s, z.B. 
slua.n ,schlagen', sma.ka ,schmecken', sni·i.a ,schneiden', spr{!a.ka 

,sprechen', st{!a.ka ,stechen'. 

A n m. Vor wist ein solches s sekundar zu z erweicht wor
den, z.B. zw€·m.a ,schwimmen'. 

§ 73. Wgm. sk ist in allen Stellungen zu s geworden, z.B. 
se:P ,Schaf', sri:va ,schreiben' , tfJ.sa ,zwischen', de.s ,Tisch', ve.s 

,Fisch', dy.ts ,deutsch'. 

§ 74. Wgm. s erscheint im intervokalischen Inlaut als z, z.B. 
lj:za ,lesen', vr[:za ,frieren', i:zar ,Eisen' u.a. 

§ 75. In der urspriinglichen Verbindung rs ist altes s durchgehend 
zu s entwickelt, vgl. §§ 3, 14, 23, 31. 



22 LAUTLEHRE DER MUNDART VON MONTZEN 

§ 76. Stimmlose Spirans s als Vertreter von wgm. s erscheint 
a) im Wortauslaut, z.B. hu.s ,Raus', mu.s ,Maus', nii:s ,Nase'; 
b) in der Gemination, z.E. b~.s:Jm ,Besen'; 
c) im Inlaut vor stimmloser Konsonanz, z.E. z~.st:Jr ,Schwester', 

v{.nst:Jr ,Fenster'. 

§ 77. Wgm.1 erscheint imAn-undlnlaut normalerweise als stimm
hafte, im Auslaut als stimmlose labiodentale Spirans, z.B. 

va·d.:Jr ,Vater', vii:r:J ,fahren', vii.1 ,fiinf', vi·tj .:Jr ,Finger', v1[:'1:J 
,fliegen', vre:'1:J ,fragen', vr(!:J.t:J ,fressen'; - fJ:J.vmt ,Of en' ; - vii.1 
,fiinf', wo.1 ,Wolf'. 

A n m. 1. 1m Anlaut vor Konsonanz erscheint altes t gele
gentlich als stimmlose Spirans, z.E. Ili:J.t ,Flechte'. 

An m. 2. Friiher Wandel von It zu ht ist eingetreten in 1U:J.t 
, Luft' , zY:J.t:J ,seufzen', v:Jrk9:J.t , verkauft', yi/('1)19:J.t ,geglaubt' u.a. 

Westgerm. N asale 

§ 78. Wgm. mist im allgemeinen erhalten. Die in Frage kommen
den Beispiele sind iiber die ganze Darstellung verstreut. Auf eine Zu
sammenfassung an dieser Stelle wird verzichtet. 

§ 79. Wgm. n ist im An- und Inlaut sowie im Auslaut von Stamm
silben erhalten, z.E. 

ne: ,nahe', nii:m ,Name', kno.p ,Knopf', '1fiJ·n.:J ,gonnen', kfiJ·n.:J 
,konnen', wt.n ,Wein', bru.n ,braun'. 

§ 80. Schwund des n trat ein vor stimmloser Spirans in 
vii./ ,fiinf', di:J.sd:Jx ,Dienstag', y11·s.t:Jx ,Mittwoch' u.a. 

§ 81. Inlautendes -nd- ist nach Palatalvokalen zu tj entwickelt, 
z.B. 

hn)" ,Rande', tn)" ,Zahne', n)" ,Ende', bi·tj.:J ,binden', vi·tj.:J ,fin
den', ki"tj.:Jr ,Kinder', ZfJ·tj· ,Siinde'. 

§ 82. Nach Gutturalvokalen ist inlautendes -nd- gelegentlich zu n 
assimiliert, z.E. 

sa·n" ,Schande', ho·n· ,Runde'. 

§ 83. Inlautendes n wurde zu tj mouilliert nach den geschiirften 
Reflexen von altern i, u, u; e « wgm. ai = ahd. ei), z.E. 
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si"tJ.11 ,scheinen', bru·rJ· ,braune', "e·rJ.11 ,keiner, keinen'. - Vgl. im 
iibrigen § 166 ff. 

§ 84. Auslautendes n von unbetonten Flexions- und Ableitungs
silben ist in Pausastellung und vor konsonantischem Anlaut eines 
folgenden Worts geschwunden. Vor vokalischem Anlaut des Fol
genden bleibt es zur Vermeidung des Hiats erhalten, z.E. mii.kl1(n) 
,machen'. 

An m. 1. Auch die nach dem Typus ,zahm' (vgl. §§ 120 ff.) 
gedehnten FaIle mit urspriinglich auslautendem n stossen dieses 
vielfach in der Pausa, besonders aber auch vor konsonantischem 
Anlaut des Folgenden ab, z.E. mti.(n) bezw. ma.(n) ,Mann', 
"ul1.(n) ,gehen' u.a. 

A n m. 2. fiber die sekundare und pleonastische n-Erweite
rung von Infinitiven, die durch mundartliche Lautentwicklung 
einsilbig wurden, vgl. § 214b. 

Westgerm. Liquiden 

§ 85. Wgm. list in der Regel erhalten, z.B. 
lti.m ,lahm', ka·l.11 ,sprechen', yf.lt ,Geld', vf.l ,Fell'. - Zur 1-

Vokalisation nach Gutturalvokalen vgl. §§ 6, 34. 

§ 86. W gm. r ist gleichfalls im allgemeinen erhalten, z.E. 
r¥:pl1 ,rufen', pru·m· ,Pflaume', U·I1.rl1 ,lemen', p(:r ,Birne'. 

An m. 1. Wechsel r > I zeigen dQ:l ,Dotter', (:l, ~·v.l1l ,aber', 
w([r.bl1l ,Waldbeere'. 

An m. 2. Wechsel r> n zeigt wanso·u.11 ,warnen'. 
An m. 3. Svarabhaktivokal 11 erscheint zwischen l, r und 

folgender labialer oder gutturaler Konsonanz, z.B. hiP.ll1p , Hilfe' , 
(.rl1x ,arg'. 

§ 87. Vor dentaler und alveolarer Konsonanz ist r regelmassig ge
schwunden, und zwar meistens mit Dehnung eines voraufgehenden 
Vokals; vgl. hierzu §§ 3, 14,23,31. 

Westgerm. Halbvokale 

§ 88. Wgm. i ist im Anlaut als stimmhafte palatale Spirans i 
erhalten, z.E. 

i6.rJk ,jung', iQ:r ,Jahr', iii:,,11 ,jagen'. 

An m. Wechsel i zu g zeigen "i·l1. ,jahe', ,,(:m ,jaten', ,,~.t 
(*iet, *iet) ,etwas'. 
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§ 89. Wgm. w erscheint im Anlaut vor Vokal normalerweise als 
stimmhafter bilabialer Reibelaut, in der anlautenden Verbindung 
wr- als stimmhafte labiodentale Spirans, z.B. 

w{a.k ,Woche', wf.n ,Wein', w{.ram ,warm', wii:da ,warten', 
wa.iar ,Wasser'; - vri·1j.a ,wringen', vr'i:va ,reiben', vri·a. ,zahe.' 

An m. Alteres w im Anlaut ist durch y vertreten in y'Ws.tax 
(ndl. woensdag ,Wodanstag') ,Mittwoch'. - Hierzu vielleicht 
auch yQ.m (ndl. walm) ,Dunst, Hauch', vgl. § 6a. 

§ 90. Soweit wgm. w im Inlaut nicht geschwunden ist, erscheint es 
als v; die auslautende Entsprechung ist j, z.E. 

v(;·r.ava ,tarben', v(;·r.aj ,Farbe'. 
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La u t ve r s chi e bun g. Pan n i n g e r Lin i e. 
lntervokalischer Dentalschwund 

§ 91. pas Problem der hochdeutschen Lautverschiebung ist im 
Bereiche des Rheinischen grundlich und - man kann sagen - ab
schliessend untersucht. Auch fUr unser limburgisch-niederfranki
sches Sprachgebiet ist es - jedenfalls soweit die Schilderung der ob
jektiven mundartlichen Tatbestande in Frage kommt - durch eine 
Reihe von Arbeiten zu erschopfender Darstellung gelangt. Wenker 1) 
hat als erster darauf hingewiesen, dass die Ben rat her Linie zwi
schen Aachen und Eupen noch einmal uber die niederlandische 
Grenze zuruckkommt und den westlichsten Teil des Kreises Eupen 
abschneidet. Schrijnen gebuhrt das Verdienst, die seit G. Kurths 
Preisschrift ,La frontiere linguistique en Belgique et dans Ie Nord de 
la France' 2) fUr die Strecke Vaals-Eupen noch verbliebenen Unsi
cherheiten beseitigt zu haben. Nach seinen Feststellungen 3) sind -
gemessen am Kriterium der Lautverschiebung - die Mundarten von 
Gemmenich, Moresnet, Altenberg (Kelmis), Hergenrath, Wolfscheid, 
Astenet, Walhorn, Rabothrath, Kettenis, Eupen und Membach nie
derdeutsch oder niederfrankisch, diejenigen von Vaals, Aachen, Burt
scheid, Eynatten, Raeren, Botz, Mutzenich, Monschau und Kalterher
berg hochdeutsch bezw. mittelfrankisch 4). Frings ist es im Zusam
menhange der glanzenden Synthese seiner Geschichte des Niederfran-

1) Das Rheinische Platt, Dusseldorf 1877, S. 8. 
2) Memoires couronnes par l'Academie roy ale de Belgique, Tome 

48, 1.,2., Bruxelles 1895. 
3) Leuv. Bijdr. 8, 260. 
4) Auf meiner Karte sind die Orte Wolfscheid, Astenet, Raboth

rath, Vaals, Burtscheid, Botz, Mutzenich, Monschau und Kalter
herberg unterdruckt, teils wegen ihrer zu geringen Bedeutung, teils 
auch, weil sie ausserhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit lie
gen. Hinzugekommen ist dafUr der machen-Ort Hauset, der weder bei 
Schrijnen noch bei Frings Erwahnung gefunden hatte. 
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kischen in Limburg gelungen, das im Grossen und Ganzen bestehende 
'Obereinkommen der Benrather Linie mit der Ostgrenze des ehe
maligen Herzogtums Limburg nachzuweisen. Was ich zur Frage der 
Lautverschiebung seinen Ergebnissen in den Studien zur Dialekt
geographie des Kreises Eupen hinzufUgte, bestand in der Hauptsache 
darin, einmal unverschobene Relikte der machen-Dialekte Raeren, 
Eynatten und Hauset und auf der anderen Seite iiber die bekannten 
siidniederfrankischen ,ich, auch, -lich' hinausgehende hochdeutsche 
Vorstosse in's maken-Gebiet namhaft zu machen. Ein solches Auf
zahlen wesentlich ripuarisch-hochdeutscher Lautungen aus sonst 
nichtverschiebenden, niederfrankischen Mundarten erscheint mir 

ABB. 3. Lautverschiebung 

auch fUr den Zusammenhang dieser Arbeit als das allein noch Mogli
che und Gegebene. Fiir ihre Veranschaulichung habe ich einige beson
ders charakteristische Faile ausgewahlt und zu kartographischer 
DarsteIlung gebracht (Abb. 3). Sie zeigen ein ailmahliches Fortschrei
ten der hochdeutschen Einfliisse von Osten nach Westen, wobei sich 
gelegentliche Relikte - besonders in und urn Eupen _. mit Bewah
rung des niederfrankischen Konsonantismus herausheben. Die Linie I 
bezeichnet das siidlichste Teilstiick der Benrather Linie (mii.k~, 

mii.x~ ,machen'). 1m FaIle ,Pfeffer' (2) steht ostliches p~.t~r, p~it~r 
gegen westliches pf!~.p~r (Homburg, Remersdaal, Teuven, Aubel), 
pi~.p~r (drei Voeren), Pi~.p~r (Moelingen). Die Linie 3 bezeichnet den 
Gegensatz zwischen ripuarischem ki}.x~, kf!u.x~ ,kochen', kfJ.x~, 
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ke.x.a, keY.x.a, kf2y.xa ,Kiiche' und niederfrankischem kpa.ka, k~p.ka 
(Moelingen); k~a.ka, ki~.ka (Moelingen). ,Erbse' hat bis zur Linie 4 die 
ripuarische Lautung fa.ts. Westlich davon gilt fJ.rt (Teuven) bezw. 
l.rt. Eupen, Membach und Baelen sagen fJ.rant (vgl. im iibrigen § 115b 
Anm. 2). ,Kupfer' (5) lautet in Moresnet, KeImis, Welkenrath und 
Baelen ka.far, in Kapeilen, Gemmenich, Montzen und Teuven 
ke.tar. Der Westen sagt k(Ja.par (Homburg, Remersdaal, Aubel), 
kua.par (drei Voeren), k~p.par (Moelingen). Unverschobene Formen 
haben auch Membach und Eupen-Stadt (kaa.par). Die auf urspriing
lichem *beke ,Bach' (6) basierenden, spezifisch niederlandischen 
Typen bia.k, bif.k haben die drei Voeren und Moelingen. Remersdaal, 
Teuven und Aubel sagen M.k. Ostlich davon herrscht die ripuarische 
Lautung btl.x, wobei jedoch auf die ba.k-Enklaven Kelmis, Walhorn, 
Kettenis und Eupen hinzuweisen ist. Welkenrath und Membach ha
ben noch ba.k neben vorherrschendem M.x. - Tiefere Gegensatze 
treffen sich auf der als Linie 7 zwischen 's-Graven-Voeren einerseits 
sowie St.-Maartens- und St.-Pieters-Voeren andererseits gezeichneten 
Vertikalen, an der sich rein-niederfrankisches -lak von dem ripuari
sierten, verhochdeutschten -lax ,-lich' scheidet. 

§ 92. Die Grenze fUr den s-Anlaut vor Konsonanz, die wir nach dem 
Vorgange Schrijnens 1) die Pan n i n g e r Linie nennen, und die 
nach ihrem AbfaH aus der Klever Gegend siidostlich von Venlo auf 
die ikJich-Linie trifft, urn mit dieser bis westlich Panningen zusam
menzulaufen und alsdann in siidlicher Richtung gegen die Maas zu 
fallen, teilt von den Mundarten unseres Gebietes einzig und ailein 
Moelingen dem Westen, aile anderen dem Osten zu (sp(rn·, strV:t, 
st~V.n, sla-rr, slfJ·x(t) , sl1!V.n, zw~·m.a gegen sonstiges spi·n., spfJ·n· 
,Spinne', strV:t ,Strasse', stua.n, stVa.n ,stehen', sla·?J· ,Schlange', slfJ·xt, 
slfa.t ,schlecht', slua.n, slVa.n ,schlagen', zwi·m.a, zWfJ·m.a, sWfJ·m.a 
,schwimmen'). Die Linie 8 unserer Abb. 3 ermittelt also die siidlich
ste, zwischen der belgisch-niederlandischen Landesgrenze und der 
germanisch-romanischen Sprachgrenze liegende Teilstrecke der Pan
ninger Linie, die Schrijnen a.a.O. von Venlo bis Maastricht auf der 
einen und von Tegelen bis Eijsden auf der anderen Maasseite be
stimmt hat 2). 

1) Tijdschr. 21, 252. 
2) Meine Fragebogen belegen einmalig fUr Moelingen den s-Anlaut 

in der alten Verbindung sn, yasn{(:)ja ,geschnitten'. Dafiir ist Moe
lingen aber auch wieder der einzige Ort unseres Gebietes, der im 
Faile ,Mensch' mit seiner Lautung m~·n.s sonstigem mi·n.s, mfJ·n.s 
gegeniibersteht. 1m postvokalischen Auslaut sowie im Inlaut zwi-
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§ 93. Die Teilstrecke 7 hinwiederum ist gleicbzeitig auch die Gren
ze fiir die Typen bltJa.iar (Moelingen), bla(:)iar ('s-Graven-Voeren), 
la(:)i~, sa(:)i~, bf(:)i~, t"{(:)i~ einerseits und bla:", blf:" ,Blatter', 
la:n~ ,laden', sa:n~ ,schaden', bf:n~ ,beten', t"{:n~ ,treten' anderer
seits. An dem intervokalischen Dentalschwund, der einem geschlosse
nen niederIandisch-niederrheinisch-niederdeutschen Komplexe ge
meinsam ist 1), haben auch weite ripuarische Striche teilgenommen. 
Spirantischer Ersatz des ausgefallenen Dentals ist jedoch eine we
sentlich niederfrankische Angelegenheit. Der bereits oben an dem Bei
spiel ,-lich' beschriebene Seitenspross der U e r din g e r Linie hat 
sich also fiir unser Gebiet schon wiederholt als entscheidende Bruch
stelle erwiesen, ein Tatbestand, der im weiteren VerIauf der Darstel
lung durch eine Reihe von Ergebnissen - vor allem auch wortgeogra
phischer Art - noch intensivere Beleuchtung erfahren wird. 

Gutturale und palatale Spirans 

§ 94. Auf der Uerdinger Linie als der Normalgrenze zwischen rei
nem Niederfrankisch einerseits und dem ripuarisch beeinflussten 
Siidniederfrankischen 2) andererseits steht heute auch im wesentli
chen, d.h. unter dem Gesichtspunkte gesamtrheinischer Verhaltnisse 
betrachtet, der tiefgehende und die verschiedenen Artikulationsge
wohnheiten der beiden Dialektgebiete in hervorragender Weise 
kennzeichnende Gegensatz zwischen gutturaler und palataler Spi
rantenartikulation, als dessen ineist charakteristisches Beispiel der 
ripuarische i-Anlaut und der entsprechende niederfrankische X-, y
Anlaut in einem Falle wie ,gut' genannt zu werden pflegt. Dieser Zu
stand - das hat Frings Beitr. 41, 201 ff. nachgewiesen - ist jedoch 

schen Vokalen hat freilich auch Moelingen als Entsprechung von 
altern sk ein S, z.B. fl'J.s, 'J.s~, w'J.s~ ,Flasche, Asche, waschen'. Die 
Linie fiir den sk -> s-Anlaut -seit Schrijnens Untersuchung Pan
n i n g e r S e i ten lin i e genannt - liegt ausserhalb unseres Ge
bietes. Sie bildet die Winkelhalbierende zwischen der Uerdinger Linie 
und der fUr Hollandisch- und Belgisch-Limburg im wesentlichen 
durch die Maas bestimmten Panninger Linie. Vgl. im iibrigen Frings 
Limb. 162, 163. 

1) Frings Beitr. 42, 214. 232 und Limb. 160. 
2) Als s ii d n i e d e rf ran k i s c h bezeichne ich nach dem Vor

bilde des Rheinischen Worterbuches die Mundarten zwischen Ben
rather und Uerdinger Linie. Ich halte diesen Terminus fiir recht 
gliicklich, weil er 'einmal die niederfrankische Grundstruktur des 
Gebietes bestehen lasst und andererseits auf die Verkniipfungen mit 
dem ripuarischen Siiden hinweist. 
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in seiner speziellen, gegenwartigen Begrenzung verhaltnismassig 
jung. Denn die gutturale Artikulation des Nordens - innerhalb 
derer die Lautungen x- und y- nur als Varianten ein und desselben 
Typs zu wert en sind - hat naeh Frings' Feststellungen zum wenig
sten einmal nach Suden hin bis zur Benrather Linie gereieht und 
womoglich daruber hinaus aueh noeh nordliehe ripuarische Grenz
striehe beherrscht. 

Frings demonstriert und erweist seine These an einem sehmalen 
Grenzstreifen reichsdeutschen Gebietes von Kaldenkirchen bis Gan
gelt, der - an sieh sudlich der Uerdinger Linie gelegen - wegen sei
ner y-Lautungen vom Standpunkte Ripuariens und des im Falle der 

.gut. 

_j;,/n/uut 

~ !,klallt 

ABB. 4. ,gut' 

Spirantenartikulation ripuarisierten Sudniederfrankens aus als west
liches Reliktgebiet erscheint, der aber aus grosseren Zusammenhan
gen gesehen als letzter Auslaufer eines gesehlossenen niederrheinisch
niederlandischen Komplexes verstanden werden muss. 

Die genauen Artikulationsverhaltnisse un s ere s Gebietes wa
ren Frings bei seinenUntersuchungen nicht bekannt.Er nimmt Limb. 
169 an, dass die x- {y-)jj-Linie links des Rheines aus dem Ardennen
gebiet im Bogen gegen Uerdingen aufsteige, und dass die ostliche, 
ripuarische j-Aussprache nirgends auf niederlandischen Boden hin
ubergreife. Das Letztere mochte ich zum mindesten fUr die nieder
landischen machen-Mundarten von Vaals und Umgebung bezweifeln. 
In un s ere m sudostlichsten Bezirke des niederfrankischen Sprach-
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bereichs jedenfalls herrscht in der als Normaltyp dienenden Form 
,gut' der i-Anlaut durchaus jenseits der alten deutschen Grenze, 
namlich in Kelmis, Welkenrath, Baelen und Membach 1), deren Lau
tung iij:t ihre westliche Fortsetzung in dem fur den Rest des Gebietes 
geltenden yij:t findet 2). • 

Die Stellungnahme der Mundarten des Eupener Landes zur Spi
rantenartikulation habe ich E § 2 beschrieben. Dabei war festzustel
len, dass deutlich ausgepragte y-Lautung nur in der Eupener Stadt
mundart gilt (yffU.t), wahrend in dem benachbarten Kettenis und 
dem zwischen Eupen und Membach gelegenen, auf der Abb. 4 nicht 
verzeichneten Weiler Stockem y- und i-Lautungen (yij:t/iij:t) durch
einandergehen und die sonstigen Orte des Kreises Eupen uberhaupt 
dem ripuarischen Einfluss vollig erlegen sind. Dass somit im Eupener 
Gebiete einmal die beiden Lautungen urn die Herrschaft gestritten 
haben, steht sowohl im Hinblick auf das oben allgemein fUr gesamt
rheinische Verhaltnisse Gesagte wie auch wegen del" hier fur die bel
gisch-limburgischen Orte Membach u.s.w. verzeichneten Gegeben
heiten ausser allem Zweifel. Diesen im grossten Teile des Kreises mit 
dem Siege der ripuarischen Lautform beendeten ehemaligen Kon
kurrenzkampf auch fur Eupen-Stadt selbst nachzuweisen, schienen 
mir a.a.O. als ,hyperkorrekt' bezeichnete Formen wie y~.t ,etwas', 
ye·d.~, ye.tllr ,jeder', deYfn.llyi1 ,derjenige' geeignet. Heute mochte 
ich das unorganische Auftreten von g bezw. y anstelle eines ur
spriinglichen i in Formen wie den obigen nicht mehr unbedingt als 
hybride, aus altern Neben- und Gegeneinander von y- und i-entstan
dene Bildung erklaren. Denn ein solcher oder ahnlicher Wechsel von 
g und i findet sich· wohl auch mundartlich-okkasionell so gut wie in 
geschlossenen Gebieten, ohne dass fUr sein Zustandekommen arti
kulatorische Gegensatze von Grenzlandschaften verantwortlich ge
macht werden konnten. 

Dafur aber vermitteln die sonstigen Gegebenheiten unseres Gebie
tes ein umso interessanteres Bild. In dem besonderen und extremen 
Falle des durch die Normalform ,gut' charakterisierten antevokali
schen Anlauts reicht der ripuarische i-Typ, wie schon gesagt, west
lich bis einschliesslich Kelmis, Welkenrath, Baelen und Membach 
(iij:t). Das in der Hauptsache von der Stadtmundart selbst ausge-

1) Die y-/i-Grenze ist nach Westen hin nicht sehr fest. Mein Frage
bogen verzeichnet fUr Gemmenich einmaliges ii.xt ,Gicht' neben 
yij:t ,gut'. 

2) Die fur 's-Graven-Voeren mit Y(2"II.t belegte Abweichung im 
Vokalismus gehOrt nicht in diesen Zusammenhang; vgl. im ubri
gen § 99. 
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fiillte Gebiet um Eupen steht in keinem direkten Zusammenhange 
mit dem yti:t-Gebiete des Westens, bewahrt vielmehr als hOchst be
achtenswerte Enklave wesentlich niederfrankische Artikulationsart 
gegeniiber einer rundum von Ripuarien beherrschten Lautgebung! 

Hat also in dem phonetischen Spezialfalle der Anlautsstellung vor 
Vokal, welcher die alte niederfrankische y-Aussprache ostlichen, 
ripuarischen Einfliissen besonders stark exponierte, die Benrather 
Linie entsprechend den von Frings geschilderten niederrheinischen 
VerhaItnissen auch in unserern Gebiete ihre alte Funktion als Grenze 
zwischen gutturaler und palataler Spirantenartikulation vollig aufge
ben miissen, so macht sie doch noch ihre ehernalige Bedeutung geltend 
in allen iibrigen Kornbinationen. So verzeichnen rneine Fragebogen 
in den Fallen der Stellung vor Liquid, der seinerseits die urspriing
liche y-Aussprache weitgehend schutzte und stutzte, fUr die Mehrzahl 
der westlich der maken/machen-Linie liegenden iti:t-Ortschaften den 
y-Anlaut (z.B. yra.s, yro./, yro.s(a), yrU"a.t, yri:n ,Gras, grob, Gro
schen, gross, grun'), wenngleich auch hier schon, wie der vereinzelte 
ird.s-Beleg des altbelgischen Ortes Mernbach zeigt, ostliche Einflusse 
spiirbar werden. Vollends aber in den Fallen postvokalischer Stellung 
erweist sich die Benrather Linie zugleich als Grenze zwischen palata
ler und gutturaler Spirantenartikulation, von denen die letztere bei 
den maken-Dialekten im Gegensatz zum Ripuarischen auch nach 
Palatalvokalen Geltung hat (z.B. w{.x, w{i.x ,Weg', yazi.xt, iazi.xt 
,Gesicht', V8.Xt ,feucht'). 

Charakteristisches im ostlimburgischen Vo
k ali s m u s. We s t g e r m. e, eo, O. V 0 k ali sat ion e i n e s 

1 vor Konsonanz 

§ 95. Die § 10 fUr Montzen mit einer recht grossen Zahl von Bei
spielen nachgewiesene Entsprechung e von a-Umlaut und altern i, 
die der sonstigen Normalentsprechung ~ entgegen ist, scheint nach 
dem, was wir bisher iiberschauen konnen, eine wesentliche Eigenart 
der (ost)limburgischen Dialekte zu sein. Frings hat sie D.D.G. V 
§ 129 fiir einen kleinen deutschen Westzipfel zwischen Gangelt, Sit
tard und Nieuwstad an dem Einzelfalle be.t ,Bett' nachgewiesen. rch 
konnte sie E § 7 in weitem Umfange fUr den Kreis Eupen belegen. 
Grootaers verzeichnete sie Leuv. Bijdr. 8, 139 fUr seine Heimat
mundart Tongeren, wobei allerdings die Vokalqualitat eine Nuance 
offener ({!) ist. Dieses halboffene {! (z.B. b{!.t ,Bett' gegen wpapa ,wer
fen') habe ich personlich bei Gelegenheit fUr Leuth a. d. Maas und 
die Mundart von Born in Hollandisch-Limburg deutlich wahrgenom-
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men. In unserem Gebiete ist (! auch die Lautung von Moelingen. Dem 
Ripuarischen sowohl wie dem rheinischen Niederfrankisch ist eine 
solche Doppelung in der e-Aussprache - jedenfalls nach unserer bis
herigen Kenntnis - fremd. 

Uberschaut man nun etwas fluchtig die Reihe der Montzener Be
lege, die mit den E § 7 fur Eupen genannten im wesentlichen uber
einkommen, so konnte man zunachst den Eindruck gewinnen, als 
seien die geschlossenen (oder halboffenen) Qualitaten ein Reflex von 
altern a-Umlaut im Gegensatz zu den Formen mit ursprunglichem e, 
welch letzteres heute normalerweise durch ~ vertreten ist. Bei ge
nauerem Zusehen entdeckt man jedoch unter den e-Fallen auch eini
ge Belege mit einer im Vokalismus auf wgm. e basierenden Grundlage, 
so dass der Gedanke an einen Reflex der alten Umlautsqualitat als 
fur die Erklarung nicht ausreichend zuruckgewiesen werden muss. 
Ich bin mit Grootaers der Meinung, dass fUr das Zustandekommen 
dieser geschlossenen e (und halboffenen (!) die Natur folgender, pala
tal artikulierter Konsonanten verantwortlich zu machen ist. Ais sol
che Palatalkonsonanten kommen vorwiegend d, t, k, I, sin Betracht 1). 
Die Erscheinung ist jedoch nicht konsequent, d.h. nicht immer wird 
in der Einzelmundart ein vor den eben genannten Konsonanten steh
ender e-Laut heute durch die Qualitaten e, (! vertreten. Daruber 
hinaus zeigen die dialektgeographischen Verhaltnisse ebenfalls Un
terschiedliches. So steht beispielsweise in den Fallen mit inlautendem 
II von den Mundarten unseres Gebietes Moelingen mit yaz~·l· ,Ge
selle', t~·l.a ,zahlen', h~·l· ,Holle' sonstigem yazd· (j-), td.a, hd· 
(hErZ·) 2) gegenuber. 1m FaIle ,stellen' scheiden sich Kelmis, Montzen, 
Membach, Homburg, Remersdaal, Aubel und die drei Voeren mit 
std.a einerseits von Moresnet, Welkenrath, Kapellen, Gemmenich, 
Baelen, Teuven und Moelingen mit st~·Z.a, st~·l.a andererseits 3). Die 
Beispiele fur die Stellung vor k (,Decke, decken, Deckel, trekken = 
ziehen') zeigen weitgehende Ubereinstimmung: normal de.ka(n), 
de.ksal (Kelmis de.kal')), tre.ka, Moelingen d(!.ka(n), d(!.ksal, tr(!.ka. 

1) Man kann diese Annahme noch stutzen durch den Hinweis dar
auf, dass auch romanisches ~ in Fremdwortern wie sampe.t (cham
petre) ,Feldschutz' vor t als e erscheint, vgl. E a. a. O. 

2) Die Rundung ist sekundar und unter hochdeutsch-schrift
sprachlichem Einfluss, jedenfalls aber auf der Grundlage e einge
treten. 

3) In den gleichen Fallen habe ich E 10 Fussn. 4 fUr den Kreis 
Eupen den Gegensatz zwischen der e-Lautung des maken-Gebietes 
und der ~-Aussprache der machen-Orte verzeichnet. 

4) Diesen wesentlich hoc h d e u t s c hen Worttyp haben von den 
Mundarten des Kreises Eupen nur die machen-Dialekte, wahrend die 
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Freilich weichen auch in dieser Gruppe Moelingen und die drei Voe
ren mit b~.k~r von sonst durchweg geltendem be.k~r abo Von den 
Fillen mit Vokal + d, t lautet ,Fett' im ganzen Gebiete iibereinstim
mend ve.t, V{!.t, wahrend sich bei der Entsprechung von ,Bett' wieder
um Moelingen mit b~.t gegen sonstiges be.t absondert. Die Beispiele 
fiir ,beste, letzte' lassen zwar verschiedene Arten der Synkopierung 
von altem *batisto, latisto erkennen, befinden sich jedoch in Uberein
stimmung durch die geschlossene oder halboffene Vokalqualitat 
(normal be.tst~, le.tst~, Moelingen b{!.st~, l(!.st~). Die Belege fiir ,dre
schen' und ,loschen' zeigen - soweit nicht die in diesem Zusammen
hange wegzudenkenden, rein-niederfrankischen Worttypen *der
schen und *blUschen vorliegen - ebenfalls fast iiberall geschlossene 
Vokalqualitat in dre.s~ und le.s~, wobei freilich das klare Bild durch 
die vielfach unter hochdeutsch-schriftsprachlicher Wirkung eingetre
tene Rundung (le.s~) und die weiterhin grosstenteils erfolgte Spiran
tendehnung (dre.s~, drei.s~; lei.S~, ley.s~) gestort ist; vgl. im iibrigen 
§ 128. - Vokalverteilung in den Fillen ,sechs, sechzehn, sechzig' ist 
allgemein. Auch die § IO Anm. fUr Montzen angezeigte Art der Ver
teilung ist im grossten Teile unseres Gebietes herrschend: ze.s (ze.s); 
zf.sti·~.n,zf.st~x (,s-Graven-Voerensf.st~x).NurMoelingen trenntinz{!.s, 
z{!.sti:n einerseits und s~.stax andererseits. An diesem Tatbestand in
teressiert vor allem auch der stimmlose s-Anlaut bei Moelingen und 
's-Graven-Voeren, durch den sich diese beiden Mundarten mit ihren 
Lautungen s~.st~x und sf.st~x auf die Seite des spezifisch niederlandi
schen Typus schlagen. 

§ 96. Entscheidendes Charakteristikum limburgisch-niederfranki
scher Artikulationsart ist die Normalentsprechung i von altem i, die 
im Gegensatze zu der Lautung e des Ripuarischen und auch des rhei
nischen Siidniederfrankens steht. E § 8 ff. ist solche i-Aussprache fiir 
die maken-Mundarten des Kreises Eupen nachgewiesen, wahrend in 
den machen-Orten ripuarisches e vorherrschend ist. Anschliessend 
daran ist nunmehr fiir den Nordosten der Provinz Liittich die durch
gehende Lautung i zu belegen, wie sie in den Typen Yi.st~r (j-) ,ge
stem', mi·d.~ ,Mitte' (,s-Graven-Voeren und Moelingen mi·d.al), si.k~ 
,schicken', zi.t~ ,sitzen', wi·l.a ,wollen' und zahlreichen anderen (vgl. 
die Montzener Fille von § 19) zu Gehor kommt. - Vereinzelte Sen-

maken-Orte das der niederlandischen Bildungsart entsprechende 
de.ks~l aufweisen, welches bei Eupen-Stadt weiterhin zu de.ts~l pala
talisiert ist; vgl. E IO Fussn. I. - Die Lautung von Kelmis kann 
jedoch nur wundemehmen, wenn man die sehr enge Nachbarschaft 
mit Aachen ausser Betracht lasst. 

N ieder/rankische M undarten 3 
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kung zu e ist eingetreten vor stimmlosen Spiranten und Verschluss
lauten, z.B. me.s, mf!.s (Moelingen) ,Messe' 1), me.s(t) ,Mist' 2), ne.s(t), 
nf!.s(t) (Moelingen) ,Nest' 3), be.t ,Biss' '), re.t ,Riss'5), sre.k ,Schreck' 8) 
sre.t ,Schritt' 7), de.k, de.ks, df!.k (Moelingen) ,oft' 8). - Die § 21 fur 
Montzen belegte Senkung i > € vot den geminierten Nasalen mm, nn 
wird von allen Mundarten unseres Gebietes ausser 's-Graven-Voeren 
und Moelingen geteilt, z.B. stfJ·m·, 's-Graven-Voeren 'Sti·m·, Moelin
gen stf!·m· ,Stimme', spfJ"n·, spi·n",spf!·n·, Spinne', sWfJ·m.a (zwfJ·m.:J), 
iwi·m.a, ZWf/rm.a ,schwimmen'. Daruber hinaus senkt Membach als 
einzigste der altbelgischen Mundarten die alten hohen Vokale i, U, if 
vor Nasalen und Nasalverbindungen zu fJ, p, f//, z.B. lwttrJ.a ,bringen', 
vfJ·rJ.ar ,Finger', ip·rJ· ,Junge',tp·rJ· ,Zunge',zp·n· ,Sonne', df//·n", dunn', 
kf//·n.a ,k6nnen', f//·m.ar (*ummer) ,immer', (fn· (*unne) ,Zwiebel', 
sf//·m.al (*schummel) ,Schimmel' u.a. - Membach befindet sieh hier in 
iJbereinstimmung mit der Mundart von Eupen-Stadt, die wiederum 
als einzigster Dialekt des Kreises Eupen allgemeine Senkung ur
spriinglicher i, U, U, vor Nasalen und Nasalverbindungen zu verzeieh
nen hat (vgl. E § 14). Eupen und Membach widersetzen sieh, dieser 
Tendenz zufolge, auch der limburgisch sonst weitverbreiteten He
bung eines ursprunglichen e vor gedecktem Nasal, wie sie fiir den 
Nordosten der Provinz Luttieh an Fillen wie de.rJka ,denken', mi·n.s, 
mi·n.s, mf!·n.s ,Mensch' zu belegen ist (vgl. auch § 11). Membach ver
zeichnet hier dfJ.rJka und mfJ·n.s (Eupen-Stadt ebenso). 1m FaIle 
,Fenster' ist die Hebung nur fiir den aussersten Westen unseres 
Gebietes zu belegen ('s-Graven-Voeren vl.nstar, Moelingen ve.nstar) , 
wahrend die iibrigen Mundarten genau wie die Mehrzahl derjenigen 
des Kreises Eupen v{.nstar sagen. ,Hemd' lautet bei Montzen, Mores_ 
net, Kelmis, Welkenrath, Kapellen, Gemmenieh, Baelen und Teu_ 

1) 2) 3) Sekundare Dehnung zu me.s zeigen Montzen, Moresnet, 
Gemmenieh, Kapellen, Homburg, Remersdaal und Teuven; me.s(t) 
heisst es in Montzen, Moresnet, Gemmenich, Kapellen, Baelen, Hom
burg, Remersdaal, Teuven und Aubel, wahrend Moelingen mi.s(t) 
belegt; n€.s(t) gilt in Montzen, Homburg, Remersdaal, Aubel, St.
Pieters- und St.-Maartens-Voeren; vgl. § 128. 

') 5) Moelingen hat Fortisverschlussdehnung in bi{.t, ri{.t, vgl. 
§ 130. 

8) ~oelingen verzeiehnet sri.k. 
7) Uber die andersartigen Worttypen pd.s und 'Sr{:i bei Homburg, 

Remersdaal, Aubel, den drei Voeren und Moelingen vgl. §239. 
8) de.k(s), df!.k ,oft' beruht im Gegensatz zu di.k (*dicki) ,dick' auf 

altern *dicko. Die adverbiale s-Bildung de.ks belegen ausser Montzen 
noch Moresnet, Welkenrath, Gemmenich, Membach, Baelen, Aubel 
und Teuven. 
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yen hfJ.m~, Membach rundet wie Eupen zu hl/l.m~; hi~.m~ belegen 
Homburg und Remersdaal; hi.mt, h{!.mt sagen Aubel, die drei Voeren 
und Moelingen. Die beiden Typen iiberschneiden sich also in unserem 
Gebiete. Homburg und Remersdaal vereinigen die d-Iose Form des 
Ostens mit der durch Hebung ausgezeichneten Vokalgestalt des 
Westens. 

§ 97. Die Verhaltnisse bei altern 0, u liegen insofern etwas kompli
zierter, als die verschiedenen Mundarten in ihren Einzelentsprechun
gen nicht immer die gleiche Grundform (0 bezw. u) postulieren lassen. 
So gelangte beispielsweise Membach auf den Grundlagen *schot, darp 
zu heutigem sQ.t ,Schuss'; Schublade', dl/l.r~P ,Dorf', denen die 
iibrigen Mundarten mit so.t 1) und d¢.r~p gegeniiberstehen (Moelingen 
besonders s.u.). Dariiber hinaus variiert in denjenigen Fallen, deren 
geschlossene Vokalqualitat zur Annahme einer nachst alteren Grund
lage mit u zwingt, dessen mundartlicher Reflex zwischen 0 (Umlaut 0) 

und 11 (Umlautj'). Unter solchen Umstanden - auf die bereits E § II 
fUr den Kreis Eupen und in § 29 dieser Arbeit fUr Montzen hingewie
sen wurde - ist genaue Festlegung nicht immer moglich, da die Ent
scheidung fUr die eine oder andere der beiden Artikulationsarten viel
fach auch individueller Willkiir ausgeliefert ist. - Moelingen hat als 
einzigster Ort unseres Gebietes altes 0 und u zu der mehr oder weniger 
einheitlichen Lautung 9 (¢.) entwickelt, z.B. kl9.k ,Glocke', yr9.s~ 

,Groschen', kap9.t ,kaput', kl9.P~ ,klopfen', st9.P~ ,stopfen', W9·l· 
,Wolle', dr¢..p~l~ ,tropfen', di§.r~p ,Dorf' gegen sonstiges klQ.k; Y1o.s(~), 
kapo.t, klo.p~, sto.p~, wo·l·, dro.p~(l~), d¢.r~P/dij.r~p. 

§ 98. Der ripuarische und siidniederfrankische s- und r-Umlaut ist 
in unserem Gebiete allgemein. Ich belege ihn fUr die Typen €.r~m 
,Arm, arm', w€.r~m ,warm', st€.r~k ,stark', bo·r.~y~, b¢.·r.~y~ ,borgen', 
zo·r.~y~, z¢.·r.~y~ ,sorgen', k¢.r~t, ki§.1~t ,Korb'. 1m FaIle ,Wurm' steht 
Membach mit w11.r~m gegen sonstiges w¢.r~m, wi§.r~m. ,Wurf' lautet 
in Membach w11.r~p, bei den drei Voeren w€.r~p 2), und im sonstigen 
Gebiete wijj.r~p, wi§.r~p. Ahnlich stehen Membach mit k11.rt ,kurz', die 
drei Voeren mit ko.rt und Moelingen mit k(J.rt sonstigem kl/l.t gegen
iiber. - Die auf den Grundlagen *esche(n), *tlesch, *le'eschen basieren
den Formen fJ.s~, tlfJ.s, WfJ.s~ ,Asche, Flasche, waschen' sind im gross-

1) 's-Graven-Voeren und Moelingen sagen lii:j ,Lade'. 
2) Es handelt sich hierbei urn einen anderen Wortbildungstyp: 

w€.r~p ist als deverbale Nominalbildung yom Prasensstamme abge
leitet. 
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ten Teile unseres Gebietes zu (.S:1, Ili.s, w{.S:1 bezw. ~.s:1, #fi.s, w~i.S:1 
weiterentwickelt. ,Frosch' lautet im allgemeinen vr~.s, wiy.s, bei 
's-Graven-Voeren und Moelingen we.s, vrf.s. 1m Falle ,Busch, Wald' 
steht Membach mit bo.s allein gegen sonstiges bf.S (Moelingen), b~.s, 
biy.s. - Zur Spirantendehnung vgl. § 128. 

§ 99 . .Ahnliches Schwanken der Vokalqualitat wie bei altern u zei
gen die Mundarten unseres Gebietes auch in ihren Entsprechungen 
von wgm. e, eo, 0. Die Grenze fiir niederfrankisches i, u gegen ripua
risches e, 0 wird im Gebiete des Rheinischen h e ute durch die Uer
dinger Linie bestimmt und zeigt auch auf niederlandischem und bel
gischem Boden das typische Bild des bogenformigen Abfalls gegen die 
romanische Sprachgrenze. Jedoch hat Frings Beitr. 41, 204 ff.; 42, 
221 nachgewiesen, dass die nordliche i, u-Aussprache einmal bis zur 
Benrather Linie und dariiber hinaus vielleicht noch bis an den Nord
rand Ripuariens gegolten hat und von dort erst wieder durch ripuari
sches e, 0 verdrangt worden ist. 

In Belgisch-Limburg ware nach der von Frings Limb. 167 mitge
teilten Grenzbestimmung van Ginnekens im Falle diep gegen deep 
Moelingen der erste i- und Aubel der letzte e-Ort. Diese Linienfiihrung, 
nach der ubrigens Moelingen neben diep ,tief' ripuarisches bloat 
,Blut' aufwiese, ist zu berichtigen. Samtliche Mundarten unseres Ge
bietes von Membach und Gemmenich bis einschliesslich Moelingen 
haben die - auch von mir bereits E § 4 fur den Kreis Eupen nachge
wiesene - einheitliche Lautung l:, ij:, wie sie in den Typen dl:P 
,tief', ll:1 ,lieb', bl:r ,Bier', yij:t, iij:t ,gut' 1), lwij:r ,Bruder', zi:k:1 ,su
chen' zum Ausdruck kommt, deren i, u, it-Charakter freilich in indi
vidueller Aussprache mitunter sehr stark zu ostlichem, ripuarischem 
e, 0 hinuberschwankt 2). Die Differenz zwischen unseren Ergebnissen 
und van Ginnekens Material erklart sich aus der bereits von Frings 
a.a.O. betonten Schwierigkeit, uberhaupt fiir das Limburgische mit 
seinen schwer bestimmbaren, aus Mischung hervorgegangenen Uber
gangslauten eine feste Grenze zwischen i!e und ufo zu finden. 

§ 100. Schwund eines alten 1 vor Konsonanz nach den Guttural
vokalen a und u, den die Karte ,Salz' des Wenkerschen Sprachatlas 

1) 's-Graven-Voeren sagt YP·:1.t, eine Abweichung, die bei dem be
sonderen Falle ,gut' nicht ubermassig wundernimmt; vgl. Francks 
Aufsatz Tijdschr. 31, 46 ff. 

2) Eupen-Stadt hat diphthongische Weiterbildung, z.B. di:"i.P 
,tief', ywu.t ,gut', zl'"y.t ,sUss'. 
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auch fUr einen schmalen deutschen Grenzstreifen von Eupen bis Kal
denkirchen mit den im Anschluss an das Niederlandische zu versteh
enden Typen saat, saot, saut belegt, erzielte in unserem Gebiete 
einen auf den Grundlagen *old ,alt', *ko1d ,kalt', *solt, Salz' , *ho1f 
,halb', *ko1j ,Kalb', *gu1d ,Gold' basierenden Normaltyp ij.t, kij.t, 
zij.t, hQ.j, kij.j, yo.t (jo.t), der auch im Kreise Eupen gilt 1) und in der 
Mundart von Eupen-Stadt mit sekundarer Diphthongierung zu 
iju.t, kiju.t, ziju.t, hiju.j, kiju.j, you.t weitergebildet ist. Die hierbei auf 
Grund der heutigen Vokalgestalt zu postulierende Verdumpfung 
eines alten a zu Q findet keine Entsprechung in der Mundart von Moe
lingen, die mit ihren Lautungen a.t, M.t, za.t, M.j, M.j und weiterhin 
auch mit dem eine Nuance offeneren {5 in y{5.t ,Gold' fUr sich allein 
steht. Von der Vokalisierung einesl in der Verbindung lk (z.B. ,Volk'), 
wie sie fUr den grassten Teil unseres Gebietes und das gesamte Eupe
ner Land an den Typen vo.k, vou.k nachzuweisen ist (vgl. E § 19), sind 
Remersdaal, die drei Voeren und Moelingen mit vo.13k, 1!9.13k ausge
nommen. - Uber die durch den gescharften Akzent vereinzelt be
wirkten Nachdiphthongierungen oder auch Kurzungen einer durch 
1-Vokalisation entstandenen Lange unterrichtet das Akzentkapitel. 

Rip u a r ism en: V 0 k ali s i e run g e i n e s r v 0 r s, sch; 
A u s fall e i n e s ch vor t 

§ 101. Die Vokalisation eines r vor s unter dessen gleichzeitiger 
Entwicklung zur breiten Spirans s (vgl. §§ 3, 14, 23, 31) sowie der 
Ausfall eines ch in der ursprunglichen Verbindung Kurzvokal + cht 
mit gieichzeitiger Dehnung des Vokais (vgl. §§ 5, 16, 25, 33) sind zwei 
alte und typisch ripuarisch-mittelfrankische Lautwandlungen, die 
fruhzeitig im Gefolge der von Kaln ausgesandten Sprach- und Kul
turstromungen fernhin in das Gebiet nordlich der Benrather Linie 
vorgedrungen sind. 

Den ripuarischen Typus d03.S ,Durst' (Abb. 5) teilt unser Gebiet in 
seinem allerweitesten Umfange. 

Auf der Grundlage *dorst basierendes d93.S gilt westlich bis ein
schliesslich St.-Maartens- und St.-Pieters-Voeren. Dem charakteristi
schen -(r)s > -(r)s-Wandel widersetzt sich Moelingen mit d1;!9.S allein. 
Das fUr 's-Graven-Voeren belegte d93.rs ist ausgesprochene Kompro
missform, hervorgegangen aus einer Addition ostlicher, ripuarischer 
d03.s-Bildungen und westlicher, limburgisch-niederfrankischer Ty
pen ohne r-Vokalisation. Man muss strenggenommen sogar die Lau-

1) Das machen-Gebiet hat die Schwellenform zQ.ts ,Salz'. 
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tung von Moelingen als das Ergebnis eines Kompromisses auffassen, 
insofern als hier die dem rein-niederfrankischen und niederlandischen 
Typus dorst fremde Vokaldehnung voIlzogen ist, wenngleich anderer
seits in einem Punkte der konsonantischen Entwicklung, dem Wan
del -(r)s > -(r)s, ein erfolgreiches Sichsperren gegenuber ostlichen 
Einflussen verzeichnet werden kann. 

Das gleiche Bild zeigen die Linien fUr k!:!9.s, ko().rs, k9().S ,Kruste', 
wahrend im FaIle ,Kirsche' (Moelingen kif.s, 's-Graven-Voeren kiii.s; 
Normalform ki().5, Membach ke().s) die ripuarische Form der Lautge
staltung schon vor 's-Graven-Voeren halt macht. Hierbei sind ver
schiedene Ausgangsformen zu postulieren. Die - auch im Kreise 
Eupen geltende - Normalform des Gebiets setzt ursprungliches 
* kirsch bezw. * kirs voraus, dessen V okalism us ri puarisch -hochdeu tsch 
ist, und der im Gegensatz zu den auf *kers(ch) basierenden Formen 
des Westens (Moelingen und 's-Graven-Voeren) steht. Von Ietzteren 
geht eine - freilich indirekte - Verbindungslinie zu der in Membach 
und Eupen-Stadt geltenden Lautung keiJ.S, die den niederfrankischen 
e-Vokalismus mit der ripuarischen Wortgestalt vereinigt. 

Die Beispiele fur ,Brust' (nd!. borst), ,dreschen' (nd!. dorschen) und 
,frisch' (nd!. versch) zeigen den Einbruch wesentlich hochdeutscher 
Worttypen ohne die dem Niederfrankischen eigene r-Metathese. 
Hierdurch werden diese FaIle der Moglichkeit rein Iautgeschichtli
cher Betrachtung entruckt und dem Bereiche spezifisch wortgeogra
phischer Problematik zugewiesen; vgl. § 236. 

§ 102. Die Linien fUr die Vokalisierung eines ch vor t ergeben 
durchaus kein einheitliches Bild. Es konnte vielmehr den Anschein 
erwecken, als sei fUr das umfangreichere oder geringere Eintreten des 
Spirantenausfalls die Natur des vorhergehenden Vokals mitbestim
mend gewesen. Immerhin erweist sich als wichtigste Bruchstelle in
nerhalb unseres Gebietes eine in ihrem Verlauf unmittelbar ostlich 
von 's-Graven-Voeren zu denkende Vertikale (Abb. 7), an der sich bei 
der Mehrzahl der FaIle ripuarisch-mittelfrankische und limburgisch
niederfrankische Typen voneinander scheiden, und die somit nur 
Moelingen und 's-Graven-Voeren im wesentlichen von ostlichen Ein
flussen frei bleiben Iasst. 

Hier begegnen sich in den Fallen ,Tochter, geglaubt (*gelocht), ver
kauft (*verkocht), recht, schlecht, Luft (*lucht, locht)' die niederfran
kischen Lautungen dp.xt()r, y()lp.xt, v()rkp.xt, rfd.xt, slfd.xt (,s-Graven
Voeren 'Slfd·xt) , lp.xt mit den im ubrigen Gebiete geltenden ripuari
schen Typen dp().t()r, y()(y)l9().t 1), v()rk9().t, rf().t, 'Slf().t, ZU().t (Membach 

1) Kelmis, Welkenrath, Membach und Baelen haben den § 94 er-
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loa.t 1)). Die Entsprechungen von ,Trichter' unterscheiden sich in 
doppelter Hinsicht. Von dem ch-Schwund unberuhrt sind Moelingen 
und die drei Voeren, deren dem ndl. trechter analoges tr(J.xtar auch die 
Grundlage fur das vokalisierte tr(Ja.tar von Gemmenich und das mit 
Rundung weitergebildete trf/!a.tar von Moresnet, Kelmis, Membach, 
Montzen und Teuven ist. Aubel, Remersdaal, Homburg, Kapellen, 
Baelen und \Velkenrath gelangten von dem durch hochdeutschen 
Vokalismus ausgezeichneten *trichter zu heutigem tria .tar. Diese V okal
verteilung ist umso uberraschender, als den maken-Mundarten des 
Eupener Landes durchaus die Lautung trea.tar, tr(Ja.tar eigen ist, und 
nur die machen-Dialekte im Anschluss an Aachen und Ripuarien 
tria.tar sagen (vgl. E 27 Fussn. 2). 

Das letztgenannte Beispielleitet hinuber zu den Wortbelegen, die 
in der ursprunglichen Verbindung Kurzvokal + cht ein altes i auf
weisen, und die - das ist das Erstaunliche - samtlich geringere Wir
kung ripuarisch-mittelfrankischer Sprachbewegungen erkennen las
sen. In den mundartlichen Entsprechungen von *licht ,leicht' (Abb. 
8) und ,Gewicht' erhalt die ch-Vokalisierung (lta.t, yawia.t/iawia.t 
gegen #.xt, yawi.xt) schon vor St.-Maartens- und St.-Pieters-Voeren 
ihre Begrenzung und bietet gar in einem Falle wie ,Gicht' (yia.t/iia.t 
gegen yi.xt) eine Linie, die mit starker Ausbuchtung zwischen *Teu
yen, Remersdaal, * Sippenaken , Homburg, *Montzen, Aubel, *Ka
pellen 2) hindurchgeht, wobei uberdies der Fragebogen fur Gemme
nich isoliert stehendes ii.xt verzeichnet. 

Dafur zeigt nach der anderen Seite hin das Beispiel ,Nacht' (Abb. 
6) einen ziemlich extremen Fall ostlichen Einflusses, der bis zu der 
oben an den Belegen ,Tochter' usw. beschriebenen Grenzlinie altes 
*nacht zu na.t gestaltete und daruber hinaus auch noch den nicht
vokalisierenden Mundarten von Moelingen und 's-Graven-Voeren in 
ihren Formen na.x(t) das Zugestandnis der Vokaldehnung abzuzwin
gen vermochte. Dass aber dieser Tatbestand noch lange nicht den 
aussersten Fall eines solchen, etwa an der Maas zu begrenzenden Ein
flusses darstellt, dass vielmehr das Ripuarisch-Kolnische grade auch 
im Punkte der ch-Vokalisierung einmal der ,parler directeur' der ge
sam ten limburgischen Sprachlandschaft gewesen sein muss, beweisen 

wahnten ripuarischen i-Anlaut. Uberdies ist - mit Ausnahme eben 
von Moelingen und 's-Graven-Voeren - die alte Grundform *gelocht 
vielfach mit dem durch doppeltes ge-Priifix charakterisierten hoch
deutschen ,geglaubt' kontaminiert. 

1) 1m Eupener Kreis haben Eupen selbst und Kettenis die Grund
lage *locht (> loa.t) gegenuber sonstigem *lucht (> lua.t). 

2) *V okalisierungsorte. 
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sporadische Einzelfille in sonst an der Vokalisierung nicht - oder 
nicht mehr - teilnehmenden Mundarten, wie sie z.E. Grootaers Leuv. 
Bijdr. VIII, 216, 136 fUr Tongeren mita.t3ryg.l ,Nachtigall', h9u.tsN.t 
,Holzspecht' verzeichnet hat. Wenn eine Mundart wie diejenige 
Tongerens heute im wesentlichen von der ch-Vokalisierung frei ist, so 
besagt dies noch nicht, dass sie es immer war. Die besonderen Ge
gebenheiten lassen eher auf das Gegenteil schliessen. So gut wie un
mi::iglich ist namlich die Annahme, als seien einzig und allein Fille wie 
die obigen, die doch sicher niemals durch allzu haufige Verwendung 
ausgezeichnet waren, von ripuarischen Sprachbewegungen ergriffen 
worden. Vielmehr legt der grade im Punkte der Wort bedeutung und 
Wortverwendung exzeptionelle Charakter solcher Formen die Ver
mutung nahe, dass - vielleicht mit einziger Ausnahme der Formen 
mit altern i - einstmals die ch-Vokalisierung auch in den alltaglichen 
Normalfallen ,Nacht', schlecht' u.a. geherrscht habe und erst spater 
auf Grund einer nach Zeit und Umfang einstweilen nicht naher be
stimmbaren, gemeinsprachlichen, also niederlandischen Gegenbewe
gung zuriickgedrangt worden sei, wobei die seltenen ii.t3ryg.l, h9U.t
sPft u. a. resthaft liegen geblieben waren. Uber die Richtigkeit dieser 
Vermutung muss im Zusammenhange mit der siidniederlandischen 
Sprachgeographie entschieden werden. Erweist sie sich als zutref
fend, so ergabe dies eine interessante Parallele zu den Verhaltnissen 
im Rheinischen bezw. Ripuarischen selbst, in dessen weitaus gri::issten 
Teilen he ute bereits unter dem durch die stadtki::ilnische Mundart 
neuerdings vermittelten hochdeutsch-schriftsprachlichen Einfluss 
eine sehr weitgehende sekundare Wiederaufnahme des Spiranten 
feststellbar ist. - Ein soleh sporadischer Einzelfall im Sinne der zu
letzt gemachten Ausfiihrungen ist fUr Moelingen mit ii.t3r (daneben 
ii.xt3r) ,hinten, hinter' zu belegen, der in 's-Graven-Voeren als ii.xt3r 
erscheint und im iibrigen Gebiete je nach den Bedeutungen ,hinten' 
und ,hinter' in die Formen ii.t3(n) und bii.t3(n) bezw. bii.t3r gespalten 
ist. Uber die genauen, nach wortgeographischen Gesichtspunkten ge
schilderten Verhiiltnisse vgl. § § 239. 

§ lO2a. Das Zahlwort ,acht' hat seine eigenen Probleme. Zunachst 
seien hier einige Tatsachen aufgezeigt. - a.x belegen Gemmenich, 
Moresnet, Montzen, Welkenrath, Kapellen, Homburg, Remersdaal, 
Teuven, Aubel, St.-Pieters-Voeren, St.-Maartens-Voeren und Moe
lingen; a.x(t) gilt in Kelmis, Baelen, 's-Graven-Voeren und ist auch 
die durchgangige Lautung im Kreise Eupen. Membach hat das 
hi::ichst beachtenswerte e3.t, eine Eigenheit, die im Eupener Land von 
Eupen-Stadt selbst und Raeren geteilt wird. An diesem Tatbestand 
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interessiert weniger das Fehlen des ch-Ausfalls in einem sonst voka
lisierenden Gebiet, als vielmehr die eigenartige - freilich auch durch 
ch-Schwund ausgezeichnete - Lautung e~.t, fur die eine Ausgangs
form *echt bezw. *echte angesetzt werden muss. 

Es ist nun eine Streitfrage der rheinischen Sprachforschung, ob das 
in rheinischen Urkunden haufig belegte echt(e) - dessen Reflex ge
genuber dem fast allgemein durchgedrungenen hochdeutschschrift
sprachlichen acht, aacht hier und da noch als eet, eit erscheint - ob 
also dieses echt(e) auf einer nachst alteren Grundlage *achti beruhe, 
oder aber ob sein e-Vokalismus ein fruhes Ergebnisdersog. ch-Palata
lisierung sei. 

Der durch stark palatale Artikulation des Spiranten hervorge
rufene ch-Umlaut, wie er innerhalb des rheinischen Vokalismus mit 
den Typen naacht, naat, neit ,Nacht' zum Ausdruck kommt, ist eine 
k 01 n i s c heN e u e run g. Sein dialektgeographischer Ausdeh
nungsbereich halt sich im wesentlichen innerhalb der alten Territo
riengruppe Kurkoln, Julich, Berg; vgl. Frings Kulturstromungen 164 
und Wagner Sprachlandschaften 34 f. Die von mir bereits E § 25a fUr 
Eupen-Stadt und Raeren nachgewiesenen Formen e~.t, zu denen ich 
uberraschender Weise jetzt auch noch auf belgisch-limburgischem 
Gebiete Entsprechendes in der Lautung von Membach finde, liegen 
nun aber durchaus nicht auf dem Boden j·ener Territoriengruppe. 
Auch sind sie durch die ringsumher herrschenden, schriftsprachli
chen a.x(t), d.x(t) als Relikte charakterisiert. - Ich wage deshalb fur 
das altere Rheinisch die entschiedene Behauptung einer Grundlage 
*achti, die dann mit regelrechtem i-Umlaut uber das urkundlich be
legte echt(e) zu e~.t usw. entwickelt worden ist, und gedenke die Gul
tigkeit dieser Behauptung in nicht zu ferner Zeit durch eine beson
dere Untersuchung nachzuweisen. 
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AIIgemeines 

§ 103. Die zahlreichen rheinischen Dialektarbeiten leiden, soweit 
sie iiberhaupt zu Fragen mundartlicher Akzentverhiiltnisse Stellung 
nehmen, vielfach daran, dass sie nur e i n e Seite der rheinischen Ak
zentuierung, namlich die sog. ,S c h a r fun g', beriicksichtigen und in 
nahere Untersuchung ziehen. Diese - auch von mir in den Studien 
zur Dialektgeographie des Kreises Eupen gr6sstenteils noch began
gene - Einseitigkeit ist jedoch bis zu einem gewissen Grade ver
standlich und entschuldbar. Denn die Scharfung stellt in der Tat 
einen Betonungsvorgang von besonders markanter Pragung dar, 
wenn sie freilich auch nicht in de m Sinne als wesentlich ,rheini
scher Akzent', d.h. als ausschliessliche Eigenart r h e i n i s c her 
Mundarten angesprochen werden darf, wie es bisher der rheinischen 
Akzentforschung hat scheinen wollen. Sie findet sich vielmehr in sehr 
verschieden~n Gegenden - auch ausserhalb des Rheinischen - ohne 
dass es vorlaufig gelingen k6nnte, fiir ihr Auftreten ein einheitliches 
System zu finden. -

Auch Frings, der die Ergebnisse der verschiedenen Einzeluntersu
chungen kritisch und unter einheitlichen Gesichtspunkten zusam
menfasste, wandte sich in seiner Arbeit ,Die rheinische Accentuie
rung' vomehmlich der Scharfung, d.h. ihrem Auftreten innerhalb des 
rheinischen Lautsystems zu. Dabei hat er jedoch auch wiederholt auf 
eine weitere Betonungsart hingewiesen, die er als ,zweigipfligen Ak
zent' bezeichnete und zum Verstandnis des Gesamtbildes als gleich 
wichtig hinstellte. Immerhin trat die Besprechung dieses ,zweigipfli
gen' Akzents vor derjenigen der Scharfung durchaus zuriick. Seine in 
der Hauptsache parenthetische Erwahnung barg die Gefahr, dass 
man ibn fiir den siidniederfrankischen und ripuarisch-mittelfranki
schen Bereich - d.i. der Bezirk, dem Frings' Darstellung vomehm
lich galt - v6llig iibersah und ihn wom6glich zu einem Charakteristi
kum von Sprach- oder Dialektlandschaften stempelte, die ausserhalb 
des eben genannten Bereiches liegen. Das ist tatsachlich auch ge
schehen. 
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Ramisch 1) wies als erster darauf hin, dass im Gegensatz zu dem 
yom Siidniederfrankischen geteilten ripuarischen Akzenttyp - als 
dessen SO gut wie ausschliesslicher Reprasentant sich ihm schon die 
Scharfung dar bot - nordlich von Geldern die ganze Betonungswei
se allmahlich eine andere Farbung annimmt, ebener und monotoner 
wird. Von hier ab gelangt in den Fallen ripuarischer und siidnieder
frankischer Scharfung auf Langvokalen ein Akzent zur Herrschaft, 
den Hanenberg 2) fUr das linke Rheinufer ,fallen den Akzent', Neu
se 3) fiir die rechte Rheinseite ,kleverlandischen Akzent' nennt. 

Die Beschreibungen, welche diese beiden niederrheinischen Dia
lektforscher ihrer Akzentart widmeten, zeigen jedoch - das ist bisher 
nicht folgerichtig erkannt worden - grundsatzliche Ubereinstim
mung mit dem von Frings a.a.O. § 7 fUr seine siidniederfrankische 
Heimatmundart Diilken nachgewiesenen Typus slil ,steif', der durch 
iiberlangen, zweigipflig betonten Vokal ausgezeichnet ist 4). Teu
chert hat nun Z.f.d. Mdaa. 1916/17,301 ff. bei der Besprechung der 
Frings'schen Arbeit den ,zweigipfligen' Akzent ausschliesslich dem 
Kleverlandischen 5), und auf der anderen Seite die Scharfung aus
schliesslich dem Siidniederfrankischen und Ripuarisch-Mittelfranki
schen zugewiesen. Den Gegensatz der Betonungsweisen, der hier die 
Scbarfung, dort die Uberlange mit Zweigipfligkeit ergeben habe, 
lasst er in einer verschiedenen Veranlagung der beiden Sprachland
schaften begriindet sein, nach der die mit weitgehenden Kiirzungser
scheinungen verbundene Scharfung die dem lebhaften und tempera
mentvollen Ripuarier gemasse Akzentform sei, wahrend dem phleg
matischeren Niederfranken der mit ebenso weitgehenden Dehnungs
erscheinungen verbundene ,zweigipflige' Akzent zufiele. 

Diese Art der Verteilung ist nicht angangig! Richtig ist freilich, 
dass ,zweigipfliger' Akzent und Scharfung Ausdriicke verschiedenen 
Affekts und zwei entgegengesetzte Akzentuierungstypen sind. Tat
sache ist ferner, dass im ,Kleverlandischen' nordlich der von Hanen-

1) D. D. G. I, § 9. 
2) D. D. G. VIII, § 9. 
3) D. D. G. VIII, § 5. 
4) Wir transskribieren in solchen Fallen SU.!. 
5) Sein ferneres Eingehen auf ahnliche Verhaltnisse in der siid

westmoselfrankischen, luxemburgischen Mundart von Vianden (En
gelmann, Der Vokalismus der Viandener Mundart, Diekirch 1910, 
S. 18 III 1 und Beitr. 36, 382 ff.) kann an dieser Stelle ausser Be
tracht bleiben. Die hier in Frage kommenden Verhaltnisse werden 
iibrigens miterfasst durch die von mir we iter unten getroffene Fest
stellung, die das Vorhandensein des ,zweigipfligen' Akzents auch auf 
den ripuarisch-mittelfrankischen Bereich ausdehnt. 
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berg und Neuse naher bestimmten Linien der ,zweigipflige' Akzent 
als Betonungsart von - im Ripuarischen gescharften - Langvoka
len herrscht, wahrend die Scharfung hier nieht belegt ist 1). Tatsache 
ist aber auch, dass im Siidniederfrankischen und Ripuarisch-Mittel
frankischen die beiden Affekt- und Akzenttypen neb e n e ina n
d e r gelten. Sie sind hier zugleieh die beiden einzig vorhandenen. 
Ein Drittes oder Mehreres gibt es nieht. 

§ 104. Nach diesen prinzipiellen Anseinandersetzungen bliebe mir 
als Nachstliegendes, die Gegensatzlichkeit von Scharfung und ,zwei
gipfligem' Akzent an einem Paare deutlicher Belege zu veranschau
lichen. Ich finde hierfiir keine geeigneteren Beispiele und keine tref
fenderen Formulierungen, als sie von Frings an den Fillen ,steife' 
und ,steif' fiir seine Heimatmundart Diilken gegeben wurden, deren 
Akzentverhaltnisse im wesentlichen fUr den siidniederfrankischen 
und ripuarisch-mittelfrankischen Gesamtbereieh als zutreffend gel
ten diirfen. 

Frings a.a.O. § 7: "Das Adjektivum ,steif' besitzt in der Mundart 
von Diilken eine zweifache exspiratorische und musikalische Akzen
tuierung, je nachdem es eine urspriinglich unflektierte oder flektierte 
Form, also ein urspriingliches stil oder stile vertritt. - stil wird mit 
einem einheitlichen Exspirationsstoss hervorgebracht. Der exspirato
rische Silbenakzent ist eingipflig; b e i b e son d e r sen erg i
schem Druck nimmt er mit dem Vokaleinsatz 
e twa s z u, mit d e m V 0 k a 1 a b sat z abe r w i e d e r 
a b 2). Der Silbenschluss ist schwach geschnitten. Der musikalische 
Akzent des i ist einfach. B e i b e son d e r sen erg i s c hem 
Druck scheint mir der Vokaleinsatz des i 
e i n e n wen i g h 0 her e n Ton z u b e sit zen 8). Bei der 
Druckabnahme im Vokalabsatz senkt sieh der Ton jedoch wieder auf 
die Normalhohe. De r s tar k ere Dr u c k is tal s 0 von 
e i n e mho her e n Ton beg 1 e i t e t '). 

Auch die aus einem urspriinglichen stile hervorgegangene apo
kopierte Form (sti:/) wird in der Mundart von Diilken mit einem ein
heitlichen Exspirationsstoss hervorgebracht. Der exspiratorische 

1) Ich wage es einstweilen noch nicht, kategorisch zu erklaren: es 
gibt hier keine Scharfung. Denn ich mache mir schon seit langerer 
Zeit meine besonderen Gedanken iiber das Zustandekommen der sog. 
niederfrankischen Kiirzung in den Fillen mit altern i, ii, Ii, z.B. Iii 
,fiinf', mus ,Maus', yt ,aus'. Diese Kiirzungsfalle sind bisher viel zu 
wenig yom Akzent her betrachtet worden! 

2) 3) ') Von mir gesperrt! 
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Silbenakzent ist also eingipflig. Der Exspirationsdruck des Vokal
einsatzes ist jedoch ausserordentlich stark; er ist bedeutend shirker 
als der eines besonders energisch gesprochenen st'ij. Der sehr starke 
Luftstrom versetzt die Stimmbander in kraftige Schwingungen von 
grosser Amplitude. Dann folgt plotzlich eine Verminderung des Ex
spirationsdruckes; der Luftstrom und die Schwingungsamplitude der 
Stimmbander werden abgeschwacht. Der geschwachte Luftstrom er
zeugt im Kehlkopf einen stimmhaften V okal ohne Klangfarbe; man 
konnte ihn Kehlkopfvokal nennen. Der folgende Konsonant wird 
schroff abgebrochen; seine Dauer wird infolge der Schwachung des 
Luftstromes reduziert. Der Eindruck lasst sich mit dem stark ge
schnittenen Silbenakzent vergleichen. Die Stimme senkt sich ge
mass der Abschwachung des Exspirationsdruckes yom i-Laut zum 
Kehlkopfvokal. Es handelt sich also urn einen einfachen, fallenden 
musikalischen Akzent. Der Ton des Vokaleinsatzes liegt hoher, der 
Ton des Kehlkopfvokals tiefer als der Ton des i in stit. Hore ich 
recht, so betragt das Intervall eine Terz 1); der Vokaleinsatz liegt 
einen Ton hoher, der Vokalabsatz einen Ton tiefer als der Normal
ton des i in stit 2). 

Frings a.a.O. § 12: "Von den § 7 fUr den Dulkener Typus st'i:t auf
gezeigten Charakteristika b 1 e i ben d era u sse r 0 r den t-
1 i c h s tar k e E x s P ira t ion s d r u c k des V 0 k a lei n
satzes und die damit verbundenen kraftigen 
S c h win gun g end e r S tim mba n de r, d asp lot z I i
che Erschlaffen des Exspirationsdruckes und 
die damit zusammenhangende Abschwachung 
des L u f t s t rom e sun d d e r S c h win gun gsa m p 1 i
t u d e de r S tim mba n d e r, sow i e die B i 1 dun g e i
nes Kehlkopfvokals fur die Kerngebiete der 
r h e i n i s c hen A k zen t u i e run gal sun v era u sse r-
1 i c h e G run d e i g ens c h aft e n be s t e hen 3). Aber das 
plotzliche Erschlaffen des Exspirationsdruckes kann sich mit einem 
K e h 1 k 0 P f v e r s chI u s s 4) verbinden. Schliessen und Offnen 

1) Hierzu vgl. § 133. 
2) Frings a. a.O. § 8 bringt die Ergebnisse experimental-phoneti

scher Messungen der Typen st'it und st1:t, die ich hier ubergehen darf. 
3) Von mir gesperrt! 
4) Von mir gesperrt! - Das hier geschilderte Auftreten eines 

Glottisverschlusses ist charakteristisch fur ripuarisch-mittelfranki
sche Mundarten. Das Sudniederfrankische kennt ihn nicht, besitzt 
vielmehr den oben geschilderten Kehlkopfvokal oder womoglich so
gar einen N ormalvokal, dessen Klangfarbe mitunter derjenigen des 
Vokaleinsatzes gleich ist. Hierzu vgl. § 151 ff. 
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der Stimmritze vollzieht sich dabei so schnell, dass eine Erneuerung 
der Exspirationsbewegung nicht notwendig ist". 

Frings a.a.O. § 11: "Bereits § 8 wurde darauf hingewiesen, dass das 
i in st't! eine ausserordentlich lange Dauer besitzt. Diese Dauer be
steht in jedem FaIle, wo das Wort st't! im Satzzusammenhange eine 
hervorragende Stelle einnimmt, also z.B. in Satzen wie: wat os diX 
dat mar sU! ,was ist das nur steifl', datos t;} st't/ ,das ist zu steif'. In 
diesen Fillen konzentriert sich nieht allein der logische und psycho
logische Inhalt der Satze auf das Wort sUI; dieses reprasentiert viel
mehr auch einen Sprechtakt fUr sieh, dessen Dauer durch keine weite
ren dazu geh6rigen Silben beeinflusst wird. Nun ist es aber schwierig, 
einen Luftstrom lange auf eine Vokalqualitat festzuhalten. Damit 
ware die M6glichkeit von Qualitatsschwankungen in der 't-Artikula
tion gegeben. Aber auch die Eingipfligkeit ist bei langer Vokaldauer 
bedroht. Innerhalb der Exspiration wird sieh ein Bediirfnis nach Ab
schwachung und erneuter Verstarkung ergeben. Die dadurch er
zeugte Zweigipfligkeit bietet aber die M6glichkeit, zwei qualitativ 
verschiedene Gipfel zu entwickeln. Tat sac h 1 i chI ass t 
sic h i n m e i n e r H e i mat m u n dar t b e i e i n emu n
ter den oben charakterisierten Bedingungen 
art i k u 1 i e r ten sti! e i ned e utI i c h e Z wei g i p f 1 i g
k e i t be 0 b a c h ten 1). 

In Fillen, wo das sti/ zwar an betonter Stelle, nieht aber unter 
einem besonderen logisch-psychologischen Druck oder auch nieht als 
Sprechtakt fUr sich steht, wo also das Wort in seinem Inhalt oder in 
seiner Dauer beeintrachtigt ist, hat auch das i eine geringere Dauer. 
So liegt in dem Satze he;} os sa/ sta:ts ,er ist sehr fein angezogen' der 
logisch-psychologische Druck auf sta:ts, das i in st't/ kann also keine 
besondere quantitative Erweiterung erfahren" 2). 

§ 105. Zum Vergleiche zitiere ich nun noch die von Neuse a.a.O. 
§ 5 gegebene Charakteristik seines ,kleverlandischen' Akzents, der 
bei Langvokal und geschlossener Silbe und im W ortauslaut, also im 
wesentlichen in einsilbigen W6rtern erscheint: "Das Wesen des kle
verlandischen Akzents besteht darin, dass der davon betroffene lange 
Vokal in zwei Teile zerlegt wird: der erste mit etwa 3/6 der Exspira
tionsdauer ist reinvokalisch mit musikalischem Hochton, der zweite 
mit eiwa 2/6 der Exspirationsdauer hat musikalischen Tiefton, die 

1) Von mir gesperrt! 
2) Wir wiirden in einem so1chen Falle mit SU.! umschreiben und 

dadurch andeuten, dass der Vokal weder iiberlang noch zweigipflig 
betont ist. 
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Qualitat des Vokals bildet eine Ubergangsstufe nach ~, in indivi
dueller Aussprache schwankend. Die Gesamtdauer des Vokals ist 
nicht etwa geringer als bei einfachen Langen, eher ist das Gegenteil 
der Fall. Ebensowenig wird der folgende Mitlauter wesentlich ge
kiirzt. Der kleverlandische Akzent bedeutet demnach einen ausser
sten Fall des schwachgeschnittenen Akzents. Bei schneller Ausspra
che im Satzzusammenhang verringern sich die Unterschiede, be son
ders wenn das folgende Wort mit Vokal einzetzt. In diesem Falle wird 
die Akzentsilbe sozusagen offen, und damit verschwindet der Akzent 
(d.h. die Zweigipfligkeit, Anm. von mir), z.B. dun dat €s ,tu das mal', 
dagegen dun@m dat ,gib ihm das'." 

§ \06. Aus einer Vergleichung des Frings'schen Typus st'it und der 
vorstehenden Beschreibung Neuses ergibt sich mit zwingender Deut
lichkeit die vollige Ubereinstimmung beider. Deshalb ist es mir auch 
immer unverstandlich geblieben, dass Frings a.a.O. § 40 die Schar
fung und den ,zweigipfligen' Akzent fUr die nordliche Rheinprovinz 
g e 0 g rap his c h voneinander get r e n n t lassen sein will. Er 
notiert zwar a.a.O. § 39 die Ubereinstimmung von Neues Akzent mit 
der Betonung seines durch iiberlanges und zweigipfliges i: ausgezeich
neten st'it, bemerkt dabei jedoch, dass der ,kleverlandische Akzent' 
eine Betonungsform darstelle, die in dem Scharfungsgebiet nur bei be
sonderer logisch-psychologischer und rhythmischer Auszeichnung im 
Satze vorkomme. Auch hierin ist Frings nicht ganz konsequent. 
Denn auch Neuses Mundart kennt, wie die oben mitgeteilte Ein
schrankung dun@mdat beweist 1), Uberlange und Zweigipfligkeit nur 
bei begrifflich und syntaktisch bevorzugter Stellung des Wortes. 

Ich bleibe dabei: der bisher sog. ,kleverlandische' Akzent ist keine 
ausschliessliche Eigenart des Kleverlandischen 2). Er ist im Gegenteil 
vielleicht sogar allgemein-deutsch. Im Siidniederfrankischen und 
Ripuarisch-Mittelfrankischen jedenfalls besteht er neb e n der 
Scharfung! 

Zum Schlusse noch ein Wort zur Terminologie. Die von Frings ver
schiedentlich angewandte Bezeichnung ,zweigipfliger Akzent' mochte 
ich vermeiden, da sie nicht umfassend genug ist. Denn deutliche 

1) Nach unserer Transskripti"on ware etwa!du.n@mda.tzuschreiben. 
2) Er ist ebensowenig ausschliesslich kleverlandisch wie die Schar

fung ausschliesslich ripuarisch-mittelfrankisch ist. An diesem letzte
ren, bisher sog. ,rheinischen' Akzent ist rheinisch nur seine vorzugs
weise in den Rheinlanden betriebene Untersuchung, dann aber auch 
seine extreme Auspragung in den ripuarischen Kerngebieten, vgl. 
§ 133 . 

. Viederfrankische M undarten 4 
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Zweigipfligkeit ist als let z teA u s w irk u n g des Akzents in 
den ripuarischen und siidniederfrankischen Mundarten - wie ja auch 
im Kleverlandischen - nur bei einsilbigen Wortem und bevorzugter 
Satzstellung wahmehmbar, wahrend sie in den mehrsilbigen Fallen 
wie auch im Sandhi wenig oder gar nicht zu Gehor kommt. Z w e i
gipfligkeit ist also nur ein Sonderfail des 
A k zen t s, f rei I i c h d e r den k bar ext rem s t e. A 11-
gem e i n e sun den t s c h e ide n des C h a r a k t e r i s t i
kum ist jedoch die langsame und beinah 
s chI e p pen d e, jed e n f a II s abe r r u h i g e u n d g e
m a chI i c h e E x s P ira t ion, die mit e i n e run b e
wegten oder wenig bewegten Tieflage der 
S tim m e Han din Han d g e h t. - Nach reiflicher Uber
legung entscheide ich mich fiir den im Folgenden durchgehend ver
wendeten Terminus ,T rag h e its a k zen t', der auch, glaube 
ich, diese Akzentuierungsart nach ihrer Herkunft yom Affekt eini
germassen treffend bezeichnen diirfte. 

Das angeschlossene Kapitel zeigt nun das Auftreten von Scharfung 
un d Tragheitsakzent im siidniederfrankischen und ripuarisch-mit
teHrankischen Normaltyp, sowie die mannigfachen Auswirkungen 
der beiden Akzentarten auf die Wort- und Lautgestalt 1). 

Der Tragheitsakzent in dem an der Mundart 
von M 0 n t zen dar g est e II ten s ii d n i e d e r f ran k i

schen und ripuarischen Normaltyp 

§ 107. 1m siidniederfrankischen und ripuarisch-mitteHrankischen 
Normaltyp erscheint der Tragheitsakzent auf den Reflexen der alten 
hohen Langen i, u, u; e, 0 (wgm. ai, au = ahd. ei, ou). 

a) in urspriinglich und heute einsilbigen II) Wortem mit konsonan
tischem Ausiaut, z.B. 

dt.n ,dein', /t.n ,fein', ylt.k ,gleich', ')I1't.s ,greis, grau', kt.l ,Keil', 
M.t ,Keid; ein wenig', knt.n ,Kaninchen', knt.s ,Schmutz', kwt.t 
,ledig, quitt', 1£./ ,Leib', It.m ,Leim', U.k ,Leiche', mt.n ,mein', pO 
,Pfeil', prt.s ,Preis', rt.k ,reich', rt.s ,Reis', st.n ,Schein', SU.m 

1) Wie die Scharfung, so erstreckt sich auch der Tragheitsakzent 
auf Lang- und Kurzvokale. Genaueres iiber die jeweiligen Quanti
tats- und IntonationsverhaItnisse bringt das eben angekiindigte 
Kapitel. 

2) Die Bezeichnungen ,einsilbig' und ,mehrsilbig' verstehe man -
das sei auch fiir die Folge bemerkt - immer als yom Hauptton des 
Wortes an gerechnet. 
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,Schleim', sp£.t ,Arger', sU.j ,steif', strU ,Streit', wt.j ,Weib', w£.n 
,Wein', w£.t ,weit', z£.n ,sein'; - bru.n ,braun', bru.t ,Braut', bu.r 
,Bauer', hu.s ,Haus', kru.k ,Krug', kru.t ,Kraut', lu.s ,Laus', lu.s 
,Kohlblatt', mu.r m. ,Mauer', mu.s ,Maus', stru.k ,Strauch', su.m 
,Schaum', tru.r m. ,Trauer, Trauerkleidung', u.t ,aus', vu.l ,fauI' , 
vu.s(t) ,Faust', zu.r ,sauer'; - y~ty.x ,Zeug', klY.t ,Brikett', vy.r 
,Feuer'; - M.n, Bein', de.x ,Teig', de.l ,Teil', ye.s(t) ,Geist', ye.t ,Geiss, 
Ziege', Ml ,heiI' , kte.t ,Kleid', te.m ,Lehm', te.s(t) ,Leisten', se.j 
,schief', ste.n ,Stein', we.k ,weich', zwe.t ,Schweiss'; - M.m ,Baum', 
do.j ,taub', hO.p ,Haufen', kno.p ,Knauf; Knopf', M.p ,Kauf', o.x 
,auch', zo.m ,Saum'. 

b) in mehrsilbigen und urspriinglich mehrsilbigen Wort ern vor 
stimmloser Konsonanz, z.B. 

U.s(t) (*liste) ,Leiste', pr.p (*p'ipe) ,Pfeife', strt.p (*str'ipe) f. ,Strei
fen'; -ru.t (*rute) ,Raute, Fensterscheibe', sru.t (*schrute) ,Truthen
ne'; - bte.k (*bleke) ,Bleiche', e.k (*eke) ,Eiche', re.p (*repe) f. ,Rei
fen', ze.p (*sepe) ,Seife'; - r~.p (*rope) ,Raufe'; 

bi.t~ ,beissen', yli.k~ ,gleichen', yri.p~ ,greifen', kni.p~ ,kneifen', 
kri.s~ ,kreischen, weinen', ri.t~ ,reissen', sli.p~ ,schleifen', sP1U~ 
,spleissen', sti.p~ ,ausstrecken', stri.k~ ,streichen, biigeln'; - krup~ 

,kriechen', lU.t~ ,lauter', ru.s~ ,rauschen', tu.s~ ,tauschen', zu.p~ ,sau
fen'; - dy.st~ ,dunkel', ry.k~ ,riechen', sny.t~ ,schneuzen', sty.t~ 

,prahlen'; - be.t~l ,Beissel, Meissel', ble.k~ ,bleichen', sle.p~ ,schlep
pen', te.k~ ,Zeichen', ze.k~ ,seichen', zwe.t~ ,schweissen, schwitzen';
b~kiJ.k~l~ ,iibertolpeln', v~rkiJ.p~ ,verkaufen', lo.p~ ,laufen', ro.k~ 

,rauchen', d¢.p~ ,taufen', M.p~ ,haufen', kn¢.p~ ,knopfen', str¢.p~ 

,abstreifen; wildern'. 

§ 108. Zu den ,alten Langen' im Sinne der bisherigen Ausfiihrun
gen ziihle ich auch die Ergebnisse der Dehnung urspriinglicher Kurz
vokale in offener Silbe und vor r + Dental. Die Dehnung in solchen 
Fillen ist eine Angelegenheit des gesamten Niederfrankischen. Ich 
sehe deshalb kein Bedenken, sie fUr den Beginn der ,historischen 
Zeit' oder -besser gesagt - der literarischen Epoche als gegeben 
zu betrachten. 

a) in den Fillen der Dehnung bei offener und urspriinglich offener 
Silbe erscheint der Tragheitsakzent vor stimmloser Konsonanz, z.B. 

la.t (*liite) ,spat', za.k (*siike) ,Sache'; - rf~.k (*reke) f. ,Rechen', 
Wf~.k (*weke) ,Woche'; - ni~.t (ndl. neet) ,Nisse'; - kn9~.k (*knoke) 
,Knochen', n9~.t (*note) ,Nuss', str9~.t (*strote) ,Gurgel'; 

bii.t~ ,helten, niitzen,' krii.k~ ,krachen', lii.k~ ,Laken', mii.k~ ,ma
chen', rii.p~ ,raffen', smii.k~ ,schmecken', wii.k~ ,wachen', wii.t~r ,Was-
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ser', zli.ka ,Sachen'; - br(!a.ka ,brechen', d(!a.ka ,Dekan', (!a.ta ,essen', 
kp.tal ,Kessel', kl(!a.pal ,Kloppel', l(!a.pal ,Loffel', m(!a.ta ,messen', 
p(!a.ta-r ,Pate', r(!a.ka ,rechen', s(!a.pa ,SchOffe', spr(!a.ka ,sprechen', 
stea.ka ,stechen', vr(!a.ta ,fressen', varl'(!a.ta ,vergessen'; - pia.pal 
,Schmetterling', zia.ka-r ,sieher'; - hpa.pa ,hoffen', pa.pa ,offen', 
stpa.ka ,stochen, heizen'; - sl~a.tal ,Schliissel', st~a.kala ,stochem', 
str~a.ta ,drosseln'. 

b) in den Fallen der Dehnung vor r + Dental erscheint der Triig
heitsakzent ganz allgemein in (urspriinglich) einsilbigen Wortem, bei 
(urspriinglicher) Mehrsilbigkeit vor 1 + stimmlosem Dental, z.B. 

a.t ,Art', M.t ,Bart', ma.t ,Markt', va.t ,Fahrt'; Pfa.t ,Pferd', wfa.t 
,wert'; akVa.t ,Akkord, Vertrag', mVa.t ,Mord', Va.t ,Schuhabsatz', 
wVa.t ,Wort'; - l'a.n ,Gam', va.n ,Farn'; kfa.n ,Kern'; bVa.n ,Born, 
Quelle', dVa.n ,Dorn', hVa.n ,Horn', kVa.n ,Korn', tVa.n ,Turm'; -
ka.t ,Karte', PVa.t f. ,Tor', SVa.t ,Sorte'; - kli.ta ,Karten, karten', 
pVa.ta ,Tore', sVa.ta ,Sorten'. 

§ 109. Der Triigheitsakzent erscheint in urspriinglich und heute 
einsilbigen Wortern mit einer auslautenden Entsprechung von altem 
i, u; ai(f), au(w) und den etwaigen Umlauten, z.B. 

bl.i ,bei', bll.i ,Blei', brl.i ,Brei', drl.i (*dri) ,drei', hl.i (*hi) ,hier', 
vrf.i ,frei', zl.i ,sie'; - dij.u ,du', nij.u ,nun, jetzt', rij.u ,raub'; -
kro.u (*krau) m. ,Kratze, Schorf'; - (.i ,Ei', yr{.i m. ,Schritt', 
kl{.i m. ,Tonerde', Pl{.i m. ,Platz', tw{.i ,zwei'; -Ilv.u ,flau', yanV.u 
,genau'. 

§ 110. Der Tragheitsakzent erscheint femer in allen andern Fallen, 
die nieht den Scharfungsgesetzen unterworfen sind, und zwar auf 
altem K u r z v 0 k a 1 

a) in allen urspriinglich und heute einsilbigen Wortem mit Aus
laut auf Liquid oder Nasal, z.B. 

M.l ,Ball', da.l ,Tal', ka.l (*kall) m. ,Geschwatz', sma.l ,schmal', 
sta.l ,Stall', l'a.r ,gar', -ka.r in bi·i.aka.r ,Bienenkorb' (vgl. ahd. kar 
,Gefass'), kla.m ,feucht', ld.m ,lahm', td.m ,zahm', lwd.m ,Schwamm', 
md.n ,Mann'; - hf.l ,hell; laut, hart', tf.l (*tell) m. ,Erzahlung, Ge
rede', vf.l ,Fell', smfa.r (*smer) ,Schmier, Fett'; - sp~.l ,Spiel', br;.l 
(*brilt) m. ,Brille', yawf.n ,Gewinn', N.n ,Pflock, Keil', tf.n ,Zinn', 
zf.n ,Sinn'; - vd.l ,voll', zd.n ,Sohn', d;.l ,toll', pr;.l (*prUll) m. ,Kii
chengerat', v~a.r (*Iur) ,fiir'. 

b) in allen urspriinglic~ und heute einsilbigen Wortem mit Aus
laut auf Liquid oder Nasal + Konsonanz, z.B. 

bd.nt ,Band', baka.nt ,bekannt', brd.nt ,Brand', hd.nt ,Hand', ld.nt 
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,Land', pd.nt ,Pfand', pld.nt ,Pflanze', td.nt ,Zahn', wd.nt ,Wand', 
zd.nt ,Sand', bekd.ns ,ungefahr', dd.ns ,Tanz', pd.ns ,Wanst', kd.mp 
,Kamm', kld.mp (neben kld.m) ,feucht', krd.mp ,Haken', M.'tJk 
,Bank', drd.rJk ,Trank', dwd.rJk ,Zwang', yd.rJk ,Gang', kld.rJk ,Klang', 
krd.rJk ,krank', Id.rJk ,lang', strd.rJk ,Strang'; - df.ram ,Darm', 
{.rax ,arg', {.ram ,Arm', y~.lt ,Geld', k{.lak ,Kelch', k{.ra/ (*kerf) m. 
,Kerbe', kent~.nt ,zufrieden', m{.rak ,Knochenmark', s{.rap ,scharf', 
s{.ra/ (*scherf) n. ,Scherbe', st{.rak ,stark', v~.ls, falsch, bose', v~.lt 
,Feld', w{.rak ,Werk, Arbeit', w{.ram ,warm', z~.nt ,sanft', (lts ,Wer
mut', e.rJk ,Tinte', antre.nt ,ungefahr', yare.mps ,Gerippe', pe.ls ,Pelz', 
~.ram ,arm'; - Mlt ,Bild', me.lts ,Milz', se.lt ,Schild, Bild', ble.nt 
,blind', M.nt ,Kind', re.nt ,Rind', de.rJk ,Ding', /le.rJk ,flink', ze.rJks 
,links', re.rJk ,Ring'; - Mnt ,bunt', blo.nt ,blond', yazo.nt ,gesund', 
M.nt ,Hund', jo.rJk ,jung', kro.mp ,krumm', lo.mp ,Lump', mo.nt 
,Mund', no.rJk ,Onkel', po.nt ,Pfund', ro.nt ,rund', spro.rJk ,Sprung', 
sto.mp ,stumpf'; - d¢.r'JX ,durch', st¢.ram ,Sturm', w¢.ram ,Wurm', 
w¢.rap ,Wurf'. 

c) in allen mehrsilbigen und urspriinglich mehrsilbigen Wortern, 
in denen dem haupttonigen Vokal die Verbindung Liquid oder Nasal 
+ stimmlose Konsonanz folgt bezw. folgte, z.B. 

ma.ntal ,Mantel', pltt.n!a ,pflanzen', sa.mpa ,ausgleiten', sta.mpa 
,stampfen', dtt.rJka ,danken', kti.rJkart ,Schorf'; - h{.lap (*helpe) f. 
,Hosentrager', apr{.nsa Pl.t. ,Anschein, Aussicht', d{.mpa ,dampfen', 
(.ltar (*elter) ,Altar', h{.lapa ,helfen', k{.ntax ,kantig', m{.laka ,melken', 
m{.1'aka ,merken', v{.nstar ,Fenster', w{.rapa ,werfen', sme.lta ,schmel
zen', zwe.rJka ,schwenken'; - se.rJk (*schinke) f. ,Schinken', ve.rakal 
,Tiirriegel', we.raka ,wirken, arbeiten', dre.rJka ,trinken', pe.rJksta 
,Pfingsten', we.rJka ,winken', we.rJkal ,Winkel', ze.rJka ,sinken'; -
do.rJkal ,dunkel', lo.rJka ,augen, lauern', M.lta ,holzern', st¢.ltas 
(stultus) ,verriickt', t¢.rJka ,diinken', w¢.nsa ,wiinschen'. 

d) in allen ein- oder mehrsilbigen Wortern, in denen auf den haupt
tonigen Vokal ein stimmloser Reibelaut folgt, z.B. 

bd.x ,Bach', dd.x ,Tag', la.xa ,lachen', yrd./ ,Grab', sa./ ,Schrank', 
std./ ,Stab', M.s ,Bass', M.start ,Bastard', yld.s ,Glas', ld.s(t) m. ,Last', 
mord.s(t) ,Morast', vd.s(t) ,fest', dd.s ,Dachs', vla.s ,Flachs', wa.s 
,Wachs', wa.sa ,wachsen'; - ~.sar (*echser) ,Stellmacher', l~.stax 

,lastig', w~.sa (*wechsen) ,mit Wachs bestreichen', e.sax ,Essig', 
b~.sam ,Besen', p~./ar ,Pfeffer', tr~./a ,treffen', w~.sala ,wechseln', 
dr{.sa ,dreschen', (.sa ,Asche', fl~.s ,Flasche', v~.s ,Fetzen', w~.x 
,Weg'; - yi.star ,gestern', yri./al ,GriffeI', vri.s ,frisch', ne.s(t) ,Nest', 
de.s ,Tisch', me.s ,Messe', me.s(t) ,Mist', ve.s ,Fisch'; - mo.sal ,Mu-
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schel', te.s3 ,zwischen', yro.1 ,grob', kQ.X3 ,kochen', O.S ,Ochse', b,.s 
,Buchse', b~.s, Busch, Wald', z~.st3'Y ,Schwester' u.a. 

e) in allen ein- oder mehrsilbigen Wortern, in denen auf den haupt
tonigen Vokal ein stimmloser Verschlusslaut folgt, z.B. 

bla.t ,Blatt', Ila.t ,Kuhmist', ya.ts ,Gasse', yla.ts ,glatt', ka.t ,Katze', 
na.k ,Nacken', na.t ,nass', pla.k ,Tuchstuck', sna.p3 ,schnappen', 
sta.t ,Stadt', ta.k m. ,Zacke, Zweig', va.t ,Fass', wa.t ,was', za.k ,Sack'; 
- m€.ts ,Messer', br€.t ,Brett', l€.k3 ,lecken', SPfC.k ,Speck', stfC·k 
,Stock', be.k3r ,Backer', be.t ,Bett', be.tst<J ,beste', de.k3 ,Decke, dek
ken', de.ks<Jl ,Deckel', ke.t ,Kette', stre.k<J ,strecken', tre.k<J ,ziehen', 
1)e.t ,Fett'; - di.k ,dick', kri.p ,Krippe', mi.k<J ,micken, genau ab
messen', mi.t ,mit', Pi.ts3 ,drucken', sli.k<J ,schlucken', sli.P ,Hemd', 
smi.k ,Peitsche', sPi.ts ,spitz', de.ks ,oft', sre.k ,Schreck', sre.t 
,Schritt'; - klg.k ,Glocke', sg.k3l ,Schaukel', stg.k m. ,Stockwerk'; 
- bo.k ,Bock', bo.t<Jr ,Butter', bo.ts (*buckse) ,Hose', ko.p ,Kopt', o.p 
,auf', po.t ,Topf', ro.t (ruptus) ,angefault', so.t ,Schuss; Schublade', 
so.t31 ,Schussel', be.k<J ,bucken', b(J.t3l<J ,hantieren', dr(J.p ,Tropfen', 
dr(J.p<J ,tropfen', ple.k<J ,pflucken', P(J.t, pe.ts ,Queile, Brunnen', 
st(J.k ,Stuck' u.a. - U b e r die Qua n tit at s- un dIn t 0-

nationsverhaltnisse bei Tragheitsakzent auf 
K u r z v 0 k a I vgl. § 11 9. 

§ 111. Auch alle Faile, die auf Grund spezieil mundartlicher 
Lautentwicklung durch vokalische Auflosung eines Konsonanten 
neue, relativ junge Langen entstehen liessen, werden - soweit 
nicht die ,Bedingungen' fur das Auftreten von Scharfung gegeben 
sind - dem Tragheitsakzent untersteilt (er bestand schon auf den 
zugrundeliegenden Kurzen I). Hierzu gehoren 

a) die Faile yom Typus ,Durst' 1), deren Dehnung einen phoneti-. 
schen Sonderfall der Dehnung vor r + Dental darsteilt. - Vgl. 
§§ 3, 14, 23, 31. 

b) von den Fallen der 1-Vokalisation die urspriinglich einsilbigen 
aile und die mehrsilbigen mit folgender schwerer Konsonanz. - Vgl. 
§§ 6, 34. 

c) aile Belege der ch-Vokalisation. - V gl. §§ 5, 16, 25, 33. 

Der Tragheitsakzent in seiner Wirkung auf 
die . W 0 r t- u n d L aut g est a I t 

§ 112. Den Urtypus und die eigentliche Domane des Tragheitsak
zents steilen im sudniederfrankischen und ripuarisch-mittelfranki-

1) D.h. alle Belege mit urspriinglichem Kurzvokal vor r + stimm
losem Alveolar. 
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schen Bereich diejenigen Falle dar, die von altersher einsilbig sind 
und femer eine der urspriinglichen hohen Langen ~, u, u; e, jj (wg~. 

ai, au = ahd. ei, ou) aufweisen 1). Charakteristisch ist die Schlaffheit 
und Nachgiebigkeit im Exspiratorisch-Dynamischen sowie die ver
hiiltnismassige Tiefe und Indifferenz im Melodisch-MusikaIischen. 
Lebhafte, bewegte Artikulation erscheint vielfach noch durch die 
schliessende schwere Konsonanz gehemmt. In jedem Falle aber ist die 
phonetisch-lautphysiologische Folge U b e rIa n g e des Vokals, 
die bei besonders exponierter Wortstellung noch weiterhin zu deut
licher Zweigipfligkeit fiihrt: Typus sUI ,steif', u.t ,aus' u.a. 

§ 113. Die primiire, auf die W 0 r t g est a 1 t gehende Wirkung 
des Tragheitsakzents bestand nun darin, dass nach diesem so ge
schaffenen Grundtyp zunachst alle Falle ausgeglichen wurden, die 
eine der oben genannten alten Langen oder auch eines der Ergebnisse 
friihzeitiger Dehnung in offener Silbe und vor r + Dental mit ur
spriinglicher Zweisilbigkeit (Mehrsilbigkeit) und Stellung vor stimm
loser Konsonanz verbanden 2), z.B. 

a) *p~pe > pt.p ,Pfeife': der Vokal wurde in Angleichung an u.t 
u.a. iiberlang, und das nebentonige, jetzt das einheitliche Taktmass 
storende Endungs-e musste fallen. Die s era 11 gem e inn i e
d e r f ran k i s c h e A p 0 k 0 pie run g s v 0 r g a n g vom Ty
pus p~pe > p£.p ,Pfeife', rute > ru.t ,Raute', sepe > ze.p ,Seife', 
1'ope > r~.p ,Raufe', sake> zd.k ,Sache', karte > M.rt, M.t 
, Karte' is tal sod a s Erg e b n i s e i n e r sol c hen 
s pre c h t a k t 1 i c hen Au s n i veIl i e run g! 

b) *p~pen > pi.p~ ,Pfeifen': das auslautende n schwindet, das ne
bentonige Endungs-e bleibt als Flexionselement - im vorliegenden 
Falle zur Numerusdifferenzierung - erhalten. Dafiir betragt die 
Vokaldauer nur eine Z w i s c hen 1 an g e, wodurch die Dauer des 
Wortkorpers in seiner Gesamtheit der Dauer von pi.p, u.t u.a. gleich
kommt. Die T y pen pt.p u n d pi.p~ sin d a 1 s 0 s pre c h
t a k tl i c h g 1 e i c h w e r t i g! 

§ 114. Der Tragheitsakzent fiihrt nun - unter dem besonderen 
Gesichtspunkte det V 0 k a 1 g est a 1 tun g betrachtet - in den 
von ihm betroffenen Fallen vielfach zu dip h tho· n g i s c her 
Auf los u n g oder Z e r d e h nun g nachst alterer Langen, wo
bei in den einsilbigen Fiillen der erste Komponent des neu entstehen
den Diphthongen zusammen mit dem zweiten Bestandteile eine 

1) Beispiele s. § 107 a. 
2) Beispiele s. §§ 107b, 108. 
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UberHinge bildet. In den analog gestalteten zweisilbigen Formen be
tragen die beiden Komponenten zusammen eine Zwischenlange. Hin
sichtlich der mehr oder weniger extremen Auspragung dieser Ten
denzen zeigen sich mundartlich-individuelle und dialektgeographi
sche Nuancierungen. 

§ 115. Sud n i e d e r f ran k i s c h allgemein ist beispielsweise 
die Bildung sog. unechter Diphthonge in den Fallen der Dehnung bei 
oftener Silbe und vor r + Dental. 

a) In unserem Gebiete ergeben die Belege fur die Dehnung in ofte
ner Silbe folgendes Bild: 

*siike ,Sache' (vgl. § 2) normal za.k, Moelingen z,/:!ii.k; *weke 
,Woche' (vgl. § 13a) normal Wf3.k, Moelingen wi{.k; *knoke ,Kno
chen' (vgl. § 30a) normal knfJ3.k, Moelingen kn'/:!fJ.k; *note ,Nuss' (vgl. 
§ 30a) normal nfJ3.t, 's-Graven-Voeren nU3.t, Moelingen n'/:!fJ.t; *miiken 
,machen' (vgl. § 2) normal mii.k3, Moelingen m'/:!a.k3; *ketel ,Kessel' 
(vgl. § 13a) normal k{!3.t3l, drei Voeren ki3.t3l, Moelingen k;ifJ.t3l; *ge
beten ,gebissen' (vgl. § 22a) normal Y3b{!3.t3 (j-), drei Voeren y3bi3.t3, 
Moelingen y3b;ifJ.t3; *gereten ,gerissen' (vgl. § 22a) die Lautungen sind 
die gleiehen wie bei ,gebissen'; *seker ,sicher' (vgl. § 22a) Membach 
ze3.k3r, normal zi3.k3r, Moelingen z;i{!.k3r; *pepel ,Schmetterling' (vgl. 
§ 22a) normal pi3P3l, Moelingen P'i.p3l; *slOtel ,Schlussel' (vgl. § 30a) 
normal 'SlI/!3.t3l, 's-Graven-Voeren 'SlfJ3.t3l, Moelingen sl;il/!.t3l. -
Es ist also im Gesamtgebiete die Bildung sekundarer Diphthonge 
festzustellen (vgl. E § 21 Entsprechendes fUr den Kreis Eupen), wobei 
zu berucksiehtigen bleibt, dass die Normalformen von ,Sache' und 
,machen' strenggenommen ziia.k, maa.k3 bezw. Zii3.k, ma3.k3 geschrie
ben werden mussten, und wobei femerfur die Formen ,Nuss', ,Kessel', 
,sieher', ,Schlussel' und in den Partizipialfillen, gebissen, gerissen' auf 
die Unterschiede ehemaliger iJe- bezw. uJo-Grundlagen hinzuweisen 
ware. - 1m FaIle ,Schmetterling' haben die Mundarten unseres Ge
bietes wie auch diejenigen des Eupener Landes die Entsprechung des 
lat. papilio als *PiPilio, *pipel ubemommen und mit lautgesetzlich 
korrekter Dehnung eines alten i in oftener Silbe zu Pi3.P3l weiterent
wiekelt. Die Lautung pe3.p3l von Eupen-Stadt kann eben falls aus 
einer alten i-Grundlage erkHirt werden,vgl. E S. 23. Moelingen k6nnte 
mit p'i.p3l auf ursprunglichem *pipel basieren, einer Form, die 
auch J. MUller in seinem Aufsatze ,Aus der Wortgeschiehte des 
Saargebiets' 1) fUr dessen nordwestlichen, ehemals kurtrierischen Teil 

1) Zs. des rheinischen Vereins fUr Denkmalpflege und Heimat
schutz, 1929, S. 228 ff. - Auf die ebenda fUr den Selfkant verzeich
nete Lautung piepel ist hinzuweisen. 



AKZENTUIERUNG 57 

nachgewiesen hat, wo sie mit hochdeutscher Diphthongierung als 
peipel erscheint. Den Zusammenhang unseres engeren Gebietes stort 
s'-Graven-Voeren mit kri:kill, das sonst in den Synonymenlisten 
durchweg mit der Bedeutung ,HausgriIle, Heimchen' vertreten ist. 

b) Ahnliches zeigen die Belege fur die Dehnung vor r + Dental, 
z.B. 

,Bart' (vgl. § 3) normal M.t bezw. MiI.t, Membach und die drei Voe
ren M.rt bezw. Mut, Moelingen b1:fli.rt; ,Pferd' (vgl. § 14) normal 
P~iI.t, Membach, St.-Pieters- und St.-Maartens-Voeren PCiI.rt, 's-Gra
ven-Voeren pili.rt, Moelingen pi{.rt; ,Wort' (vgl. § 31) normal W9i1.t, 
Membach wOil.rt, Moelingen W1:f9.rt; - ,Gam' (vgl. § 3) normal ya.n 
bezw. yliil.n (i-), Moelingen y1:,t1i.n, Membach ili.ril; ,Kern' (vgl. § 14) 
normal k~iI.n, Remersdaal, Aubel, St.-Pieters- und St.-Maartens
Voeren kiil.n, 's-Graven-Voeren kill.n, Moelingen ki{.n, Membach 
keil.ril; ,Horn' (vgl. § 31) normal MiI.n, 's-Graven-Voeren hUiI.n, Moe
lingen h1}9.n, Membach hOil.ril. Hieran schliessen sich die Mundarten 
des Eupener Landes mit ihren Normalentsprechungen M.t bezw. 
blia.t, p~a.t, W9a.t und ia.n bezw. iliil.n, kfa.n, Ma.n, denen freilich Eu
pen-Stadt selbst mit M.rt bezw. Ma.rt, pCiI.rt, woa.rt; yli.ril, k{.ra und 
hoa.ril gegenubersteht (vgl. E § 22). - Moelingen und die drei Voeren 
einerseits sowie Membach und Eupen andererseits befinden sich also 
in Obereinstimmung durch die Erhaltung des Liquiden vor den Den
talen d bezw. t, wahrend sich in den Fillen yom Typus ,Garn' Eupen 
und Membach allein durch die Bewahrung des l' auszeichnen. Diese 
Feststellung ist nur scheinbar unwichtig und wirft ein Licht auf die 
interessanten Quantitatsverhii.ltnisse. Wo namlich der r-Schwund 
unterblieben ist, erreicht der Vokal nicht vollig die Quantitaten der 
Typen M.t usw. Durch die Erhaltung des r wird jedoch in den Typen 
M.rt, yli.ra und kli.rta die gleiche Zeitdauer erreicht wie anderswo 
durch die Aussprache M.t, ya.n und kli.ta. 

A n m. 1. In den sudniederfrankischen (und auch ripuari
schen) Mundarten sind es auWilliger Weise nahezu immer.wieder 
die gleichen FaIle, die durch Erhaltung der Kurze vor der Ver
bindungr + Dental bemerkenswert erscheinen, z.B. (aus unserem 
Gebiete) ,schwarz' normal swa.t, twa.t, Membach swa.rt, drei 
Voeren twa.rt, Moelingen zwa.rt; ,kurz' normal kfl.t (mit r-Um
laut), drei Voeren kp.rt, Moelingen k(J.rt, Membach k1f:.rt; ,Wur
zel' normal wp.tal, Membach und drei Voeren w1f:.rtill, Moelingen 
w(J.rtal; ,Herz' normal ha.t, 's-Graven-Voeren und Moelingen 
ha.rt, Membach hfJ.rt; ,Sterz, Schwanz' normal stu.ts, 's-Graven
Voeren sta.rt, Moelingen sta.rt. - Die Entsprechungen aus dem 
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Kreise Eupen lauten: ,schwarz' Eupen swa.rt, normal 'Swa.t, 
machen-Gebiet swa.ts; ,kurz' Eupen und Kettenis k'/i.rt, normal 
kll.t, Hauset, Eynatten und Raeren ko.t; ,Wurzel' Eupen und 
Kettenis w'/i.rtal, normal we.tal, machen-Gebiet wo.tsal; ,Herz' 
Eupen und Kettenis h~.rt, normal ha.t, machen-Gebiet ha.ts; 
,Sterz' Eupen und Kettenis st~.rt gegen sonstiges stu.ts. In der 
Gesamtbetrachtung erweisen sich also Eupen, Kettenis und 
Membach mit ihrer Lautung h~.rt ,Herz' als die einzigen Orte, 
welche die niederfrankisch sonst weitverbreitete Entwicklung 
Ii> a vor r + Dental nicht mitgemacht haben. Fur den Fall 
,Sterz' wird eine solche rein lautgeschichtliche Betrachtung 
durch das Vorherrschen des andersartigen Worttyps stu.ts un
moglich gemacht. 

A n m. 2. Ais Entsprechungen des ndl. erwt ,Erbse', das in 
den Mundarten Niederfrankens und Ripuariens mit den Grund
lagen *ert bezw. *erts anzusetzen ist, notiere ich zusammenfas
send fur unser Gebiet und den Kreis Eupen als Normalform die 
ripuarische Lautung ~a.ts, fUr Kettenis und Hergenrath ~.rts, 

fUr Teuven ~.rt, fur Homburg, Remersdaal, Aubel, die drei Voe
ren und Moelingen ~.rt und zugutedetzt fUr Baelen, Membach 
und Eupen die eigenartige Lautung ~.rant. Ich glaube nicht fehl
zugehen, wenn ich das in dieser Form als Sprosslaut eingetretene 
silbische n als eine Art Ersatz fur die unterbliebene Vokaldeh
nung ansehe. - Vgl. im ubrigen die Karte ,Lautverschiebung', 
Abb.3. 

An m. 3. Die verschiedenen Lautungen fur ,brennen' sind 
§ 237 unter wortgeographischen Gesichtspunkten zusammenge
stellt. 

§ 116. Auch in den § III genannten Gruppen, bei denen durch 
vokalische Auflosung eines Konsonanten neue, junge Langen ent
standen sind, fuhrt der Tragheitsakzent grosstenteils zu Nachdiph
thongierungen, wobei die Belege der ch-Vokalisation und diejenigen 
des r-Ausfalls vor s, sch sprechtaktlich sowohl wie in der Lautgestalt 
durchaus den Typus der offenen Silbe reprasentieren. - Eine Aus
nahme - mit Bezug auf die N achdiphthongierung - machen fur den 
grossten Teil unseres erweiterten 1) Gebietes die Beispiele der l-Voka
lisation. Ihre Belege zeigen, soweit sie nach dem Tragheitsakzent ge
sprochen werden, die einheitlichen Typen ze.t, hi).t, yo.t bezw. io.t 
(Moelingen za.t, M.t, 'Y{J.t) ,Salz, halb, Gold', wobei nur Eupen-Stadt 

1) Nordosten der Provinz Luttich un d Kreis Eupen. 
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zu den deutlich ausgepragten Weiterbildungen zi}u.t, hiju.f, you.t ge
langte (vgl. §§ 6a, 34a und E § 19). In Membach vernahm ich bei 
meinen Nachprufungen an Ort und Stelle einen verhaltnismassig 
schwachen Ansatz zur Diphthongierung, den man fUr die phoneti
sche Schreibung ohne grosse Bedenken unberucksichtigt lassen 
konnte. Ich transskribiere ihn gleichwohl mit zi}y.t, hi}y.f, joy.t. 

§ 117. Bei den nach dem Tragheitsakzent gesprochenen Reflexen 
der alten hohen Vokale 1, ii, it sind die Mundarten unseres Gebietes 
allgemein bei der Lange (in den speziellen Formen von Uber- und 
Zwischenlange) und gelegentlicher Zweigipfligkeit stehen geblieben, 
die freilich die lautphysiologische Vorstufe zur Diphthongierung 
ist und fUr unser Gebiet mit hinreichend deutlicher Auspragung in 
den einsilbigen Fallen der Pausa wahrgenommen werden kann 1). 

§ 118. Die nach dem Tragheitsakzent betonten Vertreter der fUr 
die alteste Zeit bereits als monophthongierte Langen e,8 anzusetzen
den germanischen Diphthonge ai, au = ahd. ei, ou gelangten eben
falls grosstenteils nur bis zu den Lautungen e., o.,,p. bezw. e., 0., ¢j.; 
die extremen Bildungen ei., ou., ifiy. bezw. ei., OU., gy. finden 
sich hier und da sporadisch und eigentlich nur in Dialekten 
niederfrankischer (jedenfalls nicht-ripuarischer) Grundstruktur. In 
unserm erweiterten Gebiete ist es die Mundart von Eupen-Stadt al
lein, welche gegenuber der ripuarisch-niederfrankischen Normalent
sprechung e., o. usw. junge Diphthonge aufweist, z.B. blei.k ,Bleiche', 
blei.k3 ,bleichen', rou.k ,Rauch', rou.k3 ,rauchen', strifiy.p (*strope) f. 
,Streifen', strgy.p3 ,abstreifen, wildern' 2). Membach, dessen Mundart 
in vielen Dingen mit derjenigen von Eupen zusammengeht, spricht 
nach meinen eigenen, an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen 
einen ausserst schwachen, ofters kaum horbaren i-, u- bezw. y-Nach
schlag, den ich fUr die Transskription unberucksichtigt lasse. - In 
diesem Zusammenhange darf ubrigens der Feststellung Raum gege
ben werden, dass die der Eupener Stadtmundart eigenen, klar und 
sauber artikulierten Diphthonge sich dem Ohr mit einer grosseren 
Lebhaftigkeit darbieten als die - gelegentlich spottend nachgeahm
ten - schweren und tragen Lautungen der bauerlichen Dialekte. 
AHes in aHem aber leitet sich aus den bisher mitgeteilten Tatbestan
den ein wichtiger Gesichtspunkt ab: Die 0 f fen e n Qua 1 i t a-

1) Beispiele s. § 107. - Moelingen und 's-Graven-Voeren senken 
in der SteHung vor.1:, z.B. br.r ,Bauer', zr.r ,sauer', v{!(:)riJ ,feiern', 
dp(:)riJ ,dauern'. - Uber die vereinzelt durch Scharfung hervorgeru
fene Diphthongierung alter 1, ii, it vgl. § 154. 

2) V gl. auch E § 20. 
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ten schein en beim Tragheitsakzent fiir die 
B i 1 dun g j un g e r, s e k u n dar e r Dip h tho n g e g e
e i g net e r z use ina 1 s die g esc h los sen e n. U m g e
k e h r t sin d b e ide r S c h a r fun g die h 0 hen Qua 1 i
t ate n f ii rNa c h dip h tho n g i e run gem p fan g 1 i
cher, vgl. § 151 ff. 

§ 119. Die zweite grosse Gruppe des Tragheitsakzents wird im siid
niederfrankischen und ripuarisch-mitteHrankischen N ormaltyp von 
den zahlreichen mundartlichen Formen ausgefiillt, die bei k u r z e m 
S tam m v 0 k a 1 entweder in alter Einsilbigkeit auf (beliebige) 
Konsonanz enden oder aber bei (urspriinglicher) Mehrsilbigkeit dem 
Kurzvokal eine stimmlose Konsonanz nachfolgen lassen. Bei all die
.sen Fallen, denen wir einmal durch die R8ihe na.t ,nass', ka.t ,Katze', 
ka.ta ,Katzen' ihre Vertretung geben wollen I), ist die Exspiration 
von der gleichen temperamentlosen Gemachlichkeit, und die Stimm
lage von der gleichen Tiefe und Indifferenz, wie sie oben an dem Bei
spiel SU.! beschrieben wurden. Auch wird die folgende Konsonanz 
ganz im Gegensatz zur Scharfung keineswegs schroff abgebrochen, 
sondern behalt vielmehr eine verhaltnismassig lange Dauer, wobei 
iibrigens die Apokopierungsvorgange na.t (*natt): ka.t (*katte), ka.ta 
(*katten) wiederum als das Ergebnis sprechtaktlicher Ausnivellierung 
angesehen und mit denjenigen der Typen U.t (*ut) : p£.p (*pipe) , p1.pa 
(*pipen) in Analogie gesetzt werden diirfen. 

Der Tragheitsakzent hat nun aber - das ist als seine weitere Aus
wirkung zu buchen - vielfach das Bestreben, auch die von ihm be
troffenen Faile mit urspriinglichem Kurzvokal und folgender schwe
rer Konsonanz mit dem oben beschriebenen Grundtypus u.t auf einen 
einheitlichen Sprechtakt zu bringen. Dies fiihrt in den genannten 
Fillen ebenfaIls zu Dehnungen und Uberdehnungen, nur dass diese 
individuell-mundartlich und okkasionell bleiben, also keine uneinge
schrankte Geltung fiir den Gesamtbereich des Tragheitsakzents er
langen. Immerhin ist auch da, wo Kiirze bewahrt wurde, diese von 
einer ganz anderen, namlich g r 0 sse r e n Quantitat als in den 
analogen Scharfungsfallen 2). Jeder, der eine Mundart des ripuari-

1) Zahlreiche Beispiele dieser Art sind in § 110 gesammelt. 
2) Typen der Gruppe mit Kurzvokal und Tragheitsakzent sind die 

oben genannten a) ka.t ,Katze' und b) ka.ta ,Katzen', Typen der 
Gruppe mit Kurzvokal und Schiitfung sind c) va·l· ,FaIle' und d) 
va·l.a ,faIlen'. - Die Quantitat des Vokals in a) und b) ist grosser als 
diejenige in c) und d). Die Quantitat des Vokals in a) ist grosser als 
die in b), diejenige in c) grosser als in d). 
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schen und siidniederfrankischen Bereiches kennt und sie spricht, 
wird mir dies schon nach dem Gehor bestatigen miissen. Ganz genaue 
Bestimmungen der Quantitaten in den ungeschiirften (und entspre
chend auch den gescharften) Gruppen Kurzvokal + Konsonanz sind 
natiirlich nur durch experimentalphonetische Messungen moglich. 

§ 120. Ich ge1ange zur Besprechung der speziell durch den Trag
heitsakzent hervorgerufenen Dehnungstypen und ihrer dialektgeo
graphischen Abgrenzung. - Ais ersten und wichtigsten unterscheide 
ich hier den von mir sog. Typus ,zahm' (*tam, zam). Er umfasst alle 
diejenigen Filie, die von altersher einsilbig sind und auf die Laut
gruppe Kurzvokal + Liquid oder Nasal enden. Hinsichtlich seiner be
sonderen Ausformungen scheiden sich rip u a r i s c her und 
s ii d n i e d e r f ran k i s c her Sprachgebrauch. 1m ripuarischen 
Normaltyp besitzt innerhalb der Gruppe Kurzvokal + schliessen
dem Liquid oder Nasal grade der Sonorlaut eine betrachtliche Lange 
und eine - auch im Musikalischen - iiberaus deutliche Zweigipflig
keit. Sehr instruktiv sind fUr diesen Zusammenhang die bisher recht 
wenig beachteten Schreibungen von Miinch, der in den Filien unseres 
Typs die auslautenden Liquide und Nasale 1, m, n regelmassig mit 
iibergesetztem Dehnungsstrich bezeichnet. - Die Dauer des Sprech
takts in all diesen durch Kurzvokal und ii b e r I a n g e n Liquid 
oder Nasal ausgezeichneten Fallen kommt - das ist nun das Ent
scheidende - derjenigen der am Beispiel SU.!, a.t usw. beschriebenen 
Formen mit iiberlangem Vokal und schliessender Konsonanz vollig 
gleich! -

N i e d e r f ran k i s c hem Sprachrhythmus und niederfranki
scher Artikulationsart ist eine solche Ubersteigerung in der Ausspra
che der Sonorlaute fremd. Ihr filit es bei langsamem und ziemlich 
gleichmassigem Hinfliessen des Luftstromes schwer, eine saubere 
Trennung zwischen der Artikulation des Vokals und derjenigen des 
Sonorlautes zu erzielen. Die Folge ist U b e r I a n g e des V o
k a 1 s, der damit alle im Sonorlaut ruhenden Dehnungsmoglichkei
ten an sich reisst 1). 

Das Siidniederfrankische gelangt also durchweg zu Lautungen wie 
ta.m ,zahm', ma.n ,Mann', M.l ,Ball' (vgl. im iibrigen die Belege von 
§ 110a). Demnach ist auch hier die sprechtaktliche Angleichung an 
die einsilbigen Filie mit urspriinglichem Langvokal und schliessender 

1) Auch ripuarische Striche haben vereinzelt diese Gestaltung auf
zuweisen. Dem von Miinch verzeichneten Normaltyp tsam usw. 
setzt Miiller-Koln § 8a die Doppelungen jram, jram ,heiser', lam, 
lam ,lahm', tsam, tsam ,zahm' gegeniiber. 
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Konsonanz vollzogen, wobei im Besonderen Formen wie vu.l ,faul', 
di.l ,Teil', l£.m ,Leim', ~a.m ,Schaum', wt.n ,Wein', Mu.n ,braun' U.a. 
als Vorbilder gedient haben konnten. - Diesen so gut wie allgemein 
siidniederfrankischen Typ belegen die Mundarten unseres Gebietes 
mit: ,zahm' normal ta.m, Moelingen t1!-ii.m; ,Mann' allgemein md.n; 
,Zinn' normal tf.n, 's-Graven-Voeren und Moelingen U.n; ,hell' in der 
Bedeutung ,hart, laut' Gemmenich, Montzen, Welkenrath, Kapellen, 
Baelen, Teuven und Moelingen hf.l, Kelmis, Moresnet, Homburg, 
Remersdaaf, Aubel, St.-Pieters- und St.-Maartens-Voeren M.I; ,voIr 
normal v(J.l, Moelingen vp.l; ,toll' normal d9.1, Moelingen d~.l. -
Uber die VerhaItnisse von Membach s.u. § 122. 

§ 121. Die einsilbigen Falle mit urspriinglichem Kurzvokal und 
schliessendem r bieten insofem eine Besonderheit, als hier Ripuarien 
und Siidniederfranken die gleiche Gestaltungsart aufweisen. Beide 
gelangten zur Uberlange des Vokals, der weiterhin in unechten Diph
thong zerdehnt erscheint. Diesen Typ, als dessen nachstliegende Vor
bilder Falle wie bu.r ,Bauer', zu.r ,sauer' zu gelten hatten, reprasen
tieren die § I lOa mitgeteilten ,Montzener Beispiele ya.r bezw. yii~.,. 
,gar', - M.r bezw. - kii~.r in bi·i.~kii~.r ,Bienenkorb' (ahd. kar ,Ge
fass'), ~m;~.r(*smer) ,Fett', v~u ,fiir'. 

§ 122. Eine - ich bin versucht zu sagen - hiibsche Spielart des 
Typus ,zahm' bilden die Lautungen ta.m~ ,zahm', ma.n~ ,Mann', 
t¢l.na ,Zinn', he.la ,hell; hart, laut', vo.la ,voll', do.l~, de.la ,toll' u.a. 1), 
durch die sich die Mundart von Eupen-Stadt gegen ihre Umgebung 
absondert. 

Dem Sprachgefiihl des Stadt-Eupeners, dessen Mundart durch 
klare, harte, gut differenzierende Aussprache gekennzeichnet ist, 
sind die sonst niederfrankischen Vokaldehnungen dieses Typs zuwi
der. Er parodiert und verspottet sie gelegentlich als bu·~.(1')~ ,bau
risch'. Auf der anderen Seite bleiben seiner niederfrankischen Arti
kulationsbasis die oben fiir das Ripuarische geschilderten Uberstei-

1) Zu den § 110a mitgeteilten Montzener Fallen mit urspriingli
chem Kurzvokal und auslautendem 1, m, n lauten die Entsprechun
gen aus der Eupener Mund~rt - soweit sie nicht schon oben genannt 
wurden - ba.la ,Ball', da.la ,Tal', ka.la ,Gerede', ~ma.la ,schmal', 
~ta.la ,Stall', kla.ma ,feucht', la.m~ ,lahm', ~wa.ma ,Schwamm', te.la 
,Erzahlung', v~.l~ ,Fell', !;pe.l~ ,Spiel', bre.la ,Brille', yaw~.na ,Gewinn', 
p~.na ,Pflock', z~.na ,Sinn', zp.m ,Sohn', pre.l~ ,Kiichengerat'. - Der 
Dialekt von M e mba c h stimmt in diesem Punkte vollig mit der 
Eupener Standtmundart iiberein. 
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gerungen in der Aussprache der Sonorlaute fremd. Die Mundart hilft 
sich, wenn ich einmal so sagen darf, indem sie den in der Lautgruppe 
Kurzvokal + schliessendem Liquid/Nasal potentiell vorhandenen 
Dehnungsfahigkeiten durch Bildung eines Nachschlagvokals -a zum 
Ausdruck verhilft, der den W ortkorper urn eine volle K iirze bereichert 
und ihm - wenn auch nicht voIlstandig, so doch annahernd - glei
che Dauer verleiht, wie sie anderswo durch die Aussprache ta.m usw. 
erreicht wird. 

Auf besonders interessante Weise wirkt sich diese Tendenz der 
Eupener Mundart auch in denjenigen Fallen aus, die bei urspriing
licher Einsilbigkeit einen durch auslautendes m, n, I, r gedeckten 
Reflex von altern i, u; e, 8 (ahd. ei, ou) aufweisen. Der siidnieder
frankische Nonnaltyp wird hierbei durch Formen wie li.m ,Leim', 
ru.m ,Raum', M.m ,heim', w£.n ,Wein', bru.n ,braun', M.n ,Bein', 
vu.l ,fauI' , bu.r ,Bauer' vertreten, bei denen der Vokal durch Uber
lange ausgezeichnet ist. Die Eupener Mundart vermeidet solche 
Uberlange, begniigt sich vielmehr mit Zwischenlange des Vokals -
der teilweise in sekundaren Diphthong gespalten ist - und erzielt 
die Zeitdauer des Typus li.m usw. durch eben jenen Nachschlaglaut 
-a, z.B. li.ma ,ru.ma, hei.ma, wi.na, bru.na, vu.Ia, bu.ra u.a. 1) Hierbei 
gaben FaIle von der Art des letzt genannten das Vorbild ab fUr For
men mit urspriinglichem Kurzvokal und auslautendem r wie yii.ra 
,gar', -kii.ra in bh.akii.ra ,Bienenkorb', smea.ra ,Schmier, Fett', 
vea.ra ,fUr'. Andererseits fUhrte bei den durch alte Lange ausgezeich
neten Fallen ,Schaum, Baum, Saum, Traum, Zaum' das Bestreben, 
mit ta.ma usw. auf einen einheitlichen Sprechtakt zu kommen, zu 
den heutigen Lautungen su.ma, bo.ma, zO.ma, dro.ma und to.ma 2). 

§ 123. Ahnliches wie die FaIle yom Typus li.ma ,Leim' usw. zeigen 
in der Eupener Mundart auch die urspriinglich und heute einsilbigen 
Worter mit einer auslautenden Entsprechung von altern i, u; ai(l), 
au(w) und den etwaigen Umlauten. Hier, wo im alten Hiat der Trag-

1) Sonstige Beispiele dieser Art sind di.na ,dein', ti.na ,fein, schon', 
kl.la ,Keil', kni.na ,Kaninchen', mi.na ,mein', pi.Ia ,Pfeil', si.na 
,Schein', sli.ma ,Schleim', zi.na ,sein', mu.ra (*mur) m. ,Mauer', LU.ra 
(*lur) m. ,Lauer', triir.a (*trur) m. ,Trauer', dii.ra (*dur) m. ,Dauer', 
zii.ra ,sauer', vy.ra ,Feuer', dei.Ia ,Teil', hei.Ia ,heiI', zei.Ia ,Seil', lei.ma 
,Lehm', stei.na ,Stein'. - Auch hier stimmen Eupen-Stadt und 
Me mba c h iiberein, z.B. di.na, ti.na, ki.la, kni.na, mi.na, pi.la, 
si.na, zi.na, mii.ra, LU.ia, trii.ra, dii.r'J, zii.r'J, vV.r'J, de.l'J, he.I'J, ze.Z'J, 
ie.m'J, ste.na, wi.n'J, si.n'J, brft.na. 

2) M e mba c h vermehrt diese FaIle noch urn li.m'J ,Leim' und 
sli.m'J ,Schleim'. 
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heitsakzent zu ungehemmter Auswirkung gelangen konnte, zeigt der 
sudniederfrankische Normaltyp Lautungen, wie sie § 109 fiir Mont
zen mit bl.i ,bei' usw. belegt wurden. Der erste Komponent des 
Diphthongen betragt eine Zwischenlange und macht zusammen mit 
dem zweiten Bestandteil eine Uberlange aus 1). Die Eupener Mund
art beschrankt sich wiederum auf Zwischenlange des Vokals bezw. 
Diphthongen und erweitert den Wortkorper durch das nunmehr be
kannte Nachschlag -a. Das Ergebnis sind Lautungen wie bii.a ,bei', 
blii.a ,Blei', brii.a ,Brei', drii.a ,drei', h#.a ,hier', vrii.a ,frei', zji.a ,sie'; 
- b¥u.a ,Bau', n¥u.a ,nun, jetzt', r¥u.a ,rauh', z¥u.a ,Sau'; - d.l:'y.a 
(*dil) m. ,Deu, Schub', sp.l:'y.a (*sPil) m. ,Speichel'; - dou.a ,Tau', 
krou.a m. ,Kratze'; - ei.a ,Ei', twei.a ,zwei'; - blfJi.a (*blei) m. 
,Schrei', yTfJi.a (*grei) m. ,Schritt', klfJi.a (*klei) m. ,Tonerde', plfJi.a 
(*plei) m. ,Platz'; - fleu.a ,flau', yaneu.a ,genau', nfy.a (*nau) 
,ubertrieben sparsam, geizig' u.a. 2) - Abschliessend muss hier be
merkt werden, dass die Artikulationen mit -a in der Eupener Mund
art nur fUr die Pausa oder bevorzugte Satzstellung gelten und keinen 
Bestand haben im Satzzusammenhang (vgl. die entsprechende Be
merkung E 17 Fussn. 2). 

§ 124. Die Infinitive der alten mi-Verben sind - das ist bisher 
vielfach ubersehen worden - fur den ripuarischen und sudnieder
frankischen Gesamtbereich dem Typus ,zahm' zuzuweisen. Die ver
schiedenen Entsprechungen von ,sein' (esse) und dem ihm weitgehend 
angeglichenen ,sehen' sowie die Entsprechungen von ,gehen, stehen, 
schlagen, tun' basieren in ihrem Vokalismus nicht auf einem Reflex 
der alten Langen i, e (eo), ii, 0, sondern auf ungesch1irften Kurzformen 
*sin, gon, ston, slan, dun. Den Versuch einer Erklarung fUr das Zu
standekommen so1cher Kurzformen habe ich E § 42 angestellt. Nahe
res hieriiber findet sich im Sch1i.rfungskapitel § 165. 

Der rip u a.r i s c h e Normaltyp wird in den genannten F1i.llen 
durch Lautungen wie zi.ii bezw. ze.ii, ie.ii, ste.ii, sle.ii, do.ii vertreten, 
die durch uberlangen und zweigipflig betonten Sonorlaut im Sinne 
der Ausfuhrungen von § 120 gekennzeichnet sind. Der von einigen 
ripuarischen Strichen (Munch § 236) geteilte sudniederfranki
s c h e Gestaltungstyp andererseits gelangte mit Dehnung des Vo
kals zu zt.n/zt.n, ye.n(i-), ste.n, sle.n und do.n/du.n·, wobei verschie-

1) Der ripuarische Normaltyp verlegt die eigentliche Lange in den 
zweiten Bestandteil. - Munch schreibt beu ,Bau' u. a. 

2) Die Formen von M e mba c h entsprechen denjenigen von 
Eupen-Stadt in der vokalischen Lautung vollkommen. 



AKZENTUIERUNG 6S 

dentlich der iiberlange Vokal gemass den § 114 ff. geschilderten Ten
denzen in sekundaren Diphthong gespalten ist. 

So ist beispielsweise fiir die Fiille, gehen, stehen, schlagen, tun' in 
unserem Gebiete und dem Kreise Eupen "u:J. (n)!iu:J. (n), stu:J.(n), 
slu:J.(n), dU:J.(n) die Normalform, wobei vor allem auch der innerhalb 
dieser Verbalgruppe nach dem alten u-VokaIismus von, tun' erfolgte 
Ausgleich zu beachten ist. Moelingen trennt auf den Grundlagen 
*gon, ston, slon; dun in Y'f:.t9.n, st'f:.t9.n, sl'f:.t9.n einerseits und da.n an
dererseits. Die hohe VokalquaIitiit a widersetzt sich also - darauf 
wurde bereits § 118 (am Ende) hingewiesen - der diphthongischen 
Zerdehnung. Membach hat als einziger der altbelgischen Orte zu 
iO:J.m, sto:J.m, slo:J.n:J, dO:J.n:J ausgeglichen. Sein VokaIismus befindet 
sich in Ubereinstimmung mit demjenigen von Eupen-Stadt (yo:J.n:J, 
sto:J.n:J, slo:J.m, dO:J.n:J). Beide Lautungen beanspruchen noch beson
ders Interesse insofem, als hier wiederum die fehlende vokaIische 
Uberliinge durch den aus § 122 bekannten Nachschlagelaut -:J ersetzt 
ist. - Die Beispiele fiir ,sein' und ,sehen' lauten entsprechend den 
bisher geschilderten Verhiiltnissen im Normaltyp zf:J.(n), bei Mem
bach und in der Mundart von Eupen-Stadt ze:J.n:J, Moelingen trennt 
in zi.n ,sein' und zt.n ,sehen'. Eupen und Membach haben auch die 
durch -g- Synkope ausgezeichneten Fiille, jagen, tragen' und ,sagen' 
sowie das fiir niederfrankisches *hebben unter ripuarischem Einfluss 
iibemommene *han ,haben' in die Gruppe der mi-Verben eintreten 
lassen und sie zu ili.n:J, drli.n:J, zli.n:J, hli.n:J entwickelt. Moelingen und 
's-Graven-Voeren kommen in den beiden letzten Fiillen wegen ihrer 
niederfrankischen Worttypen z~.y.:J und h~.b.:J fiir einen Vergleich an 
dieser Stelle iiberhaupt nicht in Frage. Auch ,jagen' und ,tragen', die 
im sonstigen Gebiete einheitlich iii:y:J und drii:y:J bezw. dr~a.y:J (Moe
lingen) lauten, geben keine Vergleichsmoglichkeit. Das ripuarische 
ha.n ,haben' ist - mit Ausnahme eben von Moelingen und 's-Graven
Voeren - sonst iiberall zu M.(n) umgestaltet. 

§ 125. Das Siidniederfriinkische gelangte zu einer 
Weiterfiihrung des Typus ,zahm' in den einsilbigen Fiillen mit Aus
laut auf urspriinglichen Kurzvokal und schliessendem ndlnt bezw. 
Idllt sowie in den mehrsilbigen Fiillen mit der inlautenden Gruppe 
Kurzvokal + nt bezw. It 1), z.B. Montzen M.nt ,Hand', pId.nt 

1) Hiervon sind (fiir unser Gebiet) auszunehmen die Gruppen mit 
altem a, u + Id, It und die Gruppen mit altem i, U + Id, It. DIe erste
ren fallen in den engeren Bereich der I-VokaIisation (vgl. §§ 6, 34), 
die letzteren zeigen nur sekundiire, mundartlich-okkasionelle Deh
nung, wie sie weiter unten § 126 behandelt wird. 

N iederj1tinkische M undarlen .5 
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,Pflanze', P14.nt9 ,Pflanzen', Yi.lt ,Geld', vi.le ,Feld', {.lt9f' (*elte,-) ,Al
tar', denen unser iibriges Gebiet (Eupen und Membach besonders 
s. u.) durchaus entspricht. 

Auch hier ist die im Sonorlaut ruhende Dehnungsfiihigkeit im Vo
kalelement zum Ausdruck gebracht. Sie bewirkt in den einsilbigen 
FaIlen UberHinge, die dem Wortkorper die Dauer der Typen u.t 
,aus', ta.m ,zahm' usw. verleiht. In den mehrsilbigen Formen erreicht 
der Vokal die Zwischenlange. Die Typen pla.nt ,Pflanze' und pIIl.ntg 
,Pflanzen' sind also sprechtaktlich gleichwertig. 

Diese im wesentlichen siidniederfrankische 1) Dehnung ist sehr alt, 
alter jedenfalls als die ,kombinatorische' Scharfung. Das beweisen 
die Verhaltnisse der Eupener Mundart, die sich sonst derartigen 
Dehnungen, sofem sie sekundiir, d.h. individuell-mundartlich sind, 
weitgehend sperrt. Sie beweist es einmal durch das Vorhandensein 
dieser Dehnung an sich (hlli.nt ,Hand', pllli.nt ,Pflanze', plai.ntg 
,pflanzen', l'~i.ntg ,Renten', bl{i.nt ,blind', k{i.nt ,Kind', w~i.nt9f' 
,Winter', hpu.nt ,Hund', mQu.nt9f' ,munter'; y{i.lt ,Geld', v{i.lt ,Feld', 
~i.lt9f' ,Altar', w~.ltgr ,Walter, Welter') und weiterhin auch besonders 
dadurch, dass sie in ihren gescharften Fallen (ha·i.ndgl ,Handel', 
s~·i.ndg ,schanden; schimpfen', k~·i.nd91' ,Kinder', Q·u.ndg ,unten'; 
y~·i.ldg ,gelten; kaufen', z~·i.ldg ,selten') die Dehnung als schon voll
zogen voraussetzen lasst. V gl. § 142 Anm. im Schiirfungskapitel und 
im iibrigen auch die Ausfiihrungen des Kapitels ,Gutturalisierung' 
§ 169 ff. 

§ 126. Dieser im Vorhergehenden als alt und so gut wie allgemein
siidniederfrankisch dargestellte Dehnungstyp ist nun weiterhin das 
Vorbild geworden ffir sekundiire, d.h. individuell-mundartliche Deh
nung in all den FaIlen, die bei Einsilbigkeit durch die auslautende 
Verbindung Kurzvokal + Liquid/Nasal + Konsonanz und bei Mehr
silbigkeit durch die inlautende Verbindung Kurzvokal + Liquid/ 
Nasal + stimmlose Konsonanz ausgezeichnet sind. - Die hierfiir 
in Frage kommenden Belege konnten im vorigen Paragraphen keine 
Erwahnung finden, weil ihre Dehnung weder alt noch gemein-nieder
frankisch ist.Sie bleibt vielmehr als intem-mundartliche Neuerung 
auf bestimmte, freilich auch wieder recht umfangreiche niederfran
kische Bezirke eingeschrankt. So bieten zu den im Folgenden grup-

1) Das Rip u a r i s c h e beschrankt sich entsprechend dem § 
120 Gesagten grosstenteils auf Kurzvokal und iiberlangen, zwei
gipflig betonten Sonorlaut; Miinch § 43 verzeichnet konsequente 
Dehnung nur fiir die FaIle mit altern a. 
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penweise notierten Montzener Typen die Verhiiltnisse im grossten 
Teile unseres Gebietes durchaus Entsprechendes. 

la) Belege mit urspriinglichem Kurzvokal hoher Qualitat vor 
-ld, -It und -It-, z.B. Molt ,Bild', st.lt ,Schild', ve.lt ,Filz', sme.U~ 
,schmelzen', M.lt~ ,hOlzern', stiP.lt~s (stultus) ,verriickt'. 

b) Belege mit urspriinglichem Kurzvokal beliebiger Qualitat vor 
aus- oder inlautendem Liquid + stimmloser den taler Konsonanz, 
z.B. (Us ,Wermut', v~.lS ,faIsch, bose', Plls ,Pelz'. 

c) Belege mit urspriinglichem Kurzvokal beliebiger Qualitat vor 
aus- oder inlautendem mp, z.B. da.mp ,Dampf', ka.mp ,Kamm', 
si'i.mp~ ,ausgleiten', d~.mp~ ,dampfen', y~re.mps ,Gerippe', l6.mp 
,Lump', 1O.mp~ ,Lumpen'. 

d) Belege mit urspriinglichem Kurzvokal beliebiger QuaIitat vor 
aus- oder inlautendem n + stimmIoser dentaIer Konsonanz, z.E. 
da.ns ,Tanz', di'i.ns~ ,tanzen', pa.ns ,Wanst', v~.nst~r ,Fenster', 
w6.ns ,Wunsch', wiP.ns~ ,wiinschen'. 

e) Belege mit urspriinglichem Kurzvokal beliebiger Qualitat vor 
aus- oder inlautendem ngk, z.B. da.1Jk ,Dank', dil.1Jk~ ,danken', 
s~.1Jk~ ,schenken', e.1Jk ,Tinte', de.1Jk ,Ding', dre.1Jk~ ,trinken', j6.1Jk 
,jung', tiP.1Jk~ ,diinken'. 

2a) Einsilbige FaIle mit urspriinglichem Kurzvokal beliebiger Qua
litat und Auslaut auf -rm, z.B. ~.r~m ,Arm', d~.r~m, Darm', ij.r~m 
,arm', w~.r~m ,warm', stiP.r<Jm ,Sturm', wiP.r~m ,Wurm'. 

b) Einsilbige Fille mit urspriinglichem Kurzvokal beliebiger Qua
litat und AusIaut auf r + stimmIose Spirans, z.B. k~.r~f ,Kerbe', 
kiP.r~f ,Korb', ~.r~x ,arg', diP.r~x ,durch'. 

c) Ein- und mehrsilbige Fille mit urspriinglichem Kurzvokal be
liebiger Qualitat vor aus- oder inlautendem lk, rk, z.B. k~.l~k 

,Kelch', me.l~k ,Milch', m{.l~k~ ,melken'; m~.r~k ,Mark', st~.r~k 

,stark', w{.r~k ,Werk', m{.r<Jk~ ,merken', ve.r~k~l ,Tiirriegel', we.r~k~ 
,wirken, arbeiten'. 

d) Ein- und mehrsilbige Fiille mit urspriinglichem KurzvokaI be
liebiger Qualitat vor auslautendem lp, rp, z.B. h{.l~p ,Hosentrager', 
h~.l~p~ ,helfen', s~.t~p ,scharf', diP.r~p ,Dorf', wiP.r~p ,Wurf', w~.r~p<J 
,werfen'. -

Die ein- und mehrsilbigen FaIle der Gruppen 1a) bis e) stehen in 
dem gleichen sprechtaktlichen Verhaltnis wie die oben § 125 genann
ten pla.nt und plil.nt~. Demgegeniiber erreicht in den einsilbigen For
men der Gruppen 2a) bis d) der Vokal nur die Dauer einer Zwischen
lange. Jedoch bewirkt das hier zwischen l, r und Konsonanz als 
Svarabhakti eingetretene ~ sprechtaktliche Ubereinstimmung mit 
den Typen ta.m ,zahm', pla.nt ,Pflanze', Molt ,Bild' usw. In den ana-
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logen mehrsilbigen Formen ist zwar der Vokal Hinger aIs eine sonstige 
ungeschiirfte Kiirze, erreicht aber nicht die Dauer der Zwischenlange. 
(Ich transskribiere der Einfachheit halber und um die von der nor
malen Kiirze abweichende Quantitat zu bezeichnen, gleichwohl mit 
iibergesetztem "'). -Dberhaupt ist in samtlichen Gruppen des § 126 
die Dehnung nur bei besonders giinstiger Satzstellung und in der 
Pausa wahrnehmbar, wahrend sie im Sandhi weitgehend herabge
mindert wird und Initunter gar nicht zu GehOr kommt. - Die Eupe
ner Mundart nun - damit gelange ich zum Abschluss der Bespre
chung des Typus, zahm' und seiner Weiterungen - kennt bei den 
genannten Fallen auch in der Pausa und bei noch so exponierter 
Stellung keinerlei Dehnung, die soInit im wesentlichen auf die bauer
lichen Dialekte des Gebietes beschrankt bleibt. Von den Mundarten 
des Nordostens der Provinz Liittich befindet sich nach meinen per
sonlichen Beobachtungen Membach wie in so vielen anderen Dingen 
auch in diesem Punkte mit Eupen-Stadt in Dbereinstimmung. 

§ 127. Zusammenfassend seien noch einmal die Ergebnisse der 
§§ 120-126 nach ihrer wesentlichen Bedeutung herausgestellt: Die 
in der Wurzel auf den T rag h e its a k zen t zurUckgehenden, 
unter seinem entscheidenden Antrieb erfolgten Dehnungen in den 
Gruppen mit urspriinglichem Kurzvokal und schliessendem Sonorlaut 
(Typus td.m ,zahm' §§ 120-124) sowie in den Gruppen mit Kurz
vokal und gedecktem Liquid oder Nasal (Typen pld.nt ,Pflanze', 
pla.nta ,Pflanzen' usw. §§ 125, 126) sind vorwiegend und nahezu all
gemein siidniederfrankisch, wenig oder gar nicht ripuarisch. Spora
disches Vorkommen oder Fehlen des einen oder anderen Dehnungs
typs im siidniederfrankischen oder ripuarischen Bereich ist nicht 
geeignet, dem durch diese Feststellung gezeichneten G e sam t
b i Ide eine g run d sat z Ii c h e Veranderung zu geben. 

§ 128. Die Dehnung urspriinglicher Kurzvokale vor einem als 
,schwere Konsonanz' im Sinne der bisherigen Ausfiihrungen zu wer
tenden stimmlosen Reibe- oder Verschlusslaut sind die beiden 
letzten Auswirkungen des Tragheitsakzents. - Die Spirantendeh
nung, bei der die auftretenden Langvokale vielfach in sekundare 
Diphthonge gespalten sind und bei der die Quantitaten denjenigen 
der andem unter'm Tragheitsakzent erfolgten Dehnungen genau ent
sprechen, ist ein wesentlich rip u a r i s c h-m itt elf ran k i
s c her Lautwandel, dessen nordliche Grenze jedoch von Koln aIs 
Zentrum aus auf dem bekannten Wege iiber die Benrather Linie hin
aus weithin in niederfriinkische Sprachlandschaften vorgetrieben 
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worden ist. 50 steht beispielsweise der ripuarische Dehnungstyp 
{.s, (i.s ,Asche' gegeniiber rein-niederfrankischem as im Kleverlandi
schen nach Ausweis des Rheinischen Worterbuches 1) he ute im 
wesentlichen an der Uerdinger Linie. 

Unser Gebiet zeigt ein allmahliches Verebben dieser ripuarisch
kolnischen 5prachbewegung, wobei freilich rein lautgeschichtliche 
Erwagungen mitunter durch die ,Tiicke der 5ynonymik' erschwert 
werden. Unter Hinweis auf die §§ 4, 15,24,32 des ortsgrammatischen 
Teils und im Anschluss an die E § 26 erfolgte 5childerung der im 
Kreise Eupen herrschenden Verhaltnisse stelle ich zunachst hier 
in Frage kommendes Material fUr den Nordosten der Provinz Liit
tich und das Eupener Land zusammen, wobei ich die einzelnen Be
lege moglichst von Osten nach Westen ordne. 

,Tag':normalda.x, Moelingen dyil.x. - ,Gras': Raeren /rili.s, nor
mal /ra.s, yra.s, Moelingen yryil.s. - ,Last': Raeren lili.s(t), normal 
la.s(t) gegeniiber Moelingen la.s(t). - ,passen': Raeren pai.s3, normal 
pil.S3 gegeniiber Moelingen pa.s3. - ,Flachs': normal vla.s gegeniiber 
Moelingen vla.s. - ,wachsen': normal Wil.S3 gegeniiber wa.S3 bei den 
drei Voeren und Moelingen'. - ,Asche' 2): normal ~i.S3, {.S3, drei 
Voeren und Moelingen ~.S3. - ,Flasche': normal/l{i.s, fl{.s, drei Voe
ren und Moelingen /l~.s; zum s-Umlaut vgl. § 98. - ,Essig': Raeren 
ei.s3X, normal e.s3X, e.S3X; Eupen-5tadt, Membach, 's-Graven-Voeren 
und Moelingen kommen mit ihren Lautungen e.ts3k, e.ts3x; ~.tS3, 

(.tS3 hier nicht in Betracht; vgl. imiibrigen § 239. - ,Besen': Raeren 
und Eupen b~i.s3m gegeniiber sonstigem b~.s3m. - ,Pfeffer': Eupen
Stadt p~i./3r, Normalform p~./3r; nicht in Betracht kommen die un
verschobenen Formen Pf!3.p3r, pi3.p3r, pif!.p3r von Homburg, Re
mersdaal, Teuven, Aubel, den drei Voeren und Moelingen, vgl. § 91. 
- ,treffen': Eupen-Stadt tr~i./3 gegeniiber sonstigem trg./3. -
,Weg': Normalform w{.X, w{.x, Eupen w{i.x, 's-Graven-Voeren Wf3.X, 
Moelingen wj{.x. - ,wechseln' (*wesselen): Raeren und Eupen 
w~i.s313, Normalform w~.s3l3, drei Voeren und Moelingen Wi.S3l3 
(*wisselen). - ,dreschen': Normaltyp dre.S3, drei.s3 bezw. dr{.s3, 
dr~.s3; Eupen und Membach haben dre.s3 3); ausser Betracht 
bleiben die auf altern *derschen basierenden Lautungen d{.rs3, 
dia.s3, di~.S3 von St.-Pieters-, St.-Maartens- ,'s-Graven-Voeren und 
Moelingen, vgl. § 236. - ,16schen' (*leschen oder mit hochdeutsch-

1) Band I, 280. 
2) Als Grundlage ist ein alter femininer n-Stamm *eschen anzu

setzen, der gene tisch vielleicht als urspriinglicher Plural erklart 
werden muss. 

3) Wegen der geschlossenen Vokalqualitat vgl. § 95. 
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schriftsprachlichem Rundungseinfluss *loschen): die Normalform des 
Kreises Eupen ist lei.sa, Hauset sagt l~.sa; fiir Eynatten verzeichnete 
ich seinerzeit ley.sa; diese Form gilt auch bereits mancherorts neben 
iilterem lei.sa;- Eupen-Stadt und Kettenis haben noch lda I) neben im
mer haufiger werdendem, hochdeutsch beeinflusstem Ie.sa; die letztere 
Form gilt auch in Kelmis und auf altbelgischem Gebiet in Membach; 
auf altem *leschen basierendes le.sa bewahren ausser Eupen und Ket
tenis auch die drei Voeren-Orte, wiihrend in Teuven auf derselben 
Grundlage zu lei.sa gedehnt worden ist und die sonstigen Ortschaften 
des Nordostens der Provinz Liittich mit ley.sa sowohl im Punkte der 
Vokaldehnung wie auch wegen des 0-Vokalismus den weitreichenden 
ripuarisch-hochdeutschen Einfluss dokumentieren; aus dem Zusam
menhange fiillt Moelingen mit seinem dem niederlandischen Worttyp 
blusschen (*blUschen) entsprechenden blf.sa. - ,Tisch': die Normal
form ist d~.s, dei.s, daneben auch wohl mit Rundung diy.s; Eupen, 
Kettenis, Membach und Baelen bewahren Kiirze in de.s; Homburg, 
Remersdaal,. Teuven, Aubel, die drei Voeren und Moelingen haben 
das dem niederlandischen ta/el entsprechende tp·/.al, vgl. §239. -
,Messe': Raeren mei.s; Moresnet, Homburg, Remersdaal, Kapellen, 
Gemmenich, Montzen und Teuven ~.s gegeniiber sonstigem me.s, 
Moelingen m{!.s. - ,Mist': Raeren mei.s(t); Moresnet, Homburg, Re
mersdaal, Kapellen, Gemmenich, Montzen, Baelen, Teuven und 
Aubel ~.s(t) gegeniiber sonstigem me.s(t), Moelingen mi.s(t). -
,Nest': Raeren nei.s(t); Montzen, Moresnet, Homburg, Remersdaal, 
Aubel, St.-Pieters- und St.-Maartens-Voeren ne.s(t) gegeniiber son
stigen ne.s(t), Moelingen nf!.S(t). - ,grob': Normalform ird./, yr8./. 
yrou./; Moelingen yr1JP./; Eupen yrp./, Membach yro./. - ,Ochse': das 
machen-Gebiet des Kreises Eupen mit den Ortschaften Hauset. 
Eynatten und Raeren sagt piI.S; die Normalform im sonstigen Ge
biete ist d.s; Eupen-Stadt hat QU.s, welchem die Lautung ~.s von 
Membach nahekommt; Kiirze bewahren Kettenis und Moelingen mit 
o.s bezw. 9.S. - ,kosten': die Normalform ist ko.sta, kou.sta, Eupen
Stadt sagt kpu.sta; Kiirze bewahren Membach mit kp.sta, sowie Kette
nis und Moelingen mit ko.sta, k9.sta. - ,Busch, Wald': die durchgan
gige Lautung ist b~.s, b;y.s; Kiirze bewahren Eupen, Kettenis und 
Membach mit bo.s, sowie Moelingen mit bf.s; zum s-Umlaut vgl. § 98. 
- ,Frosch': normal vr~.s, vriYJ, Eupen vrfY.s gegeniiber 's-Graven
Voeren und Moelingen vre.s, vrf.s; zum s-Umlaut vgl. § 98. - ,Sper
ling' (*musche): normal m~.s, m;y.s gegeniiber Eupen, Kettenis und 
Membach me.s; fiir Moelingen konnte ich das Wort nicht belegen.-

1) Wegen der geschlossenen Vokalqualitat vgl. § 95. 



.JIfIJJfn · 

- f/tlSJ.JIDf..r1 
~ ;Z0.s,} 

.flOJdl~· 

- 1l.iiJ./lP 
~llr.J 

AKZENTUIERUNG 71 

Ass. 9. ,passen' 

ABS. 10. ,Flasche' 



72 

.&st' 

_ neStltn1t.:fltI)~1r".R't1 
~nest 

,Bum' 

- b~~!J..f 
~ 1xls.b?J 

AKZENTUIERUNG 

ABB, 1 t. ,Nest' 

ABB. 12. ,Busch' 

o 
A.ttrrdi-

o=
~ 



AKZENTUIERUNG 73 

*ungsel, ussel ,Talg': in den Mundarten des Kreises Eupen ist fJ3.S3l 
die Lautung von Raeren, ~y.s3l diejenige von Eupen-Stadt und i.S3l 
die Normalform, der allerdings Hergenrath und Kettenis mit fJ.s31 
gegenuberstehen; von den altbelgischen Orten zeigt Welkenrath eben
falls Dehnung in i.S3l, wahrend Membach mit ~.s3l, sowie Kelmis, 
Moresnet, Gemmenich, Montzen, Baelen und Teuven mit fJ.s3l Kurze 
bewahren. Den Mundarten von Homburg, Remersdaal, Aubel, den 
drei Voeren und Moelingen scheint dieses rheinische Wort unbekannt 
oder jedenfalls nicht gelaufig zu sein. - ,kochen': die im Kreise 
Eupen allgemein herrschende Lautung kQU.X3 gilt auch in Kelmis, 
wahrend die altbelgischen Orte - soweit uberhaupt verschobene 
Formen in Frage kommen - kp.X3 aufweisen. - ,Kuche' 1): Raeren 
mit kOY'X3 und Eupen-Stadt mit k~y.X3 stehen gegen sonstiges 
kO'X3, kO.X3. Fur diesen Zusammenhang ausser Betracht bleiben 
Homburg, Remersdaal, Teuven, Aubel, die drei Voeren und Moelin
gen mit ihren unverschobenen Formen k(J3.k3, k03.k3, k1}(J.k3 bezw. 
k¢.3.k3, k03.k3, ki¢..k3; vgl. § 91. 

§ 129. Die vorstehende Zusammenstellung bietet ein buntes Bild 
der verschiedensten Lautungen und Dehnungsstufen durch- und 
nebeneinander, wobei nahezu in jedem Einzelfalle besondere Linien 
und Enklaven zu zeichnen waren. Fur die kartographische Darstel
lung habe ich deshalb einige wenige, aber moglichst ubersichtliche 
FaIle ausgewahlt (Abb. 9 bis 12). Sie zeigen_ein allmahliches Abneh
men der Dehnungseinflusse von Osten nach Westen, wobei sich hier 
und da gelegentliche Relikte mit Bewahrung des Kurzvokals heraus
heben. Alles in allem genommen, konnten aus einer kritischen Sich
tung des Gesamtmaterials zwei Ergebnisse abgeleitet werden: e i n
mal scheinen die hohen Vokalqualitaten fur 
die mit stimmloser Spirans in Zusammenhang 
stehende Dehnung weniger geeignet zu sein 
a I s die 0 f fen e n - man vergleiche daraufhin etwa die Bei
spiele fur ,Kuche' und ,kochen' - und and ere r s e its si n d 
die v 0 m T rag h e its a k zen t b e son d e r s b e v 0 r
z u g ten e ins i I big e n F a 11 e a u c h s e i n e n 1 aut 1 i
chen Folgeerscheinungen in starkerer Weise 
a u s g e set z t a I s die z w e i- u n d m e h r s i I big e n 
W 0 r t e r, ein Tatbestand, der an den wenigen Einzelfillen d1}ii.x 
,Tag', 'Y'1}ii.s ,Gras', wj{.x ,Weg', 'Y'1}9.j, grob' erhellen durfte, mit 

1) Ais Ausgangsform ist ein dem ndl. keuken analoger femininer 
n-Stamm *kuchen zu postulieren. 
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denen Moelingen aIs der westlichste Ort unseres Gebietes an der Spi
rantendehnung teilnimmt. Diese beiden, auch einer rheinischen Ge
samtgrammatik zugutekommenden Gesichtspunkte lassen sich frei
lich nur an den immer komplizierten, dafiir aber interessanten Ver
haItnissen von Rand- oder Ubergangsgebieten demonstrieren, wah
rend die ripuarisch-mittelfrankischen Kernlandschaften im Grossen 
und Ganzen zu einheitlichen Dehnungen gelangt sind 1). 

§ 130. Die unter Wirkung des Triigheitsakzents erfolgte Dehnung 
urspriinglicher Kurzvokale in einsilbigen Wortern vor einem aIs 
schwere Konsonanz ,par excellence' zu wertenden stimmlosen Ver
schlusslaut ist eine wesentlich niederfrankische Angelegenheit, ge
nauer gesagt eine Angelegenheit des rheinischen Niederfrankisch, 
wahrend sie dem eigentlich niederlandischen Sprachgebrauch zuwi
derlauft 2). 

Der Artikel ,Dach' des Rheinischen Worterbuches 3) verzeichnet 
fUr das rheinische Niederfranken die Lautung dak, deren Schreibung 
nach dem Umsetzen in unsere unterschiedlichere Transskription die 
Gestalt da.k annimmt. Das Ripuarische muss fiir einen Vergleich an 
dieser Stelle ausfallen, da die eingetretene bezw. iibernommene Laut
verschiebung die Mehrzahl der bier in Frage kommenden Fiille der 
oben §§ 128, 129 beschriebenen Spirantendehnung zuweist, als deren 
Ergebnis die Lautung da.x erscheint. Beide Dehnungsarten sind je
doch Ergebnisse des gleichen Sprachtempos sowie ein und desselben 
rhythmischen Gefiihls, also die Ergebnisse ein und desselben sprach
lichen Affekts! 

Von den Mundarten der Maaslandschaft haben ausschliesslich die 

1) Als besonders beachtenswert habe ich mir fiir diesen Zusam
menhang auch schon seit langem das Nebeneinander notiert, welches 
Frings D. D. G. V fiir seine Heimatmundart Diilken verzeichnet: 
ti.s ,Tasche' neben t~.sa ,Taschen' (§ 14), dU ,Tisch' nebenl dB.sa 
,Tische' (§ 34), mU ,Sperling' neben mil.sa ,Sperlinge' (§ 49). 

2) Die in westmoselfrankischen und luxemburgischen Mundarten 
zahlreich anzutreffenden Dehnungen ahnlicher Art gehoren sachlich 
in den gleichen Zusammenhang. Formale Riicksichten verbieten es, 
im Bereiche der vorliegenden Arbeit naher auf sie einzugehen. Ich 
notiere bier nur als typisches Beispiel aus Ludwig, LautIehre der 
moselfrankischen Mundart von Sehlem (Diss. Freiburg 1906, § 28) 
die Form klak (= W.k) ,Glocke', bei der die mit der Vokaldehnung 
Hand in Hand gehende, dem Triigheitsakzent so durchaus entspre
chende Vokalsenkung ein besonderes Interesse beansprucht. Ge
naueres und Umfassenderes muss der rheinischen Grammatik vorbe
halten bleiben. 

3) Band I, 1213. 
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nur im Zusammenhange mit dem Rheinischen begreifbaren 0 s t
lim bur g i s c hen Dialekte teil an der Dehnung vor Fortisver
schluss. Grootaers stellt Leuv. Bijdr. 8, 107 fest, dass die Dehnung 
dieses Typs, die er als die Wirkung einer Analogie nach flektierten 
Formen bezeichnete, westlich von Tongeren allmahlich verschwindet. 
Seine weitere Mitteilung uber den bereits fUr die Limburgsche Ser
moenen zu erbringenden Nachweis dieser Dehnung liefert einen wich
tigen terminus a quo zur relativen Chronologie, wie ich denn auch 
uberhaupt die Gewissheit hege, dass die in diesem Kapitel angeschnit
tenen und erorterten Probleme uber die sprechtaktlichen Verhalt
nisse ripuarischer und niederfrankischer Mundarten hier und da Be-

.Darll' 

lIIIIIIIIIl dtJ.z 

§§ dd.ll.d{!o.K" 

c=J daX 

ABB. 13. ,Dach' 

rucksichtigung finden durfen, wenn es gilt, zu Fragen der Reimtech
nik ostmittelniederlandischer und rheinischer Literaturdenkmaler 
Stellung zu nehmen! 

Fur die naheren dialektgeographischen Abgrenzungen bleibt mir 
jetzt noch als Wichtigstes die erganzende Feststellung, dass unser 
sudostlichster Bezirk des niederfrankischen Sprachbereichs sich der 
Fortisverschlussdehnung weitgehend sperrt. Die Mundarten des 
Eupener Landes bezw. seines maken-Gebietes nehmen in keinem 
Falle an ihr teil. 1m Nordosten der Provinz Luttich steht von den 
naher untersuchten und zu kartographischer Darstellung (Abb. \3) 
gebrachten Beispielen die reichlich ausgebeulte Linie fUr dya.k (Moe
lingen), dd.k ,Dach' gegen sonstiges da.k am weitesten ostIich, und 
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zwar zwischen Teuven, Remersdaal, Homburg, Aubel einerseits und 
Sippenaken, Moresnet, Montzen, Kapellen andererseits. In den FaI
len ,Fass; Blatt, Rad, Loch' - bei denen iibrigens die Mundart alten 
und sekundaren, durch Auslautsverhartung entstandenen Fortisver~ 
schluss gleichwertet - ist die Dehnung auf 's-Graven-Voeren (va.t, 
bla.t, ra.t,lU~.k) und Moelingen (v!!il.t, bl!!ii.t, r!!ii.t,I!!9.k) beschrankt, 
wahrend die iibrigen (maken-)Dialekte va.t, bla.t, ra.t, IfJ.k sagen. Die 
Belege fUr ,Biss, Riss' vollends lassen Moelingen mit bif.t, rif.t gegen
iiber sonstigem be.t, re.t allein. Die offenen, tiefen Qualitaten erweisen 
sich also auch hier wiederum der Dehnung zuganglicher! Jedenfalls 
aber formen in diesem Punkte die maken-Mundarten des Eupener 
Landes sowohl wie die unmittelbar anschliessenden altbelgischen 
Dialekte ein sehr beachtenswertes Reliktgebiet der Erhaltung alte
ster Sprachzustande gegeniiber der einerseits durch die ripuarische 
Spirantendehnung und auf der anderen Seite durch die ostlimburgi
sche Dehnung vor Fortisverschluss beherrschten Lautgebung. 

§ 131. Ich schliesse dieses Kapitel mit einigen Sonderbeobachtun
gen. 1m Eupener Dialekt erhalt das Demonstrativum ,das' (normal 
da.t) bei begrifflich und syntaktisch gleich bevorzugter Stellung ein
malig die Lautung da.t, und zwar in dem als ruhige, aber starke und 
bestimmte Zusicherung zu verstehenden y~wisda.t ,gewiss das! das 
versteht sich !'. Es ist dies aber, wie gesagt, der einzige mir aus meiner 
Heimatmundart bekannte Fall. In diesem Zusammenhange darf ich 
auch noch eine mit Bezug auf die iiusserst dehnungsfreudige Aache
ner Mundart gemachte Beobachtung erwiihnen, die den Tragheits
akzent mit iippigem Formenreichtum ausgestattet hat. Hier lautet 
das Fragepronomen ,was' (normal wa.t), wenn es in Pausa steht, also 
voll-bezw. iiberbetont ist, wa.t~ und womoglich sogar wii.t~, eine Bil
dung also, die wegen des auslautenden -~ sprechtaktlich etwa dem 
oben § 122 beschriebenen Eupener Typus ta.m~ ,zahm' an die Seite 
zu stellen ware. 

Die S c h a r fun g a I s r h e i n j s c her u n d a u sse r
rheinischer Akzent 

§ 132. "Vielleicht wird es einmal gelingen, im Einzelnen festzu
stellen, dass die rheinische Akzentuierung 1) ebenso gut eine Aus
strahlung Ripuariens ist wie die iibrigen als solche liingst erkannten, 
dass also ihr heutiger Ausdehnungsbereich iiber die Grenzen des ur-

1) Gemeint ist die Scharfung. 
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spriinglichen Kerngebietes hinaus mit anderen ripuarischen V or
st6ssen in ein und demselben Zusammenhange zu nennen sei. Es 
miisste dann allerdings der Nachweis erbracht werden, dass bei je
wells gr6sserer Entfernung und starkerer Trennung vom Zentrum 
die Staffelung und Verdiinnung des ripuarischen Einflusses im Beto
nungselement mit einer standig wachsenden Entfremdung vom ripu
rischen Typ iiberhaupt im Grossen und Ganzen den gIeiehen Schritt 
halte". So schrieb ich auf Seite 39 in dem Akzentkapitel meiner Stu
dien zur Dialektgeographie des Kreises Eupen. Die in den angefUhr
ten Satzen zum Ausdruck kommende Ansieht von dem wesentlich ri
puarisch-mittelfrankischen Charakter der Scharfung schlechthin 
m6chte ieh heute in einem wichtigen Punkte revidieren. 

Die Akzentart ,die wir mit dem seit Frings' Arbeit festgewordenen 
Namen ,Scharfung' benennen und am Beispiel sti:! zur Darstellung 
brachten, ist an sic h keineswegs eine ausschliessliche und ur
spriingliche Eigenart Ripuariens und Mittelfrankens. Sie findet sieh 
in sehrverschiedenen Gegenden des deutschen und iiberhaupt des ger
manischen Sprachbereiehs, ohne dass es vorlaufig m6glich ware, fUr 
ihre Erklarung zu einem einheitlichen System zu gelangen, und ohne 
dass es vor allen Dingen m6glich ware, ein einheitliches Prinzip fiir 
die nach Drt und Landschaft schwankenden For men bezw. Be
dingungen ihres Auftretens zu gewinnen 1). 1m Dialekt von Saar
louis-Roden 2) und in der moselfrankischen Mundart von Arzbach im 
Unterwesterwaldkreis 3) beispielsweise vollzieht sieh die Form des 
Auftretens der Scharfung dergestalt, dass sie unter Bedingungen er
scheint, die denjenigen Ripuariens kontrar entgegengesetzt sind! 4) 

Die spezifisch ripuarische Form der Scharfung 
ist die des Auftretens unter den in §§ 135-143 zu schildernden Be
dingungen. Wo diese Form herrscht in Gebieten, die, an sich nieht 
ripuarisch-mittelfrankisch, dem Ripuarischen um- und vorgelagert 
sind, k6nnte - wie beim Siidniederfrankischen - allenfalls von 
ripuarischen Einfliissen im Bereiche der Akzentuierung die Rede sein. 

1) Scheiner hat sie gelegentlich fiir die vlamische Mundart von 
Aalst nachgewiesen. - Professor Menzerath-Bonn ist der Meinung, 
dass sie in irgendeiner Form iiberhaupt all gem e i n- d e u t s c h 
sei. 

2) N. Fox, Die Mundart des Drtes Roden. Ungedr. Diss. K6ln 1922. 
3) A. Bach, Beitr. 45 (1921), 266 ff. 
4) Zu diesem beachtenswerten Tatbestand kann einstweilen 

schon gesagt werden, dass er - insofern es sieh eben urn einen kon
traren und konsequenten Gegensatz handeIt - keineswegs aus dem 
unsieheren Schwanken von Grenzgebieten erklart werden darf! 
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§ 133. Sucht man nun nach den Ursachen, welche die bisherige 
rheinische Mundartforschung verleitet haben konnten, den durch un
sern Terminus ,Scharfung' bezeichneten phonetischen Tatbestand 
als eine w e sen t I i c h e Eigenart des Rheinischen oder doch des 
Ripuarisch-Mittelfrankischen zu betrachten 1), so erscheint aIs 
Nachstliegendes die Tatsache, dass grade die ripuarischen Kernge
biete zu einer besonders markanten· Auspragung der Scharfung ge
langten. 1m KoIner Land erhielt sie ihre extremsten Auswirkungen 
mit einer Wucht und Intensitat, wie sie den Nachbargebieten fremd 
ist. So kennt z.B. das Siidniederfrankische in weitem Umfange Schar
fung mit den am Beispiel sti:1 geschilderten exspiratorischen und me
lodischen Tatbestanden. Was es aber nicht kennt, ist der fiir ripua
rische Striche bezeichnende Glottisverschluss und besonders auch der 
fiir Gesamtripuarien geltende betrachtliche Umfang des Intervalls 
zwischen Hoch- und Tiefton, wobei grade dieses musikalische 
Element dem unbefangenen Nicht-Ripuaren aIs Hauptcharak
teristikum des Akzents in's Ohr klingt. Frings bestimmt das IntervalI 
fiir seines ii d n i e d e r f ran k i s c h e Heimatmundart Diilken 
als eine Terz; ich vernehme demgegeniiber - wenn ich meinem sonst 
recht zuverlassigen musikalischen Gehor auch in diesem Punkte 
trauen darf - bei den markanten rip u a r i s c hen Scharfungs
faIlen nahezu eine Oktav II). Dieser Tatbestand, der dem KoInischen 
zu der teils emsthaft, hin und wieder aber auch spottisch gemeinten 
Bezeichnung einer ,melodischen' Mundart verholfen hat, lag auch der 
von mir ofters gemachten Erfahrung zugrunde, dass echte Ripuaren 
keine Scharfung vernehmen wollten, wo ich sie in ihrer idealtypischen, 
freilich siidniederfrankisch-typischen Art zum Ausdruck brachte. Sie 
vermissten eben in meiner - selbst pausaphonetischen - Ausspra
che den Glottisverschluss und vor allem auch die nach ihrer Meinung 
unerlassliche Grosse des musikalischen Intervalls. 

1) Das gescbieht beispielsweise noch bei Frings, Kulturstromun
gen 162, wo die Scharfung als B e son d e r h e i t d err h e i n i
s c hen A k zen t u i e run g (von mir gesperrt) und als koInisch
trierische Bindung des I. J ahrtausends bezeichnet wird. 

II) Hienrtit soli keineswegs behauptet werden, dass bei jedem Ein
zelfalle der Scharfung im siidniederfrankischen und ripuarischen Be
reich die musikalische Kadenz in der oben angegebenen Weise 
divergiere. Dafiir unterliegen diese Dinge viel zu sehr dem momen
tanen und personlichen Affekt. G run d sat z I i c h sei lediglich 
festgestellt, dass nach meinem Gehor der ripuarisGlJ.en Scharfung 
i m A] I gem e i n e n ein grosseres Intervall eigen ist als der siid
niederfrankischen. Ganz genaue Bestimmungen sind auch bier nur 
mit Hille der Experimentalphonetik moglich. 
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Menzerath will nun unsem Terminus ,Scharfung' in seinem Be
griffsinhalt dahin verengen, dass er ihn nur fiir die ripuarischen Fille 
mit Glottisverschluss gelten Hisst, wahrend er die Betonungsart des 
siidniederfrankischen sti:/ etwa als ,Stosston' bezeiehnen und ihr 
- wie oben schon bemerkt - im Grossen und Ganzen Geltung fiir 
gesamtdeutsche Verhaltnisse zuerkennen m6chte. Der ,Scharfung' 
im Sinne Menzeraths gebiihrte dann allerdings das Pradikat, eine 
ausschliesslich ripuarisch-mittelfrankische Angelegenheit zu sein. 
Trotz dieses Vorzuges kann ieh mieh nieht entschliessen, von unserer 
bisherigen, im Frings'schen Sinne erfolgten Benennung abzugehen. 
Ich kann es nieht aus zwei Griinden. Der eine ist rein praktisch-for
maIer Natur und beruht auf meinem starken Widerstreben gegen 
eine nochmalige Abanderung der einmal sanktionierten und einge
biirgerten Terminologie. Wer die wechselvolle und in ihrem Einzel
verlauf etwas amiisante Geschiehte der Namengebungen kennt, mit 
denen die zugrundeliegende Akzentart nacheinander bedacht wurde. 
wird meiner Meinung zustimmen, dass eine nochmalige Umanderung 
nur unn6tige Belastung und unvermeidliehe Verwirrung zur Folge 
haben wiirde. Abgesehen davon bin ieh aber auch der Meinung, dass 
die Akzentuierungsart des siidniederfrankischen sti:/- die hier ein
mal als Reprasentant aller niehtripuarischen Scharfungsvorkommen 
fungieren solI - gemeinschaftlich mit den ripuarischen Fillen des 
Glottisverschlusses und des iibergrossen musikalischen Intervalls ihr 
geeignetes Unterkommen in dem Frings'schen Sammelnamen 
,Scharfung' behalten kann, wenn man eben ausdriicklich betont, dass 
die rip u a r i s c h- k 6 I n i s c heArt als e i n m a I i g e und 
ext rem s t e Auspragung eines sonst noch weitverbreiteten 
auch ausserrheinischen - gescharften Akzents zu gelten hat 1). 

§ 134. Eine rheinische Gesamtgrammatik wird zu all diesen Pro
blemen eingehend Stellung nehmen miissen. Sie wird es sieh auch be-

1) Freilich ist der Terminus ,Scharfung' eben als Terminus viel
leicht nicht der denkbar gliickliehste. Niemand hat das wohl besser 
gefiihlt als Frings selbst. Schreibt er doch Acc. 71 Fussnote, dass er 
ibn geme vor dem sieher ebenso treffenden, von Engelmann-Vianden 
angewandten Ausdruck ,Correption' hatte zuriicktreten lassen. -
Wenn schon durchaus eine Umanderung der bisherigen Benennungen 
sieh als notwendig erwiese, so hatte ieh anstelle der etwas gefahrlich 
klingenden ,Correption' den halbwegs deutschen Ausdruck ,K ii r
z u n gsa k zen l' vorzuschlagen, der dem Wesen dieser Akzen
tuierungsart, und vor allem auch ihren Auswirkungen weitgehend 
gerecht wiirde. 
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sonders angeIegen sein lassen, zu genauen Bestimmungen der Grenze 
zwischen dem siidniederfrankischen und ripuarisch-mittelfrankischen 
Scharlungstyp einerseits und dem noch nicht naher bekannten, einst
weilen durch die Beispiele Saarlouis-Roden und Arzbach angedeute
ten Bezirke kontriir entgegengesetzter Schiirfungsgruppen zu gelan
gen. Fiir den Zusammenhang der vorliegenden Arbeit ist es das 
Nachstliegende und Gegebene, die einzelnen Gruppen des ripuari
schen Scharlungstyps herauszustellen, der - was das V 0 r k 0 m
men der Schiirfung an sich betrifft, nicht immer aber in ihrer ex
trem gesteigerten Auspragung und auch nicht immer in ihren laut
physiologischen Nachwirkungen - vom Siidniederfrankischen ge
teilt wird. 

Die Scharfung in dem an der Mundart von 
Montzen dargestellten siidniederfrankischen 

und ripuarischen Normaltyp 

§ 135. Fiir den siidniederfrankischen und ripuarisch-mittelfranki
schen Bereich zerfallen die Belege der Schiirfung in die Gruppen der 
sog. ,bedingten' und die der sog. ,spontanen' Schiirfung. Letztere 
bildet, eben wegen ihrer ,Spontaneitat', ein Problem fiir sich. Ver
suche zu seiner L6sung werden § 144 ff. mitgeteilt. Die Belegfalle der 
bier zunachst behandelten ,kombinatorischen' Scharlung gliedere ich 
entsprechend den Gruppen des Tragheitsakzents. Als Bedingungen 
fiir das Auftreten des letzteren erscbienen - rein ausserlich be
trachtet - Einsilbigkeit (in dem durch die Fussnote 2, S. 50 naher be
stimmten Sinne) oder bei Mehrsilbigkeit die Stimmlosigkeit eines 
folgenden Konsonanten. Die ,kombinatorische' Schiirfung scheint 
demgegeniiber gebunden an Mehrsilbigkeit und vokalischen oder 
stimmhaft-konsonantischen Anlaut der dem Hauptton folgenden 
Silbe. 

§ 136. Die ,bedingte' Scharlung findet sich demgemass auf den 
Reflexen der alten Langen i, u; e, 0 (wgm. ai, au = ahd. ei, ou) und 
den entsprechenden Umlauten in mehrsilbigen und urspriinglich 
mehrsilbigen W6rtem vor stimmhafter Konsonanz, z.B. 

a) bi:s (*bise) f. ,kalter Wind, Sturmwind', i:l (*ile) ,Eile', sf:/ 
(*sehive) ,Scheibe', sti:/ (*stive) ,Stiirke', vi:l (*/ile) ,Feile'; - klu:s 
(*kluse) ,Klause', ku:s (*kUse, mnl. euse) ,Schlag auf den Kopf beim 
Schweineschlachten', su:l (*sehUle, sehure) ,Regenschauer'; - dy:r 
(*dilre) ,teuer', hy:/ (*hilve) f. ,Knicker', sy:r (*sehilre) ,Scheuer'; -
yahe:m (*geheme) ,geheim'; - yalo:/ (*glove) ,Glaube', ro:m (*rome) 
,Rahm', h;:t (*hlived) ,Haupt, Kopf'. 
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b) bli:v:1,bleiben', b:1wi:z:1,beweisen', dri:v:1 ,treiben', i:z:1r ,Eisen', 
pri:z:1 ,preisen', sti:V:1 ,steifen, starken', vri:v:1 ,reiben', wi:Z:1 ,weisen, 
zeigen'; - du:r:1 ,dauern', du:z:1nt ,tausend', lU:r:1 ,lauern', su:l:1 
,vor einer Regenschauer Schutz suchen'; - dy:v:11 ,Teufel', hy:r:1 
,heuem, mieten', ky:m:1 ,achzen, stohnen', Ply:z:1 ndl. piuizen, sy:m:1 
,schaumen'; - de:l:1 ,teilen', e:y:1 ,eigen', ke:z:1r ,Kaiser', re:za ,reisen', 
we:Y:1ra ,weigern', ze:V:1r ,Speichel, Geifer'; - ro:va ,rauben', drij:m:1 
,traumen', iP:ya ,augen', zij:ma ,saumen'. - Vgl. Frings Acc. §§ 25,30. 

§ 137. Die Scharfung erscheint auf den in offener Silbe und vor r + 
Dental seit alters bestehenden, sowie auf den durch 1-Vokalisation 
mundartlich gewordenen Langen in mehrsilbigen und ursprunglich 
mehrsilbigen Wort ern vor stimmhafter Konsonanz, z.B. 

a) a:j (*ave) ,ab', ii:n (*iine) ,an', bii:n (*biine) ,Bahn', yrii:j (*griive) 
,Graben', hii:x (*hiige) ,Hecke', hii:m (*hiime) ,Kummet', hii:n (*hiine) 
,Hahn', kii:j (*kiive) f. ,Spreu', mii:x (*miige) ,Magen', nii:m (*niime) 
,Name', nii:s (*niise) ,Nase', rii:m (*riime) f. ,Rahmen', sii:j (*schave) 
,Schabe, Reibeisen', sii:l (*schiile) ,Schale', stii:l (*stiile) m. ,Zuschnitt, 
Muster', vii:n (*jiine ),Fahne', wii:l (*wiile) ,wohl'; - #:m (*deme) m. 
,Zitze', y{:l (*gele) ,gelb', m{:l (*mele) ,Mehl', n{:j (*neve) ,Neffe', 
s{:l (*schele) ,scheel', s{:m, s{:n (*scheme) ,Schemen; Schatten', z{:x 
(*sege) ,Sage', p{:r (*pere) ,Bime', vij:l (*jfjle, jele) ,vier; - biJ:x 
(*boge) ,Bogen', M:s (*hose) f. ,Strumpf', kij:l (*kole) m. ,Kohle', 
dij:r (*dore) ,Ture', hij:l (*hOle) ,Hohle', vij:r (*vOre, ahd. juri) ,vorne'; 
- zwa:t (*swiirde) ,Schwarte'; p.t (*erde) ,Erde', yp.t (*gerde) 
,Gerte', hf!·a.t (*herde) ,Herde', w{!"a.t (*werde, vgl. ndl. waarde) ,Wert'; 
k(J"a.t (*kOrde) ,Kordel', b(!·a.t (*bOrde) ,Burde'; - ziJ:j (*sove; solve, 
salve) ,Salbe', piJ:m (*pome; polme, palme) m. ,Palme, Buchsbaum'. 

b) batii:la ,bezahlen', drii:ya ,tragen', jii:ya ,jagen', klii:ya ,klagen', 
knii:ya ,nagen', ma:la ,mahlen', mii:na ,mahnen', plii:na ,planen', 
spii:ra ,sparen', vii:ra ,fahren', wii:yal ,Wagen', zii:ya ,sagen'; bav{:la 
,befehlen', baw{:ya ,bewegen', y{:va ,geben', yaw{:m ,gewohnen', 
h{:va ,heben', k{:yal ,Kegel', kl{:va ,kleben', kw{:la ,qualen', l{:va 
,Leben, leben', l{:var ,Leber', l{:za ,lesen', n{:ma ,nehmen', st{:la 
,stehlen', v{:ya ,fegen', vart{:ra ,verzehren', w{:ra ,wehren', w{:va ,we
ben', z{:ya ,sagen', zw{:yal ,Schwefel, Streichholz', zw{:ra ,schworen'; 
biJ:va, iJ:va ,oben', kiJ:ma ,kommen', kiJ:ra ,kosten, abschmecken', 
stiJ:va ,stoven', ziJ:mar ,Sommer'; lij:ya (*logen) ,Luge', mij:ya ,mogen'; 
- a:dax ,artig', wii:da (*wiirden) ,warten'; v{!"a.dax ,fertig', w{!"a.da 
,werden'; m(!·a.dar ,Morder';-kij:va(*koven; kolven, kalven) ,kalben'. 
- Vgl. Frings a.a.O. §§ 26, 29, 30. 

N iederfninkische M undarten 6 
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An m. Die FaIle mit r- und I-Ausfall reprasentieren nach 
Vokalisation des Liquiden sprechtaktlich durchaus den Deh
nungs- und Scharfungstyp der offenen Silbe! 

§ 138. Die Scharfung erscheint auch in allen an sieh zur vorigen 
Gruppe (§§ 136, 137) gehorenden Fallen, die durch den Ausfall eines 
intervokalischen -d- oder -g- besonders gekennzeiehnet sind, z.E. 

a) zi'i' ,Seite', hy'Y' ,heute', ly'Y' ,Leute'; hd' ,Heide', ki' 
,Scheide, Scheitel;, we'i' ,Weide ,Wiese'; Ia: ,Lade', sa: ,Schade'; 
sp'u' ,Schalte, Riegel', vp'U' ,Falte'; sn{: ,Schnitte', vr{: ,Friede'; 
be: ,Bote', ye: (*gode) ,Patin', knij: (*knode) ,Knoten'; - O'U' ,Auge'. 

b) ya:r ,Gatter, Gartentor', ra:r ,Rader', va:m ,Faden', za:1 ,Sat
tel'; br{:r ,Bretter', I{:x ,ledig; leer', v{:r ,Feder', w{:r ,Wetter', 
z{:r (*seder) ,seit'; bij:m ,Boden', dij:1 ,Dotter', brij:1 (*brodel) ndl. 
broddel; - a:t (*aget, aquaeductus) ,Abflusskanal', ma:t (*maged) 
,Magd', r{:n ,Regen'. 

c) li'i.'J ,leiden', ri·i.'J ,reiten', sni·i.'J ,schneiden', stri·i.'J ,streiten', 
IU'u.'J ,lauten'; be·i.'J ,warten', le·i.'J ,leiten', ie'i.'Jr ,Leiter', spre·i.'J 
,ausbreiten'; b'Jsta:m , (sieh) verheiraten', la:m ,laden', sa:m ,scha
den'; hp·u.'J ,halten', kp·u.'J ,erkalten', VP·U.'J ,falten'; b{:m ,beten', 
y{:m ,jaten', tr{:n'J ,treten', v{:m'J ,fadeln'; so·u.'Jr ,Schulter'; -
r{:n'J ,regenen', z{:n'J ,segnen', ml/rl.'Jx ,moglieh'. - Vgl. Frings 
a.a.O. §§ 31, 32. 

§ 139. Die Scharfung erscheint ferner auf den Reflexen von altern 
i, u; ai(j) , au(w) und den entsprechenden Umlauten, soweit sie im 
Inlaut vor Vokal stehen oder standen, z.B. 

a) rh' ,Reihe', y'Jb.1''Y' ,Gebaude', n.1''Y' ,neu', tr.1"Y· ,treu'; kato'u' 
,Webstuhl', mo'u' ,Armel', vro'u' ,Frau'; kfJ'i' f. ,flacher, Stein', l~'i' 
,Schieferplatte, Dachziegel', yp'u' ,schnell'. 

b) kli·i.'J ,Kleien', rj'i.'J ,reihen', vrj'i.'J ,freien'; b1f(u.'J ,bauen', 
brwu.'J ,brauen', br.1'·y.'Jr ,Brauer', d.1'·Y.'J ,deuen, driicken', kl.1"Y.'J 
,Knauel', k.1"Y.'J ,kauen', r.1''Y-'J ,reuen', s.1"y.'J ,scheuen', SP.1'·Y·'J 
,speien'; ho·u.'J; ,hauen', kro·u.'J ,krauen', to·u.'J ,(siehl beeilen', 
drfiJ'Y.'J ,drohen'; bl~·i.'J ,schreien', yYt,}·i.'J ,schreiten'; b'Jnp·u.t ,beengt, 
schwiil', klp·u.'J ,klauen, stehlen'. - Vgl. Frings a.a.O. §§ 27, 30. 

§ 140. Scharfung ruht bei allen mehrsilbigen und urspr'iinglich 
mehrsilbigen Fallen auf der inlautenden Verbindung Kurzvokal + 
(geminiertem) Liquid oder Nasal, z.E. 

a) ka'n' ,Kanne', wt,}'l' ,Welle; Rolle', y'Jze'l' ,Geselle', he'l' (ho'I') 
,Holle', sti'l' ,stille', SPftn' ,Spinne', stlJ'm' ,Stimme', zO'n' ,Sonne', 
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Irm' (*umme, umbi) ,urn', pO'l' (*pUlle; ndl. pul, mnl. ampulle) f. 
,Messkannchen', pO'l' (*pulle) f. ,junges Huhn', va'l' ,Falle'. 

b) a·l.as ,alles', ka·l.a ,sprechen', bakfJ·n.a ,bekennen', yavfJ·l.ax ,ge
faIlig', kfJ·m.a ,kammen', std.a ,stellen', te·l.a ,zahlen', va·l.a ,fallen', 
vi·l.a ndl. villen, wi·l.a ,wollen', bfJ·n.as ,innen', ba'YfJ·n.a ,beginnen', 
(ya)W{rn.a ,gewinnen', klfJ·m.a ,klimmen, klettern', varzfJ·n.a ,(sich) 
besinnen', zWfJ·m.a ,schwimmen', kro·l.a ,Locken', no·m.ar ,Nummer', 
ro·l.a ,rollen', yo·n.a ,gonnen', ko·n.a ,konnen'. - VgI. Frings a.a.O. 
§§ 28, 30. 

§ 141. Die Scha:rfung erscheint auch in allen mehrsilbigen und 
urspriinglich mehrsilbigen Fallen mit der inlautenden Verbindung 
Kurzvokal + Liquid oder Nasal + stimmhafte Konsonanz, z.B. 

a) sta·tj· ,Stange', ta·tj· ,Zange', yiJwfJ·r.iJ! (*gewerve) ,Gelenk', 
hi·tj.s(t) (*hengest) ,Hengst', 'YiJbi·l.t (*gebilde) ,Tischtuch', 10'tj' 
,Lunge', to'tj' ,Zunge', mo·r.iJ! ,miirbe', zwr.iJX ,Sorge'. 

b) ha·tj.iJ ,hangen, hangen', va·tj.iJ ,fangen', IfJ·tj.iJ ,langen', zWfJ·l.iJ
biJr ,Schwalbe', stfJ·r.iJviJ ,sterben', viJrbfJ·r.iJyiJ ,verbergen', viJrdfJ·r.iJviJ 
,verderben', i·tj.iJl ,Engel', stj·tj.iJl ,Stengel', bri·tj.iJ ,bringen', di·tj.iJ 
,dingen', dwi·tj.iJ ,zwingen', sP,i·tj.iJ ,springen', vi·tj.iJr ,Finger', 
vri'tj.a ,wringen', zi·tj.iJ ,singen', o·n.diJ ,unten', zo·n.diJr ,sonder, ohne', 
6·r.yiJl,Orgel', s6·r.yiJliJ ,schieben', wo·r.iJyiJ ,wiirgen', zo·r.iJ'Ya ,sorgen'. 
- VgI. Frings a.a.O. §§ 29, 30. 

§ 142. Die Scharfung erscheint endlich in allen mehrsilbigen Fal
len, in denen auf einen Kurzvokal urspriinglich geminierter stimm
hafter Verschlusslaut folgt, z.B. 

sma·g.iJ PI. zu sma.k ,Schlag', sma·g.iJ ,schlagen', ta'g.iJ PI. zu ta.k 
m. ,Zacke ,Zweig', ta·g.iJ ,auszanken', kri'b.iJ PI. zu kri.p ,Krippe', 
mi·d.a ,Mitte', do·b.iJl ,Kreisel', to·b.iJ PI. zu to.p ,Eimer', bro·g.iJ PI. zu 
bro.k ,Briicke', mfrg.iJ PI. zu m6.k ,Miicke', s6.diJ ,schiitten' u.a. -
Diese letzte, dem Abschnitt § 11 Oe des Tragheitsakzents entsprechen
de Schiirfungsgruppe findet sich nicht in den Zusammenstellungen 
bei Frings. 

An m. In den Fallen §§ 140-142 ruht die Scharfung auf 
K u r z v 0 k all) (wahrend die ana10gen Gruppen des Trag~ 
heitsakzents Dehnung oder doch wenigstens Ansatze zu einer 
solchen zeigen). Dagegen ist in den Fallen der 0 f fen enS i 1-
b e und der Stellung vor l' + Den t a I die D e h nun g 

1) Erl1:iuterndes s. § 157 if. 
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n i c h t be hi n de r t 1). Dies beweist mir das hohe Alter die
ser Dehnungen (vgl. auch § 108), die ich in der relativen Chrono
logie als v 0 r den Gesetzen der ,kombinatorischen' Scharfung 
eingetreten ansehe. Ahnliches uber die Dehnung vor nd, nt 
vgl. § 125. 

§ 143. Als sog. ,freier' Akzent erscheint die Schiirfung auf den Ver
tretem der alten tiefen Langen ii, e, 0, d.h. den Reflexen von wgm. 
ii, 0, e/eo; ai, au = ahd. e, 6 und den in Frage kommenden Umlauten. 
Fur die einzelnen Gruppen dieser ,spontanen' Scharfung vgl. § 37 
(wgm. ii), § 38 (wgm. e, eo), § 39 (wgm. 0), § 42 (wgm. al, au = ahd. 
e, 0). 

W irk u n g end e r S c h ii r fun g auf die W 0 r t- u n d 
Lautgestalt 

§ 144. Wie erklart sich nun - das ist unsere weitere Fragestellung 
- fUr den sudniederfriinkischen und ripuarisch-mittelfrankischen 
Normaltyp das Auftreten der Schiirfung in der durch die §§ 135-143 
geschilderten Form? 

Frings nimmt Acc. 84 ft. an, dass die Scharfung als freier exspira
torischer Akzent in vorliterarischer Zeit unter k e Ito rom a n i
s c hem Einfluss an die alten ii-, e-, 0- Laute herangetreten sei, 
wiihrend sie in allen ubrigen Fiillen sekundiir und unter Wirkung 
eines de r M u n dar t e i n g e b 0 r e n e n Takt- oder Tempo
gesetzes erfolgt sei, von dem spiiter noch die Rede sein wird. rch 
muss mit Teuchert 2) bekennen, dass es mir schwer falit, fur ein und 
dieselbe Akzentart - also etwa fUr slg:piJ ,schlafen' und bU:ViJ ,blei
ben' - zwei i n d e r W u r z e I v e r s chi e den e Entstehungs
ursachen anzunehmen. Deshalb ist es mein Bestreben, hier zu einem 
moglichst einheitlichen Erklarungsprinzip vorzudringen, das freilich 
teilweise auch wieder auf Frings'schen Gedanken basiert und als eine 
Weiterfuhrung derselben angesprochen werden will. -

Bereits D.D.G. V, § 322 hatte Frings der Vermutung Ausdruck 
gegeben, dass die Ursache fUr die ,spontane' Schiirfung der alten ii, 
e, 0 in der Qualitiit der betreffenden Laute selbst zu suchen sei; Ace. 
81, 82 wird diese Vermutung folgendermassen priizisiert: die beiden 

1) Diejenigen Fii.lle Ripuariens, die in offener Silbe keine Dehnung 
aufweisen, konnen ohne Schwierigkeit aus einer ruckkurzenden Wir
kung der Scharfung erklart werden, vgl. § 162. 

2) Z. f. d. Mdaa. 1916/17,301 ff. 
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rheinischen Betonungsarten, Schiirfung un d ,zweigipfliger' Ak
zent, haben als durchaus selbsHi.ndige und unabhiingige Grossen des 
Sprachlebens zu gelten. Sie sind nicht Folge lautlicher Eigenheiten, 
sondem treten von sich aus an die ihrem Wesen zuniichstliegenden 
Laute heran. Die mit hoherem Energieaufwand und intensiver 
Muskeltiitigkeit verbundene Schiirfung wendet sich den alten tiefen 
Langen ii, i, 0 zu, wiihrend die hohen Vokale i, it der Uberdehnung 
und der daraus folgenden Zweigipfligkeit anheimfielen 1). Zur niihe
ren Begrundung wird die im allgemeinen geltende Tatsache ange
fUhrt, dass es mehr Energie erfordere, einen niedrigen als einen hohen 
Vokal auszusprechen. - Dieser der Phonetik Jespersens entlehnte 
Satz hat sicherlich nur relative, keine absolute Gultigkeit. Das be
weisen schon die Verhiiltnisse der Mundart von Arzbach, in der die 
alten i, it weitgehend, die alten ii, i, 0 aber gar nicht geschiirft wer
den 2). 

Die tieferen Ursachen, we1che die Schiirfung in dem einen Dialekt
gebiete die ii-, i-, o-Fiille und im anderen die Belege mit i, it ergreifen 
liessen, umgekehrt in dem einen Dialektgebiete die ii-, e-, 0- Beispiele 
und im anderen die FiiIle mit i, it dem Triigheitsakzent zuwiesen 3), 
sind uns noch unbekannt. Begnugen wir uns e ins t wei len 
mit den Tatbestiinden und halten wir immerhin e i n e s als gesi
chert fest: im sudniederfriinkischen und ripuarisch-mittelfriinkischen 
Normaltyp tritt die Schiirfung in erster Linie an die FiiIle mit den 
urspriinglich offenen Vokalqualitiiten ii, e, 0 heran, oder - wie ich 
jetzt, urn in meine Argumentation einzutreten, genauer formuliere -
die Schiirfung bemiichtigt sich zuniichst der von altersher e ins i 1-
big e n Fiille mit ursprunglichem ii, e, 0 ,wie sie durch das Beispiel 
se:P (*schiiP) ,Schaf' als Grundtypus repriisentiert werden. A II e s 
son s t i g e V 0 r k 0 m men d e r S c h ii r fun g auf Lan g
v 0 k a len i s t W irk u n g e i n erA n a log i e, d. h. e i n e r 
sprechtaktlichen Ausnivellierung nach eben 
die sen e ins i I big e n For men. Auf Grund eines so1chen 
e i n h e i t I i c hen Erkliirungsprinzips, dessen Richtigkeit fUr den 

1) Angesichts dieser Erklarung beruhrt es umso unverstiindlicher, 
dass Frings an anderen Stellen seiner Arbeit eben diese beiden Ak
zentarten, die sich gegenseitig notwendig ergiinzen und nur eine aus 
der anderen begreifbar sind, fur die Rheinprovinz geographisch von
einander scheidet. Darauf wurde bereits § 106 hingewiesen. 

2) Bach a. a.O. §§ 4, 5: set ,Schaf', les:1 ,lassen', sbrex ,Sprache'; 
tr*·i. ,frei', wfJ·i.s ,weiss', ha·u.d ,Haut' u. a. 

3) Bachs Beispiele se;, les:1 und sbrex waren auch unserer Trans
skription etwa sf).t, le.s:1, sbrf).x zu schreiben. 
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sudniederfrankisch-ripuarisch-mittelfrankischen Bereich im Folgen
den glaubhaft gemacht werden solI, gabe es dann keinen wesenhaften 
Gegensatz, sondem allenfalls nur ein zeitliches Nacheinander zwi
schen ,spontaner' und ,bedingter' Scharfung. 

§ 145. Die prim are, auf die W 0 r t g est a I t gehende Wirkung 
der Scharfung bestand darin, dass nach dem einmal geschaffenen 
Grundtyp si}:P zunachst alle diejenigen FaIle ausgeglichen wurden, 
die eine der alten offenen Qualitaten ii, e, 0 mit ursprunglicher Zwei
silbigkeit (Mehrsilbigkeit) verbanden, z.B. 

a) *striite> stri}:t ,Strasse': der Vokal erhielt Akzent und Quanti
tat des Typus si}:P, und das nebentonige, nunmehr das einheitliche 
Taktmass storende Endungs -e musste fallen. 

b) *striiten > stri}:t~ ,Strassen': das auslautende n schwindet, das 
nebentonige e bleibt als Flexionselement erhalten. DafUr aber er
reicht der Vokal nicht vollig die Dauer des gescharften i}: in stri}:t. 
Die Typen stri}:t und stri}:t~ sind vielmehr sprechtaktlich gleichwer
tig! 1) 

§ 146. Meine sudniederfrankische Heimatmundart - ich konnte 
das vorhin Gesagte ebenso gut auf Eupen selbst und seine Sekundar
lautungen so·~.p; stro·~.t, stro·~.t~ ubertragen - verfugt also uber 
z wei v e r s chi e den e Qua n tit ate n b e i g esc h a r f
ten Lan g v 0 k a len, die ich leider aus Grunden der Einfach
heit nicht jede fUr sich gesondert transskribieren kann. Jedenfalls 
aber sind, darauf sei ausdrucklich hingewiesen, die Scharfungsbelege 
mit Langvokalen untereinander derartig ausnivelliert, dass die zwei
silbigen Formen in ihrer Gesamtdauer den einsilbigen gleichkom
men 2). - Urn dem Verdachte zu entgehen, als lage es in meiner Ab
sicht, ,abstrakte' und gekunstelte Systeme auszuklugeln, bemerke ich 

1) Man wende hier nicht ein, dass auslautendes n des Typus 
,Strassen' gelegentlich - etwa vor vokalischem Anlaut - erhalten 
bliebe, so dass mithin beim Falle stri}:tm von einem einheitlichen 
Taktmasse mit stri}:t nicht mehr die Rede sein konne. In derlei Fallen 
des Sandhi - das gilt auch fur die analogen Beispiele des Tragheits
akzents - gehort das hiatustilgende -n- sprechtaktlich durchaus zum 
folgenden Wort! 

2) Ich bin uberzeugt, dass experimentalphonetische Messungen 
Analoges fur den sudniederfrankisch-mittelfrankischen Gesamtbe
reich ergeben wiirden. Hierbei behaupte ich naturlich nicht, dass in 
jedem der tausend Dorfer dieses grossen Bereiches die Taktmasse 
uberall a b sol u t die gleichen seien. Was ich annehme, ist 
vielmehr dies: die Pro p 0 r t ion e n sind dieselbenl 



A KZENTUIERUNG 87 

hier noeh mit alier Deutliehkeit, dass ~aeh meiner Meinung bei der 
Reihe se:p/stre:t, stre:t'J (siidniederfrankiseh) bezw. se://stre:s, 
stre:s'J (ripuariseh-mittelfrankiseh) natiirlieh nieht immer und nieht 
uneingesehrankt von einem weitausgedehnten Naeheinander die 
Rede zu sein braucht. Die konkreten mundartliehen Vorgange - ich 
denke dabei hauptsachlich an das Ripuarische - k 0 nne n sich 
vielmehr durchaus in zeitlichem Nebeneinander volizogen haben. 
Meine etwas iiberspitzten Formulierungen soilen eben dazu dienen, 
das Grundsatzliche herauszusteilen. 

§ 147. Den Scharfungstypen a) stre:t ,Strasse' und b) stre:t'J ,Stras
sen' sind im siidniederfrankischen und ripuarisch-mittelfrankischen 
Normaltyp weiterhin nun auch diejenigen Fane angeglichen worden, 
die bei urspriinglicher Mehrsilbigkeit einen Reflex von altern i, u; 
e,o (wgm. ai, au = ahd. ei, ou) oder auch eines der Ergebnisse von 
ganz friiher Dehnung in offener Silbe oder vor r + Dental mit nach
folgender stimmhafter Konsonanz aufwiesen, z.E. 

c) sti:/ (*stive) ,steife, Starke', nii:m (*niime) ,Name', zwii:t 
(*swiirde) ,Schwarte' und d) sti:v'J (*stiven) ,steifen, starken', nii:m'J 
(*niimen) ,Namen', zwii:d'J (*swiirden) ,Schwarten'. Die Apokopie
rungsvorgange entsprechen denjenigen bei stre:t und stre:t'J; auch die 
Quantitatsverhaltnisse sind demnach die gleichen 1). 

§ 148. Es ware nicht nur eine formale Unkorrektheit, sondern so
gar eine grundsatzliche Verkehrtheit zu sagen, dass die eben er
wahnte S tim m h aft i g k e i t des folgenden Konsonanten die 
eigentliche G run d u r sac h e fUr das Auftreten der Scharfung 
in den zuletzt genannten Failen sei. Eine solche Formulierung nahme 
der Scharfung - und iiberhaupt der Akzentuierung - ihren unan
fechtbaren Charakter als durchaus selbstandige Grosse des Sprach
lebens. Die konsonantische Stimmhaftigkeit ist im siidniederfranki
schen und ripuarisch-mittelfrankischen Bereich keineswegs causa 
e/ficiens, sondern bestenfalls conditio sine qua non, und auch das 
nicht einmal uneingeschrankt. Ware sie aber die wesentliche Ursache, 
der eigentliche Antrieb und das gesetzgeberische Moment fUr die 
Scharfungsvorkommen der Typen sti:f und sti:v'J, so miissten die 

1) Zalhreiche Beispiele dieser Art finden sich in den §§ 136, 137 der 
Darsteilung gesammelt. - Die (urspriinglich) mehrsilbigen Faile mit 
Gutturalvokal + 1 + sth. Konsonanz reprasentieren nach Schwund 
des Liquiden den Typus der offenen Silbe, z.B. ze:/ (*sove; solve, 
salve) ,Salbe' und ke:v'J (*koven; kolven, kalven) ,kalben'. Darauf 
wurde bereits § 137 Anm. hinge wiesen. 
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gleich unten zu diesen Typen notierten ,Ausnahmen' unerkliirt und 
unerklirbar bleiben. Demgegeniiber lassen sich jedoch die Tatbe
stiinde auf eine Weise interpretieren, die davon iiberzeugen kann, 
dass die Scharlung - genau wie der Tragheitsakzent - von sic h 
a u s an die Laute und Lautgruppen herantritt. Dieser Grundan
schauung verleiht unsere Interpretation den Charakter einesAxioms1). 

Dass iibrigens die Schiirfung als Wortbildungselement in Iterativen 
und Klangwortem, die vielfach in hervorragendem Masse affektge
bunden sind, ohne Riicksicht auf deren vokalische und ganz beson
ders auch konsonantische Lautung Besitz ergreifen kann, hat be
reits J. Miiller (Untersuchungen zur Lautlehre der Mundart von 
Aegidienberg, Diss. Bonn 1900, § 8, 6) am ripuarischen klii:tsan 
,klatschen' nachgewiesen. Diese sou v era n e Art des Akzents 
erfahrt noch eine weitere interessante Beleuchtung durch die E § 36a 
mitgeteilten beachtenswerten Tatsachen aus der Mundart von Eu
pen. Hier ist in Klangwortern und Iterativen wie klfJ·d.za ,Iaut klat
schen' 2), smfJ·d.za ,beim Essen unappetitlich schmatzen', kfJ·d.za 

1) Hierbei sei gegen alle positivistischen Meinun~en - die zwar 
vielfach noch an der Oberflache das Feld behaupten, un Tiefsten aber 
schon zu Tode getroffen sind - und diesen Meinungen zum Trotz mit 
allem Nachdruck das Bekenntnis ausgesprochen, dass ich an ein im 
Leben der Sprache herrschendes, den rein lautlichen und ,materiel
len' Gegebenheiten iibergeordnetes Gesetzmassiges glaube. Dieses 
Gesetzmassige ist weniger physiologischer, aber viel mehr psycholo
gischer und iiberhaupt geistiger Natur. Jene positivistisch-materia
listische Richtung, die noch aus der geist- und voraussetzungslosen 
zweiten Haute des 19. Jahrhunderts stammt, hat die Sprachwissen
schaft zu einer beschrankten, weil auf die ausseren Gegebenheiten 
sich beschrankenden ,naturwissenschaftlichen' Betriebsamkeit um
gefalscht. Was iibrigens in diesem Zusammenhange die arg umstritte
ne Ste1lung der ,Junggrammatiker' betrifft, so lag deren Fehier nicht 
in ihrem Glauben an die Lautgesetze, nicht in ihrem viel beschriee
nen ,Dogmatismus' schlechthin, sondern in ihrer mechanisch-natur
wissenschaftlichen Auffassung vom Wesen und Wirken der Sprach
gesetze. Da sich aber das modern-wissenschaftliche Denken nicht in 
ruhiger und stetiger Aufeinanderfolge, sondern sprunghaft-antithe
tisch vollzieht, sind die Gegner vie1fach in den entgegengesetzten 
Fehler verfallen, indem sie zeitweilig sehr starke Neigung verspiirten, 
das Vorhandensein von Sprachgesetzen iiberhaupt zu leugnen. Beide, 
Junggrammatiker und deren kontrare Gegner, waren also Positivi
sten; nur hatte ihr Positivismus umgekehrte Vorzeichen. Wir nahern 
uns der Wahrheit, wenn wir unbedenkllch und dogmatisch genug 
sind, an die Existenz von Sprachgesetzen zu glauben, dabei diesen 
jedoch keine maschinellen, sondern geistige Funktionen zuerkennen. 

II) Das daneben stehende farblose klfJ.tsa bezeichnet den ruhigen, 
normalen Vorgang. 
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(*katschen) ,blindwiitig oder ohne Uberlegung in etwas herumhak
ken' die wurzelauslautende Konsonanz, die u r s p r ii n g lie h 
s tim m los war, grade unter dem Einfluss geseharften Akzents 
sekundar erweicht worden, ein Beweis mehr fUr un sere These, dass 
die Seharfung nicht Folge lautlieher Eigenheiten ist, sondern von 
sich aus an die ihrem Wesen zunaehstliegenden, gleiehwohl aber aueh 
an fernerliegende Laute herantritt und es dabei mitunter sogar ver
steht, dieses Fernerliegende in ihrem Sinne und im wahrsten Sinne 
des Wortes ,mundgereeht' zu maehen. 

§ 149. Bei dem Bestreben, die urspriinglieh mehrsilbigen Formen 
dem oben besehriebenen Grundtypus sQ:p spreehtaktlieh anzuglei
chen, begegnet die Seharfung in den Gruppen b) strQ:tJ bezw. strQ:sJ 
(*striiten) und d) st'i:VJ (*st'iven) grosseren Hindernissen als in denjeni
gen der Gruppen a) strQ:t bezw. strQ:s (*striite) und c) stf:! (*st'ive). Es 
gilt hier, einen umfangreieheren Lautkomplex gefUgig zu maehen 
und zu iiberwinden. Das zwar nieht aIlzeit bewusst-intentioneIl, aber 
standig und tatsaehlieh wirkende T a k t g e set z drangt auf Aus
gleich, wobei jedoeh das ihm zugrundeliegende rhythmisehe GefUhl 
nieht immer und nieht iiberall der eben angedeuteten Sehwierigkei
ten Herr zu werden vermag. Auf diese Weise, und m. E. nur auf diese 
Weise ist es namlieh zu erklaren, dass im Ripuarisehen und ganz be
sonders aueh im Siidniederfrankisehen reeht zahlreiehe, den Typen 
b) und d) angehorige FaIle 0 h n e S e h a r fun g vorzufinden sind. 
Diese seharfungslosen 'Formen verfallen - oder verbleiben - damit 
samt und sonders dem Tragheitsakzent 1). Vor allem sind sehwan
kende Nebeneinander wie strQ:tJjstrij.tJ ,Strassen', sIQ:PJjslij.PJ 
,sehlafen' und st'i:VJjsti.VJ ,steifen', bU:vJjblf.vJ ,bleiben' ,srf:vJjsri.vil 
,sehreiben' u.a. nordlieh der Benrather Linie ganz besonders haufig 2), 
wohingegen die Seharfungstypen strQ:t und st'i:! aueh im Siidnieder
frankisehen zu uneingesehrankter Geltung gelangen konnten. 

§ ISO. Diese vorhin allgemein festgestellte, ortlieh und geographiseh 
ausgedehntere Verbreitung der Seharfungstypen strQ:t und sti:! ge
geniiber strQ:tJ und vor allem auch sti:VJ belegen ebenfalls die Mund
arten unseres Gebietes. leh notiere einige ,Ausnahmen' fUr den Kreis 
Eupen (K E) und den Nordosten der Provinz Liittich (NOL). 

1) Frings Ace. § 57 bezeiehnet in ahnliehem Zusammenhange die 
Seharfung als ,passiven' Akzent. 

2) leh transskribiere derartige FaIle mit eingeklammertem Sehar
fungszeiehen (:). 
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KE ,geblieben': Eupen-Stadt ble1J.v1J, Eupen-Land blf:v1J; ,ge
kriegt': Eupen-Stadt kre1J.y1J, Eupen-Land krf:Y1J, krf:j1J; ,geben': 
Eupen-Stadt ye1J.V1J, Eupen-Land yf:v1J, jf:v1J; ,holen': Eupen-Stadt 
h01J.l1J, Eupen-Land Eynatten und Raeren h(J1J.l1J, normal he:l1J; ,kom
men': Eupen-Stadt k01J.m1J, Eupen-Land maken-Orte ke:m1J, machen
Orte ko·m.1J; ,legen': Eupen-Stadt le1J.y1J, Eupen-Land If:Y1J, If:j1J; 
,nehmen': Eupen-Stadt nij.m1J, Eupen-Land maken-Orte nf:m1J, 
machen-Orte n~·m.1J, nlJ"m.1J; ,scharren, auskratzen': Eupen-Stadt 
s{.r1J, Eupen-Land normal s{.r1J, Kettenis und Walborn s{!"1J.r1J, Her
genrath sa:r1J; ,Foblen, Fiillen': allgemein VB1J.l1J, v¢/1J.l1J; ,werden': 
Eupen-Stadt w{.rd1J, Eupen-Land w{!"1J.d1J. 

NOL ,fahren': normal va:r1J, Moelingen v1t!a.r1J; ,geben': normal 
yf:v1J, jf:v1J, Membach je1J.v1J, 's-Graven-Voeren yi1J.V1J, Moelingen 
Yi~.v1J; ,kommen': normal ke:m1J, Membach k01J.m1J, 's-Graven-Voeren 
kU1J.m1J, Moelingen k1t!(J.m1J; ,neben': normal n~·v.1J, Teuven nf(:)v1J, 
's-Graven-Voeren ni1J.v1J, Moelingen nifJ.v1J; ,nehmen': normal n{:m1J, 
Moelingen ni~.m1J; ,tragen': normal dra:y1J, Moelingen dr1t!a.y1J; ,wer
den': normal w(!·1J.d1J, Membach we1J.rd1J, St.-Pieters- und St.-Maar
tens-Voeren wf(:)rd1J, Moelingen wi~.rd1J. 

§ 150a. Ganz besonders hiiufig ist das Fehlen der Schiirfung in 
Kompositis und iiberhaupt in Fillen mit schwerer Endsilbe, die also 
der sprechtaktlichen Angleichung an den Schiirfungstypus stre:t(1J) 
die meiste Schwierigkeit entgegensetzten, z.B. 

KE ,Abend': normal o1J.v1Jnt, (J1J.v1Jnt; ,Ameise': Eupen-Stadt 
(h)e.m1Jzei.k, Eupen-Land normal (J1J.mne.k, Raeren u1J.m1Jze.k 1); 
,Brombeere': Eupen-Stadt brQ.m1Jl, Eupen-Land normal br(J1J.m1Jl, 
Raeren bru1J.m1Jl; ,emsig': Eupen-Stadt Q.m1Jt1Jx, Q.m1Jst1Jx; ,Freitag': 
normal vri.d1Jx, vri.d1JX; ,Heimat': Eupen-Stadt hei.m1Jt, Eupen
Land ne.m1Jt; ,Honig': Eupen-Stadt M.n1Jk, Eupen-Land h(J1J.mx, 
h(J1J.mX; ,jemand, niemand': Eupen-Stadt (n)ij.m1J, Eupen-Land 
(n)i1J.m1J, (n)Y1J.m1J, (n)e.m1J; ,Miihlenpferdchen' = ,Marienkiifer': 
Eupen-Stadt mB1J.l1JPfr.tj1J (aber mB·1J.l1J ,Miihle'); ,oten': al1gemein 
o1J.v1Jnt, (J1J.v1Jnt; ,01' Eupen-Stadt und Kettenis o1J.l1J, Eupen-Land 
(J1J.l1Jx, (J1J.l1JX 2). 

NOL ,Abend': normal (J1J.V1Jnt, 's-Graven-Voeren und Moelingen 

1) Wegen der besonderen VokalquaIitiiten vgl. § 165. 
2) V gl. im iibrigen die Beispielsammlungen von E §§ 35, 36.

Dort (S.39, Fussnote 2) ist die Form B.l1JX, ~.l1JX ,Zwiebel' der machen
Orte Hauset, Eynatten und Raeren von d erA k zen t u i e
run g her als urspriingliches Kompositum (unio + lauch) be
stimmt. 
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Q·v.ant; ,Brombeere': normal bro.mal, 's-Graven-Voeren brua.mal, 
Moelingen brtjp.mal; ,EseI': normal fJ·z.al, 's-Graven-Voeren ia.zal, 
Moelingen jfJ.zal; ,Giebel': normal yi·v.al, ii·v.al, drei Voeren yi.valt, 
Moelingen yi.val; ,Hammer': normal hii:mar, Moelingen hua.mar; 
,heilig': normal hd.ax, 's-Graven-Voeren he(:)lax, Moelingen hf.lax; 
,Himmel': Moelingen und 's-Graven-Voeren hi.mal, normal hia.mal, 
Montzen hia.m'iJl und he.m'iJl, Baelen, Welkenrath, Gemmenich und 
Kelmis he.mal, Membach h¢l.mal; ,Hiigel': normal hwv.al, drei Voeren 
hoa.v'iJl, Moelingen hjf/J.val; ,jemand, niemand': normal (n)ia.ma, 's
Graven-Voeren und Moelingen (n)i.m'iJ; ,Knebel: normal knfJ"v.al, 
's-Graven-Voeren knia.val, Moelingen kni.v'iJl; ,Konig': normal 
kwn.'iJk, kwn.a1j, Membach k¢l·n.ak, 's-Graven-Voeren kua.na1j, Moe
lingen kjf/J.m1j; ,Nebel': normal ni·v.al, Teuven ni(:)val, drei Voeren 
nia.v'iJl; ,01': normal pa.I'iJx, St.-Maartens- und St.-Pieters-Voeren 
(rl.'iJX, Membach oa.la, 's-Graven-Voeren u'iJ.lia, Moelingen tjp.lj; 
,Stiefel': normal sti·v.'iJI, drei Voeren sti.val, Moelingen sti.v'iJl; ,iiber': 
normal o·v.ar, Moelingen jf/J.v'iJr; ,Vogel': normal vij:yal, Membach 
vo·a.yal, 's-Graven-Voeren vua.yal, Moelingen vtjp.Y'iJI; *siiter(s)dag 
,Samstag': normalzQ·r.'iJst'iJx, drei Voeren undMoelingen zij.tardax I) 2). 

§ 150b. Ahnlich liegen die Dinge in denjenigen westlichen Mund
arten unseres Gebietes (Moelingen und 's-Graven-Voeren), die einem 
intervokalisch geschwundenen -d- spirantischen Ersatz gegeben ha
ben (vgl. § 93). Hier lassen sich hinsichtlich der Scharfungsvorkom
men gewisse Schwankungen und Abstufungen erkennen, wahrend in 
den iibrigen Mundarten die Hille mit -d- Synkope (ohne spirantischen 
Ersatz) ausnahmslos der Scharfung unterlegt sind. Ich notiere: 

I) ,Lade' (*liide): normal Iii:, 's-Graven-Voeren und Moelingen 
lii:j; ,Schade' (*schiide): normal sii:, 's-Graven-Voeren sii:j. 

2) ,laden' (*liiden): normallii:na, 's-Graven-Voeren und Moelingen 
lii(:)ia; ,schaden' (*schiiden): normal sii:m, 's-Graven-Voeren und 
Moelingen sii(:)ia; ,beten' (*beden): normal br:m (Membach be-a.m), 
's-Graven-Voeren und Moelingen br(:)ia; ,treten' (*treden): normal 
trr:m (Membach tre·a.m), 's-Graven-Voeren und Moelingen tr{(:)i'iJ. 

3) ,Sattel' (*siidel): allgemein zii:l; ,Blatter' (*bleder, birder): nor
mal blii:r, blr:r, 's-Graven-Voeren blii(:)iar, Moelingen bltja.i'iJr; 
,Faden' (*/iidem): normal vii:m, Moelingen vua.iam. 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich fiir die Mundarten des 
Westens ein Dreifaches: I) die -d- Fille mit schwacher Ableitungs-

I) Uber das Aufkommen von samstag im Osten des Gebietes vgl. 
§232. 

2) Wegen der vielfachen Vokalkiitzungen vgl. § 160 ff. 
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silbe -e sind konsequent geschiirft; 2) die Beispiele mit der Ableitungs
silbe -en sind vorwiegend geschiirft und zeigen gelegentliches Hin
iiberschwanken zur Schiirfungslosigkeit; 3) die Belege mit schwerer 
Endsilbe sind vielfach schiirfungslos. - V gl. hierzu auch Frings, 
Acc. § 31. 

§ 151. Das V 0 r k 0 m men des siidniederfrankischen und ri
puarisch-mittelfrankischen Schiirfungstyps haben wir, soweit mund
artliche Langvokale in Frage kamen 1), in seiner dialektgeographi
schen Ausdehnung fUr unser Gebiet nachgewiesen und wenden uns 
nunmehr den besonderen Einfliissen der Schiirfung auf die La u t
g est a I t eben dieser Langvokale zu. 

A.hnlich wie bei den in § 114 if. zur Darstellung gebrachten, durch 
den T rag h e its a k zen t hervorgerufenen sekundaren Zer
dehnungen nachst aIterer Langen ist auch in manchen Dialektgebie
ten fiir die Fille mit Scharfung auf Langvokal das Bestreben nach 
diphthongischer Auflosung nachzuweisen 2), wobei jedoch die Dinge 
insofern wesentlich anders liegen, als die Schiirfungsdiphthonge vor
wiegend und in erster Linie an geschlossene, hohe Vokalqualitat ge
bunden sind, wahrend die offenen, tiefen Qualitaten sich lange nicht 
in dem gleichen Umfange und schein bar nur widerwillig dieser sekun
diiren Diphthongierung fiigen. Bereits E § 43 if. habe ich fiir die 
Mundarten des Kreises Eupen eine Anzahl von Diphthongierungen 
dieser Art verzeichnet, die eine beinah ausschliessliche Eigentiim
lichkeit des S ii d n i e d e r fr a n k i s c hen sind und immer nur 
eine durch die Schiirfung hervorgerufene Veranderung im rein Laut
lichen oder Vokalischen, niemals jedoch eine quantitative oder 
sprechtaktliche Erweiterung des W ortkorpers an sich bedeuten. 1m 
Anschluss daran seien nunmehr die fiir den Nordosten der Provinz 
Liittich in Betracht kommenden Tatbestande herausgestellt. Es 
wird sich dabei - wie oben schon angedeutet - ergeben, dass ge-

1) 'Ober die geschiirften Reflexe von wgm. i, U, U u. a. im H i a
t us vgl. § 159. 

2) So hat Frings Acc. § 1 auf das AbhangigkeitsverhaItnis zwischen 
Betonung und Laut in den niederlandisch-limburgischen Mundarten 
bei Kern Idg. Forsch. 26, 258 ff. sowie auf den aus dem sog. rheini
schen Akzent erkliirten Unterschied in den Diphthongierungsstufen 
moselfrankischer Mundarten bei Capesius ,Die Vertreter der alten 
i, U, U im Siebenbiirgisch-Sachsischen' (Diss. Berlin 1912) verwiesen 
und selbst in D. D. G. V § 312 ff. Entsprechendes fiir die niederrhei
nischen Mundarten unmitte1bar nordlich der Benrather Linie dar
ge1egt. 
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scM.rfte hohe Langvokale in weit grosserem Umfange von der Diph
thongierung betroffen werden als offene, eine Feststeilung, die man 
leicht und iiberzeugend auch auf den siidniederfrankischen Gesamt
bereich sowie auf die westlichen und nordlichen Randgebiete Ripua
riens wird ausdehnen konnen. Die eigentlichen rip u a r i s c hen 
K ern 1 and s c h aft e n jedoch sind fast ausnahmslos von der 
Diphthongierung frei 1). Sie bewahren also - soweit nicht die § 160 
ff. besprochenen, grade fUr das Ripuarische charakteristischen Kiir
zungen eingetreten sind - nachst altere Langvokale, und zwar 
mundartlich-ripuarisch a:, ~:, p: als gescharfte Vertreter eines friih
zeitig gedehnten wgm. a, e, 0; mundartlich-ripuarisch p: als Reflex 
von wgm. a; mundartlich-ripuarisch e:, 0: als Entsprechung von 
wgm. ejeo, 0 und als Reflex eines unter Scharfung gesprochenen wgm. 
ai, att = ahd. ei, Ott; mundartlich-ripuarisch Of:, u: als Vertreter von 
wgm. a-Umlaut bezw. wgm. ai = ahd. e, wgm. att = ahd. 8 sowie als 
Reflex von gescharftem altern Of und u. - Die siidniederfrankischen 
Entsprechungen konnte man nach ihrer Diphthongierungseignung 
in d rei Gruppen einteilen: 1) mundartlich-siidniederfrankisch i:, 
u: < e (wgm. a-Umlaut, wgm. ai = ahd. e) und 0 (wgm. att = ahd. 
8); - 2) mundartlich-siidniederfrankisch e:, 0: < e (wgm. ai = 

ahd. ei) und 0 (wgm. au = ahd. ou); mundartlich-siidniederfrankisch 
e:, 0: bezw. [:, if: < wgm. e, eo, 0; mundartlich-siidniederfrankisch i:, 
U:, 9: < wgm. i, U, itt; - 3) mundartlich-siidniederfrankisch p: < 
wgm. a; mundartlich-siidniederfrankisch a:, ~:, p: < wgm. a, e, o. 

§ 152. E r s t e G r u p p e. Weiteste Verbreitung besitzen im 
S iidniederfrankischen die Typen ki· a.s ,Kase' , zi· a. r ,sehr, schneil' und 
yru·a.t ,gross', die als Reprasentanten fUr aile Faile mit nachst alte
rem i: und u: fungieren, das seinerseits aus einem noch alteren e: 
bezw. 0: (wgm. a-Umlaut, wgm. ai, au = ahd. e, 8) hervorgegangen 
ist. - Vgl. die Montzener Beispiele der §§ 37c, 42. 

Die Artikulation dieser ,unechten' Diphthonge setzt bei sehr star
ker Exspiration und demgemass hoher Stimmlage mit reinem i und tt 
ein und endigt bei ziemlich indifferentem a. Die Stimme senkt sich 
parallel der plotzlichen Abschwachung des Exspirationsdruckes wie 
bei dem § 104 beschriebenen sti:!, in unserem Faile also vom i- bezw. 
u-Laut zum Indifferenzvokal 2). Auch die Quantitaten entsprechen 

1) Man konnte also versucht sein, die siidniederfrankischen Sekun
dardiphthonge als ein Gegenstiick zu dem S. 47, Fussn. 4 erwahnten, 
typisch ripuarischen G lot tis v e r s chI u s s zu bezeichnen. 

2) V gl. Frings Ace. 3, Fussn. 1. 
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denjenigen bei sti:! ,steife', strp:t ,Strasse' (einsilbige Fane) und 
sti:v:J ,steifen', strp:t:J ,Strassen' (mehrsilbige FaJle) durchaus, Die 
Gruppen mit Schiirfungsdiphthong sind also denjenigen mit alterer 
gescharfter Lange sprechtaktlich vollkommen gleichwertig, 

Diesen siidniederfrankisch sehr verbreiteten Diphthongierungs
typus, der im Kreise Eupen allgemein ist (vgl. E § 44), belegen auch 
die Mundarten unseres Gebietes in dessen allerweitestem Umfange, 
Nur Moelingen verharrt mit ki:s ,Kase', zi:r ,sehr, schnell',li:r:J ,leh
ren, lemen', ti:n ,zehn', vi: ,Vieh', wini: (wanneet) ,wann', yru:t 
,gross' 1) gegeniiber sonstigem ki':J,s, zi':J,r, li':J,r:J, ti':J,n, vi':J" wini':J, 
yru':J,t auf dem nachst alteren Status, Auch nimmt Moelingen und mit 
ihm 's-Graven-Voeren eine Sonderstellung ein durch die Entspre
chung von altem iii; hier stehen die beiden westlichsten Mundarten 
unseres Gebietes mit dri::J, dri:j:J ,drehen', kri::J, kri:i:J ,krahen', 
ni::J, ni:j:J ,nahen' sonstigem dri':J,n:J, kri,:J,m, ni':J,n:J gegeniiber, Die 
§ 37b fiir Montzen belegte friihzeitige Labialisierung eines alten ii zu 0 
und weiterhin zu u: bezw, U':J, ist jedoch allgemein in den FaJlen 
,schlecht, bOse' (ndl, kwaad): normal kU':J,(t), Moelingen ku:t; ,wo' 
(*wii): Montzen, Moresnet, Kelmis, Welkenrath, Kapellen, Gemme
nich, Baelen, Membach und Teuven WU':J" Homburg, Remersdaal, 
Aubel, drei Voeren U':J" Moelingen u: 2); ,wohnen' (*wiinen, vgl. 
E 34 Fussn, 5 und Franck, Altfrankische Grammatik § 9): Moelin
gen wu:n:J, 's-Graven-Voeren und Membach wU':J,n:J, normal wwn.:J 
mit sekundarer Kiirzung (vgl. § 160). 

§ 153. Z wei t e u n d d r itt e G r u p p e. Bei der zweiten 
und dritten Diphthongierungsgruppe steht in unserem erweiterten 
Gebiete die Eupener Stadtmundart vielfach allein und gegen ihre 
Umgebung abgesondert. Sie ist jedenfalls die einzige von allen, die die 
Diphthongierungstendenz mit fast ausnahmsloser Folgerichtigkeit 
verwirklicht hat, Ich nenne hier jedesmal nur einige typische Wort
paare und verweise im iibrigen auf die Ausfiihrungen E §§ 43,44. 

1m Dialekt von Eupen-Stadt sind die als nachst altere Grundlagen 
vorauszusetzenden, in den Mundarten der Umgebung noch erhalte-

1) Wo beginnen we s t Ii c h de r M a a s die rein-niederfran
kischen, also vom Ripuarischen im Vokalismus unbeeinflussten Ty
pen ke:s, ze:r, yr6:t usw.? Maastricht jedenfalls hat noch i: und u:, 
wahrend Grootaers fUr Tongeren bereits e: und 6: verzeichnet. 

2) AuffaJlig ist der Schwund des w, der sonst in derlei Labialisie
rungsfaJlen nur postkonsonantisch eintritt, Ob er hier aus Anlehnung 
an fremdes, franzosisches Vorbild zu erklaren ist, m6chte ich dahin
gestelIt sein lassen, 



AKZENTUIERUNG 95 

nen Vertreter e:, 0: von wgm. ai, au = ahd. ei, ou sowie die Reflexe 
j:, ij: von wgm. e/eo, 0 samt und sonders zu jungen Diphthongen 
weiterentwickelt, z.B. re·i.s ,Reise', re·i.z~ ,reisen'; "Io·u.! ,Glaube', 
ro·u.v~ ,rauben'; Ifry.! ,Laube; iiberbauter Torweg', "I'ry.v~ ,glau
ben', vIi·i.x ,Fliege', vIi"i.,,~ ,fliegen', di·~.r ,Tier', di·~.r~ ,Tiere'; 
Prwu! ,Probe', prwu.v~ ,proben', vw~.r ,Futter', vw~.r~ ,fiittern'; 
kX·y.l ,kiihl', kyy.l~ ,kiihlen', ry~.r~ ,riihren'. 

Bei den ,echten' Diphthongen d., o·u., wy., i·i., wu. und yy. 
trifft der im Anfang ausserordentlich starke Exspirationsdruck den 
Vokaleinsatz des ersten Diphthongelementes, in einem FaIle wie 
re·i.s also das e. Das p16tzliche Erschlaffen des Exspirationsdruckes 
filit mit dem Ubergang vom e,sten zum zweiten Diphthongelement 
zusammen. Der geschwachte Luftstrom erzeugt als zweiten Kompo
nenten einen Vokal (i, u, y) von iiberauskurzer Dauer, dabei jedoch 
reiner Klangfarbe 1). Die Artikulation der ,unechten' Diphthonge 
i·~., 'tp., 1'·a. in di·~.r usw. entspricht der oben beschriebenen bei 
ki·~.s, zi·~.r, "rU"~.t usw. vollkommen. Auch die Quantitats- und In
tonationsverhaltnisse sind iiberall dieselben. 

Schwache und vereinzelte Ahnlichkeit mit der vorhin geschilder
ten Eigenart des Stadt-Eupener Dialekts haben von den Mundarten 
des Kreises Eupen nur Kettenis und von denjenigen im N ordosten der 
Provinz Liittich nur Membach aufzuweisen. Beide Mundarten spre
chen als gescharften Reflex von wgm. ai, au = ahd. ei, ou einen 
Diphthong mit ganz schwachem, ofters kaum horbarem i-, U-, y
Nachschlag und vorwiegendem e:, 0:, ~:- Charakter, dem mit den 
immer beschrankten Mitteln einer phonetischen Umschrift ausserst 
schwierig beizukommen ist. lch transskribiere - salvo meliore - fiir 
Kettenis umd Membach re:js, re:jza; "Io:?}!, ro:?}va usw. Ais Entspre
chung von wgm. e/eo, 0 haben indessen auch diese beiden Mundarten 
im Gegensatz zu Eupen-Stadt das bereits aus § 99 bekannte ein
heitliche j:, ij:, ji:; sie sagen also vlj:x, vll:Y~, drr, dl:r~ usw. - 1m 
iibrigen ist fiir diesen Zusammenhang auf die §§ 38, 39, 136 der Dar
stellung und die dort verzeichneten Beispiele aus der Mundart von 
Montzen zu verweisen, deren vokalische Lautung fiir den Nordosten 
der Provinz Liittich als Normaltyp angesehen werden muss. 

§ 154. Vollige lsolierung erfahrt die Eupener Mundart auch durch 
die ihr eigene Artikulation der unter Scharfung gesprochenen Ver
treter von wgm. i, it und iu. lch habe ihrer bereits E § 43 Erwahnung 
getan und sie mit i·i., U"U., y.y. umschrieben: Typen vi"i.l ,Feile'. 

1) Vgl. Frings Acc. § 9. 
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vi·i.ta ,fellen'; klu·u.s , Klause', mu·u.za ,mausen'; ty·y.x ,Zeuge', 
ty·y.ya ,Zeugnis ablegen'. Gegeniiber der im Kreise Eupen und im 
N ordosten der Provinz Liittich herrschenden N ormalentsprechung i:, 
u:, y: handeIt es sich hierbei um mehr oder weniger ,echte' Diphthonge 
von der Art, wie sie oben bei rd.s usw. zur Darstellung gelangten. 
Die urspriinglich reine und einheitliche i:, u:, y: -Artikulation -
vgl. § 136 fiir Montzen - ist in der Richtung auf eine diphthongische 
Zerlegung preisgegeben, wobei die ganz geringfiigige, aber fiir den 
feinhorigen Beobachter nicht zu verkennende Neigung besteht, den 
ersten Komponenten des neu geschaffenen Diphthongen in seiner 
Qualitat zu senken. 

Bis zu einer ebenso vereinzeIten, jedenfalls aber nach Osten hin 
isolierten, denkbar extremsten und grobdeutlichen Auspragung der 
zuletzt geschllderten Tendenzen gelangte im westlichsten Orte un
seres Gebietes die Mundart von Moelingen. Hier ist in Schlirfungs
fillen wie r{!·i.s, r{!·i.t (*ri:s, ri:t < rides, ridet), reitest, reitet', dp·u./ 
(*du:f < duve) ,Taube', m/p·y.s (*my:s < muse) ,Mause' die Diph
thongierungstendenz zu einem allerletzten Ergebnis vorgetrieben, 
wobei gleichzeitig die betrachtliche Senkung des ersten Diphthong
elementes beachtenswert erscheint. Was also in der Mundart von 
Eupen-Stadt ein schwacher, nur yom phonetisch geschulten Ohre 
wahrgenommener Ansatz bleibt, ist in derjenigen von Moelingen mit 
aussersten Konsequenz zu Ende gefiihrt. 

§ 155. Moelingen und mit ihm Membach sind auch die einzigen 
Orte im Nordosten der Provinz Liittich, die einem unter Schlirfung 
gesprochenen, durch 1-Vokalisation entstandenen mundartlichen 
Langvokal (vgl. §§ 6a, 137 fiir Montzen) diphthongische Gestalt ver
liehen haben, eine Eigenheit, die im Eupener Land von Eupen-Stadt 
selbst und den besonders stark nach Aachen hin tendierenden drei 
machen-Dialekten geteilt wird. 1m Anschluss an E § 19 belege ich als 
Entsprechung von ,Salbe' (*sove < solve, salve) fiir Moelingen za·u./, 
fur Membach, Eupen, Hauset, Eynatten, Raeren z([u.f und fiir den 
Normaltyp unseres erweiterten Gebietes ZV:/l). - Die Hi a t u s
f a 11 e behandeIt § 159. 

§ 156. Eupen und das ihm nachbarlich verwandte Membach end
lich - damit sei der unter dem Stichwort ,Schlirfung und Diphthon
gierung' stehende Abschnitt beschlossen - vereinigen sich gegen die 
Mundarten der Umgebung durch den ihnen allein eigenen Reflex 

1) Uber das sekundlir gekiirzte zr,rf der drei Voeren-Orte vgl. § 160. 
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o·~. von wgm. Ii sowie durch die ihrem Habitus und Affektytp allein 
gemassen Entsprechungen a·~., e·~., o·~. (Umlaut lr~.) von ge
scharf tern a, e, 0 in offener Silbe, deren allgemeiner Gefiihlswert 
gegeniiber den nachstalteren, dumpfen Ii:, l:, Q: (~:) des vorwie
gend baurischen oder bauerlichen Notmaltyps durch einen helleren 
und flinkeren Gesamtcharakter bestimmt wird. Ich notiere: ,Strasse' 
Eupen und Membach stro·~.t, normal strQ:t, Moelingen strQ:t; ,Sattel' 
Eupen und Membach za·~.ll), normal zli:l; ,laden' Eupen la·~., 

Membach la·~.n~, normal tli:n~, 's-Graven-Voeren und Moelingen 
tli(:)f~; ,wehren' Eupen und Membach we·~.r~, normal wl:r~; ,beten, 
treten' Eupen be·~., tre·~., Membach be·~.n~ ,tre·~.n~, normal bl:n~, trl:
m, 's-Graven-Voeren und Moelingen bl(:)f~, trl(:)f3; ,Vogel' Eupen 
und Membach VO·3.y3l, normal vQ:y3l 2); ,Tiire' Eupen und Membach 
dO·3.r, normal d~:r; ,viel' Eupen und Membach VO·3.l, normal v~:t 
(vgl. im iibrigen die Zusammenstellungen §§ 37a, 137 fiir Montzen). 

§ 157. Die zweite grosse Scharfungsgruppe wird im siidnieder
frankischen und ripuarisch-mittelfrankischen Bereich von denjeni
gen mundartlichen Formen ausgefiillt, die bei urspriinglicher Mehr
silbigkeit durch die Verbindung K u r z v 0 k a 1 + inlautende 
stimmhafte Konsonanz gekennzeichnet sind. Uberaus zahlreiche 
Belege hierfiir finden sich in den §§ 140-142 der Darstellung gesam
melt. Ihre Akzentuierungsart veranschaulicht Frings Acc. § 21 fUr 
den siidniederfrankischen und ripuarisch-mittelfrankischen N 0 r
mal t y p an dem Beispiel va·t. , Falle' wie folgt: "Der exspiratori
sche Silbenakzent des va·t. ist wie der des sti:! eingipflig; auch die 
Starke des Vokaleinsatzes, die kraftigen Schwingungen der Stimm
bander, das Erschlaffen des Exspirationsdruckes, die Abschwachung 
des Luftstromes und der Schwingungsamplitude der Stimmbander 
sind dem sti:! und dem va·t. gemeinsam. Nach der Abschwachung 

1) In den Fallen mit altern a hat der zweite Bestandteil des Schar
fungsdiphthongs, der im iibrigen zusammen mit e'3., 0'3., (}'~. dem 
oben geschilderten Typus ki·~.s, zi·3.r usw. genau entspricht, eine 
stark a-haltige Farbung, so dass eine moglichst einfach gehaltene 
Transskription sich mit der Schreibung ii: begniigen konnte. Immer
hin besteht ein Artikulationsunterschied zwischen dem gescharften 
Ii: von Eupen und Membach und demjenigen der iibrigen Mundarten. 
Dieser Unterschied wird in den Fallen mit altern e und 0 durch die 
charakteristische Hebung des erst en Diphthongkomponenten beson
ders deutlich. 

2) Die un g esc hat f ten Formen VU3.y3l, VY9.y3t von 's-Gra
ven-Voeren und Moelingen miissen fUr diesen Zusammenhang ausser 
Betracht bleiben; vgl. im iibrigen § 150a. 

N iederfrankische M undarten 7 
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des Luftstroms und dem Erschlaffen des Druckes erfolgt bei va·Z. je
doch sofort die Artikulation der gleich dem ! in st:;,:! zeitlich gekiirz
ten Liquida. Die Stimme senkt sich wie bei st:;,:! parallel der Ab
schwachung des Exspirationsdruckes, in unserm Falle also yom a 
zum Z". Die vorhin zitierten Frings'schen Feststellungen lassen sich 
ohne Schwierigkeit auch auf die mehrsilbigen Formen - Typus 
va·Z.~ ,fallen' - iibertragen, wobei jedoch nur noch zu bemerken 
bleibt, dass ebendiese mehrsilbigen Fille in ihrer Gesamtdauer den 
einsilbigen gleichkommen, dass also beide untereinander sprech
taktlich ausnivelliert sind 1). 

§ 158. Ein grundlegender Un t e r s chi e d zwischen der Arti
kulation des oben im Anschluss an Frings geschilderten nor m a I
t Y pis c hen va·Z. und demjenigen un s ere s G e b i e t e s be
steht in mel 0 dis c her Hinsicht, und zwar dergestalt, dass die 
Dialekte des Eupener Landes und des Nordostens der Provinz Liit
tich bei einem in Pausa, d.h. also in absolutem Auslaut gesprochenen 
mundartlichen ,FaUe' - das hier fiir alle Beispiele mit einem nach 
urspriinglich inlautendem Sonorlaut apokopierten Endungs-e fun
giert - den sonst der Scharfung iiberall eigenen musikalischen 
Ton stu r z meiden, wahrend die eigentlich exspiratorisch-dyna
mischen VerhaItnisse denjenigen des Frings'schen Normaltyps v6llig 
gleichkommen. Bestehen bleibt also der ausserordentlich starke Ex
spirationsdruck des Vokaleinsatzes und die damit verbundenen 
kraftigen Schwingungen der Stimmbander, das pl6tzliche Erschlaf
fen des Exspirationsdruckes und die damit zusammenhangende Ab
schwachung des Luftstromes sowie die kurze, gestossene Artikula
tion des Vokals und das schroffe Abbrechen der schliessenden Kon
sonanz. Die S tim m 1 age ist verhaItnismassig sehr hoch 2) und 
behaIt auch iiber die ganze Dauer des Sprechtakts hinweg eine gleich
bleibende H6he, ohne sich - wie im Ripuarischen und rheinischen 
Siidniederfranken - am Schlusse einem tieferen Endtone zuzunei
gen. Urn diese gleichmassig hoch bleibende Stimmlage zu bezeichnen, 
schreibe ich ka·n· ,Kanne', st{rm· ,Stimme', va·Z· ,FaIle' (§ 140a), 

1) Die Quantitat des Vokals in der mundartlichen Entsprechung 
von ,fallen' ist also kleiner als diejenige in ,Falle'. Darauf wurde be
reits S. 60, Fussn. 2 hingewiesen. Es handelt sich hierbei urn keine 
erdichteten, sondern urn durchaus h 6 r bar e Tatbestande, deren 
genaue Taktmasse jedoch immer nur mit Hilfe der Experimental
phonetik zu bestimmen sind. 

2) Sie ist jedenfalls bedeutend hOher als in den FaIlen mit T r a g
he its a k zen t auf Kurzvokal, vgl. § 119. 
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ta'rr ,Zange', to'tr ,Zunge' (§ 141 a) u,a, Alles in allem genommen, han
deIt es sich urn eine einzigartige, grade fUr die Mundarten unseres 
Gebietes charakteristische Artikulation, die ich bereits E § 38 an den 
Tatbestanden des Eupener Landes erlautert habe, und die im Gegen
satze zu der ostIichen, ripuarischen Aussprache mit deutlich ausge
pragter musikalischer Kadenz steht, Sie ist jedoch, darauf sei aus
driicklich hingewiesen, nur in den heute e ins i 1 big e n und 
p a usa p h 0 net i s c h gesprochenen Fallen wahrnehmbar, 
wahrend die mehrsilbigen Formen (va'I,iJ ,fallen', k1fJ'm,iJ ,klimmen, 
klettern', yfJ'n,iJ ,gonnen' § 140b, ha'tJ,iJ ,hangen' § 14Ib) exspirato
risch un d musikalisch vollig mit dem sudniederfrankisch-ripuarisch
mittelfrankischen Scharfungstypus ubereinstimmen, 

§ 159, War in den §§ 120-131 als hauptsachliche Wirkung des 
T rag h e its a k zen t s dessen Bestreben festzustellen, aIle von 
ihm betroffenen FaIle mit ursprunglichem Kurzvokal sprechtaktIich 
dem Typus sU,/,u,t usw, anzugleichen, sie also zu dehnen oder zu 
uberdehnen, so eignet in umgekehrter Richtung der S c h a r fun g 
die Tendenz, die FaIle mit gescharftem Kurzvokal zum Vorbilde 
sprechtaktIicher Ausnivellierung zu nehmen, also gescharfte Lang
vokale im Hinblick auf die Typen va't, bezw, va't' und va'l,iJ zu 
kurzen, 

So sind im sudniederfrankischen und ripuarisch-mittelfrankischen 
G e sam t b ere i c h die scharfungstragenden Kurzvokale mit 
nachfolgender stimmhafter Konsonanz das massgebende Vorbild 
geworden fur alle Scharfungsfalle mit einem im alten oder jungen 
A u s 1 aut und H i a t u s stehenden echten Diphthongen, 

In den bei Frings Acc, §§ 27, 30 genannten nor mal t y P i
s c hen zfJ'i, ,Seihe, Sieb', klr;!'u, ,Klaue', IfJ'i, ,Schieferplatte', vrp'u, 
,Frau', tre'y, ,treu' und snfJ'i,iJ ,schneien', trp'u,iJ ,trauen', drJry,iJ 
,deuen', vr~'y,iJ ,freuen' u, a, ist exspiratorischer und musikalischer 
Akzent, Quantitat und Intonation, vollkommen den Vorbildern va'l, 

und va'l,iJ angeglichen; Formen wie va'l, und zfJ'i" klp'u" IfJ'i" vrp'u" 
lre'y, einerseits und solche wie va'l,iJ und snfJ'i,iJ, trp'u,iJ, d~'y,iJ, vr~'y,iJ 
andererseits sind sprechtaktIich und in jeder sonstigen Hinsicht 
gleichwertig, 

Auch in un s ere m Gebiete ist diese vollkommene Angleichung 
selbst bis zu den oben am Beispiel va'l' geschilderten eigenartigen 
tonischen VerhaItnissen durchgefUhrt, dergestaIt, dass die heute ein
silbigen Formen mit apokopiertem Endungs-e keinerlei Stimmsen
kung kennen, wahrend sie im ubrigen mit dem NormaItyp zusamm
mengehen, In den mehrsilbigen Formen ist das Letztere ohne jede 
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Einschrankung der Fall. Ich notiere im Anschluss an E § 38 einige 
charakteristische Tatbestande aus dem Nordosten der Provinz Lut
tich, wobei ich Membach zunachst aus bestimmten Grunden uber
gehe. 

Gescharfte Hiatus- oder Auslautsreflexe von wgm. ai, au bezw. 
aij, auw = ahd. ei, ou (vgl. § 41 fur Montzen): a) ,weiden' normal 
we-i.a, Moelingen wf·i.a; ,Armel' (Plural) normal mo·u.a, Moelingen 
mp·u.a; ,Augen' normal o·u.a, Moelingen p-u.a; b) ,beide' normal be-i·, 
Moelingen bf·i·; ,Weide, Wiese' normal we·i·, Moelingen wf·i·; 
,Frau' normal vro·u-, Moelingen vrp·u-; ,Armel' (Singular) normal 
mo·u-, Moelingen mp·u-; ,Auge' normal o·u·, Moelingen p·u·; ,Heu' 
normal hey, Moelingen h¢!y. - Gescharfte Auslauts- oder Hiatus
entsprechnungen von wgm. i, it, iu (vgl. §§ 44 und 45 fUr Montzen): 
a) ,reihen, Reihen' normal ri·i.a, Moelingen rri.a; ,reiten' normal 
ri·i.a, Moelingen ri(:)a; b) ,Reihe' normal rh·, Moelingenrri·; ,Seite' 
normal zi·i·, Moelingen zri· 1); ,Leute' normallyy, Moelingen l¢!y2); 
,heute' normal hyy, Moelingen h¢!y 3). - Gescharfte Auslauts- oder 
Hiatusreflexe einer durch l-Vokalisation entstandenen Lange (vgl. 
§§ 6b, 34b fur Montzen): a) ,halten' normal he·u.a, Moelingen ha·u.a; 
b) ,alte' normal e·u·, Moelingen a·u·. - Hiatusentsprechungen von 
wgm. 0, z.B. ,Kuh' normal kij: 4), Kelmis, Welkenrath und Teuven 
kwu-; ,pfui' normal ley, Aubel, drei Voeren und Moelingen Iwl. 

§ 159a. In all den vorhin verzeichneten einsilbigen Formen er
fahrt, wie oben schon ausgefUhrt, der zweite Diphthongkomponent 
keinerlei musikalische Auszeichnung. Auch seine Exspiration ist 
entsprechend der plOtzlichen Verminderung des Druckes reichlich 
schwach. Er behalt vielfach nur mehr den Charakter eines kaum 
horbaren spirantischen Nachschlagsgerausches, und es besteht die 
Neigung, ihn uberhaupt verschwinden zu lassen. Diese Tendenz ist 
im Dialekt von Eupen-Stadt und in demjenigen des benachbarten 
Membach mit vollendeter Konsequenz verwirklicht. Die beiden eng 
verwandten Mundartensagen also be· ,beide', we· ,Weide', vro· ,Frau', 
mo· ,Armel', o· ,Auge', he· ,Heu', 'Ii· ,Reihe', zi· ,Seite', ly· ,Leute', 
hy· ,heute', e· ,alte', kW ,Kuh', Iw ,pfui' u.a. Geblieben ist von der 
Scharfung des siidniederfrankischen und ripuarisch-mittelfranki
schen Normaltyps nur die ungewohnliche Starke des Vokaleinsatzes 

1) 2) 3) Wegen des ausgepragten Diphthongs vgl. § 154. 
4) Hinsichtlich der diphthongischen Gestaltung der Auslauts

reflexe eines wgm. e/eo, 0 zeigen unsere Mundarten mancherlei 
Schwankungen. Mitunter variieren sie von Fall zu Fall. 
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und das unvermittelte Abschwachen des Exspirationsdruckes. Die 
Stimmlage ist und bleibt gleichmassig hoch, auch nachdem der Vo
kal ausserst schroff abgebrochen wird. Der Gesamteindruck hat et
was Stossendes und Abruptes. Eine umfassende Zusammenstellung 
ist E § 38 fUr Eupen gegeben, auf die ich hier nur verweisen kann. 

Ripuarische Kiirzung 

§ 160. Das Rip u a r i s c heist der vornehmliche Geltungs
bereich fUr eine weitere, unter Einfluss gescharften Akzents erfolgte 
Kiirzung, die ebenfalls ihrem innersten Wesen nach auf sekundarer 
Angleichung an die Scharfungstypen ,FaIle' und ,fallen' oder - all
gemeiner gesagt - auf sprechtaktlicher Angleichung an die Schar
fungstypen mit Kurzvokal + Konsonanz beruht. Die nachsteh
end verzeichnete Gruppe von Kiirzungsfallen hat - yom Stand
punkte Ripuariens aus gesehen - die grosste Verbreitung und be
sitzt auch in unserem limburgisch-siidniederfrankischen Gebiete 
nahezu uneingeschrankte Geltung. Sie besteht aus Formen mit al
terem gescharftem Langvokal und folgendem Liquid, Nasal oder 
stimmhaftem Spiranten. Belege (aus der Mundart von Montzen) wie 
mu-l' (*mii:l, mule) f. ,Maul', mu-l.'J (*mu:l'J, mUlen) ,maulen, schwat
zen', ku-l' (*ku:l, kule) f. ,Kaule, Grube', ku-l.'J (*ku:l'J, kulen) ,Gru
ben' veranschaulichen den Ausgleich nach va'l', va·l.'J auf die denk
bar eindeutigste Weise. Yom gleichen Typ sind aber auch du-m' 
(*du:m, dume) ,Daumen', pru'm' (*pru:m, prume) ,Pflaume', pru·m.'J 
(*pru:m'J, prumen) ,Pflaumen', plY'm' (*ply:m, plume) ,Feder; 
Quaste, Troddel' und weiterhin auch noch du-j (*du:j, duve) ,Tau
be', du-v.'J (*du:v'J, duven) ,Tauben', dru-j (*dru:j, druve) ,Traube', 
dru-v.'J (*dru:v'J, druven) ,Trauben', snu-j (*snu:j, snuve) m. ,Schnupf
tabak', snu-v.'J (*snu:v'J, snuven) ,Tabak schnupfen', sru-j (*sru:j, 
schruve) ,Schraube', sru-v.'J (*sru:v'J, schruven) ,Schrauben, schrau
ben' u.a. 

Die Typen mu-l' ,Maul' und du-m' ,Daumen' gelten in samtlichen 
Mundarten unseres Gebietes; du-j ,Taube' herrscht ebenfalls so gut 
wie allgemein; nur ist in den Fallen dieses Typs Moelingen durch die 
Lautung dp·u.j vertreten, deren Diphthong jedoch auch eine be
sondere Wirkung der Scharfung ist (vgl. § 154). - Einzelfalle nach 
Art und Vorkommen sind: Moelingen rp'm', 's-Graven-Voeren rO'm' 
gegen sonstiges ro:m (*rome) ,Rahm'; Moelingen drt/rm.'J, 's-Graven
Voeren drfJ'm.'J gegen sonstiges dr~:m'J (*dromen) ,traumen'; drei 
Voeren.zQ·j gegen sonstiges ziJ:j (*sove; solve, salve), Moelingen za·u.j 
,Salbe'; 's-Graven-Voeren my's gegen sonstiges my:s (*muse), Moe-
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lingen mf·y.S ,Mause'; normal zu·".:I (*zu:')':I, sugen) ,saugen' gegen 
drei Voeren und Moelingen zu.k:I (*suken, anderer Worttypl); nor
mal wt{n.:I gegen Membach und 's-Graven-Voeren WU·:I.n:l, Moelingen 
wu:n:l ,wohnen'. Ich notiere ferner als Einzelfille aus der Mundart 
von Montzen dry'x (*dry:x, druge) ,trocken' und zwi·".:1 (*zwi:,,:I, 
swigen) ,schweigen', fiir die mir die dialektgeographischen Ent
sprechungen fehlen. - 1m iibrigen sei auf E § 40 und die dortigen 
Zusammenstellungen verwiesen. 

An m. In unserem Gebiete entsprechen die Intonations- und 
Quantitatsverhiiltnisse bei Fillen wie mu'Z', dU'm' denjenigen 
bei va'Z' vollkommen. Die Stimmlage bleibt iiber die ganze Dau
er des Sprechtakts von gleichmassiger H 0 h e, ohne sieh einem 
tieferen Endtone zuzuneigen. Die schliessende Konsonanz wird 
schroff abgebrochen. Das Gleiche gilt fiir die Fille des Typus 
duo!, deren stimmloser Wortauslaut an sich schon kein Hin
abgleiten zu einer tieferen Stimmlage gestattet. Ihre exspirato
rische und melodische Auszeiehnung gegeniiber den analogen 
Fillen des Tragheitsakzents besteht eben in der stossenden, 
schroff abgebrochenen Artikulation von Kurzvokal und schlies
sender Konsonanz, sowie in der unverandert h 0 hen Stimm
lage. 

§ 161. Auch hier ware es wiederum grundsatzlich verkehrt zu 
meinen, dass die Kiirzung in all diesen Fillen we sen t Ii c h durch 
die Natur des folgenden Mitlauters bedingt sei (vgl. § 148). Eine 
Formulierung wie ,Kfirzung vor Liquid, Nasal und stimmhafter 
Spirans' wiirde im vorliegenden Zusammenhange schlechterdings 
gar niehts besagen. Die nachstliegende phonetisch-Iautphysiologi
sche Vorbedingung fiir das Zustandekommen der Kiirzung in den 
genannten Fillen ist die Tatsache des gescharften Akzents; ihre al
lerletzte Ursache aber ist ein im Tiefsten psychologisches Moment: 
das Streben nach sprechtaktlicher Ausnivellierung! - Dass iibrigens 
die Scharfung bei ihren Kiirzungstendenzen auch vor stimmlosen 
Konsonanten nicht halt macht, ist grade im Ripuarischen durchaus 
keine Seltenheit. Ich habe E § 41a eine ganze Anzahl hierfiir in Be
tracht kommender Fille - zumal aus der Aachener Mundart -
gesammelt. 

§ 162. So gut wie ausschliesslich rip u a ri s c h ist auch die 
unter Einfluss gescharften Akzents erfolgte Kiirzung der in offener 
Silbe friihzeitig entstandenen Langen. Es bleibt bezeiehnend ffir 
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die extreme Wucht und Intensitat der Schiirfung grade im ripuari
schen Kerngebiet, dass sie auch diese Falle einer urspriinglich und 
seit altersher bestehenden Dehmung sekundarer Riickkiirzung zu 
unterziehen und sie damit den Typen mit Scharfung auf Kurzvokal 
wieder anzugleichen vermochte. - Miiller - K6ln notiert b~·d.:1 

,beten', brrd.:1m ,Boden', be·v.:1, e·V.:1 ,oben', la·d.:1m ,Faden', Ire·d.:1 
,Frieden', h~·v.:1 ,heben', he·n.:1x ,Honig', hr;rl.:1 ,holen', i~·v.:1 ,geben', 
klftV.:1 ,kleben', krrl. ,Kohle', l~·z.:1 ,lesen', l~·d.:1r ,Leder', l~·v.:1 ,le
ben', n~·m.:1 ,nehmen', nfv.:1 ,neben', e·1.ix ,01', s~·l.:1 ,schalen', ze·v.:1 
,sieben', tr~·d.:1 ,treten', wfv.a ,weben' u.a. 1) 

§ 163. Diese Kiirzung (vgl. Abb. 14 bis 17) verliert sich nach We
sten hin. In der Aachener Mundart ergreift sie Besitz von sporadischen 
EinzeWi.llen wie bQ·v.a, e·v.a ,oben', hfv.a ,heben', kp·m.:1 ,kommen', 
i~·v.a ,geben', n~·m.a ,nehmen', n~·v.:1 ,neben' und ZI/rV.:1 ,sieben'. Die 
machen-Dialekte des Kreises Eupen sagen ko·m.:1 ,kommen', n~·m.a 
(nIirm.a) ,nehmen', n~·v.a ,neben' und zo·v.:1 ,sieben', wahrend sein 
maken-Gebiet nur mehr n~·v.:1 (n(1!·v.a) und zO·V.:1 ,sieben' kennt (vgl. 
E § 39). Fiir den Nordosten der Provinz Liittich belege ich als Nor
malform n~·v.a 2); Teuven verzeichnet relikthaftes n{(:)v:1, 's-Graven
Voeren und Moelingen haben ni:1.v:1 und nj~.va. Das Zahlwort ,sie
ben' wurde nicht nach diesen Gesichtspunkten untersucht. Seine 
Quantitatsverhaltnisse werden denjenigen von ,neben' entsprechen. 

§ 164. In den Fallen mit schwerer Endsilbe (a) oder mehrsilbigem 
Ausgang (b) ist die Kiirzung in unserem Gebiete etwas hiiufiger. 
Sie verstreckt sich auf Beispiele mit Reflexen alter Langen und auf 
solche mit Ergebnissen nachst alterer Dehnung in offener Silbe. 
Auch hier nehmen die Belege mit Kiirzung von Osten nach Westen 
ab;vgl. 

a) ,Haring' (*hering): normal hp'.at), Teuven und 's-Graven-Voe
ren hi·:1.ret) jhiuet), Moelingen hi.ret); ,heilig' (*helig): normal hd.ax, 
's-Graven-Voeren und Moelingen he(:)lax, hf.lax; ,wenig' (*wenig): 
normal we·n.ax, 's-Graven-Voeren wi:1(:)nax, Moelingen wi(:)n:1x; 

1) Frings' Annahme Acc. 29, dass das Ripuarische bei derlei Fal
len iiberhaupt nicht an der Dehnung in offener Silbe teilgenommen 
habe, ist aus verschiedenen Griinden unhaltbar. Er hat sie auch be
reits Rh. Sg. 35 zugunsten der oben verzeichneten Meinung preis
gegeben. 

2) Fiir Aubel geben verschiedene Gewahrsmanner die Formen 
ne·v.:1 und n(!a.va an. Auch Jongeneels Worterbuch der Heerlener 
Mundart verzeichnet die Doppelung neve (= n~·v.:1) und neeeve. 
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,lieber' (*liver): normalli·v.ar, Moelingen ll(:)var; ,EseI' (*esel): nor
mal ~·z.al, 's-Graven-Voeren ia.zal, Moelingen j~.zal; ,Knebel' (*kne
vel, knivel): normal kn~·v.al, 's-Graven-Voeren knia·val, Moelingen 
kni.v:Jl; ,moglich' (*molich mit-g-Synkope): normal mf/rl.:Jx, Welken
rath mij:l:Jx (,s-Graven-Voeren und Moelingen mf/ry.:Jl:Jk); ,Giebel' 
(*givel): normal yi·v.:J1 (j-) , drei Voeren yi.v:Jlt, yi(:)v:Jlt, Moelingen 
yi.v:Jl; ,Himmel' (*hemel, himel): Kelmis, Welkenrath, Gemmenich, 
Baelen, Moresnet he.m:Jl, Montzen he.m:Jl und hi:J.m:Jl, Membach 
hf/l.m:Jl, Homburg, Remersdaal, Kapellen, Teuven, Aubel, ~t.-Pieters
und St.-Maartens-Voeren hi:J.m:Jl, 's-Graven-Voeren und Moelingen 
hi.m:Jl 1); ,Nebel' (*nivel): normal ni·v.:Jl, Teuven nl(:)v:Jl, drei Voe
ren ni:J.v:Jl, Moelingen ni.v:Jl; ,Stiefel' (*stivel): normal sti·v.:Jl, drei 
Voeren sti.v:Jl, sti(:)v:Jl, Moelingen sti.v:Jl; ,Wiesel' (*wisel): normal 
wi·z.:Jl, Moelingen hat den anderen Worttyp w~.s:Jl (*wessel) , die 
Lautung wp.:J1 der drei Voeren ist offensichtliches Kompromiss; 
,Konig' (*koning, koning): Moresnet, Kelmis, Homburg, Remers
daal, Baelen, Teuven, Aubel, St.-Pieters- und St.-Maartens-Voeren 
kfrn.:Jk, Membach kf/rn.:Jk, Welkenrath, Kapellen, Gemmenich, 
Montzen klrn.:J'!j, 's-Graven-Voeren kU:J·n:J'!j, Moelingen kjf/l.m'!j; 
,Hugel' (*hovel, huvel): normal hfJ"v.:JI, drei Voeren he:J.v:Jl, Moelingen 
hjf/l.v:Jl; ,uber' (*over, uver): normal e·v.:Jr, Moelingen if/!.v:Jr. 

b) ,liefern' (*liveren): normalli·v.:Jr:J, Teuven Il(:)v:Jr:J, 's-Graven
Voeren und Moelingen Ii. v:Jr:J 2) 3). 

§ 165. Es ist eine merkwurdige, fur den ripuarischen und ganz be
sonders auch fUr den sudniederfriinkischen Bereich geltende Tat
sache, dass eine grosse Anzahl von Wortbeispielen, welche die hi
storische Grammatik und Etymologie mit wgm. ii, e, 0 anzusetzen 

1) Die Lautungen he.m:J1 und hf/l.m:Jl sind typische Kompromissbil
dungen zwischen ostlichem, durch Schiirfung gekurztem he·m.:Jl und 
westlichen Formen mit reguliirer Dehnung in offener Silbe; vgl. E 
§ 42 Entsprechendes fur das maken-Gebiet des Kreises Eupen. 

2) Die unberechenbare Synonymik erschwert vielfach rein lautge
schichtliche Betrachtung, vgl. ,klettern' (*kliiveren): Membach 
kla·v.:Jr:J, normal klii:v:Jr:J (,s-Graven-Voeren und Moelingen kl~·d.:Jr:J), 
,stottern' (*stiimelen): Homburg, Remersdaal, Gemmenich, Aubel 
stii:m:Jl:J, drei Voeren sta·m.:Jl:J, Moelingen stt,fa.m:Jl:J (Moresnet, Kel
mis, Welkenrath, Kapellen, Montzen, Baelen, Membach, Teuven 
stro·d.:Jl:J). 

3) Die ungekurzten Formen des \yestens sind vielfach durch Feh
len der Schiirfung beachtenswert. Uber die Schiirfungsv 0 r k 0 m
men an sich unterrichtete bereits der § 150, wobei die Quantitiits
verhiiltnisse zuniichst ausser Betracht gelassen wurden. 
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lehrt und welche die Dialektgrammatik ihrerseits als sog. ,Ausnah
men' von der ,spontanen' Scharfung zu verzeichnen hatte, vielfach 
in ihrem Vokalismus nicht einen lediglich ungescharlten Reflex von 
urspriinglichem Ii, e, 0 erkennen lassen, sondem die Vokalgestalt 
einer nachst alteren, mitunter noch bestehenden, meist aber wieder 
gedehnten Kiirze aufweisen. Zunachst seien fUr unser Gebiet einige 
Tatbestande mitgeteilt. 

1m Nordosten der Provinz Liittich lautet ,Brombeere' normal 
bro.mal, bei 's-Graven-Voeren brua.mal, bei Moelingen br~(I.mal; 
,jemand, niemand': normal (n)ia.ma, Moelingen (n)i.ma; ,Viertel': 
normal via.dal, Membach vea.dal, 's-Graven-Voeren vi.dal, Moelingen 
vi.dal; ,schiessen': normal sia.ta, Membach sea.ta, 's-Graven-Voeren 
und Moelingen zeigen eine andere Art der Wortbildung: sji.ta (wgm. 
i1~) aus *schilten; ,schliessen': normal slia.ta, Membach slea.ta, Moe
lingen slji.ta (*sluten) , 's-Graven-Voeren kontaminiert slia.ta + 
slji.ta zu slya.ta. 

Die mundartliche Vokalgestalt in ,Brombeere' ist nirgends die
jenige eines ungescharften wgm. Ii (**bre.mal), sondem die von altern 
kurzem a oder 'U in offener Silbe (*bromel); die Vokalgestalt in ,je
mand, niernand, Viertel, schiessen, schliessen' ist nirgendwo die
jenige eines ungescharften wgm. e, eo (**l.ma, nl.ma, vl.dal, sl.ta, 
sll.ta), sondem - mit selbstverstandlicher Ausnahme der anders
artigen Worttypen schuten und sUllen - die eines alten kurzen i oder 
e in offener Silbe (*imen, nimen, videl, schi,ten, sliten). Fast iiberall ist 
jedoch wiederum Dehnung - eben eine solche in offener Silbe - ein
getreten, wobei nur vereinzelte FaIle mit schwerer Endsilbe sich die
ser Dehnung widersetzten (vgl. die Normalform bro.mal und das 
einmalige m.dal bei 's-Graven-Voeren). - Die Infinitive der alten 
mi-Verben endlich beruhen - das wurde bereits § 124 deutlich ge
macht - in ihrem Vokalismus nicht auf westgermanischen Langen, 
sondem auf ungescharften Kurzformen. Ihre unter'm Tragheitsak
zent erfolgte Dehnung ist diejenige des Typus ,zahm'. 

Das gegenwartige oder nachst altere Vorhandensein von Formen 
mit Kurzvokal steht also fUr aIle diese FaIle ohne jeden Zweifel 
fest. Einiger Schwierigkeit begegnet nur der Versuch, zu einer Er
klarung fUr das Zustandekommen dieser Kurzformen zu gelangen. 
Ich habe E § 42 angenommen, dass die Kiirzung in den oben ge
nannten FaIlen und ahnlichen Beispielen des Eupener Landes durch 
urspriinglich vorhandene, spater verloren gegangene Scharfung her
vorgerufen worden sei, wobei durch den Scharfungsverlust die Falle 
samt und sonders dem jetzt sog. Tragheitsakzent und dessen laut
lichen Folgeerscheinungen iiberantwortet wurden. Man braucht die-
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sen Erklarungsversuch nicht unbedingt von der Hand zu weisen, 
zumal wenn man bedenkt, dass die grosse Masse der bier in Frage 
kommenden Belege vorwiegend einem Dialektgebiete angehorl, 
das in seinem Akzentsystem der Scharlung keine so iiberragende 
Stelle einraumt, wie dies in den ripuarischen Kernlandschaften der 
Fall ist. 

Moui11ierung 

§ 166. Die ri p u a ri s c heM 0 u i 11 i e run g der Typen 
si·'!).~ ,scheinen' und sni·g.~ ,schneiden' ist ohne jeden Zweifel eine 
Wirkung des gescharften Akzents. Frings' Erklarung Kulturstro
mungen 159, welche die Lautgestalt in Fallen wie zick ,Zeit', kruck 
,Kraut', luck ,Leute' einerseits und wing ,Wein', brung ,braun' an
dererseits als das Ergebnis einer urspriinglich breitzungigen n- oder 
d, t-Aussprache bezeiehnet, wendet sieh nur an greifbar Lautphysio
logisches. Den bereits E § 45 ff. gefiihrten Nachweis fiir meine Auf
fassung vermitteln die Tatbestande des Aachener Landes und des 
Kreises Eupen, wo die einsilbigen (unflektierten) und s c h a r
fun g s los e n Falle mit auslautendem n niemals, die urspriing
lich mehrsilbigen (flektierten) und g esc h a r f ten Formen mit 
inlautendem n aber sehr weitgehend mouilliert sind 1). Es heisst hier 
also (Normalformen) mt.n ,mein', dt.n ,dein', zt.n, ,sein', I£.n ,fein', 
st.n ,Schein', wt.n ,Wein', bru.n ,braun' und M.n ,Bein', e.n ,ein', 
ste.n ,Stein' gegeniiber mi',!)' (*mi:n, mine) ,meine', mi·'!).~ (*mi:m, 
minen) ,meinen', di''!)' (*di:n, dine) ,deine', di·1J.~ (*di:m, dinen) , 
,deinen', zi'1J' (*zi:n, sine) ,seine', zi·1J.~ (*zi:m, sinen) ,seinen', li'1J' 
(*Ii:n, line) ,feine', li·1J.~ (*Ii:m, linen) ,feinen', iri·1J.~ (*iri:m, grinen) 
,greinen, weinen', Pi'1J' (*pi:n, pine), Pein, Schmerz', si·'!).~ (*si:n~, 

schinen) ,scheinen', bru'1J' (*bru.:n, brune) ,braune', bru·1J.~ (*bru:m, 
brunen) ,braunen', nY'1J' (*ny:n, nune) ,neun' und be'1J' (*be:n, bene), 
,Beine', e'1J' (*e:n, ene) ,eine', e·1J.~ (*e:m, enen) ,einen', ie'1J' (*ie:n, 
gene) ,keine', ie·'!).~ (*ie:m, genen) ,keinen', i~me'1J' (*i~me:n, gemene)' 
,gemein', kle'1J' (*kle:n, klene) ,klein, kleine', kle·1J.~ (*kle:m, klenen), 
,kleinen', re'1J' (*re:n, rene) ,rein', ste'1J' (*ste:n, stene) ,Steine', ste·1J.~ 
(*ste:m, stenen) ,steinern' u.a. 

Von den Mundarten des Kreises Eupen sperren sieh einzig Eupen
Stadt (E) und Kettenis (K) der Mouillierung. Sie sagen in den ge-

l) Zum ripuarischen Mouillierungstypus sni·g.~ biet~n die Mund
arlen des Eupener Landes niehts Entsprechendes. - tiber eine nur 
rein lautphYSlOlogische Parallele aus der Mundart von Raeren vgl. E 
§ 49 und iiber die VerhaItnisse der Aachener Mundart vgl. § 46 ebda. 
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nannten Scharfungsfallen. EK mi·w, mi·n.~, di·w, di·n.~; zi·w, 
zi·n.~; li·w, li·n.~; E yTi"i.M, K yri·n.~; E pi·i.n, K pi·w; E Si"i.M, 
K si·n.~; E bru-u.n, K bru-w; E bru·u.M, K bru-n.~; E ny·y.n, K 
ny:n und E be"i.n, K be:in; E e"i.n, K e:in; E e"i.n~, K e:in~; E ye"i.n, 
K ie:in; E ye"i.M, K ie:in~; E y~me·i.n, K i~me:in; E kle·i.n, K 
kle:in; E kte-i.n~, K kle:in~; E re"i.n, K re:in; E ste"i.n, K ste:in; 
E Ste"i.M, K ste:in~. - Uber die lautliche und dialektgeographische 
Bedeutung der nieht-mouillierten Formen mit Kurzvokal s. weiter 
unten. 

§ 167. Der oben behauptete ursachliche Zusammenhang zwischen 
Scharfung und Mouillierung kann demnach keinem ernstzuneh
menden Widerspruche mehr begegnen. DafUr abel' bietet die Frage 
nach dem p h 0 net i s c hen Entwicklungsgange in einer Reihe 
wie si:n~ > si·1J.~ Raum fUr allerhand Vermutungen. Als sieher darf 
gelten, dass si:n~ sieh iiber das vielfach belegte si·n.~ zu si·1J.~ ent
wickelte, wobei sehr wahrscheinlich zwischen si·n.~ und dem end
giiltigen si·1J.~ noch eine Stufe mit Pal a tal i s i e run g (*si·n.M 
bestanden hat 1). In den ri p u a ri s c hen K ern 1 a n d
schaften ist das phonetische Endergebnis 
die s erG e sam ten t w i c k 1 u n g, V 0 k a 1 k ii r z e u n d 
Gut t u r a 1 n a sal, d u r c h d a s Mit tel d erA n a 1 0-

gie sekundar und konsequent auch auf die 
a 1 ten e ins i 1 big e n, u n g esc h a r f ten Fall e ii b e r
t rag e n w 0 r den (si.y ,Schein') 2), wahrend die Randgebiete
das Aachener und Eupener Land und teilweise auch der Nieder
rhein - jene friihe Trennung zwischen st.n und si·1J.~ (Si:M) kor
rekt und iibersichtlich bewahrt haben. 

Auch der Nordosten der Provinz Liittieh spiegelt in seinen mund
artlichen Tatbestanden diesen alteren Zustand mit eindeutiger Klar
heit wieder, insofern als hier ebenfalls die ungescharften Auslauts
typen bei der urspriinglichen Lautgestalt verharren, wahrend der 
ripuarische Mouillierungstypus si·1J.~ eine denkbar grosse Ausdeh
nung erfahren hat. Ich wahle aus der Fiille der Beispiele einige Be
lege aus und notiere: ,Leine': normalli"?r, Moelingen 1{!·1J·, Membach 

1) Unkorrekt ware es also, eine Lautung wie si·n.~ als n a c h
t rag 1 i c h e s K 0 m pro m iss zwischen Si:M und si·1J.~ zu be
zeichnen; es handelt sich vielmehr urn eine - an der ripuarischen 
Peripherie weitgehend ethaltene - lautphysiologische V 0 r -
stu f e! 

2) Der ripuarische Normaltyp mouilliert freilich nur die Faile mit 
altern i, U, u. 
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li'n'; ,Pein': normal Pi'1J', Moelingen p(!'1J', Membach pi'n'; ,mei
nen': normal mi'1J'~, Moelingen m(!'1J'~, Membach mi'n,~; ,scheinen': 
normal Si'1J'~, Moelingen S(!'1J'~, Membach si'n,~; ,braune': normal 
bru'1J', Moelingen, drei Voeren und Membach brU'n'; ,neun': normal 
nY'1J', Membach ny-n' 1); ,Beine': normal be'1J' (daneben auch un
geschfuites M.n), Moelingen b(!'1J', Membach be:jn, 

§ 168, Unsere kartographische Darstellung der beiden markante
sten FaIle ,scheinen' und ,braune' (Abb, 18 und 19) ist in mehr als 
einer Hinsicht interessant. Zunachst muss festgestellt werden, dass 
die Mouillierung in der grobdeutlichen Endform des ripuarischen 
Gutturalnasals bei den Fallen mit vorhergehendem palatalem Vokal 
eine grossere Ausdehnung erfahren hat als in denjenigen mit altern U, 
Der Typus si'1J'~, S(!'1J'~ beherrscht - wenn wir einmal von Membach 
absehen, welches der weiter unten besprochenen Eupener Enklave 
zuzuzahlen ist - den gesamten Nordosten der Provinz Liittich, wah
rend die Mouillierung in ,braune' schon vor den drei Voeren halt 
macht, wobei die westlichen Mundarten lediglich die lautphysiologi
sche Vorstufe brU'n' erkennen lassen 2), Dann aber - und das ist 
unser zweiter wichtiger Gesichtspunkt - erweist sich der Dialekt 
von Eupen-Stadt ganz allgemein in diesem Zusammenhange weniger 
ripuarisch als Moelingen und uberhaupt der ausserste Westen unseres 
Gebietes! Er ist der einzige, der sich in den beiden ausgewahlten 
Fillen (vgl. ubrigens die Zusammenstellung § 166) ostlichen Ein
£lussen konsequent verschliesst, wobei Eupens nahere Umgebung 
mit Kettenis und Membach auf den zwischen si:m, bru:n und k1J,3, 
bru'1J' die phonetische Mittelstellung innehaltenden Lautungen brU'n' 
und si'n,~ verharrt, Sac he des erklarenden Teiles meiner Arbeit wird 
es sein, diese hochst beachtenswerten Tatbestande nach Moglichkeit 
zu ergrunden, 

Gutturalisierung 

§ 169, Eine rein lautphysiologische Parallele zur Mouillierung bie
ten die Beispiele der sog, Gutturalisierung (Wandel von nd, nt zu 

1) Aubel n¢l'y,~, drei Voeren ny~,y3, Moelingen njl/!,y3, vgl. § 234, 
2) Die Weiterfuhrung der Linien nach Westen hin sei einem siid

niederlandischen Fortsetzer uberlassen, Wo steht z,E. im sonstigen 
Limburg die f est e Grenze zwischen si'1j,3/si:m u, a" und wo 
enden die als Vorstufen erkannten Typen brU'n' gegen bru:n (br9'u,n) 
usw,? Maastricht jedenfalls verschliesst sich schon konsequent der 
Mouillierung, 
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ng, ngk nach altern Kurzvokal), deren Zentrum fiir das Rheinische 
ebenfalls im Ripuarischen zu suchen ist. Die G1eichheit des 1aut
physio1ogischen Vorganges besteht in der Entwicklung eines nachst 
1i.lteren pal a tal i s i e r ten n zum gutturalen Nasal. Der in wei
ten limburgischen Strecken erhaltene Zustand mit Palatalisierung 
ist also die zeitlich und ortlich friihere Etappe eines phonetischen 
Prozesses, der in den ripuarischen Kern1andschaften und grossten
tei1s auch im Siidniederfrankischen zu der endgiiltigen Gutturali
sierung fiihrte. 

Bereits E § 27 ff. habe ich die Vermutung ausgesprochen, dass die
ser phonetische Entwicklungsgang von den Fallen mit i-haltigem, 
pa1atalem Vokal (e, i, it) seinen Ursprung genommen und auf die 
Beispie1e mit altern a und u - wenn iiberhaupt - erst sekundar 
und unter Einfluss von Systemzwang Ausdehnung gefunden habe 1). 
Diese Vermutung mochte ich heute noch etwas prazisieren. Die 
oben postulierte Entwicklung vom palatalisierten (mouillierten) 
Nasal zum Gutturalnasal setzt sicherlich noch eine V 0 r stu f e 
mit einem aus nd assimilierten nn voraus. Diese nd > nn-Assimi-
1ation aber ist eine eigentliche und urspriingliche Ange1egenheit der 
In 1 aut s fall e. Ich nehme also an, dass die ,Gutturalisierung' 
in erster Linie die Beispie1e mit i-haltigem Vokal und inlautender 
Stellung des urspriinglichen nd ergriffen hat, und dass alles sonstige 
Vorkommen von Gutturalisierung (a-, u- und Auslautsfalle) Wir
kung einer spateren Analogie ist. Zu dieser Annahme zwingen 
mich die Tatsachenbestande unseres Gebietes und des Kreises 
Eupen 2), die ich im folgenden - von Osten nach Westen gehend
verzeichne. 

1) Ich behauptete also - das sei vor allem auch im Hinblick auf 
die vereinzelten n i e d e r 1 and i s c hen Gutturalisierungsvor
kommen gesagt - keineswegs, dass der nd > ng-Wandel ganz allge
mein nur nach Palatalvokalen angetroffen werden konne. Was ich 
annahm, war vie1mehr, dass diese Falle die u r s p r ii n g 1 i c h e 
Domane der Gutturalisierung darstellen. Probe: es diirfte kein Dia
lektgebiet geben, in dem nur bei Formen mit altern a und u, nicht 
aber in solchen mit e, i, U gutturalisiert wird. Das Gegenteil- Wan
del von nd > ng nur nach Palatalvokalen - ist haufig genug der 
Fall. Meist jedoch wird man feststellen miissen, dass durch die oben 
angedeuteten weitgehenden Analogiewirkungen das urspriinglich 
klare Bild verwischt ist. - Schon die Tatbestande des ripuarischen 
Normaltyps scheinen dies bis zu einem gewissen Grade zu bestatigen. 
Miinch § 117 verzeichnet konsequente Gutturalisierung nur fiir die 
Beispie1e mit altern e, i, U und u, wahrend die Falle mit urspriing
lichem a gewissen Schwankungen unterliegen. 

2) Vgl. die Ausfiihrungen von E §§ 27, 28. 
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,Hand' (Abb. 20): Raeren ha.'!}kt, normal ha.nt, Eupen-Stadt 
Mi.nt; ,Land': Raeren ld.1jkt, normal ld.nt, Eupen-Stadt lfii.nt; 
,Zahn': *tand Raeren tsd.'!}kt, Eynatten und Hauset tsd.nt, normal 
td.nt, Eupen-Stadt tfii.nt; ,Sehande' (Abb. 21): Raeren sa·,!}.t, Mores
net, Montzen, Kapellen, Teuven sa'n', Kettenis sa'w neben sa·n.t, 
normal sa·n.t, Eupen-Stadt sa·i.nt; ,Hande': *hende Raeren he·,!}.t, 
normal he',!}', Eupen-Stadt hlJ·i.nt, Kettenis he:nt, Membach h{:n; 
*hande 's-Graven-Voeren ha'w, Moelingen ha·n.t; ,Zahne': *tende 
Raeren tse·,!}.t, Eynatten und Hauset tse·,!}., normal te'1j', Eupen
Stadt tlJ·i.nt, Kettenis te:nt, Membach t{:n, *tande 's-Graven-Voeren 
ta'n', Moelingen ta·n.t; ,Ende': Raeren e·1j.t, normal e''!}', Eupen
Stadt lJ·i.nt, Kettenis e:nt, Membaeh {:n, drei Voeren i·n.t, Moelingen 
{rn.t; ,blind': Raeren bte.'!}kt, Eynatten und Hauset bte.1jk, Wal
horn, Hergenrath und Lontzen bte.'!}k neben bte.nt, normal ble.nt, 
Eupen-Stadt bl{i.nt, Membaeh blf.nt; ,Kind' (Abb. 22): Raeren 
ke.'!}kt, Eynatten und Hauset ke.1jk, Walhorn, Hergenrath und Lont
zen ke.rJk neben ke.nt, normal ke.nt, Eupen-Stadt k{i.nt, Membaeh 
k{.nt; ,binden' (Abb. 23): Raeren be·rJ.d~, normal be"rJ.~ bezw. bi·rJ.~, 
Eupen-Stadt blJ·i.nd~, Kettenis be:nd~, Membaeh b{:nd~, drei Voeren 
bi·n.d~, Moelingen be(:)nd~; ,finden': Raeren ve·rJ.d~, normal ve·'!}.~ 

bezw. vi·rJ.~, Eupen-Stadt vlJi.nd~, Kettenis ve:nd~, Membach vf:nd~, 
drei Voeren vi·n.d~, Moelingen ve(:)nd~; ,Hund' (Abb. 24): Raeren 
kO.rJkt, normal kO.nt, Eupen-Stadt hiju.nt, Membach kp.nt; ,Hunde' 
(Abb. 25): Raeren hO·rJ.t, Eynatten und Hauset hO·rJ., normal ko'w, 
Eupen-Stadt kr,ru.nt, Kettenis hO:nt, Membaeh M:n; ,Freund' 
*/rund (Abb. 26): Raeren vr~.rJkt, normal vr~.nt, Eupen-Stadt 
vrijy.nt, Membach vr~:nt; ,Sunde' (Abb. 27): Raeren zr;rrJ.t, normal 
Zfr1j', Remersdaal, Aubel, drei Voeren und Moelingen ze'w, zr/rw, 
Membaeh zr;rw, Eupen-Stadt zr;ry.nt, Kettenis zii:nt. - Meine p e r
son lie 11 e n Aufnahmen ergaben fUr Membaeh folgenden Tatbe
stand: hd.nt ,Hand', sa·n.t ,Schande', h{ri.nt ,Hande', (!·i.nt ,Ende', 
kfi.nt ,Kind', b(!"i.nd~ ,binden', v(!·i.nd~ ,finden', hiju.nt ,Hund', 
he·u.nt ,Hunde', vrijy.nt ,Freund', zr;ry.nt ,Sunde'. Es handelt sich 
demnach urn eine noeh weit grossere Ubereinstimmung mit Eupen
Stadt als bei den oben verzeichneten Ergebnissen (Delhez). Ieh habe 
gleichwohl beides in die kartographische Darstellung einbezogen 1). 
Vgl. im ubrigen § 250. 

1) Z u den A b bildungen 20 bis 27 sei fUr das bessere Verstandnis be
merkt, dass die senkrechten Sehraffuren den extrem-ripuarischen 
Typ mit Gutturalnasal und die waagereehten die nicht-gutturalisie
renden Mundarten bezeichnen. Die Mischung beider gilt fur diejeni-

N iederfrank ische M ulldarten 8 
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§ 170. Die vorhin verzeichneten Tatbestande sprechen in ihren 
Kartenbildem fUr sich und ermitteln u.a. als wichtigstes Ergebnis 
ahnlich wie bei der Mouillierung eine beachtenswerte Sonderstellung 
von Eupen und dessen naherer Umgebung 1). Sie ermutigen mich, 
zum Schlusse noch eine schematische Skizze der gesamten Guttura
lisierungsvorgange - wie ich sie mir denke - zu geben. Eine end
giiltige Stellungnahme zu den oben angeschnittenen Fragen kann 
naturlich erst nach Einbringung und kritischer Sichtung eines 
a 11 e hier in Betracht kommenden, den gesamtrheinischen und 
(ost)niederlandischen Bereich umfassenden Materials erfolgen. 

Urspriinglicher 
Geltungsbereich: 

I. Inlautsfalle 

I Primare 
Angleichungen: 

II. Inlautsfalle 

Sekundare Angleichungen: 

III. AuslautsfaI- IV.Auslautsfalle 
mit e, i, u: Ty- mit a, u: Typen Ie mit e, i, u: mit a, u:Typen 
pen Ende, bin- Schande, Hun- Typen Kind, Hand, Hund. 
den, Sunde B). de, unden ,un- Freund. 

ten' 3). 

§ 171. Typische Beispiele fUr die Gut t u r a lis i e run g wa
ren also Reihen wie: binde(n) > binne(n) > binie(n) > binge(n) und 

gen Gebietsteile, in denen beide Typen durcheinandergehen. Die 
schragen Schraffuren bezeichnen solche Mundarten, die in ihrem 
Lautstande eine phonetische Vorstufe (-nd- > -nn- Assimilation) 
erkennen lassen. Auf der Legende zu Abb. 25 ,Hunde' sind einige 
phonetische Zeichen leider nicht voll zur Geltung gekommen. 
Fur die waagerechte Schraffur lese man als Beschriftung hO:nt und 
h{!,u.nt. - Zum Falle ,Schande' sei erganzt, dass der Dialekt von 
Aachen-Stadt unter zweifellos hochdeutsch-schriftsprachlichem Ein
flusse das echt mundartliche sa·rJ.t zugunsten eines neugebildeten 
sa·n.t preiszugeben beginnt. Ahnlich liegen die Dinge bei ,Freund', 
wo das heute schon durchweg geltende vr'.nt aIterem vr'.tjk(t) gegen
ubersteht. - Man wird also - dieser femere Gesichtspunkt sei als 
a1l~emein wichtig festgehalten - bei der Aufnahme dlalektgeogra
phlScher Tatbestande zur Frage der Gutturalisierung gut daran tun 
nachzupriifen, ob nicht inzwischen die alten mundartlichen VerhaIt
nisse durch relativ junge Beeinflussungen vonseiten der Schriftspra
che - sei es nun die hochdeutsche oder die niederlandische - in's 
Wanken geraten sind. 

1) 1m ubrigen steht die e n t s c h e ide n d e Grenze fur den 
spezifisch und extrem ripuarischen Typ unmittelbar ostlich der drei 
Voeren. 

2) 3) Die phonetische Entwicklung vollzog sich von -nd- (aItester 
Zustand) uber -nn- (vielfach erhalten) und -ni- (vielfach erhalten) 
nach -ng- (Endtyp, vorwiegend ripuarisch). 
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unde(n) > unne(n) > unie(n) > unge(n). - Der eigentIiche, oben 
§ 166 postulierte Anteil der S c h a r fun g an dem Zustandekom
men der M 0 u i 11 i e run g bestand in der K ii r z u n g der al
teren Langen: gescharftes schine(n) , brune(n) ,scheinen, braunen' 
wird zunachst zu schinne(n), brunne(n) und erfahrt dann die weitere 
Entwicklung der Fane mit inlautendem -nd- bezw. -nn- nach ur
spriinglichem Kurzvokal. Der gescharfte Akzent hat also hier die in 
kiirzender Wirkung sich aus16sende Kraft, aile von ihm betroffenen 
Faile mit Langvokal und inlautendem n den Fanen mit altern Kurz
vokal und inlautendem, aus altern nd assimiliertem nn anzugleichen. 
Wenn daher auch die beiden Erscheinungen in ihrem phonetischen 
Endergebnis zusammenfailen, so bleibt es doch empfehlenswert, die 
beiden Gruppen und die entsprechenden Termini scharf auseinander
zuhalten, sie also nicht - wie das bei Frings Kulturstr6mungen 159 
geschieht - kurz und zusammenfassend als ,k6lnische Gutturali
sierungen' zu bezeichnen. Denn das, was wir ,Gutturalisierung' nen
nen, der Wandel von nd zu ng, ist eine weit iiber das Ripuarische und 
Rheinische hinaus verbreitete Erscheinung, wahrend die Vorgange 
der als hauptsachlich ripuarisch-rheinisch erkannten ,Mouillierung' 
- von spateren Ausgleichungen und Verallgemeinerungen abgeseh
en - nur dort anzutreffen sind, wo die Lautgruppen Langvokal + n 
der Scharfung unterliegen. Wohlgemerkt: meine These von dem ur
sachlichen Zusammenhang zwischen gescharftem Akzent und Mouil
lierung - deren Richtigkeit ich bald einmal fiir gesamtrheinische 
Verhaltnisse nachzuweisen hoffe - bezieht sich ausschliesslich auf 
die v 0 k ali s c h e Entwicklung. So betrachtet, geh6ren die Fane 
der Mouillierung unter die Gruppen mit einer infolge gescharften Ak
zents eingetretenen Vokalkiirzung (vgl. § 160 ff.), wobei sich diese 
Kiirzung natiirlich auch zu einem Teile auf die folgende Konsonanz 
erstreckt (Si:nil> si·n.iI). Der spate Wandel des urspriinglichen n 
zum palatalisierten und der noch spatere Wandel zum gutturali
sierten Nasal kann sich jedoch durchaus unabhangig von der Schar
fung vollzogen haben ! 

Tempogesetz 

§ 172. Der Schluss des Akzentkapitels sei einigen Bemerkungen 
zum Tempo- und Taktgesetz gewidmet. Hierbei scheint es vor allem 
erforderlich, die mit den genannten Ausdriicken verbundenen Be
griffe hervorzuheben und sie nach ihren Inhalten zu umgrenzen 1). 

Wirkungen eines T a k t g e set z e s sehe ich iiberall dort, wo 

1) Frings Acc. IX. 
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eine Lautgruppe in ihrer Dauer rei a t i v, d.h. mit Riicksicht auf 
die Dauer einet anderen liingeren oder kiirzeren Lautgruppe ver
iindert wird, wo also die Neigung besteht, bestimmte feststehende 
Taktmasse als leitende Einheit und Richtschnur fiir andere Laut
gruppen zu nehmen, deren Gesamdtdauer dem Vorbild angepasst 
wird. Es handelt sich mithin um Vorgiinge, fiir die im bisherigen 
Verlaufe der Darstellung ofters und gerne das Stichwort von der 
,sprechtaktlichen Ausnivellierung' gebraucht wurde. Die mannig
fachen Angleichungen beim Tragheitsakzent sowohl wie bei der 
Scharlung fallen unter ihren Bereich. Das greifbare phonetische 
Endergebnis kann in Dehnung 0 d e r Kiirzung bestehen 1). 

Demgegeniiber umfasst das T e m p 0 g e set z nur solche Fille, 
bei denen eine Lautgruppe in ihrer Dauer a b sol u t, d.h. ohne 
Riicksicht auf die Dauer anderer Lautgruppen und lediglich auf 
Grund ihres eigenen grossen Umfanges reduziert wird. Das Tempo
gesetz besteht also nach der aus der Jespersenschen Phonetik ent
lehnten, bei Frings Acc. § 40 mitgeteilten Begriffsbestimmung darin, 
dass der Redende das Tempo beschleunigt, wenn er sich bewusst ist, 
eine lange Lautreihe sprechen zu miissen. Seine Vorgiinge sind dem
nach von durchaus unabhangiger E i g eng e set z I i c h k e i t 
und bedeuten immer die Reduzierung eines an sich kaum sprechbar 
grossen Wort- oder Lautkomplexes. 

Ich habe E § 48 fUr die maken-Mundarten des Eupener Landes und 
am besonderen Beispiele der Mundart von Eupen-Stadt eine be
trachtliche Anzahl solcher Kiirzungsfille gesammelt, die - als en
gerer Typ genommen - eine charakteristische Eigenart des N i e
de r f ran k i s c hen sind, jedenfalls aber im Ripuarisch-Mittel
frankischen so gut wie keinerlei Entsprechungen finden. Es handelt 
sich, kurz gesagt, um Lautgruppen mit einem haupttonigen, durch 
Konsonanz gedeckten Langvokal und einer nebentonigen, ebenfalls 
durch Konsonanz gedeckten Ableitungssilbe. Typische Reihen sind 
mii.ka (*miiken) ,machen': *miikes, miiket> ma.ks, ma.kt ,machst, 
macht', le"a.va (*leven) ,leben': *leves, levet > l~·ts, l~·tt ,Iebst, lebt' 
(Fille der 2.3. Sg. und 2. PI. Pras. der schwachen Verben mit der ur
spriinglichen Personalendung -es, -et); stu·a.ta (*stoten) ,stossen': 
*stotis, stotit, stOtet > *stotes, stotet, stotet> st(tts, stfl·t, stp·t ,stos
sest, stosst, stosst', lou.pa (*lopen) ,Iaufen': *loPis, loPit, lopet > 
*lopes, lopet, lopet > le.ps, le.pt, lo.pt ,Iaufst, Hiuft, lauft' (Fille der 

1) Man vergleiche in diesem Zusammenhange auf der Tabelle am 
Schlusse des Bandes die Rubriken ,Primiire und sekundiire Anglei
chungen' sowie die entsprechenden §§ der Darstellung. 
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2.3. Sg. und 2. PI. Priis. der starken Vetben mit der urspriinglichen 
Personalendung-is, -it, -et); kn~a.p ,kniff'{Inf. kni.pa): *knepes, knepet 
> knfJ.ps, knfJ.pt ,kniffst, knifft', li"i.p ,lief' (Inf.lou.pa): *lipes, lipet 
> li·ps, li·pt ,liefst, lieft' (Fiille der 2. Sg. und 2. PI. Prato der starken 
Verben mit der urspriinglichen Personalendung -es, -et); ma.ka ,ma
chen': *makede, gemaked> ma.gda, yama.kt ,machte, gemacht', 
le·a.va ,leben': *levede, geleved> IfJ·v.da, yalfJ·jt ,lebte, gelebt' (Falle 
des Prato und Vergangenheitspartizips der schwachen Verben mit 
den urspriinglichen Endungen -ede bezw. -ed); pt.p ,Pfeife': *pipeken 
> pi.pka ,Pfeifchen', hu.s ,Haus': *huseken> hy·s.ka ,Hauschen', 
bI1l!·u.m ,Blume': *blumeken > bly,·m.ka ,Bliimchen', pea.rt ,Pferd': 
*perdeken> PfJ·r.tj'J ,Pferdchen', bla.t ,Blatt': *bledeken> blfJ·t.ja 
,Blattchen', bru·a.t ,Brot': *brodeken > brl/rt.ja ,Brotchen' (Diminu
tiva mit der urspriinglichen Endung -eken, -ekin); y'YU"a.t (*grot) 
,gross': *grotide> *grotede> y'Yl/rd.'J ,Grosse', hU"'J.x (*h6g) ,hoch': 
*h6gide> *hOgede> hl/ry.da ,Hohe', dj"i.p (*diP) ,tief': *dipide> 
*dipede> di"b.da ,Tiefe', brei.t (*bred) ,breit': *bredide > *bredede> 
bre·d.a ,Breite' (Abstraktbildungen mit altern ifta- Suffix); r£.k 
,reich': *rikeste > ri.ksta ,reichste', y'YU"a.t gross,': *groteste > yrr}"t.sta 
,grosste', hU"a.x ,hoch': *h6geste> hr}"x.st'J ,hochste', di:i.p ,tie£': 
*dipeste> di·p.sta ,tiefste', brei.t ,breit': *bredeste> bre·t.sta ,brei
teste' (Superlative mit der urspriinglichen Endung -este < -osto); 
rt.k ,reich': *riket> ri.kt ,das Reiche', y'YU"a.t ,gross': *grotet> yrr}"t 
,das Grosse', hU"a.x ,hoch': *h6get> hr,!"xt ,das Hohe', di·i.p ,tie£': 
*dipet> di·pt ,das Tiefe', brei.t ,breit': *bredet> bre"! ,das Breite' 
(Fiille des selbstandigen, substantivierten neutralen Adjektivs mit 
altern Ausgang -et, -at). 

In all diesen Fallen, denen samtlich eine umfangreiche Lautgruppe 
zugrunde liegt, wurde nach dem Tempogesetz der Vokal der schwach
tonigen Nebensilbe synkopiert und - was ein entscheidendes Cha
rakteristikum ist - dariiber hinaus auch die urspriingliche Wurzel
lange gekiirzt. Hierbei ist es vollig ohne Belang, ob der als Trager 
des Haupttones fungierende Vokal nach dem Tragheitsakzent oder 
nach der Scharfung gesprochen wird. Die Scharfung konkurriert 
zwar vielfach durch die ihr ebenfalls eigenen Kiirzungstendenzen. 
Jedoch unterliegen die Scharfungskiirzungen dem T a k t g e set z 
und beruhen auf dem Bestreben, Formen mit gescharftem Lang
vokal solchen mit gescharftem Kurzvokal sprechtaktlich anzuglei
chen (vgI. § 159 ff.). In den oben genannten Typenreihen jedenfalls 
ist der geschiirfte Akzent fiir die Reduzierung des W ortkorpers ohne 
entscheidende Bedeutung. Die Falle mit Kiirzung auf schiirfungs-
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losem Vokal (ma.ks, ma.kt gegen 11J·ls, 11J·lt) 1) waren sonst unbe
greiflich! Einige Unklarheiten, die man nach dieser Richtung in den 
Ausfiihrungen von E § 47 finden konnte, resultieren aus einer etwas 
ungenauen Anwendung des Begriffes ,Tempogesetz'. 

§ 173. Fiir den Nordosten der Provinz Liittich stehen mir aus be
greiflichen Grunden nicht so iiberaus zahlreiche Belege zur Verfii
gung wie im Falle meiner engeren Heimat. Mein Fragebogen enthalt 
die Beispiele ma.k~, mt}a.k~ ,machen': ma.ks, ma.kt, ma.gd~, yama.kt 
(i~ma.kt) ,machst, macht, machte, gemacht' 2); ll:v~, le·~.v~ ,leben': 
normalllJ·ls, 11J·lt, llJ·v.d~, y~llJ·ft (i~llJ·ft), aber Aubel, drei Voeren und 
Moelingen INs, ll:lt, ll:vd~, yall:ft ,lebst, lebt, lebte, gelebt'; knii:ya 
,nagen': normal kna·xs, kna·xt, kna·y.d~, yakna·xt (j~kna·xt), aber Au
bel, drei Voeren und Moelingen knii:xs, knii:xt, knii:yd~, y~knii:xt 

,nagst, nagt, nagte, genagt'; hu.s ,Haus': allgemein hy·s.k~ ,Haus
chen'; s~:p, so·~.p ,Scha£,: allgemein s~·p.k~ ,Schafchen'; ke.l, M.I 
,Kalb': allgemein k~·I.k~, kii·l.k~ ,Kiilbchen', bO.m, bo.m~ ,Baum': 
allgemein b(rm.k~, b~·m.k~ ,Baumchen'. - Diese Sammlung macht. 
wie gesagt, keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit. Immerhin las
sen sich aus ihr schon weitgehende und grundsatzliche Uberein
stimmungen mit den im maken-Gebiet des Kreises Eupen herr
schenden Verhiiltnissen konstatieren, wobei mir jedoch scheinen 
will, als waren im Westen unseres Gebietes - Aubel, drei Voeren 
und Moelingen - die Beispiele der Verbalflexion nicht bis zu so voll
en deter Konsequenz der Kiirzung ausgesetzt, wie dies in den ost
lichen Gebietsteilen und im Eupener Lande der Fall ist. Sache der 
niederlandischen Sprachgeographie bleibt es, hier fiir ihren Bereich 
zu erschopfender Darstellung vorzudringen. 

1) Man beachte u. a. die verschiedenen ton i s c hen Verhiilt
nisse und vergleiche im iibrigen E § 48a. 

2) Moelingen flektiert im Prateritum stark: ml:k ,machte'. 
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Substantivflexion 

§ 174. All gem e i n e s. Die Mundarten unseres Gebietes sind 
von niederdeutsch-niederlandischer Grundstruktur. In dieser Eigen
schaft haben sie die ursprunglich bunte Vielfaltigkeit der germani
schen Kasusbezeichnungen preisgegeben und sie zu einem Zweika
sussystem der blossen N umerusdifferenzierung eingeengt. Immerhin 
bietet sich auf dieser recht zusammengeschrumpften Grundlage der 
Mundart noch stets die Moglichkeit, den alten Kasusbezeichnungen 
mit Hilfe einer durch vielerlei Akzentmodulationen untermalten 
Wortstellung und syntaktischen Fugung zu ihrem sinngemassen 
Ausdruck zu verhelfen. Rein ausserlich betrachtet, ersetzt sie die 
casus obliqui durch prapositionale Umschreibungen, deren gebrauch
lichste und am meisten verbreitete die umschreibende Ausdrucksart 
durch va.n ,von' beim Genitiv ist, wahrend sich zur Bezeichnung des 
Dativs nur gelegentliche prapositionale Umschreibung beobachten 
lasst. So wird vereinzelt das Dativobjekt, wenn es begrifflich und 
syntaktisch besonders ausgezeichnet werden soli, durch ,an', ,nach' 
an Verben wie y€":V;J ,geben', zii:y;J ,sagen', bri"?l.;J ,bringen', drii:y;J 
,tragen', gefUgt, z.B. i.x zii:x;Jt an h~·m· (satzphonetisch ixsii:y;Jdan
h~·m·) ,ich sage es i h m, nicht etwa einem andern'. Der normale, 
farblosere Sprachgebrauch bedient sich jedoch fUr ruhige Aussagen, 

1) Die nachstehende Beschreibung der wichtigsten morphologi
schen und flexivischen Verhaltnisse aus der Mundart von Montzen 
vollzog sich in denkbar engem Anschluss an die bereits E §§ 51-100 
fur den Kreis Eupen gegebenen Schilderungen. Die in allen wesent
lichen Zugen vollkommene Gleichartigkeit des sprachlichen Baues 
erlaubte solches Verfahren. Man wird also zum Teil recht wortliche 
Anklange an die friihere Darstellung im Hinblick auf das hier Gesagte 
entschuldigen. - Ich nehme Veranlassung, an dieser Stelle noch ein
mal die mannigfachen wertvollen Anregungen und Einsichten zu 
betonen, die ich fur den vorliegenden Zusammenhang aus der unge
druckten Arbeit von A. S t e ins, Die Formenlehre der Aachener 
Mundart, gewonnen habe. 
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bei denen der begriffliche Akzent mehr auf dem regierenden Verbum 
liegt, der Formel i.x zi:x at am (ixsi:"adam) ,ich sag e es ihm'. 

§ 175. Fie x ion s res t e. Erstarrte Reste aIterer Genitiv- und 
Dativflexion finden sich - meist als formelhaft feststehende Re
densarten - allerorts im Bereiche des niederdeutsch-niederHindi
schen Einheitskasus. Ich habe die folgenden fiir Montzen abgefragt. 

Der Genitiv erscheint 
I) abhiingig von einem Substantiv, z.B. 
yQ.ts wpa.t ,Gottes Wort', mwd.ar yi}:das ,Muttergottes', in ana 

YQ.ts ni:m ,in Gottes Namen', dfJ li·t yQ.ts wli.tar IiJvar YQ.ts le.m lo.pa 
,der Iii.sst Gottes Wasser iiber Gottes Lehm laufen, ist allen Dingen 
gegeniiber gleichgiiltig', bakli.nt wi ly·a.s M.nt ,bekannt wie Lohers 
(des Lohgerbers) Hund', ni}:basly"y" ,Nachbarsleute', ma va·d.ar 
ze-l.ayar ,mein Vater selig' (zu erganzen etwa *gedachtenis); 

2) in Verbindung mit einem Verb, z.B. 
das dy:vals zia.(n), des Teufels sein'; 
3) als genitivus partitivus, z.B. 
dar mi:ta wfa.t ,der Miihe wert', ix bfJn as mi: ,ich bin es (dessen) 

miide', ix hIi.n ar "anwxt ,ich habe ihrer (deren) genug', a via.dal 
po·n.ts ,ein Viertelpfund', vf:l "alfJ.ks ,viel Gliick!'. 

§ 176. Formell aus alter Flexion erwachsen, ist eine grosse Anzahl 
der heutigen Genitivreste auf die Funktion adverbialer Bestimmung 
beschrankt, wobei nach dem Vorbilde organischer Genitive vielfach 
unorganische Neubildungen vollzogen wurden. Der gegenwartige 
mundartliche Sprachgebrauch zeigt den unterschiedslosen Zusam
menfall singuIarischer und pluralischer Formen eines jeden Ge
schlechts in den alles beherrschenden Typus des adverbialen s
Genitivs, z.B. 

as da.xs darv~a.r ,tags zuvor', hY:dayanda.xs ,heutzutage', as mfJ.ra
"as ,morgens', as nwn.s ,mittags', as pa.vas ,abends', as na.ts ,nachts', 
as zo.ndas (aso.ndas) ,Sonntags', as mQ·n.das ,Montags', as dl.zdas 
,Dienstags', as yfI·s.tas ,Mittwochs', as do·n.aldas ,Donnerstags', as 
vri.das ,Freitags', as zQ·r.astas (asQ·r.aIdas) ,Samstags', ala many.ts ,jede 
Minute', al(a) U"a.s ,stiindlich', ala di:xs ,alltaglich', ala w{!a.kas ,wo
chentlich', ala 1Q·a.s ,alljahrlich', alti-ts ,allzeit', ondarwfJ·xs ,unter
wegs', va wl:yas ,von wegen', blo·tsko.p ,barhauptig', b{:favas ,bar
fuss', o.verhWts ,unvorhergesehen', op a nyts (oban.r·ts) ,von neuem' I), 
Q·u.anti.ts ,aus alter Zeit, altmodisch' 2). 

1) 2) Gelegentlich auch oban.r·ts und Q·u.anti·ts. Die konsonanti
sche Entwicklung im Auslaut entspricht den Vorgangen der Diminu
tivpalatalisierung, vgI. § 184. 
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§ 177. Reste alter Dativbildungen finden sich meist nur in Zu
sammenstellungen aus Praposition und Substantiv. Hierbei ist der 
Dativ vielfach nur mehr an der Gestalt eines dem Substantiv vor
stehenden Adjektivs oder Artikels zu erkennen, z.B. 

ind~t£.t ,in der Zeit, inzwischen', mitflrU.t ,mit der Zeit, allmahlich', 
tfl'Yli.k~t£t ,gleichzeitig', bl.d~hd.nt ,beiderhand', la.rJksflmflrhd.nt 
,langsamerhand, langsam', nQ:dflrha·n.ts ,nachher' I), tfl 'Ywu.flr ti·i· 
,zu guter Zeit, rechtzeitig', bU.tflrmQ:tfl ,ubermassig' 2), indflrwi"l.a 
,derweil, inzwischen', tflr{!·a.t ,zur Erde; parterre', tan ha.ta n~:ma ,zu 
Herzen nehmen', ta Pra.t ,zu Pferde' (Pfa.t ,Pferd'), mi·rJ·atw~:'Ya 

,meinetwegen', tar 'Yij:tro·u· ,zur guten Trau; im Vertrauen' 3). 

§ 178. PI u r alb i 1 dun g. Die im Akzentkapitel bei Tragheits
akzent und Schiirfung als Ergebnis sprechtaktlicher Ausnivellierung 
erkannten A p 0 k 0 pie run g s g e set z e verlangen den ~olli
gen Schwund eines ursprunglich auslautenden nebentonigen -e und 
die Reduzierung eines unter den gleichen Bedingungen auslautenden 
-en zum heutigen -fl{n). Hiernach bieten sich der Mundart fUr die 
Pluralbildung beim Maskulinum und Femininum, abgesehen von 
vereinzelten s-Pluralen, im Grundschema nur zwei Kategorien der 
Numerusdifferenzierung: Plural mit oder ohne Endung -a{n). 1m 
zweiten FaIle wird sich also hier und dort die Moglichkeit volligen 
Gleichlauts mit dem Singular ergeben. Auch sonst haben die alten 
Stammesklassen tiefgreifende Veranderungen und Verschiebungen 
ihres Geltungsbereiches erfahren mussen und sich im Rahmen des 
oben geschilderten Grundschemas zu jungen, spezifisch mundartli
chen Verbiinden zusammengeschlossen. Hierbei hat der U m 1 aut 
als Pluralelement seine ursprungliche Beschrankung auf die alten i
und j-Stiimme langst durchbrochen und erfahrt heute eine denkbar 
weitgehende Verwendung als Pluralkennzeichen uberhaupt. Ande
rerseits voIlzogen sich zahlreiche Ubergange von starken Substan
tiven in die ursprunglich schwache Klasse der -en-Plurale. Vor allem 
aber hat die Schiirfung mit all ihren phonetischen Folgeerscheinun
gen so weitgehend die Funktion eines Pluralkennzeichens erworben, 
dass sie fur das gegenwartige mundartliche Sprachempfinden oft ge
nug die einzige Moglichkeit der Numerusdifferenzierung bietet. 

1) Beachte die Erweiterung durch adverbiales s. 
2) Grundlage ist *iit der miiten mit vorgestelltem , bei' . 
3) Alter Dativ ist auch das auf *node zuruckgehende nU·fI. ,mit 

Not; gezwungen, ungern', z.B. "Ian QI nU"a. ,gern oder ungern'. 
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§ 179. Mas k u lin a u n d F e min ina. Die Maskulina und 
Feminina mit einer urspriinglichen Pluralendung -e haben diese ab
gestossen und, wo es moglich war, fast immer ihren Stammvokal 
umgelautet. Dariiber hinaus ist vielfach noch die Scharfung Pluralkri
terium. Demnach ergeben sich fiir diese Klasse verhaltnismassig sel
ten gleiche Lautungen von Singular und Plural, namlich ausschliess
lich unter der Bedingung fehlender Umlautsmoglichkeit oder auch 
schon im Singular vorhandener Scharfung. 

a) Singular und Plurallauten gleich bei ki·~.s , Kase' , sij:n , Schuh' 1) , 
wi~.t ,Wirt', w~.r~p ,Wurf'. 

b) Umlaut bezeichnet den Plural in (Maskulina) a.s ,Ast' {.s, bo.k 
,Bock' be.k, bp:x ,Bogen' b~:x, brij:r ,Bruder' br.i:r, dp:l ,Dotter' d~:l, 
drp:t , Draht' dr~:t, vii:m ,Faden' v(:m, vlii:m ,Fladen' vl(:m, vlij:k 
,Fluch' vl.i:k, vij:t ,Fuss' v.i:t, hp:k ,Haken' h~:k, hij:t ,Hut' h.i:t, hO.p 
,Haufen' h~.p, kn6.p ,Knauf; Knopf' kn~.p, ko.p ,Kopf' ko.p, kij:k 
, Kuchen' k.i:k, la.p ,Lappen' ItC.p, 6.s ,Ochse' ~.s, N:I ,Pfahl' p~:l, 
pU'~.s (ndl. PODS) ,Pause; Zeitabstand' PY·~.s, rQ.k ,Rock' rlR.k, za.k 
,Sack' ZtC.k, zii:l ,Sattel' z(:l, srp:m ,Schramme' sr~:m, stU'~.t ,Stoss' 
sty·~.t, so.t ,Schublade' se.t, a.p~l ,Apfel' tC.p~l, hii:mn ,Hammer' 
h(:mn, nii:'Y~1 ,Nagel' n(:'Y~I, vp:'Y~1 ,Vogel' v~:~l; (Feminina) M.x 
,Bach' b{.x, vlU'~. ,Floh' vly·~., vu.s ,Faust' vy.s, kij: ,Kuh' k.i:, 
n9~.t ,Nuss' n~~.t, np:t ,Naht' n~:t, W9~.S ,Wurst' w~~.s, d9~.tn ,Toch
ter' d¢!~.tn, mii:t ,Magd' m(: 2). 

c) Scharfung als Pluralelement: (Maskulina) M.m ,Baum' bii:m, 
(.r~m ,Arm' tC·r.~m, b(.r~x ,Berg' b~·r.~x, da.x ,Tag' dii:x, d(.r~m 

,Darm' dp.~m; hO.nt ,Hund' hO'n' 3), M.r~f ,Korb' ke·r.~f, w{.x ,Weg' 
W(:x, ste.n ,Stein' stn)' 4), knt.n ,Kaninchen' kni'~' 5), re.~k ,Ring' 
re'~', w~.r~m ,Wurm' wo·r.~m. 

d) Scharfung und Umlaut bezeichnen den Plural in (Maskulina) 
ta.nt ,Zahn' te'~' 6), hQ.s ,Hals' M:s, kra.x ,Kragen' kr(:x, sla.x ,Schlag' 
sl(:x, sta.l ,Stall' st~'l', stra.~k ,Strang' str~'~'; (Feminina) M.nt 
,Hand' he'~' 7), lu.s ,Laus' ly:s, mu.s ,Maus' my:s, sta.t ,Stadt' 
st(: 8), z1ft.u ,Sau' z.1'Y; hierzu als Neutra la.nt ,Land' le-rr 9) und 
W9~.t ,Wort' W¢!·~.t. 

1) sij:n ist formell alter Plural, begrifflich alter Dual. 
2) *Jnegede mit -g- und -d- Synkope. 
3) Uber die Assimilation von -nd- nach Gutturalvokalen vgl. §§ 

82 und 166 ff. 
4) 5) Uber die Mouillierung von inlautendem gescharftem n vgl. 

§§ 83 und 166 ff. 
6) 7) 9) Uber den Wandel von -nd- zu -ng- nach Palatalvokalen 

vgl. §§ 81 und 166 ff. 
8) *stede mit -d-Synkope. 
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§ 180. Die zweite, Maskulina und Feminina umfassende Flexions
klasse mit -en als ursprunglicher Pluralendung lasst diese regular zu 
-11 werden, und nur gelegentlich (etwa bei vokalischem Anlaut des 
Folgenden) bleibt das n aus euphonischen Grunden erhalten. Eine im 
Singular auslautend verhartete Konsonanz bleibt im Plural stimm
haft. 

a) (Maskulina) a.p ,Affe' ii.P3, b{:r ,Bar' b{:r3, brl:j ,Brief' brl:v3, 
yfJ.k ,Narr' yfJ.k3, yra:j ,Graben' yra:v3, ha:n ,Hahn' ha:n3, ha:s 
,Hase' ha:z3, h{:r ,Herr' h{:r3, kam3rQ:t ,Kamerad' kamMQ:t3 I), 
kl6.mp ,Holzschuh' klo.mp3, kO"n.3Y ,Konig' kO"n.3Y3, l6.mp ,Lump' 
lo.mp3, na:m ,Name' na:m3, 93.vmt ,Abend' 93.v3nt3 2), jfJ·n.3Y ,Pfen
nig' jfJ·n.3Y3 3), PU-3.t ,Pfote, Fuss' PU-3.t3, sfJ·l.3m ,Schelm' SfJ·l.3m3, 
spi·3.n ,Spahn' spi·3.m, stfJ.k ,Stock' stfJ.k3, sq:r ,Stern' sq:r3, ti·3.n 
,Zehe' ti·3.m, tra.p ,Treppe' tra.p3, zQ:l ,Sohle' ZQ:l3, bfJ.s3m ,Besen' 
bfJ.s3m3, be.t3l ,Beissel, Meissel' be.t3l3, by·l· ,Beutel' by-l.3, de.ks3l 
,Deckel' de.ks3l3, {.lt3r ,Altar' {.lt3r3, knf/!3.k3l ,Knochel' knf/!3.k3l3, 
fJ·z.3l ,Esel' fJ·z.3l3, yrij:m3l ,Krumel' yrij:m3l3, P1J:.k3l ,Buckel' P1J:.k3l3, 
zo.k ,Socken' ZO.k3, kfJ·l.d3r ,Keller' kfJ·l.d3r3, lf3.P3l ,Loffel' lf3.P3l3, 
Pi3.P3l ,Schmetterling' pi3.P3l3, Slf/!3.t3l ,Schlussel' slf/!3.t313, sPl:y3l 
,Spiegel' sPl:y3l3, sple.nt3r ,Splitter' sple.nt3r3, Sti·V.3l ,Stiefel' sti·v.3l3, 
t{.ld3r ,Teller' q.ld3r3, trf3.tM ,Trichter' trf3.t3r3, va·d.3r ,Vater' 
va·d.3r3, vi·Y.3r ,Finger' Vi·Y.M3; (Feminina) bh· ,Biene' bi"i.3, blij:m 
,Blume' blij:m3, bf/!3.St3l ,Burste' bf/!3.St3l3, b$.s ,Buchse' biP.S3, bo.ts 
,Hose' bO.tS3, dij:r ,Ture' dij:r3, du-j ,Taube' dU-V.3, jl{i.s ,Flasche' 
jlfJi.S3, jli3.t ,Flechte' jli3.t3, ya.ts ,Gasse' ya.ts3, ye.t ,Geiss' ye.t3, ha::x 
,Hecke' ha:y3, hQ:s ,Strumpf' hQ:Z3, ka:r ,Karre' ka:r3, ki3.s ,Kirsche' 
ki3.s3, kle.k ,Glocke' kle.k3, k9·3.t ,Kordel' k9·3.d3, ku·l· ,Kaule, 
Grube' ku-l.3, mo.t ,Motte' mo.t3, mu-l· ,Maul' mu-l.3, na:s ,Nase' 
na:z3, na.t ,Nacht' nii.t3, nf/rl.t ,Nadel' n'P·l.d3, (J"n· ,Zwiebel' O"n.3, 
n:r ,Birne' n:r3, pf.p ,Pfeife' Pi.P3, pru-m· ,Ptlaume' pru-m.3, ro·l· 
,Rolle' ro·1.3, ru.t ,Raute, Fensterscheibe' ru.t3, S93.t ,Sorte' S93.t3, 
spfJ·n· ,Spinne' SpfJ·n.3, sprQ:k ,Sprache' sprQ:k3, strQ:t ,Strasse' 
strQ:tl1, sru-j ,Schraube' sru-v.3, zwa:t ,Schwarte' zwa:d3, ta·y· ,Zange' 
ta·Y.3, t{i.s ,Tasche' tfJi.S3, to·y· ,Zunge' to·Y.3, trQ:n ,Trane' trQ:m, 
dro·m· ,Trommel' dro·m.3, v{:r ,Feder' v{:r3, vfJ·r.3j ,Farbe' VfJ·r.3V3, 
Vf3.S ,Ferse' Vf3.S3, Wf3.k ,Woche' Wf3.k3, za.k ,Sache' zii.k3, bro.m31 
,Brombeere' bro.m3l3, v{.nstM ,Fenster' v{.nst3r3, ziP.st3r ,Schwester' 
ziP.st3r3. 

1) 2) Die Plurale kam3rQ:t3 und 93.v3nt3 erweisen sieh, .da sie das 
stammauslautende d in der verharteten Form des Singulars fort
fiihren, als ganz junge Bildungen; vgl. E 72, Fussnote 4 und 5. 

3) Hochdeutscher Konsonantismus! 
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b) Schadung kennzeichnet den Plural besonders in (Maskulina) 
bu.r ,Bauer' bu:ra, mu.r ,Mauer' mu:ra, bri.k ,Ziegel' bri·g.a, jy.t ,Jude' 
jy·d.a, pla.k ,Tuchstiick' pta-g. a, ta.k ,Zacke; Zweig' ta·g.a, to.p 
,Eimer' to·b.a; (Feminina) P'C.t ,Krote' P'C·d.a. 

§ 181. N e u t r a. Die ursprunglich auf wenige N eutra beschrank
te Endung -er (mundartlich -ar bezw. -dar nach Stammauslaut auf 
Liquid oder Nasal) ist heute fast ausnahmslos auf die gesamte Klasse 
der Neutra ausgedehnt. Fur das Auftreten von Scharfung als eines 
weiteren Pluralkennzeichens gelten die in §§ 136-142 geschilderten 
Voraussetzungen. Umlaut tritt in der Regel nicht ein; z.B. 

be.t ,Bett' be·d.ar, bla.t ,Blatt' bla:r 1), br'C.t ,Brett' brl:r 2), da.k 
,Dach' dii.kar, de.1jk ,Ding' di·1j.ar, d¢.rap ,Dod' d¢.rapar, 'C·r.aj 
,Erbe, Gutshof' 'C·r.avar, {i ,Ei' 'C·i.ar, jatsil.n ,Fa<;:on' jatsU"1j.ar 3), 
wia.t ,Wicht' wia.tar, yrri.j ,Grab' yra:var, ha.t ,Herz' ha.tar, hO.t ,Holz' 
M.tar, hu.s ,Haus' hu:zar, kij.j ,Kalb' kij:var, M.nt ,Kind' ki·1j.ar 4), 
kry.ts ,Kreuz' kry.tsar, if.yalo.k ,Ungluck' if.yalo.kar ,Ungliicksfalle', 
ra.t ,Rad' ra:r 5), s{raj ,Scherbe' s'C·r.avar, v{l ,Fell' vfl.dar. - Be
sonderheit ij:s ,Aas' i/j:star. 

§ 181 a. Zu erwiihnen bleiben noch einige Besonderheiten. 
Den pluralischen Bildungen ma·n.sly"y" ,Mannsleute' und vro·l.y-y 

,Frauleute', die ganz allgemeine Geschlechtsbezeichnungen dar
stellen, treten die Formen ma·n.dar und vro·u.a zur besonderen Be
nennung der Verheirateten an die Seite. 

hif::n ,Huhn' hat als einziges Femininum die Pluralendung -er, 
z.B. hwn.dar. 

s-Plurale sind in unserer Mundart - abgesehen von Fallen mit 
ganz oftensichtlich romanischem Vorbild 6) - iiberaus selten. rch 
belege fUr Montzen de.ka(n) ,Decke' de.ka(n)s, ya:da(n) ,Garten' 
ya:dans, kfa.l ,Kerr kf·a.ls, knfa.t ,Knecht' knfa.ts bezw. kn'C.ts, 
wa:yal ,Wagen' wa:yals. - Uber die moglichen Beziehungen dieser 
vereinzelten s-Plurale zur Diminutivpalatalisierung vgl. § 228 und 
besonders auch die Ausfiihrungen von E § 68b. 

Vollig unflektiert bleiben die nomina agentis mit latein. ari-Suftix 
wie a:strf.kar ,Anstreicher', be.kar ,Backer', kri·a.mar ,Kramer'. Sie 
lauten im Singular und Plural gleich. 

1) 2) 5) *blader, breder, rader mit -d-Synkope. 
3) Zur Mouillierung vgl. §§ 83 und 166 ft. 
4) Zur Gutturalisierung vgl. §§ 81 und 166 ft. 
6) Beispiele dieser Art sind dg.ktar, Doktor, Arzt' df/!.ktas, kaplij:n 

,Kaplan' kapll/rn.s, pastU"a.r ,Pastor' pasty·a.s. 
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§ 182. Dim i nut i V b i I dun g. Die Grundlage fUr das nor
male Diminutivsuffix -kiJ(n) unserer Mundart ist ~ilteres, meist syn
kopiertes -ek'in. Es bewirkt nahezu ausnahmslos Umlautung des 
Wurzelvokals, der iiberdies - wofern er urspriinglich lang war -
in den allermeisten Fallen auf Grund des §§ 172 ff. beschriebenen 
Tempogesetzes gekiirzt ist. Wo bei scharfungsloser Grundform die 
wurzelauslautende Konsonanz durch die ZusammenfUgung mit der 
Ableitungssilbe stimmhafte InlautssteUung erhielt, ist ausserdem 
das Diminutiv durch Scharfung besonders gekennzeichnet. 

a) Grundwort und Diminutiv ungescharft, z.B. 
drfJ.p ,Tropfen' drfJ.pkiJ, ko.p ,Kopf' kfJ.pkiJ, kno.p ,Knauf; Knopf' 

knfJ.pkiJ, p£.p ,Pfeife' pi.pkiJ, po.p ,Puppe' po.pkiJ, W9iJ.S ,Wurst' 
wl/l.SkiJ 1). 

b) Scharfung bereits im Grundwort und demnach auch in der Ver
kleinerungsform, z.B. 

b1ij:m ,Blume' b1ym.kiJ, brl:1 ,Brief' brU.kiJ, du-I ,Taube' dy"j.kiJ, 
du-m' ,Daumen' dy·m.kiJ, du-iJ.s ,Dose' dws.kiJ, hii:s ,Hase' hftS.kiJ, 
ki·iJ.s ,Kase' ki·iJ.skiJ, kij: ,Kuh' ki:kiJ, pru-m' ,Pflaume' p1y·m.kiJ, 
se:P ,Schaf' sl/l·p.kiJ, vii:m ,Faden' vftm.kiJ, vg'U- ,Falte' VI/l·y.kiJ, vro'u
,Frau' vrfJ·y.kiJ. 

c) Scharfung als Kennzeichen des Diminutivs, z.B. 
bO.m ,Baum' bfJ·m.kiJ, y1a.s ,Glas' y1(J·s.kiJ, hu.s ,Haus' hy·s.kiJ, 

kp.I ,Kalb' kl/l·l.kiJ, U.I ,Leib' 1i·l.kiJ, mu.s ,Maus' my·s.kiJ, to.p ,Eimer' 
tfJ·p.kiJ (*tubbekin) , wi.1 ,Weib' wi·l.kiJ. 

§ 183. Das zwischensilbige -e- ist fast regelmassig nach Stammaus
laut auf r erhalten, z.E. 

bl:r ,Bier' bi·r.iJkiJ, M.r ,Bauer' by·r.iJkiJ, dl:r ,Tier' di·riJ.kiJ, d~:r 

,Tiire' dl/l·r.iJkiJ, he:r ,Haar' hl/l·r.iJkiJ, kii:r ,Karre' k(J·r.iJkiJ, l{:r ,Leder' 
l(J·r.iJk'iJ, mu.r ,Mauer' my·r.iJkiJ, p{:r ,Birne' p(J·r.iJkiJ, si·iJ.r ,Scheere' 
Si'r.iJkiJ, v{:r ,Feder' v(J·r.iJkiJ, u·iJ.r ,Uhr, Stunde' y·r.iJkiJ. 

§ 184. N a c h p a I a t a I e m W u r z e I a u s I aut (d, t, 1, 
n) ist das alte k der Diminutivendung iiber s zur breiten Spirans S 
entwickelt worden (Palatisierung), z.E. 

a) b9iJ.n ,Born, QueUe' b¢!iJ.ntsiJ, d9iJ.n ,Dorn' d¢!iJ.ntsiJ, M.t ,Karte' 
k(J.tsiJ, k9iJ.n ,Korn' k¢!iJ.ntsiJ, n9iJ.t ,Nuss' nl/l.tsiJ, p1d.nt ,Pflanze' 
p1{.ntsiJ, P9iJ.t ,Pforte, Tor' PI/l.tSiJ, hO.t ,Holz' M.tsiJ, 1fiJ.PiJ1 ,Loffel' 
1ftiJ. PiJltSiJ. 

1) Man hOrt in wl/l.skiJ einen diphthongahnlichen o-Laut, der jedoch 
quantitativ die Dauer eines normalen ungescharften Kurzvokals 
nicht iiberschreitet. Ich transskribiere mit einfacher Kiirze. 

N iedertrdnk ische M undarten 9 
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b) bru·3.t ,Brot' bro'i.'S3, drij:t ,Draht' drlf{t.s3, M:t ,Haupt, Kop£' 
hO·t.S3, hij:t ,Hut' hyt.S3, If:t ,Lied' li·t.S3 1), strij:t ,Strasse' strlf{t.S3, 
ma:t ,Magd' mf(JS3 ,Madchen', hij:n ,Huhn' hy·n.ts3, sij:n ,Schuh' 
syn.t53, mU'l' ,Maul' my·l.t53 ,Kuss', na:y3l ,Nagel' n{:y3ltS3, slij:l 
,Stuhl' 5tyl.t53, vij:y31 ,Vogel' vij:y3lt53. 

c) be.lt ,Bild' bi·l.t53, M.nt ,Hand' he·n.t53, M.nt ,Hund' lto·n.tS3, 
M.nt ,Kind' ki·n.t53, kZC.t ,Kleid' kle't.53, #3.t ,Pferd' P(;·t.53, 'It'93.t 
,Wort' WIf{t.53, ma.n ,Mann' m(tn.t53, M.n ,Bein' be·n.t53. 

§ 185. Die nachst altere Palatalisierungsstufe s findet sich noch 
nach gutturalem Wurzelauslaut. Sie ist jedoch hier durch das k-Suffix 
sekundar erweitert worden. Ais Ergebnis erscheint die doppelte Di
minuierung -Sk3, z.B. 

5to.k ,Stuck' 5to.ksk3, de.1Jk ,Ding' di·1J.sk3, Wf.X ,Weg' W(;·X.Sk3, 
hu.k ,Ecke, Winkel' hy.ksk3, bu.k ,Bauch' by.ksk3, fO'1J' ,Junge' 
iO'1J .Sk3. 

§ 186. Alte und vereinzelte l-Diminutiva (Ableitungssilbe -lin) 
sind z(;.s3l ,Hacke, Hippe, Haumesser' (zu Z(;'S ,Sense'?) und rl/l.xl3 
,Rocklein; Rochett, Chorhemd'. - Einige andere Besonderheiten 
werden § 228 im Rahmen der dialektgeographischen Zusammen
hange besprochen. 

Adjektiv 

§ 187. In der Mundart ist der alte Gegensatz zwischen starker und 
schwacher Adjektivflexion vollig untergegangen und an seine Stelle 
der nach syntaktischen Gesichtspunkten geregelte Gebrauch von 
attributiver und pradikativer Stellung eingetreten, wobei fUr 
den rein empirischen Sprachgebrauch der Mundart ,attributiv' mit 
,flektiert' und ,pradikativ' mit ,unflektiert' gleichgesetzt werden 
dad. Uberdies sind beim Neutrum bis auf verschwindende Ausnah
men die attributive und die pradikative, unflektierbare Nennform 
des Adjektivs vollig gleich. 

Auch in der Adjektivflexion herrscht der Akkusativ als Einheits
kasus. Hierbei ist in den Maskulinformen die ursprungliche Endung 
-en zu -3(n) reduziert, bei den Feminin- und Pluralfallen die ursprung-

1) In li·t.53 hort man einen diphthonghahnlichen Laut, der jedoch 
quantitativ die Dauer eines normalen gescharften Kurzvokals nicht 
uberschreitet. Ich transskribiere der Einfachheit halber mit Kurze; 
vgl. S. 129, Fussnote. 
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Hche Endung -e meist infolge von Apokope geschwunden. Nur dort, 
wo keinerlei Moglichkeit bestand, die Scharfung zur Genus- und Nu
merusbezeichnung zu verwenden, ist beim Femininum und Plural die 
alte Endung -e als -'J erhalten. Typus rz.k ,reich': m'J r'i.k'J ma.n ,ein 
reicher Mann', 'In r1.k'J vro'u' ,eine reiche Frau', 'J r£.k M.nt ,ein reiches 
Kind', 11.k'J lyy ,reiche Leute'. 

Nach dies em Endungsschema flektieren aIle Adjektiva mit stimm
losem Wurzelauslaut, z.B. 

a) M.nt ,bunt', blU''J.t ,bloss, nackt' , bo.t ,stumpf, grob', di.k 
,dick', di:P ,tie£', v{lS ,falsch, bose', ve.t ,fett', VfJ.xt ,feucht', vr~.x 
,frech', vri.s ,frisch', y~.k ,narrisch', yrU''J.t ,gross', kapo.t ,kaput', 
k'R.t ,kurz', It'J.t ,leicht', na.ks ,nackt', na.t ,nass', pla.t ,platt', ri.p 
,rei£', za.t ,satt', slr'J.t ,schlecht', zwa.t ,schwarz', zi:t ,suss', spi.ts 
,spitz', st~.r'Jk ,stark', we.k ,weich', wi-t ,weiss'. 

b) eine in der Nennform auslautend verhartete, ursprunglich 
stimmhafte Konsonanz erscheint in den flektierten Formen wegen 
der durch die Endung geschaffenen Iniautsstellung wieder in ihrer 
alten Qualitat, z.B. 

a:d'Jx ,artig, freundlich' (Typen mm a:d'Jy'J ma.n, 'In a:d'J.y'J vro'U', 
m a:d'Jx M.nt, a:d'Jy'J ly'Y'), e.nts'Jx ,einzig', dfJ.xt'Jx ,tuchtig', hd.'Jx 
,heilig', i·'J.m'Jx ,empfindlich, wund', v'Jrki·'J.t ,verkehrt'. 

§ 188. Auf diese erste, soeben geschilderte Gruppe der Adjektiv
flexion lassen sich aIle ubrigen dem Grundschema nach zuruckfiihren. 

So bewirkt Scharfung vielfach Apokope eines ursprunglichen En
dungs -e und dient dann - mit all ihren Folge- und Begleiterschei
nungen - zur Genus- und Numerusdifferenzierung, z.B. 

a) Falle mit einem in der Nennform auslautenden nd. - y'Jzo.nt 
,gesund': 'Jm yno·n.'J ma.n, 'In yno'n' vro'u', 'J y'Jzo.nt M.nt (Sandhi 
'J y'Jzo.nt M.nt), yno'w ly'y'; bU.nt ,blind': bli·y.'J, bli'y' u.a. Uber die 
Assimilation eines inlautenden nd zu nn nach Gutturalvokalen und 
uber den Wandel von inlautendem nd zu ng nach Palatalvokalen vgl. 
§§81 ff. und 166 ff. 

b) Falle mit einer in der Nennform auslautenden Verbindung 
Langvokal + n. - li.n ,fein, schon': 'Jm li·y.'J ma.n, m Ihr vro'U', 
a I£.(n) M.nt, li'y' lyy; bru.n ,braun': brU'y.'J, brU'y' u.a. Uber die 
Mouillierung von gescharftem Inlauts -n vgl. §§ 166 ff. 

c) FaIle mit einem in der Nennform auslautenden d. - r.t ,alt': 
am(n) {I·U.'J ma.n, 'In {I'U' vrO"U', m r.t M.s, {I'U' lyy; kr.t ,kaIt': 
k{l·u.'J, k{l'u'; bri.t ,breit': bre·i.'J, bre'i'; wi.t ,weit': wi·i.'J, wi·i·. Uber 
die FaIle des meist durch -d- Synkope entstandenen jungen Hiats vgl. 
§§ 138, 159. 
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d) FaIle mit einer in der Nennform auslautenden Entsprechung 
von wgm. I, t1, iu; ai(f), au(w). - vtf.i ,frei': ~n~ vrh.~ ma.n, ~n vrh· 
vro·u·, ~ vrf.i M.nt, vri"i· Zyy 1); ri{.u ,rauh': rwu.~, rwu·. Uber die 
gescharften Inlautsentsprechungen von wgm. I, U, iu; ai(f), au(w) vgl. 
§§ 139, 159. 

e) Fii.lle mit einer in der Nennform auslautenden, urspriinglich 
stimmhaften Spirans. - do.! ,taub': m~ do:v~ ma.n, ~n do:! vro·u-, 
~ do.! Mnt, do:!Zyy; he.! ,halb': hij:v~, hij:!; !>e.! ,schief': se:v~, se:!; 
yri.s ,grau': yri:z~, yri:s; sU.! ,steif': sti:va, stI:!. Vgl. hierzu die Aus
fiihrungen von § 136 und § 147 f. im Akzentkapitel. 

!) Fane mit einem in der Nennform auslautenden Liquid oder Na
sal. - zu.r ,sauer': m~ zt1:r~n a.p~Z ,ein saurer Apfel', ~n zu:r pru-m· 
,eine saure Pflaume', ~ zu.r bru-~.t ,ein saures Brot, kiimmerlicher 
Lebensunterhalt', zu:r ~.p~l ,saure Apfel'; vu.z ,faul': vu-l.3, vu-Z· 2); 
w~.r~m ,warm': w~·r.~m~, w~·r.~m; vO.l ,voll': vo·l.~, vo·Z·; ij.r~m ,arm': 
(rr.~m~, (rr.~m 3). Vgl. besonders §§ 136, 140, 141. 

§ 189. Auf dieselbe Art, nur dass von vorneherein - also auch in 
der unflektierbaren (pradikativen) Nennform - Scharfung vor
handen ist, gehen 

y~me"1r ,gemein': y~me·1J.~, y~me·1J·; yry:n ,griin': yri:n~, yri:n; 
dy:r ,teuer': dy:r~, dy:r; y~:l, ,gelb': y~:l~, y~:t; kle·1J· ,klein': kZe·1J.~, 
kle·1J·; klij:r ,klar': klQ:r~, klQ:r; sf:l ,scheel': sf:l~, sf:l; zu-a.r ,schwer': 
zu-~.r~, zu-~.r. 

§ 190. Auch die auf -el und -er (mundartlich -~l und -~r) endigen
den mehrsilbigen Adjektiva apokopieren ein urspriingliches Endungs
e, so dass sich also fUr diese der Typus mm a.nd~r~ ma.n ,ein ande
rer Mann' ~n a.nd~r vro·u- ,eine andere Frau', an a.nd~r M.nt ,ein 
anderes Kind', a.nd~r tyy ,andere Leute' ergibt; ebenso e.1Jk~Z ,ein
zein', dO.1Jk~l ,dunkel', do·b.~t ,doppelt', dy.star ,dunkel', lU.t~r ,lau
ter'. In diese Gruppe reihen sich auch die Komperative (vgl. § 198) 
und das zum Fragepronomen gewordene, aus ,was fUr' kontrahierte 
wa.!~r~ ,welcher', wa.!~r ,welche, welches'. 

§ 191. Die Voraussetzungen volliger Flexionslosigkeit sind, aller-

1) Die gewahlten Beispiele sind nicht sehr tiefsinnig, ein Tatbe
stand jedoch, iiber den man leicht hinwegsehen wird. 

2) Schiirfungskiirzung, vgl. § 160 ff. 
3) ,arm' ist, soweit ich sehe, der einzige Fall, bei dem die attribu

tive Form des neutralen Adjektivs eine von der Nennform abwei
chende Lautung hat: an I/l·r.~m M.nt ,ein armes Kind'. 
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dings nur for m a I gesehen, fiir aIle diejenigen FaIle gegeben, bei 
denen die flektierte Form mit einer an sich schon auf -e (Reflex von 
altern -en) endigenden N ennform lautlich zusammenfallen musste, 
z.B. bei Stoffadjektiven wie ra.da ,irden', yfrl.da ,golden', M.tta 
,holzem', i:zara ,eisern', ste·rJ.a ,steinern', wlrl.a ,wollen', ze·l.vara 
,silbem', zi"t".a ,seiden' und bei Einzelfallen wie e:ya ,eigen', f)a.pa 
,offen'. 

§ 192. Ahnlich liegen die Dinge bei den in der Nennform auf p:, 
i·a., U"a., y·a. auslautenden Fallen. Hier ist die Endung iiberall in den 
Stammvokal korripiert, z.B. blp: ,blau': ana blp: rQ.k ,ein blauer Rock', 
an blp: vtJ·r.af ,eine blaue Farbe', blp: dij:k ,blaues Tuch'; lp: ,lau', np: 
,nahe', spp: ,spat', yi·a. ,jah', 'Sli·a. ,schlehig, herb, stumpf', vri·a. 
,zahe', vru·a. ,froh', blya. ,blade; zuriickhaltend, befangen, verle
gen', ry·a. ,roh'. - Die Maskulinformen bewahren bei vokalischem 
Anlaut des Folgenden - gelegentlich auch vor Dental- ihr n, z.B. 
ana yi·a.n dU"a.t ,ein jaher Tod'. - Die Flexionsformen von kU"a.t 
(ndl. kwaad) und rU"a.t ,rot' unterscheiden sich von den Nennformen 
nurdurch die -d-Synkope, z.B. am kU"a.(n) hD.nt ,ein bOsartiger Hund'. 

§ 193. Tat sac h I i c h unflektiert bleiben eigentlich nur die 
Biirgerbenennungen mit der alten Endung -wari, die lautlich mit 
dem dri-Suffix zusammengefallen ist, dabei iiberall Umlautung des 
Stammvokals bewirkt und heute beliebig Adjektivazu Ortsnamen zu 
bilden imstande ist, z.B. ;j:kar ,Aachener', ~.pandar ,Eupener', 
mo.ntsandar ,Montzener'. - Vgl. hierzu § 181a, Absatz 4. 

§ 194. Bei der selbstandigen, sub s tan t i vis c hen Ver
wendung des Adjektivs, die sich auf die Weglassung eines aus dem 
Satzzusammenhang oder dem Sinne nach zu erganzenden Substan
tivs griindet, zeigen die Maskulin-, Feminin- und Pluralformen 
durchweg die attributive Form, z.B. 

ana ri.ka, a:daya, yazo·n.a, bli·rJ.a, I/rr.ama, fi·rJ.a, do·m.a, Q·u.a, 
kle·rJ.a, ll:va, /i.ndara ,ein Reicher usw.', an ri.ka, a:daya, yazo'w, 
bli'rJ', ¢l·r.am, fi'ri', dO'm', Q'U", kln}", ll:f, /i.ndar ,eine Reiche usw.'. 

§ 195. Bei vereinzelten Substantivierungen maskuliner Adjektiva 
findet sich nicht die aus der attributiven Form des Singulars bekann
te Flexionsart auf -en, sondem eine solche auf urspriingliches -e. 
Diese Endung ist durch Scharfung apokopiert. Es handelt sich urn 
wenig zahlreiche und erstarrte Bildungen, die nach ihrer Bedeutung 
verengt und mitunter spattisch charakterisierend sind, z.B. 
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dar bli·rr ,der Blinde', d1W bru·rJ· ,der Braune', d1W s{:l ,der Scheele', 
d1W do:1 ,der Taube', dar sti:1 ,der Starke'. 

§ 196. Die substantivische Form des Neutrums Sg. endet auf ur
sprungliches -et, -at. Der schwachtonige Endsilbenvokal ist hierbei 
auf Grund des Tempogesetzes (§§ 172 ff.) synkopiert; ausserdem wurde 
eine etwa vorhandene Wurzelliinge gekurzt. 

a) Fiille mit urspriinglich inlautendem Liquid oder Nasal. - vu.l 
,faul' at vu·l.t (*Iulet) ,das Faule', v6.1 ,voll' vo·l.t (*Iullet), y{:l ,gelb' 
y~·l.t (*gelet), s{:l ,scheel' s~·l.t (*schelet), do·m· ,dumm' do·m.t (*dum
met), It.n ,fein' li·rJ.t (*Ifnet) , bru.n ,braun' bru·rJ.t (*brunet) , kle·rJ. 
,klein' kle·rJ.t (*klenet) , yry:n ,griin' yry·n.t (*grilnet) , de·n· ,dunn' 
de·n.t (*dunnet) , Id.rJk ,lang' la·rJ.t (*langet). - dy:r ,teuer' dy·a.t 
(*dilret) , kliJ:r ,klar' klQ·a.t (*klaret), zu·u ,schwer' zu·a.t (*swaret). 
Die drei letzten Fiille zeigen den Ausfall eines r vor t; vgl. §§ 3, 14, 
23, 31 der Lautlehre. 

b) Fiille mit urspriinglich inlautendem stimmhaftem Reibelaut.
SU.! ,steif' sti·ft (*stivet), bra:1 ,bray' bra·ft (*bravet), d6.1 ,taub' do·lt 
(*dovet), If:1 ,lieb' li"/t (*livet), yrt.s ,grau' yri·st (*griset), lu·a.s ,klug' 
lo·st (*loset) , dry·x (*druge) ,trocken' dry·xt (*drilget), hU"a.x ,hoch' 
ho·xt (*hOget), a:dax ,artig' a:daxt (*ardiget). 

c) Fiille mit urspriinglich inlautendem d. - wt.t ,weit' wi·t 
(*widet) , bre.t ,breit' bre-t (*bredet) , yii:t ,gut' Y'll:"t (*gudet, godet) 1), 
~.t ,alt' Q·t (*odet, oldet, aldet), kl}.t ,kalt' kQ·t (*kodet, koldet, kaldet). 

d) Fiille mit stimmlosem Wurzelauslaut. - yrU"a.t ,gross' yro·t 
(*grotet) , di.k ,dick' di.kt (*dikket) , dl:P ,tief' di·pt (*dipet, depet) , 
y~.k ,narrisch' y~.kt (*gekket) , slfa.t ,schlecht' sl~.t (*sletet, slechtet) , 
Zwa.t ,schwarz' Zwa.t 2), wi.t ,weiss' wi.t (*wittet) 3), zi:t ,suss' zyt 
(*siltet, sotet). 

e) Fiille mit urspriinglich inlautendem nd. - bte.nt ,blind' bli·rJ.t 
(*blindet) , yaz6.nt ,gesund' yazo·n.t (*gesundet). 

f) Mehrsilbige Fiille mit Wurzelauslaut auf -el, -er. - a.ndar 
,ander' a.ndart (*anderet), dO.rJkal ,dunkel' dO.rJkaU (*dunkelet), do·b.at 
,doppeIt' do·b.alt (*dubbetet) , dY.st1W ,dunkel' dY.at1Wt (*dilsteret). -
Hierzu auch die Komperative, z.B. b(!a.t1W ,besser' at b(!a.t1Wt (*beteret) 
,das Bessere'. 

g) Die Stoffadjektive auf -a (-en) bleiben im substantivierten Neu-

1) Attributive Form: a Y1I·t M.nt ,ein gutes Kind'. 
2) 3) Das synkopierte -et der Endung ist mit dem Stammauslaut 

zusammengewachsen. Der an sich schon kurze Wurzelvokal erlaubt 
keine Differenzierung gegenuber der Nennform. 
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trum teilweise unverandert, teils nehmen auch sie die Endung -et an, 
die mit dem Stammausgang zu -~(n)t verwachst, z.B. li"rJ.~t ,Leine
nes, Leinwand', Wfi,.l.~t ,Wollenes', zi·i.~nt ,Seidenes'. Hierzu auch 
e:ymt ,Eigenes, Eigentum'. 

h) 1m Falle ru·~.t ,rot' ist auf der Grundlage *rodet zu ro·t ,das 
Rote" synkopiert; b1e·t (*blaet) ,das Blaue' und sre·t (*schriiet) ,das 
Hassliche' sind entsprechende Analogiebildungen von blij: ,blau' 
und srij: ,hasslich'. 

§ 197. Die substantivierte Form des neutralen Adjektivs bildet die 
Grundlage fUr zahlreiche, von unbestimmten Quantitatsbezeich
nungen wie y~.t ,etwas', vij:l viel', we·n.~x ,wenig', ni.ks ,nichts' 
abhangige Teilungsgenitive. Durch das Zusammentreffen des stamm
auslautenden -t und des genitivischen -(e)s ergeben sich einige laut
liche Besonderheiten insofern, als das t gelegentlich aus euphonischen 
Griinden elidiert wird. So bei den Fallen unter a) mit urspriinglich 
inlautendem m, z.B. do·m· ,dumm', ~t do·m.t ,das Dumme', y~.t 

do·m.s ,etwas Dummes' ; bei samtlichen Fallen unter b) mit urspriing
lich inlautender stimmhafter Spirans, z.B. 1[:1 ,lieb', ~t lUt ,das 
Liebe', y~.t lUs ,etwas Liebes'; bei den Fallen unter d) mit Wur
zelauslaut auf k, z.B. di.k ,dick', ~t di.kt ,das Dicke', y~.t di.ks ,etwas 
Dickes'. 

§ 198. Als Steigerungssuffixe gelten in unserer Mundart -~r (-d~ 
bei Stammauslaut auf n, 1, r) und -st~ aus nachst alteren -er(e) und 
-est(e). Hierdurch sind die Voraussetzungen fiir das Auftreten von 
Scharfung - soweit sie nicht schon in der Nennform vorhanden ist 
- nach den in §§ 135-142 aufgestellten Gesichtspunkten gegeben. 
Auch vollziehen sich beim Superlativ die aus §§ 172 ff. bekannten 
Synkopierungen und Vokalkiirzungen des Tempogesetzes; beim 
Komperativ ist der Wurzelvokal gelegentlich unter Einfluss von 
Scharlung gekurzt, z.B. 

r£.k ,reich': ri.k~r, ri.kst~; di.k ,dick': di.k~, di.kst~; y~.k ,narrisch': 
y~.k~, y~.kst~; klij:r ,klar': kle·~.d~, kle·~.st~ 1); Iu·~.r ,schwer': 
zu·~.d~, Iu·~.St~ 2); dj:p ,tie£': dj:p~r, di·P.st~; 1[:/ ,lieb': li·v.~r, lU.st;]; 
zi·~.r ,sehr; schnell': zi·~.d~r, zi·~.St~ 3); yri:n ,griin': yr~·n.d~r, 

yryn.st;]; ki:l ,kiihl': kyl.d~r, kyl.st~; vri:x ,friih': vri:y~r, vryx.st~; 
zi:t ,suss': zi:t~, zyt.st~; dy:r ,teuer': dy·~.d~r, dy·~.St;] 4); y~me"1r 
,gemein': y~me·!].~r, y~me·!].st~; kle·!]· ,klein': kle·!].;]r, kle·1J.st~; 

1) 2) 3) 4) Vokalisation eines r vor Dental; Wandel von (r)s zu 
s; vgl. die §§ 3, 14, 23, 31 der Lautlehre. 
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dlirn· ,diinn': dfJ"n.dn, de·n.st'iJ; It.n ,fein, schOn': li·y.n, li·y.st'iJ 1); 
yrt.s ,grau': yri:zn, yri·s.t'iJ; sU.1 ,steif': sti:v'fJt', sti·l.st'iJ; bru.n ,braun': 
bru·Y.'iJr, brU"y.st'iJ 2); vU.l ,fauI': vU"l.d'iJt, vU"l.st'iJ; zu.r ,sauer': zU"'iJ.d'fJt', 
zU·'iJ.St'iJ 3); st.! ,schief': se:v'iJr, 'Se"!.st'iJ; do.! ,taub': d6:v'iJr, do·l.st'iJ; 
vo.l ,voll': vo·l.d'iJr, vo·l.st'iJ; la.yk ,lang': la·Y.'iJr, la"y.st'iJ; wt.t ,weit': 
wi·i.'iJr 4), wi"t.st'iJ; bre.t ,breit': bre·i.n 5), bre·t.st'iJ; kt).t ,kalt': kp·u.'iJr 6), 
kp·t.st'iJ; t).t ,alt': p·u.n 7), p·t.st'iJ. 

§ 199. Streben nach Hiatusvermeidung aussert sich darin, dass 
einige vokalisch auslautende Adjektiva -d'iJr als Komperativendung 
nehmen; auch tritt ein in der Nennform intervokalisch geschwundenes 
d beim Superlativ wieder in Erscheinung, z.E. bly·'iJ. ,bI6de; verlegen': 
blY·'iJ.d'fJt', blftJ"t.st'iJ; spij: ,spat': spij:d'iJr, spp·t.st'iJ. Auf die gleiche Weise 
steigern auch blij: ,blau': blij:d'iJr, blp·t.st'iJ; nij: ,nahe': nij:d'iJr, np·t.st'iJ; 
srij: ,hasslich': srij:d'fJt', srp·t.st'iJ. Die aus nachst alteren *i·'iJ.r, mi·'iJ.r 
hervorgegangenen Adverbien i·'iJ. ,ehe' und mi·'iJ. ,mehr' sind an sich 
schon komperativische Bildungen. Sie werden jedoch wegen des 
Abfalls des auslautenden r als Positive empfunden und mit neuer 
Komperativendung versehen: i·'iJ.dn, mi· 'iJ. dn. Der nur adverbiell 
verwandte Superlativ i·'iJ.st'iJ weist mit seinem Konsonantismus (s < 
rs) auf die altere Grundlage *i·'iJ.rst'iJ 8). 

Faile mit sogenannter ,unregelmassiger' Steigerung sind die be
kannten ,gerne' und ,gut': ya·n·, li·v.'iJr, li"/.st'iJ; yij:t, b(!'iJ.tn, be.tst'iJ. 

Ais steigernde Wortzusammensetzungen sind der Mundart be
sonders gelaufig me.sna.t ,mistnass', pu·d.'iJlna.ks ,pudelnackt', p(!'iJ.k
swa.t ,pechschwarz', sni·'iJ.w-j.t ,schneeweiss', vy.ru·'iJ.t ,feuerrot', 
knp'iJ.k'iJdry·x ,knochentrocken', 'Stf2.kble.nt ,stockblind', ste.rt.k ,stein
reich'. 

§ 200. Bei der Komparation ist der U m I aut den Mundarten 
unseres Gebietes im Einklange mit dem Niederlandischen urspriing
lich vollkommen fremd. Merkwiirdigerweise sind es jedoch immer 
wieder die beiden Faile ,gross' und ,hoch', die in diesem Punkte am 
ehesten hochdeutscher Beeinflussung unterliegen. Ich verzeichne 
fiir Montzen yru·'iJ.t, yru·'iJ.tn, yre·t.st'iJ und hu·'iJ.x, hu·'iJ.Y'iJY, he·x.st'iJ. 
In dem feststehenden Ausdruck he· k.st'iJtt.t ,h6chste Zeit' verrat die 

1) 2) Mouillierung s. §§ 166 ff. 
3) Vokalisation eines r vor Dental; Wandel von (r)s zu s; vgl. die 

§§ 3, 14, 23, 31 der Lautlehre. 
4) 5) 6) 7) Ausfall von intervokalischem -d-. 
8) 1m Gegensatz hierzu das rein adjektivische fr'S.t'iJ ,erste'. 
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Umlautsform des Superlativs auch schon im Konsonantismus ihre 
hochdeutsche Herkunft (vgl. die entsprechenden Tatbestande 
E § 81, Absatz 4). 

Pronomina 

§201. Artikel und Demonstrativ. Der maskuline 
Artikel hat in der Mundart von Montzen die hoc h d e u t s c h e 
r-Form d3r; das entsprechende Demonstrativ ist ein Kompromiss 
zwischen niederfrankisch-niederlandischem *die (wgm. eo) und ost
lichem, ripuarisch-hochdeutschem dfr. Das Kompromiss vereinigt 
die r-Iose, ubrigens gescharft betonte Form des \Vestens mit der Vo
kalgestalt des Ostens zum heutigen d~:. Zwischen letzterem und dem 
verhaltnismassig farblosen d3r des Artikels steht haufig ein dfJ', das 
nach seinem Begriffs- und Lautwert ungefahr die Mitte halt (vgl. 
auch E § 82). Die sonstigen N ominativformen des hinweisenden Fur
worts sind di' (Femininum und Plural) und da.t (Neutrum). 1m ubri
gen herrscht beim Demonstrativum als Einheitskasus Dat. Akk. fur 
das Maskulinum dfJ'm' (*deme), fUr das Femininum dij:r (*dere), fUr 
das Neutrum dfJ'm' (*deme) und fUr den Plural di' (*die). Freilich 
besteht auch hier die Neigung, vollige Ausgleiche herbeizufUhren. 
Vor aHem kommt beim Femininum di' neben dij:r zu stehen 1). 

Die noch zu besprechenden Formen des bestimmten Artikels sind 
fUr das Neutrum 3t, fUr Femininum und Plural d3. Sie gelten zusam
men mit d3r gleichmassig fUr aIle Kasus. Von ihnen konnte d3 ohne 
Schwierigkeit als enttonte Form des Demonstrativums erklart wer
den. Dagegen ist beim Neutrum 3t eine Herleitung aus da.t unmog
lich. Vielmehr erweist sich 3t als das Ergebnis einer Reduzierung aus 
dem neutralen Personalpronomen he.t ,es' (vgl. § 206 und die analo
ge Verwendung des Pronomens het als Artikel im Niederlandischen) 2). 

§ 202. In der SteHung nach Prapositionen und vor Orts- oder 
Sachbenennungen ersetzt unsere Mundart sehr haufig den be
stimmten Artikel durch ein ursprungliches Demonstrativum ,jener', 
welches wie die Adjektiva der Gruppe § 188 flektiert und im Singular 

1) Sonstige Demonstrativa sind selten und eigentlich nur noch in 
formelhaften Redewendungen anzutreffen, z.B. dit of da.t (Sandhi 
didrfda.t) , dies oder das', diz3n 9;J.v;Jnt ,diesen Abend', dis wi!;J.k ,diese 
Woch.<:', dit jQ:r ,dieses J ahr'. 

2) Uber erstarrte genitivische und dativische Flexionsreste beim 
Artikel und Demonstrativ war bereits §§ 175 ff. im Zusammenhange 
mit solchen des Substantivums zu berichten. 
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Mask. ymtl, Fern. ytln, Neutr. ytl(n), Plural ym lautet und dabei auch 
mit der Praposition vielfach zu einer Formeinheit zusammenwachst, 
z.B. optlntl w{x (*op ytlntJ w~.x) ,auf dem Wege', aymd~:r (*an ymd~:r) 
,an derTure; draussen', iymku.s (*in ytln ku.s) ,im Hause'. - Naheres 
im Rahmen der dialektgeographischen Zusammenhange § 224. 

§ 203. Der unbestimmte Artikel Mask. mtl(n) , Fern. tin, Neutr. 
tI(n) ist die enttonte Form des Zahlworts ,eins', welches ebenfalls wie 
ein Adjektivum der Gruppe § 188 flektiert: e·'!J.tI (*enen) 1), e·'!J· 
(*ene) 2), e.n (*en). 

§ 204. Per son alp ron 0 in e n. Als Einheitskasus fUr den 
Dat. Akk. Singularis des ungeschlechtigen Personalpronomens gel
ten die Lautungen mi.x, di.x, zj.x (enklitisch mtlX, dtlx, ZtlX; uberbe
tont me.x, de.x, ze.x) ,mir, mieh', ,dir, dieh', ,sich'. Sie beruhen auf 
einem Kompromiss zwischen dem auch in unserem Gebiete ursprung
lich bodenstandigen, niederdeutsch-niederlandischen Einheitskasus 
*mi, di und dem nord- oder westwarts vorgeruckten ripuarisch
hochdeutschen Doppelkasus mir/mick, dir/dick, wobei zum minde
sten fUr die sudlichen Teile der eroberten niederfrankischen Gebiete 
mit einem ehemaligen Neben- und Durcheinander von *mi, mir, 
mick zu rechnen ist, aus dem dann die Form des Akkusativs mick 
- vielleieht unter dem Einfluss des schon fruher bestehenden ein
heitlich reflexiven sick - schliesslich als Sieger hervorging. Gleich
zeitig hat i.x (tlX, e.x) ,ich' in seiner hochdeutschen Gestalt ehemaliges 
*ik verdrangt 3). 

dij.u ,du' (nebentonig dtl 4)) ist lautgesetzlich korrekte, hiatus
diphthongierte Fortsetzung von ursprunglichem *du. 

Die Einheitsform y.x (nebentonig tlX, uberbetont 9.x) ,euch' fUr 
den Dat. Akk. Pluralis erklart sich ebenfalls aus dem Uberschneiden 
eines alten Einheitskasus *iu (mnl. u) mit ripuarisch-hochdeutschem 
y.x (*uck). 

1f:.S (nebentonig tiS, uberbetont 6.s) ,uns' hat wegen des charakte
ristischen Nasalausfalls vor Spirans ingwaonischen Typ. 

§ 205. In vollkommener Ubereinstimmung mit ripuarisch-hoch
deutschem mir/mick, dir/dick sind auch wir, ir in unser niederfran-

1) 2) Zur Mouillierung vgl. §§ 166 ff. 
3) Frings Beitr. 42, 183. 
4) Die nebentonige Form verwachst in der Enklise mit dem Verb, 

wobei der Dental stimmlos wird, z.B. ka·s.ttl ,hast du', M.nsttl 
,kommst du' u. a. 
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kisches Gebiet vorgeriickt und haben altes *wi, gi aus seinem ehema
ligen Geltungsbereiche zuriickgedrangt. Die Montzener Formen v{a.r, 
d{a.r (nebentonig var, dar) ,wir, ihr' sind Additionsformen. Die An
laute erklaren sich aus der Stellung nach dem Verb, d.h. der Ersatz 
eines urspriinglichen w in *wir durch die labiodentale Spirans v 
beruht auf Angleichung an einen voraufgehenden Dental (*hant wir 
> hfi.nt v{g.r, M.nt vgr ,haben wir'), und der d-Anlaut in d{g.r, das 
auch als Pronomen der hoflichen Anrede Verwendung findet, erklart 
sich aus sog. falscher Trennung des Dentalausgangs eines vorherge
hen den Verbs (*hat ir > hadfg.r ,habt ihr', dfa.r ,ihr'). 

§ 206. Das geschlechtige Pronomen der 3. Person lautet im Nomi
nativ Mg. (nebentonig g), er', z[.i (nebentonig ZJ) ,sie', he.t (neben
tonig gt) ,es'; im DativJAkkusativ fiir das Maskulinum und Neu
trum einheitIich hi;rm· (nebentonig am), fiir das Femininum hij:r 
(nebentonig gr), fUr den Nominativ Pluralis gleichmassig zl.i (neben
tonig za) und fiir den DativJAkkusativ h¢.n (nebentonig ho.n). 

Die Form des Nom. Sg. Mask. ist wiederum ausgesprochene Kom
promissform, hervorgegangen aus einer Addition *hi + er, deren 
Ergebnis *hf lautgesetzlich zu h{J. werden musste 1). 

z[.i ,sie' zeigt die korrekte Entwicklung eines urspriinglichen i 
(*si) im alten Auslaut. 

he.t ist Fortsetzung von altern *(h)it, wobei jedoch der Vokal nicht 
in der Normalentsprechung i > i erscheint, sondern vor t gesenkt ist. 

hi;rm· basiert auf einer urspriinglich zweisilbigen Grundform *hime, 
wobei der Vokal - vielleicht iiber die Zwischenstufe e - gerundet 
wurde und nach Eintreten von Scharfung die nebentonige Endsilbe 
apokopiert werden musste. Die Vokalgestalt in der Form des Sg. 
Fern. hij:r (mnl. hare) konnte dann Wirkung eines Ausgleichs sein. 

h¢.n ist Fortsetzung von altern *kun (mnl. hun neben hen). 

§ 207. Po sse s s iva. Die Possessiva flektieren wie die Adjek
tiva der Gruppe § 188b. Typus m£.(n) ,mein'; attributiv mi·y.a 
,mein' (Mask.), mhr ,meine' (Fern. und Plur.) , m£.{n) ,mein' (Neutr.); 
substantiviert dgr mi·y.g ,der Meinige', da mi·y· ,die Meinige', gt mi·y.t 
,das Meinige', dg mi·y· ,die Meinigen'. - Ebenso di·y·g, di·y·, di·y.t 
zu d£.(n) ,dein'; zi·y.g, zi·y·, zi·y.t zu z£.(n) ,sein'; hiij:rg, kij:r, hi;p.t ,ihr 

1) Die tonlos-enklitische Form vermeidet vor vokalischem Anlaut 
den Hiatus durch Anfiigen eines n, z.B. we.ltgngtdiig.(n), ,will er es 
tun ?'. 
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usw.' (Sg. Fern.); ff·z.a, ff'S, ff'st ,unser usw.'; y:ra, y:r, y·a.t ,euer 
usw.'; hfl"n.a, hg'n', hfrn.t ,ihr usw.' (Plur.) 1). 

Resthaft verwendet die Mundart die unflektierte Form des Pos
sessivs in attributiver Stellung vor einigen Verwandtsehaftsnamen, 
z.B. mi. va·d.ar ,mein Vater', di. mWd.ar ,deine Mutter', zi. brij:r 
,sein Bruder', zi. z~.star ,seine Sehwester' 2). 

Reste eines casus obliquus zeigen Bildungen wie mi·1j.atwf:ya, 
di·1j.atwf:ya, zi·1j.atwf:ya ,meinetwegen usw.', WZ.ar, y·a.dar, hg-n.dar 
drl.i ,unser, eurer, ihrer drei' u.a. 

§ 208. F rag e pro nom e n. Abgesehen von dem aus ,was 
fUr' kontrahierten wa./ar, welches wie ein Adjektivum der Gruppe 
§ 190 flektiert, besitzt die Mundart als einzige Fragepronomina das 
unpersonliehe wf: ,wer' (Nom.), wf:m ,wem, wen' (Dat. Akk.) und 
das neutrale wa.t. 

wf: ist ein aus niederfrankiseh-niederlandisehem *wie und ripua
riseh-hoehdeutsehem w{.r zusammengewaehsenes Kompromiss (vgl. 
df: § 201), dem gelegentlieh ein gekiirztes w~· an die Seite tritt. Die 
Neigung der Mundart geht dahin, den fUr Dat. Akk. geltenden Ein
heitskasus wf:m (*weme) aueh auf den Nominativ zu iibertragen. Bil
dungen wie wf:m is da.t (neben wf: is da.t) ,wer ist das?' sind keine 
allzu grosse Seltenheit. 

Verbalflexion 

§ 209. A II gem e i n e s. Als selbstandige Zeitformen des Verbs 
hat die Mundart nur mehr den Indikativ Prasentis Aktivi sowie den 
Indikativ und Konjunktiv Prateriti Aktivi aufzuweisen. Der 
Konjunktiv Prasentis ist wegen seines lautliehen Zusammenfalls 
mit dem Indikativ grosstenteils gesehwunden. 

Ausserdem fallen Indikativ und Konjunktiv Prateriti vielfaeh 
formal zusammen, zunaehst und vorwiegend iiberall da, wo der 
Stammvokal keine Umlautsmogliehkeit bietet. Reste des Konjunk
tivs Prasentis finden sich nur mehr in einigen Redensarten, z.B. 
yptsf:ndax ,Gott segne dieh!' u.a. Sonst verwendet die Mundart an
stelle eines Konjunktivs Prasentis den Indikativ, oder aber den 

1) Die Mundart hat ausserdem dieMogliehkeit, dureh Umsehrei
bungen wie at hu.s van h(rm' ,das Haus von ihm' zur Bezeichnung 
des Possessivs zu gelangen. 

2) Das auslautende n ist an das Folgende assimiliert. Je naeh der 
Akzentstarke stehen auch die Kurzformen ma, da, za. 
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Konjunktiv Prateriti, und zwar den letzteren immer in indirekter 
Rede. 

Fur ein nach den strengen Gesetzen der Logik gefordertes Futu
rum steht meistens das Prasens; sonst wird das Futur auf nieder
deutsch-niederlandische Art mit ,sollen' umschrieben und der zuge
horige Konditionalis durch den Koniunktiv Prateriti vertreten, oder 
aber durch Umschreibung mit zo'u' (*solde) gebildet, z.B. i.x za.l 'Jt 
dU'J.(n) bezw. ixsal'Jtu'J.(n) ,ich werde es tun', i.x zo·u. 'Jt dU'J.(n) bezw. 
ixso·u.'Jtu'J.(n) ,ich wurde es tun'. 

Das bereits fUr das Mittelniederlandische (Franck, Mittelnieder
landische Grammatik 114) belegte konkurrierende Nebeneinander 
und die Unsicherheit in der Verwendung von endungslosem oder 
auf -e endigendem Imperativ Singularis, wobei die endungslose Bil
dung den ursprunglich starken Verben, diejenige mit -e den ursprung
lich schwachen zukommen sollte, ist in der Mundart dahin entschie
den worden, dass samtliche Imperative Singularis die endungslose 
Form annahmen. Ausserdem vollzogen sich vokalische Ausgleiche 
mit dem Endergebnis nahezu volliger Ubereinstimmung von Infini
tiv und Imperativ im Stammvokal l ). 

Ein ursprunglicher Ausgang auf -e hatte in der Mundart dazu fUh
ren mussen, dass unter den §§ 135-142 geschilderten Voraussetzun
gen die Form des Imperativs heute Scharfung aufwiese: *bliv-e, 
del-e, nem-e > **bU:!, de:l, nf:m. Der tatsachliche Sprachgebrauch 
zeigt bU.!, an, n~.m. Dieser an bestimmten Akzentkriterien als en
dungslos erkannte Typ wurde dermassen herrschend und seine Schar
fungslosigkeit fUr das mundartliche SprachgefUhl dermassen zu ei
nem Charakteristikum des Imperativs Singularis uberhaupt, dass 
auch die Verben mit einem sonst ,spontan' gescharften a, e, 0 (vgl. 
§ 143) heute im Imperativ analoge Scharfungslosigkeit aufweisen, 
z.E. sle:P'J ,schlafen': slt).p bezw. sl9'J.P ,schlaI', dri·'J.M ,drehen': 
dri'J.n ,dreh', lh.M ,leihen': li'J.n ,leih', ll:Y'J ,lugen': If.x ,lug', rij:p'J 
,rufen': rij.p ,ruI', stw'J.t'J ,stossen': stu'J.t ,stoss' 2). 

Prasenspartizipien sind in der Mundart nur noch bei vereinzelten 
feststehenden Ausdrucken, und zwar in rein adjektivischer Funktion 
anzutreffen, z.B. M:m'Jnt ie:r ,kommendes, zukunftiges Jahr', 
a:yu'J.nd'J zwe:y'Jr ,angehender, zukunftiger Schwager', a:!yu'J.nd'J 

I) Yom Infinitivsstamm vollig isoliert sind yd.1Jk ,geh' und std.n! 
,steh' zu YU'J.(n),gehen' und stu'J.(n) ,stehen', vgl. § 220. 

2) In den Fallen ,geben' (yf:v'J), ,kommen' (ke:m'J), ,lassen' (le:t'J) 
und ,sehen' (zi'J.n) gelten die dem imperativischen Charakter beson
ders gemassen Kurzformen YfJ.!, kp.m, lp.t und zi.x. 
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wf:r ,abgehendes Wetter, Tauwetter'. Begrifflich als adjektivisch 
verwendete Prasenspartizipien zu fassen sind ferner die Verbalfor
men in a lii.xa ki·n.tsa ,ein lachendes Kindchen; ein standig lachender, 
kindischer Mensch' und a bib di:r ,ein beissendes Tier; ein unfreund
licher, bissiger Ked'. 

Gerundivbildungen wie al dua.ndar ,im Tun', allo.pmdar ,im Lau
fen' vollziehen sich - rein ausserlich und yom praktischen Stand
punkt der Mundart aus betrachtet - durch Anfugen von -dar an die 
Infinitivform. Das d ist Ubergangslaut zwischen dem auslautenden 
n des Verbalstammes und dem silbischen r der Endung. Die letztere 
erklart man wohl am besten als einen Reflex des nomina agentis for
menden dri-Suffixes, wobei uberdies die Zusammensetzung mit al 
an den franzosischen Typus tout en /aisant erinnert 1). 

Die Penonalendungen sind fur schwache und starke Flexion die 
gleichen, und zwar ist ursprungliches, heute apokopiertes -e die En
dung der 1. Pers. Sg. Pras., ursprungliches, heute synkopiertes -is, -it 
bezw. -es, -et die Endung der 2. 3. Pers. Sing. und 2. Pers. Plur. Pras. 
Die 1. 3. Pers. Plur. von Pras. und Prat. enden auf altes -en, das 
heute zu -a(n) reduziert ist. Das starke Prato ist in der 1. 3. Pers. Sg. 
ohne besondere Endung; die 2. Pers. Sg. und Plur. hat wie im Pras. 
ursprungliches -(e)s, -(e)t. - Beispiele mii.ka(n) ,machen', bi.ta(n) 
,beissen', de:la(n) ,teilen', bli:va(n) ,bleiben'. 

Prasens: md.k, ma.ks, ma.kt, mii.ka(n), ma.kt, mii.ka(n); b£.t, bi.ts, 
bi.t, bi.ta(n) , bi.t, bi.ta(n); de:l, dd.s, dd.t, de:la(n), dd.t, de:ta(n); 
bt':/, bli·s 2), bli·t 3), bli:va(n), bid 4), bli:va(n). 

Schwaches Prateritum: ma.gda(n), ma.gda(n)s, ma.gda(n), ma.gda(n) 
ma.gda(n)t, ma.gda(n); dd.da(n), dd.da(n)s, dd.da(n), dd.da(n), 
dd.da(n)t, dd.da(n). 

Starkes Prateritum: bfa.t, bfJ.ts, bfa.t, b{!a.ta(n), bfJ.t, b{!a.ta(n); btU, 
blfJ·js, blf:/, blf:va(n), blfJ·/t, btf:va(n). 

§ 210. S c h wac h eVe r ben. Das Dentalsuffix, welches das 
Priiteritum der schwachen Verben bildet, ist mit gleichzeitiger Kur
zung einer etwaigen Wurzellange aus ursprunglichem -ede zu -da 
synkopiert (vgl. §§ 172 ff. im Akzentkapitel). Nach seiner Artikula
tion richtet sich jedesmal ein voraufgehender Konsonant (ma.gda 
,machte' zu mii.ka ,machen'). Bei vokalischem Anlaut des Folgenden 
hat es fur die zusammenhiingende Rede in der 1. 3. Pers. Sg. und 

1) Vgl. die Ausfiihrungen E § 87. 
2) 3) 4) Schwund der stammauslautenden Spirans vor konsonan

tischer Endung. 
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Plur. die Gestalt -d~n. Das n erscheint gelegentlich auch in den For
men der 2. Sg. und Plur.; also ma.gd~(n)s ,machtest', ma.gd~(n)t 
,machtet' u.a. Feste Regeln fUr das Auftreten des n in diesen Formen 
sind jedoch kaum zu gewinnen. 

§ 211. Die Zahl der schwachen Verben mit urspriinglich binde
vokallosem Prateritum (und Partizip) ist in unserer Mundart eine 
verhaltnismassig grosse. Ihr Dentalsuffix ist zu t entwickelt und be
haIt diese Gestalt auch in den Flexionsformen bei. Das urspriingliche 
Fehlen eines Bindevokals bedingt in allen Fallen sog. Riickumlaut 
gegeniiber umgelautetem Infinitiv und Prasens. Die Vokalgestalt 
dieser Praterita, die ihr Zustandekommen dem sog. westgermani
schen Synkopierungsgesetz (Sievers) verdanken, basiert ii b era II 
auf nachst alterer Kiirze. 

a) Praterita mit ,Riickumlaut' ohne sonstige Veranderungen: 
ze.t~ ,setzen', za.t ,setzte', za.t~ ,setzten', y~za.t ,gesetzt'; se·d.~ 

,schiitten', so.t ,schiittete', so.t~ ,schiitteten', y~so.t ,geschiittet'; 
ke·n.~ ,kennen', M.nt 1) ,kannte', kii.nt~ 1) ,kannten', y~M.nt 1) ,ge
kannt'; dri!:m~ ,traumen', dro.mt 2) ,traumte', dro.mt~ 2) ,traumten', 
~dro.mt 2) ,getraumt'; ni:m~ ,nennen', no.mt 3) ,nannte', no.mt~ 3) 
,nannten', y~no.mt 3) ,genannt'. 

b) Praterita mit l- Vokalisation (vgl. §§ 6a, 34a): y{:l~ (*gelden) 
,gelten, wert sein, kosten; kaufen', ye.t (*golt, galt) ,kaufte', yp.t~ 
,kauften', y~yo·u.~ (*gegolden, starkes Partizip) ,gekauft'; std.~ ,stel
len', ste.t (*stolt, stalt) ,stellte', stp.t~ ,stellten', y~ste.t ,gestellt'; td.~ 
,zahlen', te.t (*tolt, talt) ,zahlte', tp.t~ ,zahlten', y~te.t ,gezahlt'. 

c) Praterita mit urspriinglichem Kurzvokal (a, 0, u) + ekt und 
jiingerer ek-Vokalisation (vgl. §§ 5, 33): bri·!I.~ ,bringen', brd.t 
(*braekt) ,brachte', brii.t~ ,brachten', bra.t ,gebracht' 4); de.!lk~ ,den
ken', dd.t (*daeht) ,dachte', dii.t~ ,dachten', ~dd.t ,gedacht'; za:y~ 
,sagen' 5), za.t (*saeht) ,sagte', ziib ,sagten', ~za.t ,gesagt'; l{:y~ 
,legen' 6), la.t (*laekt) ,legte', lii.t~ ,legten', ~ld.t ,gelegt'; yli!:v~ 

1) 2) 3) Wegen der sekundaren mundartlichen Dehnung vgl. §§ 
125,126. 

4) ge-Ioses Partizip! 
5) Das Prateritum geht zuriick auf bindevokalloses *saekt(e) zu 

*seggen, welches durch hochdeutsches sagen verdrangt worden ist. 
6) Die Prateritalform ist aus *laeht(e) zum Infinitiv *leggen gebil

det, welcher in der Mundart als lfJ·g.~ erscheinen miisste. I)as tatsach
lich vorhandene l{:y~ setzt jedoch eine Grundform *legen voraus, 
deren Auftreten anstelle des eben postulierten leggen aus hochdeut
scher Beeinflussung zu erklaren ist. 
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,glauben', 'Y19~.t (*glocht) ,glaubte', 'Yl(J~.t~ ,glaubten', 'Y~('Y)19~.t ,ge
glaubt'; v~rkiJ.p~ ,verkaufen', v~k9~.t (*verkocht) ,verkaufte', v~
k(J~.t~ ,verkauften', v~k9~.t ,verkauft'; plfJ.k~ ,pfliicken', pI9~.t 

(*plocht) ,pfliickte', pl(J~.t~ ,pfliickten', 'Y~pI9~.t ,gepfliickt' 1); zi:k~ 
,suchen', ZU~.t (*sucht) ,suchte', ZU~.t~ ,suchten', 'Y~ZU~.t ,gesucht'. 

d) Praterita mit einer yom Prasensstamme vollig abweichenden 
Vokalgestalt: ki:l~ ,kiihlen', ku~.lt (*kult) ,kiihlte', ku~.lt~ ,kiihlten', 
'Y~ku~.lt ,gekiihlt'; sPi:l~ ,spiilen', spu~.lt (*spult) ,spiilte', spu~.lt~ 
,spiilten', ~spu~.lt ,gespiilt'; vi:l~ ,fiihlen', vu~.lt (*fult) ,fiihlte', 
vu~.lt~ ,fUhlten', 'Y~vu~.lt ,gefiihlt'; ri:r~ ,ruhren', ru~.t (*rurt) ,riihrte', 
ru~.t~ ,riihrten', 'Y~ru~.t ,geriihrt'; vi:r~ ,fiihren', vU~.t (*furt) ,fiihrte', 
vu~.t~ ,fiihrten', 'Y~vu~.t ,gefiihrt'; hy·~.r~ ,horen', hu~.t (*hurt) ,horte', 
hu~.t~ ,horten', 'Y~hu~.t ,gehort'; - b~mi:m ,bemiihen', b~mu~.t 

(*bemut) ,bemiihte', b~mu~.t~ ,bemiihten', b~mu~.t ,bemiiht'; hi:n~ 

,hiiten', hu~.t (*hut) ,hiitete', hu~.t~ ,hiiteten', ~hu~.t ,gehiitet'; 
s1'"y.~ ,scheuen', sU~.t (*schut) ,scheute', su~.t~ ,scheuten', 'Y~su~.t 

,gescheut'. - Auch in den FaIlen unter d) basiert der Vokalismus 
des Prateritums iiberall auf nachst alterer Kiirze. Die Prateritalfor
men von ,kiihlen', ,spiilen', ,fiihlen' zeigen sekundare Dehnung vor 
gedecktem Liquid oder Nasal (vgl. § 126) 2); diejenigen von ,riihren', 
,fiihren', ,hOren' haben vor r + Dental gedehnt (vgl. §§ 3, 14, 31); 
in den FaIlen ,bemiihen', ,hiiten' und ,scheuen' ist die Dehnung 
moglicherweise in Analogie nach den sonstigen Prateritalformen 
dieser Klasse erfolgt. Vielleicht auch hat sie yom Plural (Stellung in 
offener Silbe) ihren Ausgang genommen und ist dann auf den Singu
lar iibertragen worden. 

§ 212. Nach den §§ 135-142 mitgeteilten Akzentregeln ist das 
Auftreten von Scharfung bei all den zuletzt genannten Prateritis und 
Partizipien unmoglich. Vielmehr bedeutet grade die S c h a r
fun g s los i g k e i t zusammen mit dem einheitlichen t- Suffix 
fUr das mundartliche Sprachgefiihl ein entscheidendes Kennzeichen 
der Praterita dieser Klasse, deren friihere und auch heute noch un
gebrochene Lebenskraft sich vor aHem darin aussert, dass selbst 
starke Verben gelegentlich im Prateritum zu ihr hiniiberwechseln. 
Bei diesem Wechsel werden die von starken Verben neugebildeten 
Praterita samtlich scharfungslos und erhalten das Dentalsuffix in 

1) Die jiingeren Mundartsprecher bilden bereits nach dem Infinitiv 
ein neues Prateritum und Partizip: plfJ.gd~, 'Y~plfJ.kt. . 

2) Die Mundart von Eupen-Stadt bewahrt in diesen Fallen die 
nachst altere Kiirze, vgl. E § 89. 
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der fUr Singular und Plural durchgehenden Lautung t. Die neugebil
dete Form kommt mitunter neben die der ,regelmassigen' starken 
Flexion zu stehen und ist bisweilen sogar die vom mundartlichen 
Sprachgebrauch ausschliesslich bevorzugte. Ich verzeichne im An
schluss an E § 90 fUr Montzen: bli:V3 ,bleiben', bl{:j und bl~.j(t) 
,blieb', bl{:v3 und bl~.jt3 ,blieben', bl{:v3 ,geblieben'; dri:v3 ,treiben', 
dr{:j und dr~.j(t) ,trieb', dr{:v~ und dr~.jt3 ,trieben', y~dr{:v3 ,getrie
ben'; sri:v3 ,schreiben', sr{:j und sr~.j(t) ,schrieb', sr{:v~ und sr~.jt3 
,schrieben', y3sr{:v3 ,geschrieben'; kri·i.3 (ndi. krijgen) ,kriegen, be
kommen', kr{:x und kr~.x(t) ,kriegte', kr{:y~ und kr~.xt~ ,kriegten', 
kr{:y3 ,gekriegt'; Vi·1j.3 ,finden', vo.nt ,fand', vO.nt3 ,fanden', vo.nd3 
,gefunden'; kp:m3 ,kommen', kiJ3.mt ,kam', k(p.mt3 ,kamen', kQ:m3 
,gekommen'; wf!"3.d3 ,werden', WiJ3.t ,wurde', W(J3.t3 ,wurden', w(J3.d3 
,geworden'; mi·1j.~ ,meinen, glauben', mt.1jt ,meinte', mi.1jt3 ,mein
ten', y3m£.1jt ,gemeint'. - Die Vokalgestalt in mi·1j.3 ,meinen' ist die 
eines i vor ursprunglichem, spater gutturalisiertem nd und muss 
mit dem Konsonantismus nd aus einem fruhzeitig synkopierten Par
tizip *gemend bezw. *gemind stammen. - Die zu den Prateritopra
sentien neu gebildeten Praterita sind nach Akzent und Lautung vom 
bindevokallosen Typ; vgI. § 219. 

§ 213. S tar k eVe r ben. 1. Klasse. 
Fur die rein vokalische Entwicklung ist das in den Lautkapiteln 

Gesagte massgebend. Uber die Normalentsprechungen des in den 
Infinitiv- und Prasensformen vorliegenden wgm. i bei Tragheits
akzent und Scharfung vgI. § 107 und § 136. 1m Prateritum, welches 
keine besondere Form des Konjunktivs mehr kennt, ist der ur
spriingliche Gegensatz im VokaIismus zwischen Singular und Plural 
v6llig zugunsten des letzteren aufgegeben worden; die Vokalgestalt 
ist diejenige eines alten e in offener Silbe (vgI. § 13). Die Synkopie
rungen und Vokalkurzungen bei der 2. 3. Sg. und 2. Plur. Pras. 
sowie bei der 2. Sg. PI. Prat., auf die im weiteren Verlaufe der Dar
stellung nicht mehr besonders hingewiesen wird, sind Vorgange aus 
dem Bereich des Tempogesetzes (vgI. §§ 172 ff.). 

a) Scharfungslose Infinitive mit wgm. i vor stimmlosem Wurzel
auslaut: 

bi.t3 ,beissen', Pras. M.t, bi.ts, bi.t, bi.t3, bi.t, bi.t3, Imper. M.t, bi.t, 
Prato b,3.t, b~.ts, b,3.t, bf3.t3, b~.t, bf~.t3, Part. y3bf3.t3. - Ebenso 
b3yri.p3, ,begreifen', yli.k~ ,gleichen', kni.p~ ,kneifen', Pi.P3 ,Tabak 
rauchen', ri.t3 ,reissen', Sli.P3 ,schleifen', SPli.t3 ,spleissen', sti.P3 
,ausstrecken', stri.k3 ,streichen, bugeln'. - ki.k3 (ndl. kijken) 
,schauen' hat in den Formen von Infinitiv und Prasens Kurzvokai. 

.Vieder/rankische M undartelt 10 
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- kri.s~ ,kreischen, weinen' flektiert im Priisens mit einheitlicher 
Lange t. bezw. i., im Prateritum mit einheitlicher Lange f~. bezw. f~. 
Die auf stimmlose Spirans auslautende Wurzel unterliegt also kei
nerlei Vokalkiirzungen (vgl. in diesem Zusammenhange § 128 ff.). 

b) Gescharfte Infinitive mit wgm. i vor stimmhaftem Wurzelaus
laut: 

dri:v~ ,treiben', Priis. dri:j, dri·js, dri·jt, dri:v~, dri·jt, dri:v~, Im
per. drt.j, dri·jt, Prat. drf:j, drfrjs, drf:j, drf:v~, drfJ"!t, drf:v~, Part. 
y~drf:v~. - Ebenso sri:v~ ,schreiben', vri:v~ ,reiben', pri:z~ ,preisen', 
wi:z~ ,weisen, zeigen'. - bli:v~ ,bleiben' zeigt in den Formen bll>S, 
b1i"t der 2. 3. Sg. und 2. Pluto Pras. Schwund der stammauslautenden 
Spirans und hat im Partizip die ge-Iose Bildung blf:v~. 

c) Infinitive mit Mouillierung eines unter Scharfung gesprochenen 
n (vgl. § 166 ff.): 

yri·'Y.~ ,greinen, weinen', Pras. yri·'Y·, yri·'Y.s, yri·'Y.t, yri·'Y.~, 

yri·'Y.t, yri·'Y.~, Imper. yr£.(n) , yri·'Y.t, Prat. yrf:n, yr~·n.s, yrf:n, 
yrf:m, yr~·n.t, yrf:n~, Part. y~yrf:n~. - Ebenso si·'Y.~ ,scheinen'. 

d) Gescharfte Infinitive mit wgm. i im jungen, durch -d- Synkope 
bewirkten Riat (vgl. § 138a,c): 

sni·i.~ ,schneiden', Pras. sni·i·, sni"ts, sni"t, sni·i·~, sni"t, sni·i.~, 

Imper. snt., sni"t, Prat. snf:, sn~·ts, snf:, snf:, sn~·t, snf:, Partizip 
y~snf:. - Ebenso li·i.~ ,leiden', ri·i.~ ,reiten', stri·i.~ ,streiten'. -
Der durch -g- Synkope ausgezeichnete Infinitiv kri·i.~ (ndl. krijgen) 
,kriegen, bekommen' flektiert: Priis. kri·i·, kri·s, kri"t, k1i·i.~, kri"t, 
kri·i.~, Imper. kri.x, kri"t, Prat. krf:x, kr~·xs, krf:x, krf:y~, kr~·xt, 

krf:y~, Part. krf:y~ (ge- lose Form). - Iwi·y.~ ,schweigen' hat keine 
-g- Synkope, dafiir aber im Infinitiv und Priisens Scharfungs
kiirzung (vgl. § 160): Pras. Iwi·x, Iwi·xs, Iwi·xt, Iwi·y.~, Iwi·xt, 
Iwi·y.~, Imper. Iwi.x, Iwi·xt, Prat. Iwf:x, zw~·xs, IWf:x, Iwf:~, 

Iw~·xt, Iwf:y~, Part. y~Iwf:y~. 
e) Uber die gelegentlich an die bindevokallosen schwachen Pra

terita angeschlossenen Formen bl~.j(t), blieb', bl~.jt~ ,blieben' u.a. 
vgl. § 212. 

§ 214. II. Klasse. 
a) Infinitive mit [: (wgm. e, eo) vor stimmhaftem Wurzelauslaut: 
l[:~ ,Iiigen', Pras. l[:x, ly·xs, ly·xt, 11:~, li:xt, l[:y~, Imper. l[.x, 

li·xt, Prat. Ind. 1if:x, 11fxs, lif:x, lii:~, 111:·xt, lif:y~, Konj. li:x, lyxs, 
li:x, li:y~, lyxt, li:y~, Part. ~le:y~. - Ebenso b~dr[:y~ ,betriigen', 
v11:y~ ,fliegen'. - Der Vokalismus der 2. 3. Sg. Pras. gebt zuriick 
auf alteres il aus wgm. iu. Die Vokalgestalt des Prateritums ent
spricht nicht einem wgm. au = ahd. 6, sondern ist diejenige eines 
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wgm. i5 und hat auch auf die Pluralformen Ausdehnung gefunden. 
Der Konjunktiv wird durch Umlaut gebildet. Das Partizip hat eine 
Grundform mit 0, das - in offener Silbe unter Schiirfung gesprochen 
- als p: erscheint. - vrl:za ,frieren' und varll:za ,verlieren' haben 
grammatischen Wechsel von s zu r in den Formen des Prateritums 
(vrij:r, varlij:r). Ihre auf den Grundlagen *ferlorn und *gefrorn ba
sierenden Partizipien varlfJa.ra, yavrfJa.ra sind schiirfungslos. 

b) HiatusfaIle: 
bl:na ,bieten'I), Pras. b[:n, by·ts, by·t, bl:na, bi·t, bl:na, Imper. 

bf.(n), bi·t, Prat. Ind. bua.t, bo.ts, bua.t, bua.ta, bo.t, bua.ta, Konj. bYa.t, 
be.ts, bYa.t, bya.ta, be.t, bya.ta, Part. yabp:. - Das Prateritum ist zur 
bindevokallos schwachen Klasse iibergetreten (vgl. § 211, Gruppe d). 
Bezeichnend ist neben der Schiirfungslosigkeit auch das durchgeh
end stimmlose t-Suffix. - yasi·i.a (*geschieden), geschehen', yasy.xt 
,geschieht', yasu·a.x ,geschah', yasy·a.x ,geschahe', yasi·t (schwach!) 
,geschehen'. Der Infinitiv zeigt die aus § 38b bekannte Art der Hia
tusvermeidung. M6glicherweise ist auch die im Prateritum und Pra
sens auftretende Spirans als Rest eines alten Hiatuslautes aufzufas
sen. Das schwache Partizip basiert auf einer Grundlage *geschiedet. 
Der Vokalismus des Prateritums zeigt die Normalentsprechung von 
wgm. au = ahd. 0 (vgl. § 42) 2). 1m Ganzen genommen ist das Wort 
reichlich selten. 

c) Scharfungslose Infinitive mit stimmlosem Wurzelauslaut: 
kru.pa ,kriechen', Pras. kru.p, kry.ps, kry.pt, kru.pa, kru.pt, kru.pa, 

Imper. kru.p, kru.pt, Prato Ind. krpa.p, krQ.ps, krpa.p, krfJa.pa, krQ.pt, 
krp:1.pa, Konj. kr~a.p. kr~.ps, kr~a.p, krfa.pa, krf//.pt, krfa.pa, Part. 
yakrfJa.pa. - Ebenso zu.pa ,saufen'. - Der Infinitiv- und Prasens
stamm griindet sich auf altes 1·U, das, abgesehen von den Formen der 
2. 3. Sg., friihzeitig zu u abgewandelt wurde. Der Vokal des Parti
zipiums (wgm. 0 in offener Silbe) ist auf das gesamte Prateritum 
iibergesprungen, das seinen Konjunktiv durch Umlaut bildet. -
rY.ka ,riechen' und sny.ta ,schneuzen' unterscheiden sich yom Typus 

1) Infinitivstamme wie *bieden, die durch internmundartliche 
Lautentwicklung mit starker Reduzierung zu *bl: werden mussten, 
sind durch pleonastische n-Anfiigung sekundar erweitert worden. 
Dem heutigen bl:na entsprechen ferner lii:na ,laden', b~:na ,beten', 
tr~:na ,treten', y~:na ,jaten', brp:na ,braten', rp:na ,raten', bi·a.na 
,bahen', kri·a.na ,krahen', mi·a.na ,mahen', ni·a.na ,nahen', dri·a.na 
,drehen', zi·:1.na ,saen'. Vielfach wird dann das n als zum Stamme ge
horig aufgefasst, sodass Bildungen wie brp:n, brij:n, yabrp:na ,ich 
brate, briet; gebraten' u. a. zustandekommen. 

2) Daneben glaube ich freilich auch die Lautung yasij:x usw. ver
nommen zu haben. 
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kru.p~ nur durch das im Infinitiv und Prasens einheitliche 11 « iu). 
- tiber das Zustandekommen der V okalgestalt im Infinitiv- und 
Prasensstamme von yi~.t~ ,giessen', si~.t~ ,schiessen', sli~.t~ ,schlies
sen' ist § 165 gehandelt worden. Die Verben flektieren nach dem 
Typus: si~.t~, Pras. Si~.t, sy.ts, sy.t, si~.t~, se.t, si~.t~, Imper. Si~.t, se.t, 
Prato Ind. S9~.t, sp.ts, S9~.t, sp~.t~, sp.t, sp~.t~, Konj. sii~.t, Sf/.ts, sii~.t, 

s¢i~.t~, Sf/.t, s¢i~.t~, Part. 'Y~sp~.t~. 

§ 215. III. Klasse. 
Die starken Verben der III. Klasse haben im Prateritum Ausgleich 

nach dem Plural volizogen, dessen altes u (auch im Partizip) heute 
mit den verschiedenartigsten, aus der Lautlehre bekannten Reflexen 
vorliegt. In der 2. 3. Sg. Pras. der Verben mit Stammauslaut auf 
Liquid + Konsonanz ist altes e unter dem Einfluss der urspriing
lichen Ableitungssilbe -is, -it zu i (mundartlich i, e) gehoben. 

a) Stamme mit Auslaut auf Nasal + stimmlose Konsonanz: 
dre.1jk~ ,trinken', Pras. dre.1jk, dre.1jks, dre.1jkt, dre.1jk~, dre.1jkt, 

dre.1jk~, Imper. dre.1jk, dre.1jkt, Prato Ind. dr6.1jk, dr6.1jks, dr6.1jk, 
dri5.1jk~, dr6.1jkt, dri5.1jk~, Konj. dr~.1jk, dr~.1jks, dr~.1jk, dri$.1jk~, 

dr~.1jkt, dri$.1jk~, Part. 'Y~dri5.1jk~. - Ebenso ble.1jk~ ,blinken', ze.1jk~ 
,sinken'. - tiber die Dehnung von urspriinglichem Kurzvokal vor 
Nasal + stimmloser Konsonanz unterrichtet § 35. 

b) Stamme mit Auslaut auf Gutturalnasal: 
spri·1j.~ ,springen', Pras. spri'1j', spri·1j.s, spri·1j.t, spri·1j.~, spri·1j.t, 

spri·1j.~, Imper. spre.1j(k) , spri·1j.t, Prato Ind. spro·1j·, spro·1j.s, 
spro'1j', spro·1j.~, spro·1j.t, spro·1j.~, Konj. sprfJ"1j', sprg·1j.s, sprg'1j', 
sprg·1j.~, sprg·1j.t, sprg·1j.~, Part. 'Y~spro·1j.~. - Ebenso dwi·1j.~ ,zwin
gen', zi·1j.~ ,singen', vri·1j.~ ,wringen', bi·1j.~ ,binden'. - vi·1j.~ ,fin
den' hat prafix- und scharfungsloses Partizipium vi5.nd~ und wech
selt mit seinem Prateritum hiniiber zu den bindevokallos schwachen 
Verben (vgl. § 212): Ind. v6.nt, v6.nts, va.nt, vi5.nt~, va.nt, vi5.nt~, Konj. 
v~.nt, v~.nts, v~.nt, vi.nt~, v~.nt, vi$.nt~. 

c) Stamme mit Auslaut auf Liquid + stimmlose Konsonanz: 
w{.r~p~ ,werfen', Pras. w{.r~p, we.r~ps, we.r~pt, w{.r~p~, w{.r~pt, 

w{.r~p~, Imper. w{.r~p, w{.r~pt, Prato Ind. wi5.r~p, wi5.r~ps, wi5.r~p, 
wi5.r~p~, wi5.r~pt, wi5.r~p~, Konj. wi.r~p, wi$.r~ps, wi.r~p, wi$.r~p~, 

wi$.r~pt, wi$.r~p~, Part. 'Y~wi5.r~~. 
h{.l~p~, ,helfen', Pras. h{.l~p, he.l~ps, he.l~Pt, h{.l~P~, h{.l~Pt, h{.l~p~, 

Imper. h{.l~p, h{.l~Pt, Prato Ind. M.p, ho.ps, M.p, hi5.p~, ho.pt, hi5.p~, 
Konj. M.p, hg.ps, M.P, M.p~, hg.pt, M.p~, Part. 'Y~hi5.p~; 

m{.l~k~ ,melken', Pras. m{.l~k, me.l~ks, me.l~kt, m{.l~k~, m{.l~kt, 

m{.l~k~, Imper. m{hk, m{.t~kt, Prato Ind. ma.k, mo.ks, ma.k, mi5.k~, 
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mo.kt, mO.ka, Konj. m~.k, me.ks, m~.k, m~.ka, me.kt, m~.ka, Part. 
yamo.ka. - h{.lapa ,helfen' und m{.laka ,melken' vokalisieren in den 
Formen des Priiteritums und Partizips altes ul vor Konsonanz zu o. 
bezw. 0. (vgl. § 34). Die heutigen Mundartsprecher bedienen sich 
jedoch schon der Neubildungen hi'i.lap, yahi'i.lapa und mo.lak, yamo.laka 
usw. - Wegen der Dehnung von urspriinglichem Kurzvokal vor 
Liquid + stimmloser Konsonanz, vgl. § 35. 

d) FIDe mit Stammauslaut auf Liquid + stimmhafte Konso
nanz: 

stf;·r.ava ,sterben', Priis. stf;·r.af, sti·r.afs, sti·r.aft, stp.ava, stf;·r.aft, 
stf;·r.ava, Imper. st{.raf, stf;·r.aft, Priit. Ind. sto·r.af, sto·r.afs, sto·r.af, 
sto·r.ava, sto·r.aft, sto·r.ava, Konj. stwr.af, ste·Y.afs, stwr.af, stwr.ava, 
ste·r.aft, ste·r.ava, Part. yasto·r.ava. - Ebenso vardf;·r.ava ,verderben', 
varbf;·r.aya ,verbergen'. 

e) FiiIle wie klf;·m.a ,klimmen, klettern', zWf;·m.a ,schwimmen', 
baYf;·n.a ,beginnen', yawf;·n.a ,gewinnen', varzf;·n.a ,besinnen', die in 
ihrer Nennform altes i vor urspriinglichem Nasal zu f; gesenkt haben 
(vgl. § 21), werden yom mundartlichen Sprachgefiihl mit den Bei
spielen der Gruppe d) auf gleiche Stufe gestellt und flektieren genau 
wie diese. Typus: Priis. zWf;'m', zwi·m.s, zwi·m.t, zWf;·m.a, zWf;·m.t, 
zWf;·m.a, Imper. zw{.m, zWf;·m.t, Priit. Ind. zwo'm', zwo·m.s, zwo'm', 
zwo·m.a, zwo·m.t, zwo·m.a, Konj. zwwm' usw., Part. yazwo·m.a. 

§ 216. IV. und V. Klasse. 
a) Die grosse Masse der zur IV. und V. Klasse geh6renden Verben 

ist mit ihrem Priiteritum zur VI. Ablautsreihe iibergetreten und 
zeigt in ihrem Vokalismus heute Entsprechungen von wgm. O. Die 
korrekte Wiedergabe p: von altern ii im Priiteritum haben nur die
jenigen Verben zu bewahren vermocht, deren Infinitiv- und Prii
sensformen lautlich v6Ilig isoliert sind. 

kp:ma ,kommen', Priis. kp:m, M.ns, M.nt, kp:ma, kp·m.t, kp:ma, 
Imper. kp.m I), kp·m.t, Priit. S.U., Part. kp:ma (ohne ge-Priifix). -
Der Umlaut in den schiirfungslosen Formen der 2. 3. Sg. Priis. er
kIm sich aus einer urspriinglichen Ableitungssilbe -is, -it, deren Vo
kal friihzeitig, jedenfalls aber vor dem Eintreten der Schiirfungsge
setze synkopiert worden sein muss (*kum-is, kum-it). Dariiber hin
aus ist das stammauslautende m den Endungsdentalen assimiliert 
worden. Das Priiteritum hat die Flexionsart der bindevokallos 
schwachen Verben angenommen (vgl. § 212): kpa.mt, kPa.msjkp.ms, 
kPa.mt, kpa.mta, kpa.mtjkp.mt, kpa.mta. 

1) Uber die imperativische Kurzform kp.m vgl. S. 141, Fussn. 2. 
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IN.9 ,liegen', Priis. U·S·, U·S, ls·t, IN.9, U·t, IN.9, Imper. li.x, U·t, 
Prat. Ind. lp:x, lp·xs, lp:x, Ip:y.9, lp·xl, lp:y9, Konj. li:x, If·xs, li:x, 
li:y9, If·xt, li:y9, Part. y9lf:y9. - Der praktisch kaum gebrauchte 
Imperativ basiert in seiner Singularform auf einer endungslosen 
Grundlage *lig (vgl. § 209, Absatz 4). Er zeigt deshalb im Gegensatz 
zu den sonstigen Priisensformen keine -g- Synkope. 

zi.t:1 ,sitzen', Priis. zi.t, zi.ts, zi.t, zi.t:1, zi.t, zi.t:1, Prato Ind. zp:t, 
zp·ts, zp:t, zp:t:1, zp·t, Zp:t9, Konj. zl:t, zf·ts, zi:t, Zi:t9, z~·t, zi:t:1, 
Part. y:1Z(!:1.t:1. 

zi'9.(n), sehen', Prat. Ind. zp:x, zp·xs, zp:x, zp:y:1, zp·xt, zp:y:1, Konj. 
zl:x, Zf·xs, zl:x, zl:y:1, z~·xt, z~:y:1. 

zi':1.(n) ,sein', Prato Ind. wp:r, W,r:1.5, wp:r, wp:r:1, wP·:1.t, wp:r:1, 
Konj. wi·:1.r, wi·:1.5, wi·:1.r, wi·:1.r:1, wi·:1.t, wi·:1.r:1. 

Die Formen der 2. 3. Sg. bezw. 2. Plur. Prat. von ,sein' zeigen den 
bekannten Wandel von rs zu 5 und den Schwund eines r vor Dental. 
Der urspriinglich dem Plural (*waren) eigene, aus sog. grammatischem 
Wechsel resultierende r- Konsonantismus ist - wohl nach Massgabe 
des hochdeutschen Vorbildes - auch im Singular herrschend ge
worden, dessen altes *was vollig verdrangt wurde. 1m iibrigen ist 
wi·:1.r ,ware usw.' der einzige mit Sicherheit zu belegende Fall, in 
dem der Konj. Prato mit der Vokalgestalt des a It e n a-Umlauts 
vertreten ist, wahrend die sonstigen Beispiele S e k u n dar u m-
1 aut aufweisen. Mein Gewahrsmann nannte zwar auf eine dahin
gehende Frage auch noch zi·:1.x ,sahe', verbesserte sich jedoch so
gleich wieder in zl:x. Ich halte es fiir moglich oder sogar wahrschein
lich, dass eine altere Montzener Generation den Konjunktiv all die
ser Verben noch mit Primarumlaut gesprochen hat. - Uber die 
Priisens- und Partizipialformen von ,sein' und ,sehen' unterrichtet 
§ 220 (mi-Verben). 

b) AIle iibrigen zur IV. und V. Klasse gehorenden Verben haben, 
wie vorhin schon gesagt, im Prateritum den Vokalismus der VI. 
Ablautsreihe angenommen und zeigen hier eine auf wgm. ij basieren
de Lautgestalt. In den Formen der 2. 3. Sg. Priis. ist altes e unter 
dem Einfluss friiherer Ableitungssilben -is, -it zu i (mundartlich i, e) 
gehoben. 

Fille mit stimmlosem Wurzelauslaut: 
br(!:1.k:1 ,brechen', Pras. brf:1.k, bri.ks, bf'i.kt, br(!:1.k:1, brlJ.kt, br(!:1.k:1, 

Imper. brf:1.k, brlJ.kt, Prato Ind. brij:k, br'l/t·ks, brij:k, brij:k:1, br'l/t·kt, 
brij:k9, Konj. brj:k, bryks, brj:k, brj:k:1, br~·kt, brj:k:1, Part. y:1-
br(J:1.k:1. - Ebenso 5pr(!:1.k:1 ,sprechen', 5t(!9.k:1 ,stechen'. 

m(!9.t:1 ,messen', Priis. mf:J.t, mi.ts, mi.t, m(!:1.t:1, mlJ.t, m(!:1.t:1, Im
per. mf:1.t, mlJ.t, Prato Ind. mij:t, mwts, mij:t, mij:t:1, mwt, mij:t:1, 
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Konj. mx:t, myts, mx:t, mx:t3, m.1·t, mx:t3, Part. y3m{!3.t3. - Ebenso 
{!3.t3 ,essen' (Part. Y{!3.t3), Vr{!3.t3 ,fressen' (Part. Vr{!3.t3), V3ry{!3.t3 ,ver
gessen' (Part. v3ry{!3.t3). 

tr/J./3 ,treffen', Pras. tr/J./, tri.js, tri.jt, tr/J./3, tr/J./t, tr/J./3, Prato Ind. 
trij:/. trW/s, trij:/, trij:v3, trw It, trij:v3, Konj. trx:l, try Is, trx:l, trX:v3, 
tryjt, trX:v3, Part. y3tro.13. 

tre.k3 ,ziehen', Pras. tre.k, tri.ks, tri.kt, tre.k3, tre.kt, tre.k3, Imper. 
tre.k, tre.kt, Prato Ind. trij:k, trwks, trij:k, trij:k3, trwkt, trij:k3, Konj. 
trx:k, tryks, trX:k, trX:k3, trykt, trx:ka, Part. y3tro.ka. - Der Infinitiv
und Prasensstamm von *trekken zeigt die aus § to bekannte a-Um
lautsentsprechung e vor k; die Formen der 2. 3. Sg. Pras. zeigen 
vielfach Ausgleich, als dessen Ergebnisse die Lautungen tre.ks, tre.kt 
zu vorwiegendem Gebrauch gelangen. - Schwankungen zwischen 
e- und 0- Partizipium zeigt st{!3.k3 ,stechen', bei dem gelegentliches 
yast{!3.kJ neben das sonst durchaus iibliche yast(J3.k3 zu stehen 
kommt. 

FaIle mit stimmhaftem Wurzelauslaut: 
y~:va ,geben', Pras. y~:I, yi'/s, yi'/t, y{:V3, Y/J'lt, y~:V3, Imper. 

Y/J.j 1), y€'jt, Prat. Ind. yij:j, YW/s, yij:j, yij:va, ywjt, yij:V3, Konj. 
YX:j, yyjs, YX:j, YX:V3, yylt, YX:va, Part. y3y~:va. 

l~:za ,lesen', Pras. l~:s, Ii's, 1i'st, 1~:z3, l€'st, l~:za, Imper. l{.s, 1pt, 
Prato Ind. lij:s, lws, 1ij:s, 1ij:z3, lwst, lij:za, Konj. 1X:s, lys, lX:s, 
lX:z3, lyst, lX:za, Part. yal~:za. 

st~:la ,stehlen', Pras. st{:l, sti·l.s, sti·l.t, st~:la, st€·l.t, st{:la, Imper. 
st{.l, st€·l.t, Prato Ind. stij:l, stf{:·l.s, stij:l, stij:13, stwl.t, stij:13, Konj. 
stX:l, styl.s, stX:l, stX:13, styl.t, stX:la, Part. y3stij:13. - Ebenso bav~:13 
, befehlen' . 

n~:ma ,nehmen', Pras. n~:m, ni·m.s, ni·m.t, n~:m3, n€·m.t, n~:m3, 

Imper. n{.m, n€·m.t, Prato Ind. nij:m, nwm.s, nij:m, nij:m3, nwm.t, 
nij:m3, Konj. nx:m, nym.s, nx:m, nx:m3, nym.t, ni:m3, Part. 
y3nij:m3. 

tr~:m ,treten' 2), Pras. tr~:n, tri's, tri't, tr~:m, tr€·t, tt~:m, Imper. 
tr{n, tr€·t, Prato Ind. trij:n, trwn.s, trij:n, trij:m, trwn.t, trij:m, Konj. 
trx:n, tryn.s, tri:n, tri:m, tryn.t, trx:na, Part. yatrij:m. 

c) Das Hiniiberwechseln der Prateritalformen in die VI. Klasse ist 
bei den unter b) genannten Verben sicherlich in Analogie nach Fallen 
wie h{:va ,heben' und w€i.sa ,waschen' erfolgt, die - an sich zur VI. 
Reihe gehorig - ihre Nennform friihzeitig umlauteten und sie da
durch mit den oben genannten Formen fUr das mundartliche Sprach-

1) Zu der imperativischen Kurzform y€.j vgl. S. 141, Fussn. 2. 
2) Wegen der n-Erwei terung vgl. § 21 4b. 
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gefiihl auf die gleiche Stufe stellten. Die beiden FaIle haben auch 
die der VI. Klasse normalerweise fremde e> i-Hebung in den For
men der 2. 3. Sg. Pras. Uberdies schwankt im Falle ,heben' das Par
tizipium zwischen der o-Lautung der IV./V. und dem alten a-Voka
lismus der VI. Klasse. Fiir die Mundart kann also von einer strengen 
Trennung zwischen den Reihen IV, V und VI kaum mehr die Rede 
seln. 

hf:v'J ,heben', Pras. hf:j, hi'/s, hi'/t, hf:v'J, hf;'jt, hf:v'J, Imper. hfj, 
hf;'jt, Prato Ind. hij:j, hwjs, hij:j, hij:v'J, hwjt, hij:v'J, Konj. hi:j, 
hyjs, hi:j, hi:v'J, hyjt, hi:v'J, Part. Y'Jhij:v'J (alt Y'Jha:v'J). 

Wf;i.s'J ,waschen', Pras. wfi.s, wei.S, wei.s(t), Wf;i.s'J, wfi.st, Wf;i.s'J, 
Imper. wfi.s, w{i.st, Prato Ind. wij:s, wws, wij:s, wij:s'J, W'/f'st, wij:s'J, 
Konj. wi:s, wys, wi:s, wi:s'J, wyst, wi:s'J, Part. y'Jwf(;i.s'J. - Die 
Diphthonge im Infinitiv- und Prasensstamm von ,waschen' sind Er
gebnisse der aus §§ 128, 129 bekannten Spirantendehnung. Besondere 
Beachtung verdient die Lautung der 2.3. Sg. Pras., die - im Gegen
satze zu dem urspriinglichen e-Vokalismus der iibrigen Flexionsfor
men - auf altern i beruht. 

§ 217. VI. Klasse. 
Die zur VI. Ablautsreihe geh6renden Verben lassen im Prasens und 

Partizip ein urspriingliches a durch mundartliche Dehnung - meist 
durch eine solche in offener Silbe - zu a., ii. bezw. a: werden. Das 
alte i'i des Prateritums erscheint regelrecht als ij:, sein Umlaut im 
Konjunktiv als i:. 

a) dra:y'J ,tragen', Pras. dra:x, drf;'s, dff:t, dra:y'J, dra:t, dra:y'J, 
Imper. dra.x, dra:t, Prato Ind. drij:x, drwxs, drij:x, drij:y'J, drwxt, 
drij:y'J, Konj. dri:x, dryxs, dri:x, dri:y'J, dryxt, dri:y'J, Part. 
y'Jdra:y'J. - Ebenso ia:y'J ,jagen' (jedoch schwaches Partizipium 
y'Jja:t). - Der e-Vokalismus der 2.3. Sg. Pras. geht zuriick auf alten 
a-Umlaut. Die FaIle der 2. 3. Sg. und 2. Plur. Pras. haben -g- Syn
kope. Die Lautung des Imper. Sg. beruht auf einer endungslosen 
Grundlage *drag mit Dehnung vor stimmloser Spirans. 

va:r'J ,fahren', Pras. va:r, vi·'J.s, vi·'J.t, va:r'J, va:t, va:r'J, Imper. 
va.r, va:t, Prat. Ind. vij:r, vU·'J.s, vij:r, vij:r'J, vU·'J.t, vij:r'J, Konj. vi:r, 
vY''J.s, vi:r, vi:r'J, vY·'J.t, vi:r'J, Part. Y'Jva:r'J. - Die auffaIligen vokali
schen Abweichungen in den Formen der 2. 3. Sg. Pras. und 2. Sg. 
Plur. Prato vermag ich nicht recht zu erklaren. 

slu'J.(n) ,schlagen' ist mit seinem Prasens zur Flexion der'mi-Ver
ben iibergetreten (§ 220), Prat. Ind. slij:x, slwxs, slij:x, slij:y'J, 
slwxt, slij:y'J, Konj. sli:x, slyxs, sli:x, sli:y'J, slyxt, sli:y'J, Part. 
Y'Jsla:y'J. 
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lii:na ,laden': Priis. lii:n, la·n.s, la·n.t, lii:m, la·n.t, lii:m, Imper. 
ld.n, ia'n.t, Priit. Ind. lij:n, lWn.s, lij:n, lij:m, lwn.t, lij:m, Konj. 
lj:n, lyn.s, lj:n, lj:m, ljl·n.t, lj:na, Part. yalii:na. - ,laden' ist, soweit 
ieh sehe, der einzige zur VI. Klasse gehorige Fall, der in den Formen 
der 2.3. Sg. Priis. keinen Umlaut aufzuweisen hat. Wegen der n-Er
weiterung vgl. § 214b. 

b) 1m Anschluss an die IV. und V. Klasse haben e > i-Rebung in 
den Formen der 2. 3. Sg. Priis. die FiiIle: 

yrii:va ,graben', Priis. yrii:j, yri'/s, yri'/t, yrii:va, yra'jt, yrii:va, 
Imper. yrd.j, yra'jt, Priit. Ind. yrij:j, yr'l1 ,/s , yrij:j, yrij:va, yrwjt, 
yrij:va, Konj. yry:j, yrjl'js, yry:j, yry:va, yryjt, yry:va, Part. yayrii:va. 

mii:la ,mahlen', mii:l, mi·l.s, mU.t, mii:la, ma·l.t, mii:la, Imper. 
ma.l, ma·l.t, Priit. Ind. mij:l, mwl.s, mij:l, mij:la, mwl.t, mij:la, Konj. 
my:l, myl.s, my:l, my:la, myl.t, my:la, Part. yamii:la. 

wii.sa ,waehsen', Priis. wets, wls, wlst, wii.sa, wa.st, wii.sa, Priit. 
Ind. wij:s, wws, wij:s, wij:sa, wwst, wij:sa, Konj. wy:s, Wjl'S, wy:s, 
wj:sa, Wjl'st, wy:sa, Part. yawii.sa. - Die mundartlichen Liingen in 
den Formen des Priisens und Partizipiums von ,wachsen' sind Er
gebnisse der Spirantendehnung. 

§218. Reduplizierende Verben. 
a) Die reduplizierenden Verb en haben in den Formen der 2.3. Sg. 

Priis. - soweit der Stammvokal hierzu die Mogliehkeit bietet -
regelmiissig Umlaut. 1m Priiteritum herrscht im allgemeinen [: aus 
wgm. e, eo. Das Partizip hat den Vokal des Priisens. 

hQ·u.a ,halten' (*hoden; holden, halden) 1), Priis. hQ'U', he'l.ts, 
he'l.t 2), hf!,u.a, hQ·t, hQ·u.a, Imper. hQ.t, hr,)'t, Priit. M:l 3), hi·l.s, h[:l, 
M:la, hi·l.t, M:la, Part. yahQ·u.a. 

lQ:ta ,lassen', Priis. JQ:t, li·ts, li·t 4), lfj:ta, lfrt, lQ:ta, Imper. lQ.t 5), 
lQ·t, Priit. l[:t, li·ts, l[:t, l[.'ta, li·t, l[:ta, Part. yalQ:ta. 

lo.pa, laufen', Priis. lo.p, lo.ps, lo.Pt, lo.pa, lo.pt, lo.pa. Imper. lo.p, 
lo.Pt, Priit. l[:P, li'ps, l[:p, l[:pa, li'pt, l[.'pa, Part. yalo.pa. 

1) ygl. § 6b. 
2) Uber den Reflex e von altern a-Umlaut vgl. § 10. 
3) Vereinfaehung von -ld zu -l. 
4) Die Formen der 2.3. Sg. Priis. haben den Vokalismus der aus 

<;i.en Reihen IV IV und VI gebildeten mundartliehen Misehklasse. 
Uberhaupt lassen sich die mundartlichen Reflexe der e > i-Rebung 
(i) und des gesehlossenen a-Umlauts (e) in der flotten und saloppen 
Alltagsspraehe vielfach kaum auseinanderhalten. Unsere Transskrip
tionen haben deshalb - das sei ausdriicklieh bemerkt - immer nur 
ange~!iherten Wert. 

5) Uber die imperativische Kurzform lQ.t vgl. S. 141, Fussn. 2. 
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stu·~.t~ ,stossen', Priis. stu·~.t, StB·ts, stB·t, stu·~.w, sto·t, stU"~.t~, Im
per. stw.t, sto·t, Prato sq:t, sti·ts, sq:t, stl:t~, sti·t, stl:t~. Part. y~stu·~.t~. 

t"ij:P~ ,rufen', Priis. t"ij:P, t"yps, t"x·Pt, t"ij:P~, t"fI·pt, t"ij:P~, Imper. 
t"4.P, rwpt, Prato t"1:P, ri·ps, t"1:P, t"1:P~, ri·pt, rl:p~, Part. ~ij:P~· 

ho·u.~ ,hauen', Pras. ho·U", hB"s, hfrt, ho·u.i1, ho·t, ho·u.~, Imper. 
hO.(t), ho·t, Prato hl:/, ki"/s, hl:/, hl:vi1, hi"/t, hl:v~, Part. y~ho·u.i1. 

b) Die Flexion der urspriinglich reduplizierenden Verben ,salzen' 
und ,spannen' ist im Prateritum schwach. Dieser Ubergang in die 
schwache Flexion ausserst sich weiterhin durch die umlautslosen 
Formen der 2. 3. Sg. Priisentis. 

ze.ta ,salzen', Pras. ze.t, zQ.ts, zQ.t, ze.ta, zQ.t, ze.ta, Imper. ze.t, zQ.t, 
Prat. zQ.da, zQ.da(n)s, zQ.da, zQ.da, zQ.da(n)t, zQ.da, Part. yaze.ta. 

vQ·u.a ,falten', Priis. VQ·U", vQ·sjvQ·u.t, vQ·tjvQ·u.t, vQ·u.a, vQ·tjvQ·u.t, 
vQ·u.a, Imper. ve.u, vQ·t, Prato vQ·u.da, vQ·u.da(n)s, vQ·u.da, vQ·u.da, 
vQ·u.da(n)t, vQ·u.da, Part. yavQ·u.a 1). 

c) Die Prateritalformen der sonstigen reduplizierenden Verben 
zeigen wie diejenigen der VI. Klasse eine auf altern 0 basierende Vo
kalgestalt. 

va·l.~ ,fallen', Pras. va-l·, vd.s, vd.t 2), va·l.a, va·l.t, va·l.a, Imper. 
va.l, va·l.t, Prat. Ind. vij:l, vWl.s, vij:l, vij:la, vWl.t, vij:la, Konj. vj:l 
usw. ,Part. yava·l.a. 

he.sa ,heissen' 3), Pras. Ms, M.s, M.s(t) , he.sa, hi.st, he.Si1, Prato 
Ind. hij:s, Konj. hj:s, Part. yahe.sa. 

ble:za ,blasen', Pras. ble:s, blB·S, blB"st, ble:za, blQ·st, ble:z~, Imper. 
ble.sjbl9a.S, blQ·st, Prato Ind. blij:s, blws, blij:s, blij:za, blwst, blij:za, 
Konj. blj:s usw., Part. Yi1ble:za. 

re:n~ ,raten', Pras. re:n, Tlrts, rrrt, re:na, re:ntjrQ·n.t, re:na, Im
per. re.(n)jr9a.(n), re:nt, Prato Ind. rij:n, rwn.s, rij:n, rij:na, rij:ntj 
rwn.t, rij:na, Konj. t"j:n usw., Part. yare:na. 

Der Vokalwechsel mit der VI. Klasse lag besonders nahe fUr die
jenigen reduplizierenden Verben, die urspriinglich nach dem Typus: 
Pras. a, Prat. e, Part. a flektierten (z.E. va·l.a ,fallen'). Bei ihnen 
wurde nach dem Vorbild der VI. Reihe (a, 0, a) ausgeglichen, d.h. e 
durch 0 ersetzt. Nachdem so der einheitliche e-Typ des Prateritums 
einmal durchbrochen war, konnte das 0 auch bei anderen Fallen Ein
gang finden. In der Mundart von Montzen bestehen neben den Pra-

1) Die Prateritalformen von ,falten' sind ausserst selten. Gelaufi
ger istdie Verwendung der mit ,haben' zusammengesetzten Tempora. 

2) Uber geschlossenes e als Reflex von a-Umlaut vgl. § 10. 
3) Grundlage *heschen als Kompromiss zwischen *heten ,heissen' 

und *eschen ,heischen, fragen'. 
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teritalformen vij:l und hij:s, die mir als die geHi.ufigen bezeichnet wur
den, auch die Lautungen vl:l und hl:s mit den Normalreflexen von 
wgm. e, eo. 

d) va'f)JJ ,fangen' und ha·f).a, in dem intransitives ,hangen' und 
kausatives ,hangen' formell und begrifflich zusammenfielen, bilden 
ihr Prasens normal: va''Ij', vi'f)'s, vi·'Ij.t 1), va·'Ij.a, va·'Ij.t, va·'Ij.a, Imper. 
va.f)k, va·f).t. Die Praterita lauten vWf)' und kW'Ij' (wgm. 0), wahrend 
der Parallelfall yi''Ij' ,ging' auf altes e weist. Hinsichtlich der Quan
titat ist von alten Kurzformen auszugehen, wie sie durch die mittel
niederlandischen vine, hine, ghine belegt werden. Eine Kurzform 
*stund ist auch die Voraussetzung fur das heutige stW'Ij' ,stand', des
sen ng-Konsonantismus als Wirkung eines Ausgleichs nach den ubri
gen Prateritalformen dieses Typs (mit etymologischem ng) angesehen 
werden muss 2). A.hnliche Analogiewirkungen zeigen auch die eigen
artigen Formen des im Partizipium schwach flektierenden spa·n.a 
,spannen': Pras. spa'n', spi·n.s, spi·n.t, spa·n.';}, spa·n.t, spa·n.a, Im
per. spd.n, spa·n.t, Prat. sPW'Ij·, sPW'Ij.s, sPW'Ij·, spW'Ij.a, sPW'Ij·t, 
spW'Ij.a, Part. yaspa·f).t. 

§ 219. P rat e r ito p r a sen tie n. 
Wahrend bei den bisher genannten starken Verben im Prateritum 

uberall vokalische Ausgleiche zwischen Singular und Plural stattge
funden haben, ist bei den Prateritoprasentien meistens die ursprung
liche Vokalverteilung erhalten geblieben. Fur die Neubildung der 
Praterita und Partizipien war der Typus der bindevokallos schwa
chen Verben (vgl. § 212) mit allen hieraus sich ergebenden Akzent
und Lauterscheinungen massgebend. Die Personalendungen sind der 
sonstigen Verbalflexion angeglichen. 

1. we.ta ,wissen', Pras. w~.t, we.ts. we.t, we.ta, we.t, we.ta, Prato 
w~.s(t), w~.s, w~.s(t), we.sta, w~.st, we.sta oder w6.s(t), w6.s, w6.s(t), 
wo.sta, w6.st, wo.sta, Part. yaw~.s(t) oder yaw6.s(t). - 1m Prasens ist 
nach dem auf altern ai (*wait) basierenden Vokalismus des Singulars 
ausgeglichen worden. Die Formen der 2.3. Sg. mit an sich korrekter 
Synkopierung und Kurzung (*wet-es, wet-et) sind auf dem besten 
Wege, von neugebildeten w~.s, w~.t verdrangt zu werden. Das Prateri
tum und Partizip beruht auf ursprunglichem * wist (e) , gewist und 
zeigt Dehnung vor stimmlosem Spiranten. Jedoch notigt das hoch-

1) Uber mundartliches i als Entsprechung von altern e vor ge
decktem Nasal vgl. § 1 1. 

2) Die sonstigen Formen von ,gehen' und ,stehen' sind unter den 
mi-Verben behandelt. 
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deutsche Vorbild ,wusste' bereits zu den jiingeren Lautungen wo.s(t), 
'Y3WO.S(t). 1m Kreise Eupen haben die o-Formen schon vollkommene 
Oberhand (vgl. E § 97, 1). 

2. ywn.iJ ,gi::innen', Pras. yo·w, ywn.s, yfrn.t, ywn.iJ, ywn.t, ywn.iJ, 
Imper. y~.n, ywn.t, Prato Ind. yo.nt, yo.ntsjyo.nts, yo.nt, yo.ntiJ, yo.ntj 
yo.nt, yo.nt3, Konj. y~.nt usw. Part. yiJyo.nt. - Die Prasensformen sind 
nach dem Plural ausgeglichen, der in seiner Vokalgestalt auf altes 
*gunnen weist. 1m Prateritum (*gunt, gunten) findet sich altes u mit 
der aus § 35 bekannter Dehnung vor nd, nt. Dem Partizipium liegt 
eine Ausgangsform *gegund zugrunde. 

3. kwn.iJ ,ki::innen', Pras. M.n, kQ.s, kti.n, kwn.iJ, ko·n.t, kwn.3, Prato 
Ind. kO.s(t), ko.s, kO.s(t), kG.stiJ, kO.st, kG.St3, Konj. M.s(t) usw., Part. 
Y3kO.s(t). - M.n in der 1. 3. Sg. Pras. ist pausaphonetische Ausspra
che, die sich in fliissiger, zusammenhangender Rede zu ka.n ab
schleift. Die Lautung kQ.s der 2. Sg. Pras., die gegenwartig bereits 
einem nach hochdeutschem Vorbilde neugeschaffenen kti.ns, ka.ns 
zu weichen beginnt, zeigt sehr alte Verdumpfung von urspriinglichem 
a vor Nasal und des sen nachtraglichen Schwund vor Spirans, ein 
,Ingwaonismus', der noch in den auf altes *kunst(e), gekunst zuriick
gehenden Formen des Prateritums und Partizips seine Geltung be
hauptet (vgl. mnl. conste). 

4. d¢!·3.r3, d~:r3 ,diirfen', Pras. d¢!·3.r, d¢!·iJ.s, d¢!·3.t, d¢!·iJ.riJ, d¢!·iJ.t, 
d¢!· iJ.r3 , Prato dij3.S(t) , djJiJ.s, djJiJ.s(t) , d9iJ.st3, djJiJ.st, d93.St3, Part. 
y3djJ3.S(t). - Die Mundart verwendet im Sinne von ,diirfen' einen 
Reflex von altern *duren, doren (mnl. dorren), das in den Formen der 
I. Sg. und 1. 3. Plur. Pras. die Entsprechung eines urspriinglichen u 
oder 0 in offener Silbe zeigt. Die Formen der 2. 3. Sg. und 2. Plur. ha
ben die schon mehrfach erwahnte besondere Entwicklung von altern 
r vor Dental. Das Prateritum weist geschlossen auf eine Ausgangs
form *dorst, die ihre Entsprechung in dem fUr's Mittelniederlandische 
belegten dorste findet. 

5. dQ:y3 ,taugen', Pras. do.x, do.xs, do.x(t), dij:yiJ, dp·xt, dQ:YiJ, Prato 
Ind. djJ3.t, Konj. d~iJ.t, Part. yiJdjJiJ.t. - 1m Prasens ist die alte Vokal
verteilung erhalten, wobei der Singular auf urspriinglichem au = 

ahd. ou, der Plural auf urspriinglichem ujo (mit Dehnung in offener 
Silbe) basiert. Das Prateritum geht zuriick auf *docht(e) und zeigt ch
Vokalisation vor t. 

6. ZO·l.3 ,sollen', Pras. zti.ljza.l, zQ.s, za.ljza.l, ZO·t.3, zo·l.t, zo·t.iJ, 
Prato zO·U", zo·ts, ZO·U·, ZO·U.3, zo·t, zO·U.iJ. - Die dem mittelniederlan
dischen Paradigma sal j sullen entsprechenden Prasensformen ver
wendet die Mundart im Sinne des hochdeutschen ,werden' zur Um
schreibung des Futurs. Die Prateritalformen (zo·U" aus *solde mit l-
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Vokalisation und -d- Synkope) dienen demgemass zur Bildung des 
Konditionalis (vgl. § 209, Absatz 3). Die Vokaldehnung in der 1.3. Sg. 
Pras. hat keinen Bestand in zusammenhangender Rede; die lautliche 
Entwicklung in der 2. Sg. Pras. ist die des Typus hQ.s ,Hals' (vgl. § 6a). 

7. m'lft.a ,mussen', Pras. m'/,ft, m'/,fts, m'/,ft, m'/,ft.a, m'/,ft, m'/,ft.a, 
Prat. Ind. mo.s(t), mo.s, mo.s(t), mo.sta, mo.st, mo.sta, Konj. m¢.s(t) 
usw., Part. yamo.s(t). - 1m Infinitv und in den mit ihm vokalisch 
gleichlautenden Formen ist ein als Reflex von wgm. 0 zu erwartendes 
ij: unter dem Einfluss von Scharfung gekurzt. Die an sich korrekte 
Bildung m'/,fts der 2. Sg. Pras. wird neuerdings vielfach durch tn'/,fS 
ersetzt. Das Prateritum grundet sich auf *must(e), dessen ursprungli
cher Kurzvokal vor stimmloser Spirans gedehnt ist. 

§ 220. mi-V e r ben. 
1. zia.(n) ,sein', Pras. bfi.(n), bi.s, i.s, z¢.nt, zl:t, z¢.nt, Imper. bi.s, 

zrt, Prat. wij:r (s. § 216), Part. yawpt. 
zia.(n) ,sehen', Pras. ze.(n), zi.s, zi.t/zi.t, zi.nt, zl:t/zi·t, ze.nt, Imper. 

zi.x, zl:t/zi·t, Prat. zij:x (s. § 216), Part. yazz<I.(n). 
Die 2. und vor aHem auch die 3. Sg. Pras. von ,sein' reprasentieren 

den t-Iosen Typ der mittelniederlandisch belegten bis, is. 1m Plural 
ist die ursprungliche Unterscheidung zwischen 1. und 3. Plur. *sin : 
sint nach dem Vorbilde der Gleichheit der I. 3. Plur. bei den andern 
Verben beseitigt worden, und zwar ist im Gegensatze zu dem einheit
lichen mittelniederlandischen sijn und in Anlehnung an das Hoch
deutsche eine Grundform *sint in die 1. Plur. gedrungen, wobei 
gleichzeitig der Vokal gerundet wurde. Wegen der Dehnung vgl. 
§ 26. - Fur die Vokalgestalt in ,sehen' ist auf Grund einer fruhzeiti
gen Kontraktion von altern sehen ZusammenfaH mit wgm. e (*sen, 
sin) anzusetzen, das jedoch in den Formen des Infinitivs, der 1. Sg., 
1. 3. Plur. Pras. sowie des Partizips die scharfungslose Form der mi
Flexion annahm. 

2. yU<I.(n) ,gehen' (*giin) , Pras. yo.(n), ye.s, ye.t, y¢.nt, yj:t, y¢.nt, 
Imper. yd.1Jk (s. S. 141, Fussn. 1), yj:t, Prat. yi'1J' (s. § 218d), Part. 
y<lya·1J.<I. 

stu<I.(n) ,stehen' (*stiin), Pras. sto.(n), ste.s, ste.t, st¢.nt, stj:t, st¢.nt, 
Imper. std.nt (s. S. 141, Fussn. I), stj:t, Prat. st1f:'1J' (s. § 218d), Part. 
yasta·1J.a. 

slu<I.(n) ,schlagen' (*sliin < slagen), Pras. slo.(n), ste.s, ste.t, sl¢.nt, 
slii:t, sl¢.nt, Imper. sld.x, slii:t, Prat. slij:x (s. § 217a), Part. y<lslii:Y<l. 

dua.(n) ,tun' (*don, dun), Pras. do.(n), de.s, de.t, d¢.nt, dj:t, d¢.nt, 
Imper. dij.x, dj:t, Prat. di·<I.n, di·<I.ns, di·<I.n, di·<I.n<l, di·<I.nt, di·<I.n<l, 
Part. y<ldu<I.(n). 
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Die Formen der 2.3. Sg. Pras. von ,gehen', ,stehen', ,schlagen' sind 
thematische Bildungen (*gii-is, gii-it usw.), deren Vokalgestalt heute 
die Entsprechung von wgm. ai = ahd. ei zeigt. Nach ihrem Vorbilde 
ist eine ebenfails thematische Wurzel *do-is, do-it ,tust, tut' vokalisch 
zu de.s, dc.t ausgeglichen worden. Soleh starke gegenseitige Beeinflus
sung innerhalb der mi-Flexion bedingte ferner fur die Formen der 
I. 3. Plur. entsprechende Vorgange wie im Faile ,sein', wobei jedoch 
nieht nur die -nt- Form im Plural zur Herrschaft gelangte, sondern 
daruber hinaus auch noch vokalische Ausgleiche nach dem Typus 
z~.nt ,sind' voilzogen wurden. Die Formen der 2. Plur. und des Imper. 
Plur. von ,tun' zeigen den umgelauteten Reflex von wgm. 0; ihr Vo
kalismus war das Vorbild fur die entsprechenden Formen von ,gehen' 
und ,stehen'. Die 2. Plur. Pras. von ,sein' dagegen ist nach ,sehen' 
ausgeglichen, dessen Form zl:t lautgesetzlich und etymologisch kor
rekt auf altern e beruht. Mitunter vernimmt man jedoch auch die 
Lautung zj:t im Sinne von ,ihr seid'1). Die Imperative Sg. ya.tjk, 
sta.nt zu ,gehen' und ,stehen' basieren auf ursprunglichem *gang, 
*standvon *gangan und *standan; sla.x ,schlag' auf aIterem *slag mit 
Dehnung vor stimmlosem Reibelaut; dij.x ,tu' zeigt den Reflex von 
wgm. 0, freilich mit der den Imperativen Sg. eigenen Scharfungslo
sigkeit (vgl. § 209, Absatz 5). Uber die auslautende Spirans wird wei
ter un ten die Rede sein. 

Der n-Auslaut in den Formen der I. Sg. Pras. ail dieser Verben, der 
gemeinhin als Rest der alten mi-Flexion bezeichnet wird, hat fUr die 
Mundart nicht mehr die Bedeutung eines Flexionselementes, sondern 
nur mehr die verhaItnismassig beschrankte Funktion des Hiatus
tilgers. Praktisch und zahlenmassig uberwiegen jedoch die rein voka
lisch auslautenden Faile b~. ,bin', ze. ,sehe', yo. ,gehe', slo. ,schlage', 
sto., stehe', do. ,tue', uber deren besondere Kennzeiehen. - Kurze 
und Scharfungslosigkeit - ich die AusfUhrungen von § 124 und § 165 
heranzuziehen bitte. Vieileieht hat die a.a.O. zur ErkIarung der un
gescharften und spater nach dem Typus ,zahm' gedehnten Infinitive 
yUa.(n) usw. als sehr alt postulierte Vokalkurzung grade von FaIlen 
wie den oben genannten ihren Ausgang genommen. 

Der bunte Wirrwarr mundartlicher mi-Flexion, dem mit den Mit
teln und Kenntnissen der ,historischen' Grammatik so gut wie gar 
nieht beizukommen ist, wird noch vermehrt durch uberaus eigenar
tige Vorgange beim Prateritum von ,tun'. Gemass der ursprunglichen 
Differenzierung zwischen *deda und *diidun musste bei entsprechen
der mundartlicher Vokalverteilung der Singular in seinem Vokalis
mus auf altes e, der Plural auf altes ii zuruckgehen. Die Wirklichkeit 

1) slii:t ,schlagt' ist synkopiert aus aIterem *slaget. 
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zeigt keines von beiden. Vielmehr ist ein auf dem alten Konjunktiv 
-didi beruhendes di·:I.n (mit Primarumlaut von altern Ii und sekun
dar angefiigtem, hiatusvermeidendem n) in die Funktion des Indika
tivs eingetreten und hat die Entsprechungen von *deda und -dlidun 
vollkommen verdrangt 1). Neben di·:I.n wurde mir auch di·:I.x (Plural 
di·:I.ya) genannt, dessen spirantischer Auslaut besondere Schwierig
keiten macht. Vielleicht ist die - auch fiir den Imper. Sg. d(j.x be
legte - Spirans ein Reflex des im seltenen mittelniederlandischen 
doeien (neben doen) auftretenden Hiatuslautes 2). Vielleicht dad an
dererseits auch an eine Analogie nach zQ:x, zQ:'Y~ ,sah, sahen' gedacht 
werden. 

§ 221. ,w 0 11 en'. 
Inf. w'i"l,~, Pras. wi'l', we.ls, we.tt, wi·l.~, wi·l.t, wi·l.~, Prat. Ind. 

wo:l, wo·l.s, wo:l, wo:l~, wO'l,t, wo:l:l, Konj. wij:l uSW., Part. 'Y~w(J.lt. 
Die 1. Sg. Pras. setzt eine Grundlage *wille voraus, deren Endungs

e infolge von Scharfung apokopiert ist. Demgegeniiber zwingen die 
scharfungslosen Formen der 2. 3. Sg. zur Annahme von friihzeitig 
synkopierten Ausgangsformen *wils, wilt 3). 1m Prateritum hatte al
tes *wolde mit l-Vokalisation und -d- Synkope zu wo·u· fiihren miis
sen, eine Lautung, von der ich glaube, dass sie friiheren Mundart
sprechern noch gelaufig gewesen ist. Jedenfalls macht das heutige 
wo:l den Eindruck einer verhaltnismassig jungen Bildung. Das -
auch im Hochdeutschen sehr spate - Partizipium 'Y~w(J.lt wider
spricht ebenfalls mit seinem vor Konsonanz erhaltenen 1 dem 
sonstigen Gebahren der Mundart; das danebenstehende y:lwe.lt ist 
yom Prasensstamme abgeleitet. 

§ 222. ,h abe n'. 
Inf. hd.(n), Pras. ha.(n), ha.s, ha.t, hd.nt/ha.nt, ha.t, hd.nt/ha.nt, 

Prat. Ind. hp'u', hp·ts, hp'u', h(!·u.:I, hp·t, h(!·u.~, Konj. he-i', he'ls, he';', 
hd.:I. he'l, he·i.:I, Part. 'Y~ha.t. 

Niederfrankisches hebben ist durch ripuarisch-hochdeutsches han 
verdrangt worden, das in unserer Mundart mit Dehnung vor schlies
sendem Nasal als hd.(n) erscheint (vgl. § 124). Die Formen des Pra
sens zeigen "Obergang in die Klasse der mi-Verben. Dem Prateritum 
liegt altes *havede, haude zugrunde, welches mit -d- Synkope zu h(!'u' 
werden musste. Der Konjunktiv verschliesst sich mit seiner beson
deren Umlautsqualitat einer befriedigenden Erklarung. 

1) Vgl. E § 98, 3 Entsprechendes aus dem Kreise Eupen. 
2) Franck, Mittelniederlandische Grammatik § 123 Anm. 2. 
3) Wegen der mundartlichen Dehnung vgl. § 26. 



ZWEITER DIALEKTGEOGRAPHISCHER TElL 

§ 223. Die Geschichte der limburgischen Pro nom ina hat 
durch Frings eine abschliessende Schilderung erfahren. Wesentliches 
hier nachzutragen, ist nicht gut denkbar. lch beschranke mich des
halb fUr unser Gebiet auf die Mitteilung einiger Gegebenheiten laut
lich-phonetischer Art. 

Die aus ripuarisch-hochdeutschem df.r ,der, dieser' und dem r
losen niederfrankischen *die zusammengewachsene Kontamination 
df: (vgl. § 201) gilt mit dem Parallelfall we: ,wer' (vgl. § 208) im Ge
samtgebiete; nur haben Aubel und die drei Voeren scharfungsloses 
df.; das ebenfalls auf altern Kompromiss beruhende geschlechtige 
Pronomen der 3. Person ,er' hat normalerweise die § 206 ffir Montzen 
belegte Lautung hf~., wahrend Homburg, Remersdaal, Aubel und die 
drei Voeren mit hi~. noch an den alten i-Vokalismus des ursprfingli
chen *hi erinnern konnten. Moelingen sagt hif. Die § 204 belegten 
hochdeutschen Formen i.x ,ich', mi.x ,mir, mich', di.x ,dir, dich', 
z~.x ,sich', .l'.x ,euch' herrschen im Gesamtgebiete. Die Entsprechun
gen von ,wir' zeigen ausnahmslos den § 205 geschilderten Wechsel 
von anlautendem w > v in der Normalform vf~.r, die in ihrer ffir 
's-Graven-Voeren belegten Vokalgestalt vi~.r den hochdeutschen 
Einfluss besonders deutlich zu machen geeignet erscheint. Moelingen 
verzeichnet vif.r und kontaminiert im Falle ,ihr' altes *gi mit ostli
chern ir zum heutigen yif.r (Abb. 28), wahrend in den sonstigen Mund
arten unseres Gebietes die ostliche Form fiberalI mit dem Dentalaus
gang eines voraufgehenden Verbs zu df~.r (,s-Graven-Voeren di~.r) zu
sammengewachsen ist 1). Altes, volltoniges du findet die Entspre
chung du. in der Mundart von Moelingen und ist im iibrigen fast 
standig mit der aus §§ 45, 109 bekannten Hiatusdiphthongierung zu 
dil.u weiterentwickelt. 

Die mundartlichen Klassen a d j e k t i vis c her FIe x ion 
sind iiberall die gleichen wie die friiher fiir Montzen geschilderten. 

1) Das auf der Legende von Abb. 28 verzeichnete dY~.r ist die 
Lautung von Aachen- Stadt. 
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Ich verzeiehne im Anschluss an die beiden charakteristischen Typen 
der §§ 187 und 188 einige deutliche Beispiele aus der westlichsten 
Mundart unseres Gebietes: Moelingen am yru:ta ma.n ,ein grosser 
Mann', an yru:ta vrp·u· ,eine grosse Frau', a yru:t k~.nt ,ein grosses 
Kind'; am brU"n.a M.nt ,ein brauner Hund', an bru·n· d~:r ,eine 
braune Tiir', a bril.n kj:tsa ,ein braunes Hiitchen'. 

Gleiehe Ubereinstimmung ist mit Bezug auf die Personalendun
gen der Ve r b a I fie x ion festzustellen (vgl. § 209, Absatz 8), 
wahrend die Gerundivbildungen des niederlandischen Typus alloo
pende einige Besonderheiten aufweisen. Die § 209, Absatz 7 fiir 
Montzen belegte Bildungsart reieht westwarts bis einschliesslich St.
Maartens- und St.-Pieters-Voeren, wahrend 's-Graven-Voeren mit 
dem nieht ganz leieht erklarbaren lo.pant~.ra alleinsteht und der 
Moelinger Gewahrsmann sieh mit allo.panda dem gemeinniederlan
dischen Typus anpasst. 

§ 224. Der mundartliche E r sat z des b est i m m ten A r
t ike I s d u r c h e i n u r s p r ii n g I i c h e s D e m 0 n s t r a
t i v u m ,i e n e r' nach Prapositionen und vor Orts- oder Sachbe
nennungen ist in der § 202 fiir Montzen geschilderten Form gegenwar
tig auf einen schmalen Grenzstreifen am Westrande des rheinischen 
Sprachgebietes beschrankt, der sieh aus der Gegend siidlich von 
Roermond bis zum Hohen Venn und in das Quellgebiet der Roer 
erstreckt 1) und nach dem, was wir bisher iiberschauen k6nnen, 
seine westliche Begrenzung durch die Maas erfahrt. Dieses in deut
licher N ordsiidrichtung sich hinziehende Restgebiet umfasst die 
Kreise Heinsberg und Geilenkirchen, Teile der Kreise Erkelenz, 
Miinchen-Gladbach, Jiilich und Diiren, das gesamte Aachener und 
Eupener Land und im Anschluss hieran die niederlandisch-belgischen 
Strecken urn Heerlen und Montzen-Aubel. 

1m Nordosten der Provinz Liittieh ist Moelingen der einzige art, 
welcher den dem Niederlandischen analogen Typus op at d1fa.k ,auf 
dem Dache', in at kil.s ,im Hause', 1:n da ke.rak ,in der Kirche' auf
weist, wahrend die iibrigen Mundarten wie Eupen und Aachen den 
alten gen-Artikel verwenden (Abb. 29), dessen Gebrauch einstmals 
eine viel weitere Verbreitung als die oben in rohen Umrissen ange
deutete erfahren haben muss. Den Beweis hierfiir liefem iiberaus 
zahlreiche gen-Vorkommen in Urkunden wie auch in resthaft er
starrten Flut- oder Ortsbenennungen, Vorkommen, die fUr den 
ripuarischen und niederrheinischen Gesamtbereich und ganz beson-

1) Ein v611ig isoliertes Gebiet liegt in der Westeifel bei Priim. 
N iedertrankische M undarten 11 



162 ZWEITER DIALEKTGEOGRAPHISCHER TElL 

• Uu"il.lV 

IlIIIillIIJ diir,dEJr;dJir 

IBJ 1.i{f 

.iIllllause' 

ffiIIllIIl] (pnf.er"n. fj;njllll.J 

§§ {Tldfhii.J 

Ass. 28. ,ihr' 

ABB. 29. ,im Hause' 



ZWEITER DIALEKTGEOGRAPHISCHER TElL 163 

ders auch fiir das niederlandische Sprachgebiet westlich der Maas zu 
belegen sind. 

Ein kleiner Aufsatz uber Orts- und Flurnamen mit gen, den ich 
zusammen mit A. H. van Dijck in den ,Verzamelde OpsteIlen' (Has
selt 1931) veroffentlichte, bringt u.a. einiges Tatsachenmaterial 
aus den niederlandischen und belgischen Provinzen Limburg, Bra
bant und Antwerpen. Er erhebt keinerlei Anspruch auf Vollstandig
keit und meidet endguItige Stellungnahme, ist dabei jedoch immer
hin geeignet, die ursprunglich sehr weite Verbreitung von ,jener' als 
Artikel auch fiir das niederlandische Sprachgebiet unter Beweis zu 
stellen. Hier zu erschopfenden Sammlungen und abschliessenden 
Urteilen vorzudringen, bliebe fiir die rheinische und niederlandische 
Sprachforschung eine lohnende Aufgabe mit dem sehr wahrschein
lichen Ergebnis, dass der Artikel ,jener' einstmals in einem grossen 
und geschlossenen rheinisch-sudniederlandischen Bezirke gegolten 
hat 1) und unter dem Drucke der beiderseitigen Kultursprachen auf 
jene schmale Nahtzone zuruckgewichen ist, wo er nur mehr ein sehr 
beschranktes und keineswegs fiir aIle Zeiten gesichertes Grenzlandda
sein zu fuhren imstande ist. 

§ 225. Die Dim i nut i v p a I a t a lis i e run g in Fillen 
wie ,BIattchen', fiir die ich auf die Ausfiihrungen von E §§ 65-68 
Bezug nehme, ist keine ureigenste und ausschliessliche Angelegen
heit des Vlamischen, wie Professor Blancquaert zu glauben scheint; 
sie beruht auch nicht, wie Frings Kulturstromungen 117 f. unter 
missverstandlicher Ausdeutung von Kloeke Z.f.d. Mdaa. 1923, 217 ff. 
annahm, auf wesentlich hollandisch-protestantischem Kulturexport, 
sondern ist vielmehr eine Angelegenheit des g e sam ten N i e
d e r f ran k i s c hen 2) und erfahrt - an die Grundbedingung 
dentalen oder palatalen Wurzelauslauts gebunden - ihre sudliche 
Normalbegrenzung durch die Benrather Linie. Ihre gelaufigsten 
phonetischen Ergebnisse sind die Lautungen -(t)j~ oder -(t)s~, von 
denen die Ietztere eine Vorstufe *-(t)s~ annehmen lasst. 

Die niederfrankisch weitverbreitete und extreme ts~-Form der 
Palatalisierung (vgl. § 184 fiir Montzen) ist auch in unserem Gebiete 
vorherrschend, wahrend der urn Eupen als Mittelpunkt sich grup-

1) Romanisches Vorbild? 
2) Prof. Blancquaert vollzieht in der Revue BeIge de Philologie et 

d'Histoire, X (1931) 382 ft. bei Besprechung meiner ,Studien zur 
Dialektgeographie des Kreises Eupen' die nicht zu rechtfertigende 
Gleichsetzung von, Vlamisch' und ,N iederfrankisch' . 
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pierende siidOstlichste Zipfel niederfrankischen Sprachbereichs 
hOchst auffaIligetweise mit -tjfl isoliert ist 1) und das Gebiet Ostlich 
der Benrather Linie die ripuarische Lautung -(t)Xf1 aufweist (Abb. 
30). 

§ 226. In der grossen Mehrzahl unserer Dialekte ist der gemein
niederfrankische Palatalisierungstypus ,BHittchen' zum Vorbild 
geworden fiir eine weitere, individuell-mundartliche Palatalisierung 
in allen Fa.nen mit Stammauslaut auf lund n. Der Typus Vij:yflltSfI, 
ve·fI.)':Jltjfl ,Vogelchen' reicht von der maken/machen- Grenze, wo er 
ripuarisches vij:jfllxfI ablost, bis zur Linie Teuven-Aubel, von wo ab 
die dem sonstigen Siidniederfrankisch eigenen k-Bildungen (vij:)':Jlkfl, 
vj(j.)':Jlkfl u.a.) in Geltung treten (Abb. 31). Diese iiber das normale 
siidniederfrankische Schema hinausgehende Palatalisierung unseres 
Kemgebietes ist durchaus auf der Grundbedingung palatalen Wur
zelauslauts erfolgt B) und dabei auch wegen ihrer volligen Isloierung 
allein schon geeignet, die Annahme spezifisch nordniederlandisch
hollandischer Beeinflussungen als abwegig erkennen zu lassen (vgl. 
hierzu besonders E § 66, Absatz 3). 

§ 227. Die alte s-Diminuierung und sekundare k-Erweiterung 
nach Stammauslaut auf Guttural (Typus ste.kskfl ,Stiickchen', vgl. 
§ 185 fiir Montzen) ist in unserem Gebiete nahezu allgemein. Nur 
Eupen-Stadt und Membach sagen ste.kflltifl, eine eigenartige Bildung 
mit I-Suffix, die ich E § 68 als korrekte Fortsetzung mittelniederlan
discher Bildungen wie berg-elkijn, sack-elkijn erklart habe. Die An
nahme ostlicher, ripuarisch-hochdeutscher Einfliisse, an die man bei 
Eupen als Stadtmundart zu denken anfanglich geneigt ware, ist 
namlich schon deshalb von der Hand zu weisen, weil das Westripu
arische (Aachen) mit seiner Lautung ste.ksXfI 3) selbst an der Palata
lisierung teilhat und erst in allerjiingster Zeit die echt mundartlichen 
Formen zugunsten eines dem Hochdeutschen nachgebildeten Typus 
ste.kXfI preiszugeben beginnt. Jedenfalls aber ermitteln die auf der 
Abb. 32 verzeichneten Tatbestande wiederum eine beachtenswerte, 
der spateren Erklarung harrende Sonderstellung der Eupener Stadt
mundart und ihrer naheren Umgebung! 

1) Baelen hat gelegentliches -tSfl neben durchaus vorherrschendem 
-tjfl. 

B) Palatale Artikulation der wurzelauslautenden Konsonanz hat 
hier auch die Palatalisierung der Diminutivendung hervorgerufen. 

3) Alte s-Diminuierung mit hochdeutschem ch-Suffix. 
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§ 228. s-Diminuierungen nach Stammauslaut auf Dental sind in 
unserer Mundart nur mehr ganz vereinzelt anzutreffen. Fiir Mont
zen konnte ich die folgenden in Erfahrung bringen: ki·t.sk~ ,ein 
wenig' (zukt.tn. ,Kom, Blatt,Halm'), ywt.s~, Gutes; Leckeres, Nasch
werk', sny.ts ,Schnauze'. - Vgl. im iibrigen die Beispielsammlungen 
von E § 68, Absatz 3 und § 68b ebda, wo auch die wenigen s-Plurale 
unseres Gebietes - soweit sie nicht offensichtIich romanisches Vor
bild oder ganz deutlich genitivischen Ursprung haben - mit der Di
minutivpalatalisierung in Zusammenhang gebracht sind. 

§ 229. Die auf der Abb. 33 durch die Mischung der waagerechten 
und senkrechten Schraffuren nachgewiesene Lautung be·m.k~r~ er
klart sich als ein Kompromiss zwischen limburgisch-niederfranki
schen Pluralbildungen vom Typus blrm.k'Js ,Baumchen' und der 
westripuarischen Bildungsart, die den Plural der Diminutiva mit der 
aus § 181 bekannten Endung -'JT des Neutrums versieht und diese 
Endung noch durch ein sekundar angefiigtes -'J(n) erweitert 1). Den 
unverfalschten limburgischen s-Plural haben 's-Graven-Voeren und 
Moelingen allein. 

1) Die Abbildung gilt gleichzeitig fiir den durch die Benrather 
Linie bestimmten Gegensatz zwischen dem normalen, niederfran
kisch unverschobenen k-Suffix unseres Gebietes und der ripuarisch
hochdeutschen ck-Diminuierung. 
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§ 230. Karten iiber mundartliche Sprachzustande miissen, wenn 
sie gut sein sollen, sich selbst interpretieren. Ich bin im Folgenden 
bemiiht, auch meine wortgeographischen Skizzen dieser Forderung 
anzupassen. Der beigegebene Text beschrankt sich deshalb auf die 
allernotwendigsten Erlauterungen. Es handelt sich in der Haupt
sache darum, die durch den bisherigen Gang der Darstellung als 
wichtig und wesentlich ermittelten sprachlichen Grenzlinien unseres 
Gebietes auch in ihrer Bedeutung fiir den Bereich wortgeographi
scher Problematik zu bestatigen, mithin also diejenigen Stellen 
nacheinander aufzuzeigen, an denen sich limburgisch-niederfran
kische und ripuarisch-hochdeutsche Worttypen voneinander schei
den 1). Dariiber hinaus werden einige interessante Besonderheiten 
nebenher ihre Erwahnung finden. 

§ 231. ,M itt w 0 c h' (Abb. 34). - Nach der zuletzt durch 
Th. Frings und J. Niessen erfolgten Gesamtdarstellung des Pro
blems B) steht der Gegensatz zwischen kulturdeutschem ,Mittwoch' 
und niederdeutsch-niederlandischem ,Wodanstag', der seine u r
s p r ii n g 1 i c h e Begrenzung nach Soden hin durch die alte Kolner 
Kirchenprovinz erfuhr, im Gebiete des Rheinischen he ute auf 
einer nordlich urn Koln ausgebuchteten Linie, deren hauptsachlicher 
Verlauf mit demjenigen der Lautverschiebungsgrenze, also mit dem
jenigen der Benrather Linie gleichgesetzt werden darf. Eine Aus
name von dieser allgemeinen Grenzziehung macht das lautver
schiebende Aachener Gebiet, fiir das resthaftes jouestich u.a. ver
zeichnet wird. Der Aufsatz fusst, soweit er die modernen Tatbe
stande rheinischer Mundarten schildert, auf den Sammlungen des 

1) Ich habe bereits in den Rheinischen Vierteljahrsblattern, Jahr
gang 1931, Heft 2, S. 157 ff. eine Reihe aus~ewahlter Karten ver
offentlicht, von denen ich einige bier unmoglich iibergehen kann. 

B) Zur Geograpbie und Geschichte von ,Ostern, Samstag, Mitt· 
woeh' im Westgermanischen, Idg. Forsch. 45, 276 ff. 
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Rheinischen Worterbuches, deren Zustandekommen teilweise einige 
Jahrzehnte zuriickliegt. Jedenfalls hat nach meinen eigenen, ofters 
gemachten Beobachtungen das Gebiet von Aachen die alten Ent
sprechungen von *gudensdag gegenwartig bereits vollig zugunsten 
des kulturdeutschen , Mittwoch' preisgegeben, als dessen mund
artliche Reflexe die Lautungen me.twIJ.x oder me.twaX auftreten. Der 
hochdeutsche Worttyp herrscht nach Westen hin bis zur ehemaligen 
limburgischen Territorialgrenze, von wo ab urspriingliches *gudens
dag mit seinen Varianten j'l{s.tax, j'lfs.tax, y'l{s.tax, y'l{u.stax (Eupen
Stadt) in bisher noch unangefochtener Geltung steht. Auf der Linie 

.ltitllKxlz" 

IIlIIIIIIl 1Illqu,1IU4JJA' 
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St.-Maartens-Voeren, St.-Pieters-Voeren, AubelfTeuven, Remers
daal beginnen die aus dem engeren Anschlusse an das niederlandi
sche woensdag zu verstehenden n-Formen yij(:)nstax und yua.nstax. 

§ 232. ,S a m s tag' (Abb. 35). - Gegeniiber gudensdagfmitt
woch hat altes *satersdag im Vergleich zu samstag im Osten unseres 
Gebietes bereits den Riickzug antreten miissen. Der Kreis Eupen ist 
nur mehr satersdag-Restgebiet (zIJ·r.astax, zIJ·d.astaX). Seine Mund
arten bevorzugen durchaus den hochdeutschen Worttyp in dessen 
mundartlichen Lautungen za·m.stax und za·m.staX. Der Konkurrenz
kampf zwischen Mundart und Schriftsprache ist mit dem fast volli
gen Siege der gemeindeutschen Form so gut wie beendet. Die hoch
deutsche Form hat auch bereits von den Mundarten der jenseits der 
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alten deutschen Grenze liegenden Orte Kelmis und Membach Besitz 
ergriffen. Die sonstigen Dialekte des Nordostens der Provinz Liit
tich sagen jedoch in ihrer iiberwiegenden Mehrheit noch zr,rd.astax, 
zQ·r.astax, eine satersdag-Bildung, die auf der Linie St.-Maartens
Voeren, St.-Pieters-Voeren/Aubel durch den spezifisch niederHin
dischen Worttyp ze(:)tardax (*saterdag) ihre Fortsetzung findet. 

§ 233. ,R 0 s e' (Abb. 36). - Die Sammlungen des Rheinischen 
Worterbuches 1) belegen sporadische, dem Untergang geweihte Re
flexe von altern briica (nd!. broek. eng!. breeches) fUr die Kreise Mett
mann. Kempen, Elberfeld. Wipperfiirth, Reinsberg und Eupen 
in den Formen bruck, bruek, brook oder brouk. die in ihrem Bestande 
durch das aus dem niederdeutsch-niedersachsischen Sprachgebiet 
weitgehend importierte. den Mundarten unserer Maaslandschaft auf 
dem Wege iiber Koln-Aachen vermittelte *buckse ernstlich gefahrdet 
sind. Die Mundarten des Kreises Eupen verwenden anstelle der braca
Reflexe he ute fast ausnahmslos die Lautung bo.ts. deren Konsonan
tismus als das Ergebnis einer Palatalisierung von urspriinglichem k 
vor suffixalem s verstanden werden muss. Es bleibt beachtenswert 
genug. dass diese ostliche Form auch schon in den angrenzenden 
Strecken des altbelgischen Limburg (Moresnet. Welkenrath. Kapel
len, Montzen. Baelen. Membach) den Vorrang hat erobern konnen. 

§ 234. Alte Kompromisse .f ii n f' und .n e u n' (Abb. 37 und 
38). - Kompromissform von vollendeter Deutlichkeit ist die aus 
altern Nebeneinander des hochdeutschen *Iunl. lunl und des lim
burgisch-niederfrankischen *vil zusammengewachsene Lautung 
v'/l.1 bezw. Vll-! 2), die die urspriinglich n-lose Wortgestalt mit dem 
hochdeutschen Vokalismus verbindet 3). Die Mischung der waa
gerechten und senkrechten Schraffuren kennzeichnet ihren Geltungs
bereich. Von ostlichen Einfliissen unberiihrt geblieben sind Aubel 
mit vt.l. die drei Voeren mit vi·1 ') und Moelingen mit V{ri.1 5). DafUr 
kontaminieren im FaIle ,neun' die Mundarten des Westens den auf 

1) Band I, 1025. 
2) Eupen und Membach haben ve./ mit der aus § 96 bekannten 

Senk~ng vor urspriinglichem Nasal. 
3) Ubergangsreihen (Normaltypen): limburgisch v£.I, vi·l.ti·a.n, 

vi.ltax; Zwischengebiet vii.l. vwl.ti·a.n. v'/l./tax; machen-Orte des Krei
ses Eupen vii.l. vwl.tse:n, v'/l.ltsax; westripuarisch vfrn.al. vo·f.tse:n, 
vo.ltsax· 

4) Zur Kiirzung vgl. den Scharfungstypus dwl von § 160. 
5) Zur Diphthongierung vgl. § 154. 
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altern *nigun basierenden, spezifisch niederHindischen Worttyp ne
gen mit der Vokalgestalt des hochdeutschen neun (*niune) zum heu
tigen nf//ya (Aubel), nya.ya (drei Voeren), ni!f!.ya (Moelingen). Altes 
niune hat in seiner charakteristisch ripuarischen Lautung ny·y. 
bezw. ny'y' von nahezu allen Mundarten unseres Gebietes Besitz er
griffen, wobei nur Eupen und Kettenis (ny-y.n, ny:n) sich der eigent
lichen Mouillierung sperren, wahrend Membach die phonetisch
lautphysiologische Vorstufe nY'n- erkennen lasst 1). 

§ 235. ,Z wi e be!' (Abb. 39). - Die Benrather Linie bildet, ab
gesehen von den Beispielen der Lautverschiebung, in e i n e m nen-

• wiebe/' 

,I%IIJI 
,7r.,7I' 

- 6ft 

ADD. 39. ,Zwiebel' 

nenswerten Falle die Grenze zwischen niederfrankischen und ripu
arisch-hochdeutschen Typen. Dieser vereinzelte Fall gehort dem 
~ereiche der Wortgeographie an und wird durch den erstmalig bei 
Frings, Z.f.d.Mdaa. 1923, 212 ff. behandelten Gegensatz zwischen 
limburgischem (J'n- 2) und ostlichem (J.laX, iP.laX bestimmt, welches 
die machen- Mundarten des Kreises Eupen von Aachen her in der 
westripuarischen Form iibernommen haben. Das limburgische (J'n' 
basiert mit dem entsprechenden luxemburgischen enn auf dem ganz 
alten, unflektierten Typus *itnne (*unio), der einstmals auch im Ge-

1) Vgl. § 166 ff. 
2) Eupen und Membach sagen f//'n' mit Vokalsenkung. 
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samtgebiete des Mittelfrankischen und im siidlichen Niederfran
kisch der Rheinlande gegolten hat, dort jedoch durch friihe Mi
schung mit look, lauch germanisiert worden ist - unio + lauch ergab 
ripuarisches o'bX - und in seiner urspriinglichen Gestalt nur mehr 
einen schmalen Grenzstreifen am Westrande des rheinischen Sprach
gebietes ausfiillt. 

§ 236. ,s age n, h abe n, d res c hen'. - Unsere Abb. 40 
ermittelt die letzte, siidliche Teilstrecke der seggen/sagen- und 
hebben/han- Linie, die Frings Limb. 150 in grossen Strichen und 
mit nicht sehr engmaschigen Ortsbestimmungen fiir den niederrhei
nischen und den anschliessenden niederlandischen Gesamtbereich 
verfolgt hat. Sie weist mithin nur mehr die Orte Moelingen und 
's-Graven-Voeren dem niederfrankischen seggen-, hebben-Gebiet, den 
sonstigen Nordosten der Provinz Liittich und den Kreis Eupen aber 
dem ripuarisch-hochdeutschen sagen-, han-Komplexe zu. Die Nor
malform unseres Gebietes ist za:yrJ, M.n. Eupen-Stadt und Membach 
haben zu za.nrJ, ha.nrJ umgestaltet 1). Moelingen und 's-Graven
Voeren sprechen z~·y.rJ und h~·b.rJ. 

Die Linien fUr die charakteristisch niederdeutsch-niederlandische 
r-Umstellung ergeben durchaus kein einheitliches Bild. In dem Ex
tremfalle ,dreschen' (ndl. dorschen, Abb. 41) sind Formen des alten 
Typus *dersken, derschen bis auf einen kleinen Westzipfel mit Moe
lingen (di~.srJ), 's-Graven-Voeren (dia.srJ) , St.-Maartens- und St.
Pieters-Voeren (d{.rsrJ) zuriickgedrangt, wahrend im iibrigen das 
hochdeutsche dreschen-Vorbild seinen mundartlichen Formen dre.srJ, 
dre.srJ, dr{.srJ, dr~i.srJ u.a. zur Herrschaft verholfen hat. - Das hoch
deutsche frisch ist im grossten Teile des Gebietes zu vri.s eingelautet. 
Entsprechungen von altern *versch haben noch Homburg, Remers
daal, Aubel (vfrJ.s) , St. Maartens- und St.-Pieters-Voeren (verJ.rs), 
's-Graven-Voeren (via.s), wahrend der Moelinger Gewahrsmann das 
hOchst beachtenswerte fri.s angibt und damit beweist, wie tief und 
wie weit die kultursprachlichen Einfliisse des Hochdeutschen rei
chen. Montzen hat noch resthaftes vfrJ.s neben vorherrschendem vri.s. 
Auch die Eupener Mundart - das sei zur Erganzung angefiihrt -
besitzt noch eine Entsprechung des urspriinglichen versch in der 
Komposition verJ.s bru·rJ.t ,frisches Brot', einer formelhaft feststehen
den Wen dung, die sehr veraltet und den meisten der heutigen Mund
artsprecher kaum mehr gelaufig ist. - Ahnlich liegen die Dinge im 
Falle ,Brust', dessen hochdeutsches Vorbild weitgehend zu br'l/:.st 

1) Vgl. § 124. 
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umgeformt ist und dem - nach Ausweis des Fragebogens - nur 
mehr Teuven und die drei Voeren mit b9~.S, bO~.rs gegenuberstehen. 
Die Lautung von Moelingen wurde durch ein Versehen nicht ein
getragen. Resthaftes, auf ursprunglichem *borst basierendes bp.s ver
wendet die Mundart von Eupen zur Bezeichnung des ,Bruststucks' 
bei Wildpret und Geflugel, in der alten Zusammensetzung bp-sla.p 
,Brustlappen; Weste' und phraseologisch eingeengt, z.B. z~x ~n d~ 
bp-s w~.r~p~ ,sich in die Brust werfen, prahlerisch auftreten'. 

§ 237. ,b r e nne n' (Abb. 42). - Die verschiedenen Lautungen 
von ,brennen' zeigen den Ruckgang des uraIten Worttyps *birnen, 
bern en und seine Einschnurung durch die beiderseitigen Schrift
sprachen. Das westwarts vorruckende hochdeutsche brennen (mund
artlich br~·n.~, Aachen-Ripuarien) herrscht bereits in Hauset. Die 
denominale Neubildung branden des niederlandischen Normaltyps 
findet ihre Entsprechung in den Formen bra·n.~ und bra:m von 
Moelingen und 's-Graven-Voeren 1). Das Zwischengebiet bewahrt 
ursprungliches birnen (Remersdaal, Aubel bi~.n~), bernen (Hom
burg, Kapellen, Gemmenich, Montzen, Baelen, Lontzen, Hergen
rath, Walhorn, Eynatten, Raeren b(!~.m, Membach be~.r~, Eupen 
bf.r~). Hier und da formen sich Kompromisse, die immer sporadisch 
bleiben und haufig genug auf Grund eines individuell bedingten 
,Fehlers' zustandekommen mogen. Immerhin werfen sie ein deut
liches Licht auf die sprachliche Situation unseres Gebietes und sei
ner Mundartsprecher, deren Dialektgewohnheiten - wie ubrigens 
auch anderswo - dem Einflusse der herrschenden KuItursprachen 
mehr und mehr erliegen. So verzeichne ich fUr Kettenis, Kelmis, 
Moresnet, Teuven br(!~.m als Ergebnis eines Kompromisses zwischen 
bernen und brennen, fUr St.-Maartens- und St.-Pieters-Voeren bri~.m 
als Kontamination aus birnen und brennen oder branden. - Unser 
kleines und geringfUgiges Beispiel veranschaulicht in bescheidenem 
Ausschnitt den herrischen Wettstreit zweier KuIturen. Von Sudwes
ten brandet die beide bedrohende romanische Welle! 

§ 238. ,K art 0 f f e l' (Abb. 43). - In weitem Umfange herr
schend geworden ist romanisches Vorbild fUr die Benennungen der 
Kartoffel. Das wallonische kromp£r, das freilich seinerseits auf den 

1) Die auf branden beruhenden Formen sind moglicherweise aus 
dem benachbarten hollandischen Lim burg eingedrungen, wahrend das 
eigentliche Belgisch-Limburg (z.E. Tongeren) in seinen Mundarten 
Reflexe von birnen, bernen aufweist. 
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deutschenund vlamischen grundbirne-, grondpeer-Typus zuriickgeht, 
herrscht als mundartliches kro.mpt.r in Moresnet, Gemmenich, Mont
zen, Baelen, Kapellen, Homburg, Renersdaal, Teuven, Aubel, St.~ 
Maartens- und St.-Pieters-Voeren. Auf einer alten, aus kromptr und 
kropette ,haricot nain, Zwergbohne' zusammengewachsenen Kon
tamination *krompette basieren Eupen (kre.pet), Membach (krp.pet), 
Kettenis, Walhorn, Kelmis (kro.pet), Welkenrath, Lontzen und Her
genrath (kro.mpet). 1m iibrigen gilt der niederfrankische und ripua
rische erdaplel-Typus als mundartliches ia.rp~l, ilJ.rda.p~l in 's
Graven-Voeren und Moelingen. Seine ripuarische Form f!"~.da.p~l 

dringt im Osten unseres Gebietes immer mehr vor. So hat sie bereits 
in Hauset und Eynatten vollkommene Oberhand gewinnen k6nnen 
und befindet sich in Hergenrath und Lontzen in aussichtsreicher 
Stellung neben kro.mpet. Raeren ist mit knu·d.~l~ ,KOdeI' isoliert, 
und Eupen endlich bewahrt mit dem ganz seltenen p~td.t eine Erin
nerung an das spanisch-siidniederHindische patata. - V gl. auch 
AusfUhrungen und Skizze von E § 105. 

§ 239. Ich habe zuguterletzt aus dem Fragebogen noch einige 
Wortbelege herausgeschrieben, die kartographisch anschaulich zu 
machen mir die Sparsamkeit verbot. Es handelt sich urn nicht iiber
massig bedeutsame FaIle. Vielleicht aber geben grade diese sonst 
recht wenig beachteten Beispiele interessante Aufschliisse iiber die 
wortgeographische Schichtung unseres Gebietes. 

,a b e r'. - Das hochdeutsche Wort ist in der Form des ripuari
schen 1J·'IJ.~11) vorherrschend und wird gelegentlich zu {:1 synkopiert 
(Eupen-Stadt und Membach e·'IJ.~l, e·~.l). Demgegeniiber verzeichnet 
's-Graven-Voeren tp.x und Moelingen mlJ.r (vgl. ndl. toch, maar). Die 
ripuarisch-hochdeutsch beeinflussten Mundarten unseres Gebietes 
kennen als Entsprechungen des niederlandisch-niederfrankischen 
maar die Form mlJ.r in der fast ausschliesslichen Bedeutung ,nur'. 
Ich darf in diesem Zusammenhange daraufhin weisen, dass der 
A a c hen e r Heimatdichter Joseph Miiller (1802-1872) das 
mundartliche mlJ.r noch in dem alten Sinne von ,aber' verwendet. 

,b a I d'. - Die Normalform ist bp·w « *bolde, ba1de) oder mit 
einer aus vielfacher Nebentonigkeit zu erklarenden Kiirzung bp· 
(vgl. § 6b fUr Montzen). 's-Graven-Voeren belegt dieses rheinische 
Wort nicht mehr. Der Moelinger Gewahrsmann nennt das limburgi
sche slJ./~s. 

,E s s i g'. - Ich notiere im Anschluss an E § 26 die Tatbestande 

1) Liquidenwechsel r > 1. 
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aus dem Kreise Eupen und dem Nordosten der Provinz Liittich: Rae
ren ei.s~X' Eynatten und Hauset e.s~X, Normalform e.s~x, Kettenis 
und Membach e.ts~x, Eupen e.ts~k, 's-Graven-Voeren €.ts~, Moelingen 
{.ts~. - Samtliche hier genannten Lautungen setzen die Grundform 
*attik, ettik (lat. *atecum fUr acetum) voraus. Die Formen ei.s~X' 

e.s~X, e.s~x beruhen auf direkter Ubernahme des hochdeutschen Ty
pus. Eupen-Stadt bewahrt isoliert mit e.ts~k den alten k-Auslaut. 
Seinen -ts-Konsonantismus halte ich n i c h t fUr ein Ergebnis der 
La u t v e r s chi e bun g. Vielmehr sehe ich darin einen alten 
Pal a tal i s i e run g s v 0 r g an g von der Art, wie er oben bei 
den Diminutiven der Gruppen § 184 und § 185 besprochen wurde. 
Die Eupen benachbarten und sprachlich verwandten Orte Kettenis 
und Membach kontaminieren e.ts~k mit dem ringsumher herrschen
den e.s~x zum heutigen e.ts~x. In den Formen €.ts~ und {.ts~ von 
's-Graven-Voeren und Moelingen wird die Palatalisierung besonders 
deutlich und extrem. 

,F r a u e n roc k'. - Die eigentlichen Bauernmundarten un seres 
Gebietes haben in ihrer Mehrzahl Entsprechungen von altern 
*skurti, skorti (hd. schurz, schiirze, ndi. schort). Sie sagen sy~.ts (Rae
ren), so.ts (Eynatten und Hauset), sl/!€.ts (Normalform der maken
Orte) 1). Der ts-Auslaut ist sicherlich kein Ergebnis der hochdeut
schen Lautverschiebung. Vielmehr darf man an einen ahnlichen Vor
gang wie bei der Diminutivpalatalisierung denken (vgI. §§ 184, 225, 
226, 228) und annehmen, dass eine urspriinglich palatale Ableitungs
silbe den alten t-Ausgang der Wurzel zur Affrikata abgewandelt 
hat 2). 's-Graven-Voeren besitzt die eigenartige Lautung sifi.rk~t, 

fUr die sich nicht ganz miihelos eine Grundform finden lasst. Der 
Moelinger Gewahrsmann nennt ~'rQ·u.~rQ.k, eine Form, die keinen echt 
mundartlichen Eindruck macht und eher wie eine Umlautung des 
hochdeutschen Vorbildes aussieht. - Eine besondere Rolle spielt 
wieder einmal die engere Umgebung von Eupen: Eupen-Stadt, Ket
tenis und Membach sagen v'IJ:.k, iiber dessen Etymon ich mir nicht 
recht klar bin, das aber sicherlich auf altes */uke (f.) zuriickgeht und 
friiher einmal eine ziemlich weite Verbreitung im rheinischen Sprach
gebiet gehabt haben muss. Das beweist schon der E 46, Fussnote 2 
mitgeteilte KaIner Beleg /u)'ck von 1518, wahrend das Rheinische 

1) In SI/!i.ts bildet der Vokal eine ungescharfte Kiirze; das I/! ist 
hal bkonsonan tisch. 

2) Uber den Konsonantismus von schurz und kurz im Hochdeut
schen vgI. Kluge, Etymologisches Worterbuch (10. Auflage), 441 
und 287. 
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Worterbuch 1) fiir die he uti g e n rheinischen Mundarten nur 
mehr ganz vereinzelte Entsprechungen von altern luke aus den Krei
sen Eupen, Kempen, Geldern und Priim nachweist. 

,G art e n'. - Der Osten unseres Gebietes hat im Anschluss an 
Aachen den hochdeutschen Worttyp: ya:rda, fa:rda oder ya:da, 
ia:da heisst es im gesamten Kreis Eupen und auch schon im angren
zenden Altbelgien (Montzen, Welkenrath, Membach), wahrend im 
sonstigen Nordosten der Provinz Liittich vorwiegend ko·l.al ,Kohl
hof' gilt II). 's-Graven-Voeren und Moelingen haben m(!"s.tam, 
mij(:)stam ,Musheim'. 

,h i n ten, hi n t e r'. - Der Westen mit Moelingen und 's-Gra
ven-Voeren verwendet in beiden Bedeutungen ii.tar bezw. ii.xtar. Der 
einheitliche r-Ausgang entspricht dem niederlandischen Typus 
ackter. Demgegeniiber trennt das sonstige Gebiet entsprechend den 
hochdeutschen Doppelformen je nach den Bedeutungen, ,hinten' und 
,hinter' in ii.ta(n) und M.tar 3). Eupen-Stadt sagt ii.ta(n) und bii.ta(n). 
Der eigentlich ripuarisch-hochdeutsche Worttyp ke·y.a(n), ke·y.ar 
(*kinden, kinder) ist von Aachen her in das macken-Gebiet des 
Kreises Eupen eingedrungen und besteht dort neb e n ii.ta(n) usw. 

,k ii sse n'. - Die Normalform im Gesamtgebiete ist py.tsa, eine 
Bildung auf -atfan (*puk-atfan > putsen> putscken), deren Wurzel 
noch in der Lautung pu.ka(n) von Raeren erhalten ist. Moelingen und 
's-Graven-Voeren mit py(:)na, py·a.na einerseits sowie Eupen, Kette
nis und Membach mit pu·a.na andererseits haben eine Entsprechung 
des in niederlandischen Mundarten hier und da anzutreffenden *poe
nen, dessen Etymon ich nicht kenne i). Immerhin bleibt die Uber
einstimmung zwischen dem aussersten Westen unseres Gebietes und 
der Eupener Enklave beachtenswert genug. 

,01'. - Spirantischer Auslaut in den mundartlichen Entsprechun
gen von lat. oleum ist wesentlich rip u a r i s c h e s Kennzeichen 
(p·l.aX). Der niederfrankische Typ bevorzugt demgegenuber den rein 
vokalischen Auslaut (vgl. auch ndl. olie). Die Mundarten des Kreises 
Eupen sagen grosstenteils wie Aachen pa.laX bezw. pa.lax. Auch im 
Nordosten der Provinz Luttich ist pa.lax die Normalform 5). Der Wes
ten - Moelingen und 's-Graven-Voeren - sagt 1fP.li, ua.lja, und wie-

1) Band II, 863. 
I) ko·l.af heisst es auch noch hier und da in den Bauernmundarten 

des Kreises Eupen. 
3) Zusammensetzung mit ,bei'. 
') V gl. im ubrigen E 34, Fussnote 3. 
5)St.-Maartens- und St.-Pieters-Voeren haben infolge von Schar

fung zu p·l.ax gekiirzt, vgl. § 164. 
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derum geht von hier eine, freilich indirekte, Verbindungslinie zu der 
Lautung oa.la von Eupen, Kettenis und Membach! 

,s aug en'. - Ostliches *sugen gilt als mundartliches zU'y.a mit 
der grade dem Ripuarischen eigenen Vokalkurzung 1) bis einschliess
lich Teuven, Remersdaal und Aubel. Den limburgischen Worttyp 
zu.ka (*suken) haben die drei Voeren und Moelingen. 

,S c h ran k'. - Auf derselben Grenze steht im Westen das ripua
risch-mittelfrankische sa.f ,Schrank'. Moelingen ist mit reinnieder
frankischem ka.st isoliert 2). Die drei Voeren-Orte haben den ripuari
schen Worttyp in seiner alteren, unverschobenen Lautung sa.p be
wahrt. Das ripuarisierte Gebiet kennt ka.st nur mehr in erstarrter 
und eingeengter phraseologischer Verwendung, z.E. (Eupen) da 
ylii:zara ka.st ,Glasschrank'. 

,S c h r itt'. - Das hochdeutsche Vorbild ist im grossten Teile 
unseres Gebietes zu s1e.t eingelautet. Nur Homburg, Remersdaal, 
Aubel und die drei Voeren sagen pa.s. Moelingen basiert mit srf:j auf 
ursprunglichem schrede. Der Osten (Eupen) kennt das alte passus nur 
mehr in sparlichen Redensarten, z.B. ta pit.s koa.ma ,zur rechten Zeit, 
gelegen kommen', dar pit.s ii:fsni·1'.a ,den Zutritt sperren, den Weg 
abschneiden' . 

,S t i r n e'. - Dieses spezifisch hochdeutsche Wort gilt in den 
mundartlichen Reflexen ste:r oder sq:r westwarts bis einschliesslich 
Sippenaken, Homburg und Kapellen. Teuven, Remersdaal, Aubel, 
die drei Voeren und Moelingen haben vij:rh~:t, v¢!a.rh~:t, vj¢!.rh¢!·y.f 
u.a. als Entsprechungen des niederlandischen voorhoofd. 

,T i s c h'. - Der hochdeutsche Worttyp ist vorherrschend. Sein 
Normalreflex ist de.s oder de.s, ded, diPy.s mit der charakteristisch 
ripuarischen Spirantendehnung 3). Fur Homburg, Remersdaal, 
Aubel, die drei Voeren und Moelingen verzeichnet det Fragebogen 
dem niederlandischen tafel analoges trrf.al, welches den Mundarten 
des Ostens (Eupen) nur mehr in Kompositis und Redensarten be
kannt ist (z.E. o.pt(.!'f.ala ,auftischen', trrf.alm(J.ts ,Tafelmesser'). 

,v i e 11 e i c h t'. - Der niederlandisch-niederfrankische Typus 
misschien herrscht als mundartliches masi(:)n in Gemmenich, Mont
zen, Kapellen, Homburg, Teuven, Remersdaal, Aubel, den drei Voe-

1) ygl. § 160. 
2) tJi)er die dialektgeographische Verteilung von kast (niederfran

kisch), schaaf (ripuarisch-mittelfrankisch) und schank (oberdeutsch) 
im Gebiete des Rheinischen vgl. Frings, Zs. f. deutsche Bildung 
1925, 478 ff. 

3) Vgl. § 128. 
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ren und Moelingen (masin). KeImis, Moresnet, Welkenrath, Baelen 
und Membach verwenden das auf hochdeutschem vielleickt basieren
de, durch adverbiales s ausgezeichnete fli.ks, dem im Kreise Eupen 
die Lautung jli.ts an die Seite tritt 1). Der Dialekt von Eupen-Stadt 
bewahrt daneben noch das sehr veraltete, vollig entstellte und unver
standlich gewordene basi·a.r, welches sich jedoch bei einigem Zusehen 
ebenfalls als Entsprechung von urspriinglichem mag-schieden her
ausstellt 2). 

,war ten'. - Ripuarisch-hochdeutsches *warden ist in den Bele
gen wii:da (Normalform), wii:rda (Eupen und Membach) zu beinali 
ausschliesslicher Geltung gelangt. Nur Moelingen und die drei Voe
ren verharren mit wa.xta, wii.xta beim niederfrankischen Typus 
*wachten. 

1) Das Nebeneinander jli.ts, fli.ks zeigt den haufig anzutreffenden 
Wandel von t und k in palataler Umgebung. 

2) Der r-Auslaut bedeutet eine vollkommene Entstellung. Da
gegen macht das proklitisch auftretende b keine grossen Schwierig
keiten (vgl. FIDe wie baso·a.t < *maso·a.t , Muskat' , bam{!.raya < 
*mam{J.raya, memori"e ,Gedachtnis; Bewusstsein, Auffassungsgabe, 
Verstandnis'). M6gIicherweise ist auch an eine Kontamination zwi
schen *mag-schieden und *schier zu denken. 
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§ 240. 1m Schlusskapitel der Studien zur Dialektgeographie des 
Kreises Eupen (§ \06 ff.) habe ieh die Ergebnisse der dialektgeogra
phischen Untersuchung und die M6glichkeiten ihrer historischen Er
kHirung gegeneinander abgewagt. Ich hatte dabei Gelegenheit, Stel
lung zu nehmen gegen die neuerdings vielfach Usus gewordene Ab
nutzung jener verdienstvollen Methode,die unserer Wissenschaft 
durch Ramisch 1) gewonnen wurde, jener Methode also, die erstmalig 
und mit klarer Eindeutigkeit die Frage nach dem Zusammenhang 
von Dialekt und Geschiehte in den V ordergrund stellte. Ich hatte 
femer Gelegenheit, mieh auf die Ausfiihrungen von K. Wagner 
(Sprachlandschaften) zu berufen, der D.D.G. XXIII, 26 ff. sehr nach
drucklich betont, dass die in den jungeren Arbeiten fast standig wie
derkehrende Feststellung von dem Uebereinkommen zwischen 
Mundartlinien und alten Territorial- oder Amtsgrenzen in ihrer Be
weiskraft zunachst fragwiirdig und recht gering sei, und dass der in
nere, beweisende Zusammenhang zwischen sprachlichen und politi
schen Grenzen sieh niemals an isolierten Stucken erharten lasse, son
dem immer nur aus der Betrachtung g a n z erG e b i e t e 2) und 
der k r i tis c hen 2) Auswertung der sprachlichen Linien hervor
gehen musse. 

Wogegen ieh mieh im Anschlusse an K. Wagner wandte, war also 
wohlgemerkt nieht jene "historische" Methode an sieh, sondem ihre 
vielfach allzu schematisch und unkritisch gewordene Anwendung; 
und ich halte daran fest, dass mit dieser Methode wertvolle und 
stichhaltige Ergebnisse nur fur gr6ssere Gebiete und weite Umrisse, 
nieht aber auch fur den Kleinkram dialektgeographischer Linienfuh
rung erzielt werden k6nnen. 

Die Studien zur Dialektgeographie des Kreises Eupen nun er
streckten sieh uber ein nicht allzu grosses Gebiet, und ieh hatte des
halb auch nieht einmal allzu grosse Hoffnung auf die Entdeckung 
weitgehender Uebereinstimmung zwischen Mundartlinien und ehe
maligen Amtsgrenzen. Meine sehr positive Feststellung, dass i n-

1) D.D.G. I (\908). 
I) Von mir gesperrt! 
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n e r h a I b des Kreises Eupen die Dialektlinien n i r g end w 0 

mit alten politischen Linien zusammengehen, spricht denn auch wohl 
fur sich. Das vielgenannte Wort von der "ausnivellierenden Kraft der 
Verwaltungsbezirke" hat - bei wichtigen mundartlichen Eigenhei
ten - sicherlich seine volle Berechtigung fUr ganze Territorien und 
Territoriengruppen und ist hier mitunter von gradezu schlagender 
Beweiskraft. Ich empfinde es jedoch als hochtrabend und peinlich, 
wenn ich sehe, wie es unbedenklich und mit fast mechanischer Ueber
tragung auch auf allerkleinste Kleinbezirke Anwendung findet. Kur
zum, es ist schade, dass eine von Haus aus kluge und gewinnbringen
de Methode mitunter zur Schablone abgewetzt worden ist. Clicbe
arbeit zu leisten aber lag niemals in meiner Absicht. Auch ist keine 
Methode so gut, dass sie als Non plus ultra gewertet werden durfte 
und von der Verpflichtung entbinden konnte, nach neuen Wegen zu 
suchen. Einen solchen neuen Weg habe ich in den Studien zur Dia
lektgeographie des Kreises Eupen mit der Annahme von Wi r t
s c h aft s g r e n zen zu gehen versucht und werde auf diesen Ge
sichtspunkt, der nur e i n e r von vielen sein kann, auch noch im 
Rahmen der gegenwiirtigen Auseinandersetzung zuriickkommen. 
Zunachst jedoch sollen das durch den Nordosten der Provinz Luttieh 
erweiterte Gebiet und das gleichermassen erweiterte Material mit 
allen erreichbaren politischen, d.h. territorialpolitischen Grenzbil
dungen von ehedem in Verbindung gebracht werden. Dabei macht 
sich gleiche e i n Mangel empfindlich bemerkbar ,der Mangel nam
lich, dass fur das altbelgische Gebiet brauchbare historische Karten 
ziemlich schwer zu beschaffen sind. Es gibt hier niehts von der Art 
unseres rheinischen Fabricius 1). Man muss also mit Notbehelfen zu
frieden sein. 

Herr A. H. van Dyck-Etterbeek hatte die Freundlichkeit, fur 
mich bei der Kg!. Bibliothek zu Briissel eine Pause herzusteIlen, die 
als Abb. 44 und historische Grundkarte den folgenden AusfUhrungen 
unterlegt ist. Die zugrundeliegende Karte stammt aus dem Jahre 
1667 I) und reprasentiert im wesentlichen den Status einer beim 
Aachener Stadtarchiv unter A 1270 aufbewahrten Karte aus dem 
Jahre 1603, beriicksichtigt also nicht die Ergebnisse des weiter unten 
erwiihnten Partagevertrages von 1661, sondern verzeiehnet die Ter
ritorialverhiiltnisse noch uneingeschrankter spanischer Herrschaft 3). 

1) Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz. 
B) N. Sanson d'Abbeville, Carte generale du royaume de France et 

de tous les pays circom-voisins. Paris 1667. 
8) Dem folgenden Abschnitt sind die Ausfuhrungen bei Fabricius, 

Erlauterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz, Bd. II, 
15 ft. zugrundege1egt. 
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§ 241. Das alte Maasherzogtum Lim bur g, mit der Grafschaft 
Dalhem und den Herrschaften Valkenburg (Fauquemont) und Her
zogenrath (Rolduc, Rode-le-Duc) gemeinhin als "Land van Over
maas" zusaml11engefasst, erstreckte sich als Herzogtum Limburg im 
engeren Sinne und als Teil der spanisch-habsburgischen Niederlande 
bis zur franzosischen Revolution uber fUnf Hochbanke oder Haupt
banne: Herve, Sprimont I), Baelen, Montzen und Walhorn. Das Ge
biet der drei Lander Dalhem, Valkenburg und Herzogenrath wurde 
in dem zu Haag am 26.12.1661 zwischen dem Konig Philipp IV. von 
Spanien und den Generalstaaten geschlossenen "Partage-Vertrag" 
geteilt 2), nachdem bereits in dem Frieden zwischen Spanien und den 
vereinigten Niederlanden zu Munster am 30.1.1648 den General
staat en der von ihnen besetzt gehaltene Teil dieses Gebietes zuge
sprochen worden war. 

Fur un sere Zwecke, d.h. also im Hinblick auf die im Nordosten 
der h e uti g e n belgischen Provinz Luttich gelegenen und dialekt
geographisch aufgearbeiteten Orte, kommen in naheren Betracht die 
nichtwallonischen Teile der alten Grafschaft Dalhem und die Hoch
banke Baelen, Montzen und Walhorn des eigentlich limburgischen 
Stammgebietes, das im Osten an die Gebiete der freien Reichsstadt 
Aachen und der Reichsabtei Kornelimunster, im Suden und Sud
westen an Gebietssteile des Furstbistums Luttich grenzte. - Ich 
habe daher einen entsprechenden Ausschnitt von der Grundkarte 
durchgepaust und nun auf der so entstandenen Abb. 45 die alten 
Territorial- und Amtsgrenzen gleichmassig punktiert, dazu auch die 
Ortsnamen der Einfachheit halber abgekurzt 3). 1m Folgenden wird 
es sich also zunachst einmal darum handeln, festzustellen, wieweit 
die tatsachlichen und modernen Mundartgrenzen unseres Gebietes 
mit alten politischen Grenzen in Zusammenhang zu bringen sind. 

1) Sprimont lag als Enklave im Ourthe-Gebiet und faIlt daher aus 
dem Bereiche un serer Darstellung heraus. 

2) Naheres bei Fabricius a.a.O. 20. 
3) Es handelt sich, wie gesagt, urn eine sehr alte Karte, die fUr die 

Reproduktion nicht zurechtgestutzt, sondern sorgfaltig durchge
paust wurde, Gemessen an modern en Kartenbildern erscheint sie 
deshalb an einigen Stellen etwas verzerrt, vor allem was die Lag e 
der einzelnen Orte angeht. Es ist dies jedoch ein Nachteil, der fUr 
uns nicht sonderlich ins Gewicht faIlt. Kommt es uns hier doch weni
ger auf die katastermassig genaue Bestimmung der Ortslage als viel
mehr darauf an, zu wissen, welchem Territorium oder Amtsbezirk 
die einzelnen Orte angehort haben. 
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Der Osten 

§ 242. Die Dialektlinie list identisch mit der ehemaligen 1 i m
bur g i s c hen 0 s t g r e n z e gegen Aachen und Kornelimiin
ster. Ihre Bedeutung liegt heute vorwiegend auf wortgeographischem 
Gebiet. Hier steht namlich noch der uralte Gegensatz zwischen nie
derfrankischem, ingwaonischem "Wodanstag" und hochdeutschem 
"Mittwoch" (§ 230), wahrend in den Fillen satersdag/samstag (§ 232) 
und broek/buckse (§ 233) schon eine Ueberflutung der 6stlichen Ge
bietsteile mit hochdeutschen Formen festzustellen ist, wobei fiir diese 
hochdeutschen F ormen gegenwartig noch keine durchaus festen 
Grenzen nach Westen hin angegeben werden k6nnen. An der Linie I 
beginnt auch das aus niederfrankischem vt./ und ripuarischem vfirn.~/ 
zusammengewachsene Kompromiss v'/{:./ oder v4./ (§ 234) und - im 
rein Lautlichen - die fUr Limburg charakteristische, stark ge
schlossene, nach 'i, U hin tendierende e, o-Aussprache in den Reflexen 
von wgm. e, eo, 0 (§§ 38, 39,99 und E§4). Fernerverstummt an dieser 
Linie die als ostlimburgische Eigenart geltende geschlossene e-Ent
sprechung in zahlreichen Fallen mit den Grundlagen wgm. a-Umlaut 
und e (§ 95). 

§ 243. Die Linien la und Ib haben als jiingere Ausbuchtungen der 
limburgischen Ostgrenze in deren Eigenschaft als Mundartgrenze zu 
gelten. Sie trennen die beiden Orte Raeren und Hauset von unserem 
sonstigen Gebiete abo Raeren spricht die am starksten ripuarisierte 
Mundart des Kreises Eupen, und Hauset steht ihm in dieser Hinsicht 
wegen der iiberaus engen Nachbarschaft mit Aachen kaum etwas 
nacho So ist Raeren als einziger Ort unseres Gesamtgebietes der ripu
arischen Gutturalisierung (§§ 169-171) auch in den Auslautsfallen 
mit altern a und u v6llig erlegen; dafiir wiederum hat beispielsweise 
Hauset im Wortgeographischen den alten Typus bern en zugunsten 
des hochdeutschen brennen preisgegeben (§ 237). 

§ 244. Die Linie Ie ist die fUr unser Gebiet in Betracht kommende 
Teilstrecke der Ben rat her Li n i e, die als Normalgrenze der 
Lautverschiebung ehemals der alten Territorialgrenze folgte, bei 
uns jedoch besonders starken ripuarischen Str6mungen weichen und 
die Orte Raeren, Hauset und Eynatten dem Mittelfrankischen auslie
fern musste (§ 91). Sie ist ferner Normalgrenze fur die niederfranki
sche Diminutivpalatalisierung (§ 225) und scheidet den wortgeogra
phischen Typus unne yom ripuarischen Kompromiss unne + lauch 
(§ 235). Hier auch verstummen die charakteristisch niederfrankischen 
Kurzungen des Tempogesetzes (§§ 172, 173) und beginnen die ripua
rischen Kadenzen des Tonsturzes beim Scharfungstypus "Faile" 
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(§ 158 und E § 38). Die Artikulation der urspriinglich hohen Kurzvo
kale i, 14, U entfemt sich von der grade den Limburger kennzeich
nenden i, 11, .1'.Aussprache zu den offeneren, ripuarischen Lautun
gen e, 0, B (fur wgm. i vgl. § 96 und E § 8 ff.). Bis zur Benrather 
Linie ist auch die ripuarische Gutturalisierung (§§ 169-171) in den 
Inlautsfallen mit altem u und in den Auslautsbeispielen mit altem 
i vorgedrungen und zeigt schon wieder die Neigung, noch weitere 
Eroberungen zu machen. Endlich ist die Benrather Linie Normal
grenze fur die velare Spirantenartikulation in den Fallen mit In
und Auslautsstellung. Dagegen ist in den Anlautstypen die ripuari
sche i-Aussprache bis zur Linie Id vorgetrieben, wobei jedoch auf die 
Sonderstellung der Mundart von Eupen-Stadt hinzuweisen ist (§94). 

Der Westen 

§ 245. Die Linien TeuvenjAubel (2) und AubeljSt.-Pieters- und 
St.-Maartens-Voeren (2a) durfen ohne angstliche Bedenken in inneren 
Zusammenhang gebracht und in einem Atemzuge genannt werden. 
Sie umschliessen einen "Vibrationsraum", der in der Hauptsache 
durch die Mundart von Aubel ausgefUllt wird. Augenfallig ist dabei 
die im wesentlichen durch die 0 s t g r e n zed ere hem a I i
g enG r a f s c h aft D a I hem bestimmte LinienfUhrung. In 
diesem Vibrationsraum begegnet sich der gemein-sudniederfranki
sche Typus v~:yalka ,Vogelchen' mit den Palatalisierungsstufen 
vi:yaltsa, vB·a.yaltia, mit denen unser eigentliches Kemgebiet isoliert 
ist (§ 226). Auf der Linie 2 wird das Kompromiss vii.f durch reinnie
derfrankisches vt.f, vi·f, wri.f ,fUni' abgelost, und es beginnt ein 
neues Kompromiss, welches altes nigun mit hochdeutschem neun zu 
den Lautungen n,,·y.a, nya.ya, ni~.ya verschmilzt (§ 234). Die Linie 2a 
(unmittelbar ostlich von St.-Pieters- und St.-Maartens-Voeren) ist 
die Normalgrenze fUr die durch Tragheitsakzent erzwungene Spi
rantendehnung in den mehrsilbigen FaIlen des § 128. Sie trennt auch 
den ostlichen MouiIlierungs- und Gutturalisierungstypus bru·rJ.a 
,braunen', bi·rJ.a, be·rJ.a ,binden' von der als phonetische Vorstufe 
erkannten Lautung bru·n.a und den nichtgutturalisierenden Typen 
bi·n.da, be(:)nda - wobei auf die Besonderheiten der Eupener En
klave zu achten ist! §§ 168, 169 - und erweist sich endlich als wich
tige wortgeographische Grenzlinie (derschenjdreschen § 236, sukenj 
sugen § 239, wachtenjwarden § 239). 

§ 246. Zu den Mundartgrenzen 3 und 4 vermag ich keine irgend
wie gearteten politischen Linien von ehedem als Voraussetzungen 
aufzufinden. Sie bezeichnen fUr unser Gebiet Extremfalle ripuari-
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schen Vordringens nach Westen hin. So steht auf der Linie 's-Graven
VoerenjSt.-Pieters- und St. Maartens-Voeren der Gegensatz zwischen 
den ripuarischen Lautungen d9'J.S ,Durst', nd.t ,Nacht' und den 
Kompromissen do'J.Ys, na.xt (§§ 101, 102), zwischen niederfranki
schem -l'Jk der Nachsilbe -lich und verhochdeutschtem -l'Jx (§ 91), 
zwischen dem unverfiilschten limburgischen s-Plural b{J"m.k'Js 
,Baumchen' und der Kontamination bfrm.k'Jr'J unseres Kerngebietes 
(§ 229). Hier beginnt der spirantische Ersatz eines intervokalisch 
geschwundenen Dentals (§ 93) und das Auftreten von Spirans in den 
mundartlichen Entsprechungen von wgm. a-Umlaut (§ 152). Von 
hier ab haufen sich auch die Scharfungsausnahmen der §§ 150 und 
150a. Vor allem aber ist die Linie 3 von entscheidender wortgeogra
phischer Bedeutung. So trennt sie - urn nur das Wichtigste zu nen
nen - die Typen seggen, hebben yom ripuarisch-hochdeutschen sa
gen, han (§ 236). 1m ubrigen sei auf die Ausfiihrungen des Kapitels 
"Wortgeographie" verwiesen (vgl. besonders § 239). 

§ 247. Die Linie 4 endlich isoliert die Einzelmundart Moelingen 
nach Osten hin. Sie ist die siidlichste Teilstrecke der Pan n i n g e r 
Lin i e (strQ:tjstrQ:t ,Strasse' § 92). Sie trennt den Typus d.t ,alt' von 
den sonst herrschenden, auf a > 0-Verdumpfung basierenden Bei
spielen Q.t, Qu.t der l-Vokalisation (§ 100) und scheidet im Faile 
,Durst' die Lautung d1;f9.s von der ripuarischem d9'J.S sich ann ahern
den Zwischen form dO'J.rs der Mundart von 's-Graven-Voeren (§ 101). 
An der Linie 4 beginnen die eigenartig gebrochenen Diphthonge in 
den Beispielen des Tragheitsakzents auf Langvokal (z1;fii.k ,Sache', 
wj{.k ,Woche', kn1;f9.k ,Knochen', m1;fa.k'J ,machen' § lISa) und 
andererseits die ausgepragten Scharfungsdiphthonge in den Apoko
pierungs- und Synkopierungstallen mit altern 'i, ii, it (§ 154). Die 
Linie 4 trennt westliches ki£:s ,Kase', li:r'J ,lehren, lernen', yrii:t 
,gross' von den Lautungen ki·'J.s, li·'J.r'J, yrU"'J.t (§ 152). Sie ist endlich 
auch bestimmend fiir den Gegensatz zwischen den Typen in 'Jt 
hu.s/iym hu.s ,im Hause' (§ 224) und sondert das niederfrankisch
hochdeutsche Kompromiss y;i{.r ,ihr' yom westripuarischen df'J.r 
(§ 223). 

Die Eupener Enklave 

§ 248. Von einer Eupener Enklave zu reden erscheint nach den 
Ergebnissen der Untersuchung in vielen Punkten nur allzu berech
tigt. Haben doch meine dialektgeographischen Ausfiihrungen oft 
genug - und oft genug auch in Fillen grosserer Wichtigkeit - eine 
beachtenswerte Sonderstellung der Eupener Stadtmundart und ihrer 
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naheren Umgebung (Membach, Kettenis) erwiesen, eine Eigenstel
lung, die kartographisch durch die Linien 5, Sa und 5b zum Ausdruck 
kommt und zum Schlusse noch einmal mit ein paar Wort en kurz um
rissen werden soIl. 

§ 249. Die Linie 5, welche die Mundart von Eupen-Stadt umschliesst, 
bezeichnet zunachst den eminent wichtigen niederfrankisch-ripuari
schen Gegensatz zwischen gutturaler und palataler S p ira n t e n
art i k u I a t ion in den Fillen des Typus ,gut' (§ 94, Abb. 4), des
sen ripuarische Gestaltung im ubrigen bis zur Linie Id vorgetrieben 
worden ist (§ 244). Die DiaIektlinie 5 gilt auch fur die Nachdiphthon
gierung der Scharfung tragenden alten i, ii, it, mit der sich Eupen in 
gewisser Weise dem Moelinger Typus des § 154 nahert. Vor allem 
aber ist die Linie 5 bezeichnend fUr die vallige lsolierung und Abge
schlossenheit Eupens in den Fallen der ripuarischen M 0 u i II i e
run g. Beim Mouillierungsbeispiel ,scheinen' ist, wie die Abb. IB 
zeigt, einzig und allein der Bereich der Eupener Stadtmundart durch 
waagerechte, sozusagen niederfrankische Schraffur ausgezeichnet, 
wahrend unser sonstiges Gesamtgebiet von der ripuarischen Lautung 
ausgefullt ist, mit der Einschrankung freilich, dass die Eupener Vor
orte 1) Membach (Sa) und Kettenis (Sb) die phonetische Mittelstellung 
innehalten. Durchaus ahnlich liegen die Dinge auch im Mouillierungs
faIle ,braune' (Abb. 19), wobei allerdings die ripuarische Form der 
Lautgestaltung schon an der Linie 2a haIt machen und im ubrigen 
die Mundarten des Westens (Moelingen, drei Voeren) gleichwie dieje
nigen von Membach und Kettenis der phonetisch-Iautphysiologischen 
Vorstufe uberlassen musste. - Von den Mundarten des Ostens sper
ren sich auch nur Eupen, Kettenis und Membach konsequent der 
ripuarischen Gut t u r ali s ie rung (§§ 169-171, Abb. 20-27)2). 
Sie sind ferner, diesmal allerdings in Gemeinschaft mit Baelen, durch 
die till-Form der Dim i nut i v pal a tal is i e run g isoliert 
(§ 225, Abb. 30); sie lasen die Scharfung tragenden Reflexe von wgm. 
ai, au = ahd. ei, ou diphthongisch auf (§ 153) und wei sen in einigen 
wortgeographischen Fallen des § 239 (z.B. ,Essig, kussen, 01) deut
lich zum niederfrankischen Westen. 

1) Den Ausdruck ,Vororte' verwende ich hier weniger im raum
lichen Sinne aIs vielmehr so, dass Membach und Kettenis von Eupen 
sprachlich beherrscht werden. 

2) 1m ubrigen steht, wie S. liB Fussn. I schon bemerkt, die ent
scheidende Grenze fUr den spezifisch und extrem ripuaris~hen 
Gutturalisierungstyp unmittelbar astlich der drei Voeren. - Uber 
die besonderen Ergebnisse der Delhez'schen Aufnahme im Falle 
M e mba c h rede ich weiter unten. 
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§ 250. Die mundartliche Sonderstellung Eupens und seiner Vor
orte ist also ganz augenfillig. Sie besteht bei der in unserem Gebiete 
allgemein anzutreffenden Ripuarisierungstendenz faktisch in der 
isolierten Erhaltung einiger niederfrankischer oder jedenfalls nicht
ripuarischer Sprachzustande. Sie ,historisch' in d e m Sinne zu er
klaren, dass etwa ehemalige Territorial- oder Amtsgrenzen zur Ver
antwortung zu ziehen waren, geht nicht an 1). Man musste deshalb 
nach anderen Erklarungsversuchen Umschau halten. Das 1st zum 
Tei! auch bereits geschehen. Die Ausfiihrungen in § 109 der Studien 
zur Dialektgeographie des Kreises Eupen - auf die ich hier unbe
dingt verweisen muss - postulierten das Vorhandensein einer alten 
und auch heute noch wirksamen W i r t s c h aft s g r e n z e, wel
che die wirtschaftlich selbstandigen Web e r 0 r t e Eupen und 
Kettenis von der verkehrspolitisch und demzufolge auch sprachlich 
mehr zum hochdeutschen Aachen hin tendierenden b a u e r 1 i
c hen U m g e bun g abgesondert habe. Es handelte sich also urn 
ein Erklarungsverfahren und eine Theorie, der das Verdienst be
scheinigt wurde 2), gezeigt zu haben, wie wirtschaftliche Gegeben
heiten an der Herausbildung von Dialektlinien mithelfen k6nnen, 
und ich hatte die Genugtuung, nun auch auf altbelgischem Boden in 
der Mundart von Membach Tatsachen anzutreffen, die meine Theo
rie zu stiitzen durchaus geeignet scheinen. 

Der Verlauf der Darstellung hat in vielen Punkten eine nahezu 
v611ige Ubereinstimmung grade der Mundarten von Eupen und Mem
bach erwiesen. So bewahren - urn nur die hauptsachlichsten Cha
rakteristika zu nennen - diese beiden Dialekte rest haft unver
schobenes k03.p3r ,Kupfer' und gemeinschaftlich mit Baelen das 
ebenso unverschobene fJ.rmt ,Erbse' (§ 91). Sie senken die alten hohen 
Vokale i, u, U vor Nasalen und Nasalverbindungen zu offenem (;, (?, 'R 
(§ 96 und E § 14). Sie bewahren ferner isoliert den Liquiden in der 
Verbindung r -I- Dental (§ 115b) und widersetzen sich der niederfran
kisch sonst weitverbreiteten Vokaldehnung des Typus ,zahm' (§ 122 
ff.). Sie vereinigen sich in der Nachdiphthongierung der Scharfungs
reflexe von altern a; a, e, 0 (§ 156) und sprechen beide den eigenartig 
abrupten Scharfungstypus be· ,beide' des § 159a. Endlich spielen sie 
eine besondere Rolle durch die auffallige I-Diminuierung in den Bei
spielen des Typus ,Stiickchen' (§ 227). -

1) Die Grenze der alten Hochbank Baelen ist namlich, wie Abb. 45 
zeigt, in keiner Weise bestimmend fur den Verlauf der Dialektlinien 5 
und Sa; sie wird iiberdies ganz rucksichtslos durchschnitten von der 
Linie 5b, die Kettenis zur Eupener Enklave schlagt. 

2) H. Teske in Teuthonista 1929/30, S9 f. 
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Gleichwie Eupen ist auch das mit ihm an dem Fliisschen Weser 
(wall. Vesdre) gelegene Me mba chin seinen Kernpartien We
be r 0 r t , und mein dortiger Gewahrsmann, den ich zur Aufnahme 
der mundartlichen Tatbestande besuchte, entstammte einer Mem
bacher Weberfamilie. Ais ich ihm die von meinen Aufzeichnungen ab
weiehenden Ergebnisse Delhez' zur Frage der Gutturalisierung (§ 169 
am Ende) vorhielt und die Moglichkeit eines Delhez'schen Irrtums 
von der Hand wies, sagte er, ohne sieh einen Augenblick zu besinnen: 
de hf:r is ze~.k~r bii m~ bu.r y~w~.st ,der Herr ist sieher bei einem 
B a u ern gewesen'. Mit dieser Ausserung distanzierte er sieh also 
bewusst von der Sprache der mehr an der Peripherie des Ortes sie
delnden Bauern, welche sieh in der Hauptsache der xowfJ der wn
stigen maken-Orte bedienen, einer bauerlichen Gemeinsprache, die 
nach meinen friiheren Feststellungen (E S. 127, Absatz 4) auch in dem 
Weberorte Kettenis nebenher gesprochen wird. Auf meine weitere 
Frage, ob demnach in Membach mitunter Doppelformen im Schwan
ge seien, entfuhr ihm die kostliche und sehr bezeichnende Antwort: 
~ m~·m.~k kal~ z~ wi z~ wi·l.~ ,in Membach spricht man, wie man 
will'! Das heisst in unsere Philologensprache iibersetzt: die Weber
bevolkerung wird mundartlich von Eupen beherrscht, die Bauern 
passen sich der in den maken-Dialekten des Kreises Eupen und den 
angrenzenden altbelgischen Strecken geltenden bauerlichen xowfJ 
an, und das in ein und demselben kleinen Ort! 

All diese Tatsachen werte ieh als einen Beweis mehr fUr meine An
nahme, dass es eben wirtschaftliche Gegebenheiten gewesen sind, 
welche im rein Mundartlichen die Eupener Enklave haben enstehen 
lassen, und zwar wirtschaftliche Gegebenheiten in de m Sinne, dass 
eine in sich geschlossene Wirtschaftseinheit - Eupen als alte Tuch
macherstadt - auch sprachliche Eigenstellung hat herausbilden 
k6nnen. - Wenn nun aber, so wird sieh der Leser vielleicht etwas 
unbefriedigt fragen, die Bauernorte wirtschaftspolitisch nach Aachen 
hin tendierten und demzufolge auch sprachlich ganz besonders stark 
unter dessen allmachtigen Einfluss gerieten, wo tendiert dann die 
Eupener Stadtmundart mit ihren Annexen Membach und Kettenis 
hin? Diese Frage so .. stellen, hiesse sie aber schon verkehrt stellen. 
Eupen ten die r t iiberhaupt nirgendwo hin, es ve r h a r r t viel
mehr in einigen wichtigen Punkten auf einem alteren, sagen wir also 
niederfrankischen Status, der einstmals auch derjenige der umgeben
den Bauernmundarten gewesen ist, von diesen jedoch wegen ihrer 
wirtschaftlichen Bindungen mit Aachen preisgegeben werden 
musste. 

Ich bin mir durchaus bewusst, dass meine Darlegungen vielleieht 
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keine Beweisfiihrung im allerletzten und allerstrengsten Sinne sind. 
Dazu bediirfte es in der Tat, wie Teske meint 1), ausgedehnter orts
und wirtschaftsgeschiehtlicher Studien, die ieh bis jetzt noch nieht 
habe anstellen k6nnen, fUr die aber auch die vorliegende Arbeit wohl 
schwerlich der rechte Ort ware. rch begniige mich also damit, hier im 
Anschluss an E § 109 eine These geaussert zu haben, eine These, die 
sieher mehr ist als blindtappende Vermutung, die im Gegenteil -
glaube ich - den Vorzug hoher Wahrscheinlichkeit fUr sieh in An
spruch nehmen darf! 

1) a.a.O. 60. 
N iedertrankische M undarten 13 
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AAS 181 
AB 2, 66,137 
ABEND 150a, 180 
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AUGEN 40, 110, 136 
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BAUCHLEIN 185 
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BETRUGEN 38, 50, 214 
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BEUTEL 180 
BEVOR 42 
BEWEGEN 13, 137 
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BIENE 180 
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BIETEN 38, 56, 63, 214 
BIJKANS (ndJ.) 7 
BILD 26, 60, 110, 126 
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BLINKEN 215 
BLODE 42, 56, 63, 192, 199 
BLOND 35, 110 
BLOSS 42, 187 
BLUHEN 39 
BLUME 39, 180 
BLUMCHEN 172, 182 
BLUT 39, 63, 99 
BLUTEN 39 
BOCK 29, 46, 110, 179 
BODEN 30,56, 138, 162 
BOGEN 30, 137, 179 
BORGEN 98 
BORN31,108 
BORN CHEN 184 
BORsTE 31 
BOSE 17, 110, 126, 187 
BOTE 30,138 
BRAND 7,110 
BRATEN 37, 214 
BRAUCHEN 46, 63 
BRAUEN 45, 139 
BRAUER 45, 139 
BRAUN 43, 79,107,120, 122, 
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BRAUNE 166, 167, 168,249 
BRAUNEN 166 
BRAUT 43, 107 
BRAV 196 
BRECHEN 13,46, 108,216 
BREI 45, 109, 123 
BREIT 60, 188, 196, 198 
BREITE 62, 172 
BREITE (das) 172 
BREI TESTE 172 
BRENNEN 14, 237, 243 
BRETT 9, 110, 181 
BRETT PL. 13, 56, 138 
BRIEF 38, 180 
BRIEFCHEN 1 82 
BRIKETT 43, 107 
BRILLE 27, 110, 122 
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BRODDEL (mil.) 30, 138 
BROMBEERE 150a, 165, 180 
BROT 42 
BROTCHEN 172, 184 
BRUCKE 29, 53 
BRUCKE PL. 142 
BRUDER 39, 56, 99, 179 
BRUNNEN 29, 110 
BRUST 29, 101 
BRUTEN 39 
BUCH 39, 46 

WORTREGISTER 

BUCHE 39 
BUCHSBAUM 6, 137 
BUCHSE 32, 110, 180 
BUCKEL 180 
BUCKEN 29, 110 
BUCKING 29 
BUGELN 43, 213 
BUGLERIN 43 
BUNT 35, 110, 187 
BURDE 31,137 
BURSTE 180 
BUSCH 32, 98, 110, 128 
BUSSE 39 
BUTTER 29, 110 

CACARE (lat.) 43 
CAHOTTE (wall.) 29 
CHORHEMD 186 
CONTENT (frz.) 17, 110 
CUSE (mnl.) 43, 136 

DACH 130, 181 
DACHS 4, 70, 110 
DACHZIEGEL 139 
DAMPF 46, 126 
DAMPFEN 17, 46, 110, 126 
DANK 55, 126 
DANKEN 7, 110, 126 
DARM 17, 110, 126, 179 
DAS 46, 55, 131,201 
DAUER 122 
DAUERN 43, 117, 136 
DAUMEN 160 
DAUMCHEN 182 
DECKE 10,95, 110 
DECKE PL. 181a 
DECKEL 10,95,110,180 
DECKEN 10, 95, 110 
DEIN 43, 107, 122, 166, 207 
DEINE 166 
DEINEN 166 
DEINETWEGEN 207 
DEKAN 13, 108 
DEM 201 
DEN 201 
DEN KEN 55, 96, 211 
DER 201, 223 
DERJENIGE 94 
DERWEIL 177 
DEU 123 
DEUEN 45, 139, 159 
DEUTSCH 73 
DICH 204, 223 
DICK 19, 110, 187, 196, 197, 

198 
DICKE 19 
DIE201 
DIEB 38 
DIENEN 38 
DIENSTAG 80 
DIENSTAGS 176 
DIESER 223 
DIESEN ABEND 201 
DIESES JAHR 201 
DIESE WOCHE 201 
DIES ODER DAS'201 

DING 26, 110, 181 
DINGELCHEN 185 
DINGEN 19, 141 
DIR 204,223 
DocHT38 
DOHLE37 
DOKTOR 181a 
DOKTOR PL. 181a 
DONNERSTAGS 176 
DOPPELT 190, 196 
DORF 46,97, 126, 181 
DORN 31, 108 
DORNcHEN 184 
DOSE 42 
DoscHEN 182 
DOTTER 30,86, 138, 179 
DRAHT 37, 179 
DRAHTCHEN 184 
DRAUEN 41 
DREHEN 37,152,214 

195 

DREI 45, 55, 109, 123 
DRESCHEN 15,95, 101, 110, 

128, 236, 245 
DROHEN 41,139 
DROSSELN 30, 108 
DRUCKEN 19, 45, 110, 139 
DU 45, 109, 204, 223 
DUMM 194, 196, 197 
DUNKEL 35, 43, 107, 110, 

190,196 
DUNKEN 35, 110, 126 
DUNN 96, 196, 198 
DUNST 6, 89 
DURCH 35, 110, 126 
DURCHSIEBEN 45 
DURFEN 219 
DURST3I,48, 101, 111,246, 

247 

ECKCHEN 185 
EHE 42,199 
EHER 42 
EHRE 42 
EI 41,109,123,181 
EICHE 40, 107 
EIGEN 40, 50, 136, 191 
EIGENAAR (nd!.) 40 
EIGENTUM 196 
EIGENTUMER 40 
EILE 43,136 
EIMER 29, 64, 180 
EIMER PL. 142 
EIMERCHEN 182 
EIN 40, 166, 203 
EINE 166 
EINEN 166 
EIN WENIG 228 
EINHERSAUSEN 43 
EINZELN 190 
EINZIG 187 
EISEN 43, 74, 136 
EISERN 191 
ELSTER 9 
EMPFINDLICH 187 
EMSIG 150a 
ENDE 81,169 



196 

ENGEL II, 141 
ENTLANG 1 
ER 206, 223 
ER (will er es tun) 206 
ERBE 66,181 
ERBEN 66 
ERBSE 14,47,91,115,250 
ERDE 137 
ERDE (zur) 177 
ERKALTEN 6, 138 
ERST 199 
ERSTE 199 
ERZAHLUNG 18, 110, 122 
ES 20, 201, 206 
ESEL 150a, 164, 180 
ESSEN 13, 46, 108, 216 
ESSENSUBERRESTE 28 
ESSIG 10, 110, 128,239,249 
ETWAS 88, 94, 197 
EUCH 204, 223 
EUER 207 
EUPENER 193 
EUTER 43 

FA~ON 181 
FADEN 2, 138, 150b, 162, 

179 
FADCHEN 182 
FADELN 13, 138 
FAHNE 2,137 
FAHREN 2, 77, 137, 150,217 
FAHRT3,I08 
FALLE 119, 140, 157, 158, 

159,160,244 
FALLEN 119, 140, 157, 158, 

159,160,218 
FALSCH 17, 110, 126, 187 
FALTE 6,138 
FALTCHEN 182 
FALTEN 6, 138,218 
FANGEN I, 141, 218 
FARBE 90, 180 
FARBEN 90 
FARN 3,108 
FARSE 14 
FASS 1,46,110, 130 
FAUL 43, 107, 120, 122, 188, 

196,198 
FAUST 43, 107, 179 
FEDER 13, 56, 138, 180 
FEDERCHEN 183 
FEGEN 13, 50, 137 
FEIERN 117 
FEILE 43, 136, 154 
FEILEN 154 
FEIN 43, 107, 122, 166, 188, 

194, 196, 198 
FELD 17, 60, 110, 125 
FELL 18, 85,110,122,181 
FENSTER 17, 76, 96, 110, 

126, 180 
FENSTERSCHEIBE 43, 107, 

180 
FERSE 180 
FERTIG 14, 58, 137 
FEST 4, 110 

WORTREGISTER 

FETT, FETT la, 18, 95, 110, 
121,122, 187 

FETZEN IS, 110 
FEUCHT 7, 8,65,68,94, 110, 

122 
FEUER 43, 107, 122 
FEUERROT 199 
FILZ 26, 126 
FINDEN 81, 169, 212, 215 
FINGER 19, 77, 96, 141, 180 
FISCH 24, 73, 110 
FISCHEINGEWEIDE 43 
FLACHER STEIN 41 
FLACHS 4, 70, 110, 128 
FLADEN 179 
FLASCHE 15, 98, 110, 128, 

180 
FLAU 41, 109, 123 
FLECHTE 16, 25, 77, 180 
FLECHTEN 16, 25 
FLIEGE 153 
FLIEGEN 38, 77, 153 
FLINK 14, 26, 110 
FLOH 42, 69, 179 
FLOTT 29 
FLUCH 39, 179 
FLUGGE 29 
FOHLEN 30,150 
FORT 31 
FRACHT 5 
FRAGEN 50, 77 
FRAU 41,139,159, 159a 
FRAU PL. 181a 
FRAU CHEN 182 
FRAUEN ROCK 239 
FRAULEUTE 181a 
FRECH 187 
FREI 45, 109, 123, 188 
FREIEN 139 
FREITAG 150a 
FREITAGS 176 
FREMD 9 
FRESSEN 13, 77, 108, 216 
FREUEN 159 
FREUND 169 
FREUNDLICH 3, 187 
FRIEDE, FRIEDEN 22, 138, 

162 
FRIEREN 38, 74, 214 
FRISCH 14, 19, 101, 110, 187 
FROH 42,192 
FROSCH 98, 128 
FRUH 39, 69, 198 
FUGEN 39 
FUHLEN 39, 211 
FUHREN 39, 211 
FULLEN 30, 150 
FUNF 77, 80, 234, 242, 245 
FUR 36, 110, 121, 122 
Fuss 39, 42, 46, 179, 180 
FUTTER 153 
FUTTERN 153 

GAFFEN 49 
GARNEN49 
GANG 7,110 

GAR 49, 110, 121, 122 
GARN 3, 108, 115 
GARTEN 49, 239 
GARTEN PL. 181a 
GARTENTOR 2, 138 
GASSE I, 110, 180 
GATTER 2, 138 
GEBAUDE 45, 139 
GEBEN 13,49, 66, 137, 150, 

162,174,216 
GEBILDE 19 
GEBLIEBEN 150 
GEDULD 34 
GEFAHR 37 
GEFALLIG 9, 140 
GEGEN 49 
GEHEIM 40, 136 
GEHEN 37, 49, 84, 124, 220 
GEl FER 40, 136 
GEISS 40, 46, 49, 107, 180 
GEIST 40, 107 
GEIZIG 123 
GEKRIEGT 150 
GELB 13,49, 137, 189, 196 
GELD 17,.49, 60, 85, 110, 125 
GELD ROLLE 29 
GELENK 9,141 
GELTEN 17, 57, 125, 211 
GEMEIN 166, 189, 198 
GENAU 41, 109, 123 
GEREDE 18, 110, 122 
GERIPPE II, 17,110,126 
GERNE 14, 199 
GERN ODER UNGERN 177 
GERSTE 14,49 
GERTE 14, 137 
GERUMPEL 42 
GESCHEHEN 214 
GESCHROTENES 42 
GESCHWATZ 8, 110 
GESELLE 10, 95, 140 
GESICHT 25, 68, 94 
GESTERN 19, 96, 110 
GESUND 35, 110, 188, 194, 

196 
GETREIDE33 
GEWANDT 14 
GEWICHT 25,102 
GEWINN 21, 27, 110, 122 
GEWINNEN 21, 140,215 
GEWISS das 131 
GEWOHNEN 13, 137 
GEZWUNGEN 177 
GICHT 25, 49, 102 
GIEBEL 150a, 164 
GIESSEN 46, 49, 214 
GLAS 4, 49, 110 
GLASCHEN 182 
GLATT I, 110 
GLAUBE 40, 136, 153 
GLAUBEN 49, 153, 211 
GLEICH 43, 46, 49, 107 
GLEICHEN 43, 107, 213 
GLEICHZEITIG 177 
GLOCKE 28, 97, 110, 180 
GLt}CK (vie! Gliick) .175 



GOLD 34, 60, 100, 116 
GOLDEN 191 
GONNEN 29, 79, 140, 158, 

219 
GOTT 175, 209 
GRAB 4, 49, 66,110,181 
GRABEN 2, 137, 180 
GRABEN 66, 217 
GRAS 49, 94, 128, 129 
GRAU 43, 107, 188, 196, 198 
GREIFEN 43, 107 
GREIN EN 166,213 
GREIS 43, 107 
GRlEBE 38 
GRIFFEL 19, 110 
GROB 32, 94, 110, 128, 129, 

187 
GROSCHEN 94, 97 
GROSS 46, 49, 94, 152, 187, 

196, 200, 223, 247 
GROSSE (da5) 172 
GROSSE 62, 172 
GROSSER 200 
GROSSTE 172, 200 
GRUBE 160, 180 
GRUN 39, 49, 94, 189, 196, 

198 
GURGEL 30, 108 
GUT 39,49, 94, 99, 196, 199, 

249 
GUTSHOF 181 

HAAR 37 
HAARcHEN 183 
HABEN 67, 124, 222, 236, 

246 
HACKE 186 
HACKEN I 
HAHN 2,137,180 
HAKEN 7,37, 110, 179 
HALB 6, 66, 67,100,116,188 
HALFTE 12 
HALM 43 
HALMcHEN 38 
HALs 6,179 
HALTEN 6, 56,138, 159,218 
HAMMER 150a, I 79 
HAND 7, 60, 110, 125, 169, 

179 
HAND PL. 169 
HANDcHEN 184 
HANDEL 125 
HANDvoLL 1 
HANGEN I, 141, 218 
HANGEN 1, 141, 158,218 
HANTIEREN 29, 110 
HARING 164 
HART 18, 110, 120, 122 
HAsE 180 
HAscHEN 182 
HASSLICH 37, 196, 199 
HAucH 6, 89 
HAUEN 41,139,218 
HAuFEN 40, 107, 179 
HAUFEN 40, 107 
HAuMEssER 186 

WORTREGISTER 

HAUPT 40, 136 
HAus 43, 76, 107, 181 
HAuscHEN 172, 173, 182 
HAUSGRILLE 115 
HEBEN 13,137,162,163,216 
HECKE 2, 137, 180 
HEIDE 41, 138 
HElL 40, 107, 122 
HEILIG 150a, 164, 187 
HElM 122 
HEIMAT 150a 
HEIMcHEN 115 
HEISER 120 
HEISS EN 218 
HEIZEN 30, 108 
HELFEN 2, 17, 46, 67, 108, 

110,126,215 
HELL 37, 110, 120, 122 
HEMD 9, 19,60,96, 110 
HENGST II, 141 
HERAB 70 
HERAUF 70 
HERAUS 70 
HERB 192 
HERBST 9 
HERD 14 
HERDE 14, 137 
HERR 180 
HERz 14,46,67, lIS, 177, 

181 
HEu 41, 159, 159a 
HEUERN 43, 136 
HEUTE 44, 56, 138, 159, 159a 
HEUTZUTAGE 176 
HIER 45, 109, 123 
HILFE 46, 86 
HIMMEL 22, 150a, 164 
HINTEN 5, 102,239 
HINTER 5, 102, 2.'39 
HIPPE 186 
HITzE 19 
HOCH 42, 69, 196, 200 
HOCHSTE 172,200 
HOCHSTE ZEIT 200 
HOFFEN 30, 67, 108 
HOHE (das) 172 
HOHE 172 
HOHER 200 
HOHLE 30, 137 
HOLEN ISO, 162 
HOLLE 10, 12, 95, 140 
HOLz 46,67, 181 
HOLZcHEN 184 
HOLZERN34,35, 110, 126,191 
HOLZKOHLE 37 
HOLzscHuH 180 
HOLzsPEcHT 102 
HONIG 150a, 162 
HOREN 42, 211 
HORN 31, 108, lIS 
HosE 29, 110, 180, 233, 242 
HOSENTRAGER 17, 46, 110, 

126 
HiiGEL 150a, 164 
HUHN 39, 181a 
HUHN (junges) 29, 140 

HiiHNCHEN 184 
HULsE 40 

197 

HUND 35,60, 110, 125, 169, 
179 

HUND PL. 169 
H UNDCHEN 184 
HUT 39,179 
HUTcHEN 184 
HUTEN 39,211 

ICH 47, 204, 223 
ICH SAGE ES IHM 174 
ICH WERDE ES TUN 209 
ICH WURDE ES TUN 209 
lHM 206 
IHN 206 
lHR 205,223,247 
lHR (Poss. Pron.) 207 
1M HAUSE 224, 247 
IMMER 96 
IN DER KIRCHE 224 
INKT (nd!.) II, 17, 110 
INNEN 140 
INWENDIG 21 
INZWISCHEN 177 
IRDEN 191 
IRGENDWO 12 

JACOBUS 42 
JAGEN 2, 88,124,137,217 
JAGER 13 
JAHE 37,88,192 
JAHR 37, 88 
J AHRIG 37 
JAMMER 37 
JATEN 13,88, 138,214 
JEDER 1,94 
JEMAND 150a, 165 
JENER 202 
JETZT45, 109, 123 
JUDE 180 
JUNG 35,54, 88, 110, 126 
JUNGE 54, 96 
J UNGELCHEN 185 

KAISER 40, 136 
KALB 6, 66, 100, 181 
KALBCHEN 173, 182 
KALBEN 6, 46, 137, 147 
KALT 6,60, 100, 188, 196, 

198 
KAMERAD 180 
KAMM 7, 65, 110, 126 
kAMMEN 9, 65, 140 
KANINCHEN 43, 107, 122, 

179 
KANNE 1, 140, 158 
KANTIG 17, 110 
KAPLAN 181a 
KAPLAN PL. 1 81 a 
KAPUT 97, 187 
KARRE 180 
KARRCHEN 183 
KARTE 3, 108, 110 
KARTCHEN 184 
KARTEN 108 



198 

KARTOFFEL 238 
KASE 37, 152, 179, 247 
KASCHEN 182 
KATSCHEN 148 
KATZE I, 46, 110, 119 
KATZE PL. 119 
KAUEN 45, 139 
KAUF 40,107 
KAUFEN 17, 125, 211 
KAULE 160, 180 
KAULE PL. 160 
KEGEL 13, 137 
KEHRE 42 
KEHREN 42 
KEID 107 
KEIL 21,27,43,107,110, 

122 
KEIN 40 
KEINE, KEINEN 166 
KELCH 17, 110, 126 
KELLER 180 
KENNEN 9, 211 
KERBE 17,110,126 
KERBEL 9 
KERL 14 
KERL PL. 181a 
KERN 14,46, 108, 115 
KESSEL 13,46,108,115 
KETTE 10, 110 
KEUCHHUSTEN 43 
KIJKEN (ndl.) 213 
KIND 46, 60,110, 125, 181 
KIND PL. 81, 125 
KIND CHEN 184 
KIRCHE 46 
KIRSCHE 23,101,180 
KITTEL 38, 56 
KLAGEN 2, 137 
KLANG 7,110 
KLAR 37, 189, 196, 198 
KLATSCH EN 148 
KLAUE 169 
KLAUEN 41, 139 
KLAUSE 43, 136, 154 
KLEBEN 13, 137, 162 
KLEID 40, 107 
KLEIDCHEN 184 
KLEIDUNGSSTtiCK 37 
KLEIEN 45, 139 
KLEIN 166, 189, 194, 196, 

198 
KLETTERN 21,140,158,164, 

215 
KLIMMEN 21, 140, 158,215 
KLOPFEN 97 
KLijpPEL 13, 108 
KLOSS 42 
KLUG 196 
KLUMPEN 46 
KNAUEL 45, 139 
KNAUF 40, 107, 179 
KNEBEL 150a, 164 
KNECHT 16, 46 
KNECHT PL. 181a 
KNEIFEN 43, 107, 213 
KNICKER 43, 136 

WORTREGISTER 

KNIEN 38 
KNIFFST, KNIFFT 172 
KNOCHEN 30, 108, 115, 247 
KNOCHEL 180 
KNOCHENMARK 17, 126 
KNOCHENTROCKEN 199 
KNOPF 40, 79, 107, 179 
KNOPFCHEN 182 
KNOPFEN 40, 107 
KNOTEN 30, 138 
KOCH EN 32, 47,91,110,128, 

129 
KOHL 30,42 
KOHLBLATT 43, 107 
KOHLE 137, 162 
KOMMEN 30, 46 
KONIG 29, 150a, 164, 180 
KONNEN 79, 96, 140, 219 
KOPF 29, 40, 46, 110, 136, 

179 
K OPFCHEN I 82, 184 
KOPFEN 29 
KORB 98, 126, 179 
KORDEL 31, 137, 180 
KORN31,108 
KORNCHEN 184 
KOSTEN 17, 128, 137 
KOSTEN (abschmecken) 30 
KRACH EN 2, 108 
KRAGEN 179 
KRAHEN 37, 152,214 
KRAMER 37, 181a 
KRAMER PL. 1 81 a. 
KRANK 7, 46, 110 
KRANKE 17, 62 
KRANKHElT 1 7 
KRATZE41, 109, 123 
KRATZEN 41 
KRAUEN 41,139 
KRAUT 43, 107, 166 
KREISCHEN 43, 107, 213 
KREISEL 29, 142 
KREUZ 181 
KRIECHEN 43, 46, 214 
KRIJGEN 44, 212, 213 
KRIPPE 19,64,110 
KRIPPE PL. 142 
KRONE 42 
KROTE 180 
KRUG 43,107 
KRUMEL 180 
KRUMM 35, 46, 65, 110 
KRUSTE 31,48, 101 
KUCHE 47, 91, 128, 129 
KUCHENGERAT 36, 110, 122 
KUCHEN 39, 179 
KUH 159, 159a, 179 
KUHCHEN 182 
KUHMIST 1, 110 
KUHL 39, 153, 198 
KtlHLEN 153, 211 
KUMMET 2, 137 
KUPFER 47,91,250 
KURZ 31,98, 115, 187 
Kuss 184 
KuSSEN 239, 249 

KWAAD 37, 152, 192 

LACHEN 4, 68, 110 
LADE 2, 56,138, 150b 
LADEN 2, 56, 93, 138, 150b, 

156,214,217 
LAHM 8, 85, 110, 120, 122 
LAKEN 2, 108 
LAKRITZ 19 
LAND 7, 110, 179 
LANG 7, 54,110,196,198 
LANGE 54 
LANGE 62 
lANGEN 141 
LANGS 1 
LANGSAM 177 
LANGSAMERHAND 177 
LAPPEN 179 
LASSEN 37, 46, 218 
LAST 4, 110, 128 
LASTIG 9, 110 
LATERNE 33 
LAU 37,192 
LAUBE 153 
LAUER 122 
LAUERN 43, 110, 136 
LAUFEN 40, 46, 70. 

107,218 
LAUFST, LAUFT 172 
LIEFST, LIEFT 172 
LAUS 43, 107, 179 
LAUT 18, 110, 120, 122 
LAUTEN 44, 56, 138 
LAUTER 43,107,190 
LEBEN 13, 137 
LEBEN 13,66, 137, 162 
LEBST,LEBT,LEBTE,GELEBT 

172, 173 
LEBER 13, 137 
LECKEN 9, 110 
LEDER 56, 162 
LEDERCHEN 183 
LEDIG 13, 43, 56, 107, 138 
LEER 13,56, 138 
LEGEN 150, 211 
LEHM 40, 107, 122 
LEHREN 42, 152, 247 
LEIB 43, 66, 107 
LEIB 43, 66, 107 
LEIBCHEN 182 
LEICHE 43, 107 
LEICHT 25, 102, 187 
LEIDEN 44, 138, 213 
LEIHEN 42 
LEIM 43, 107, 120, 122, 123 
LEINE 167 
LEINWAND 196 
LEISTE 43, 107 
LEISTEN 40, 107 
LEITEN 41, 56, 138 
LEITER 41, 138 
LERNEN 42, 86, 152, 247 
LESEN 13,74, 137, 162,216 
LESSENAAR (mIl.) 9 
LETZTE 10,95 
LEUCHTE33 



LEUCHTEN 33 
LEuTE 44, 56, 138, 159, 

159a, 166 
-L1CH (Nachsilbe) 47, 91,246 
LICHT 29 
L1EB 38, 66, 99, 194, 196, 

197,198 
LIEBER 164, 199 
L1EBSTE 199 
LIED 184 
LIEDCHEN 184 
L1EFERN 164 
L1EGEN 216 
LIMBURG 21, 65 
LINKS 26, 110 
LIPPE 19 
LISTE 43 
LOCKEN 29, 140 
LOCKER 29 
LocH 46,130 
LOFFEL 13, 46, 108, 180 
LOFFELCHEN 184 
LOHER 42 
LOHERs HUND 175 
LOHERN 42 
LOHN 42 
LON KEN (nd!.) 35, 110 
LOSCHEN 95, 128 
LOT 42 
LUFT 33, 77, 102 
LUGE 30,137 
LUGEN 38, 50, 214 
LUMP 35, 110, 126, 180 
LUNGE 29,54,141 

MACHEN 2, 46, 84, 91, 108, 
115,247 

MACHST, MACHT, MACHTE, 
GEMACHT 172, 173, 210 

MACHT 5 
MADCHEN 184 
MAGD 2, 51, 138, 179 
MAGEN 2, 52, 137 
MAHEN 37, 214 
MAHLEN 2, 137, 217 
MAHNEN 2, 137 
MAL 37, 42 
MANN 8, 84, liD, 120, 122 
MANN PL. 181a 
MANNCHEN 184 
MANNSLEUTE 181a 
MANTEL 7, liD 
MARIEN KAFER 150a 
MARKT3,108 
MASS 37 
MAUER 43,107,122,180 
MAUERCHEN 183 
MAUL 160, 180 
MAULCHEN 184 
KAULEN 160 
MAUS 43, 76, 107, 179 
MAUS PL. 154, 160 
MAUSCHEN 182 
MAUSEN 154 
MEHL 13, 137 
KEHR 42,199 

WORTREGISTER 

KEIN 43, 107, 122, 166,207 
MEINE, MEINEN 166, 167 
MEINEN (Verb) 212 
MEINETWEGEN 177, 207 
MEISSEL 40, 107, 180 
MELKEN 17, liD, 126,215 
MENSCH 11, 92, 96 
MERKEN 17,46, liD, 126 
MESSE 24, 96, liD 
MESSEN 13, 108, 216 
MESSER 9, liD 
MESSKANNCHEN 29, 140 
MICH 204, 223 
MICKEN liD 
MIETEN 38, 43, 56, 136 
MILCH 126 
MILZ 26, liD 
MINDERBRUDER 19 
MINUTE (jede Minute) 176 
MIR 204,223 
MIST 24, 48, 110, 128 
MISTNASS 199 
MIT 19, liD 
MITTAG 19,39 
MITTAGS 176 
MITTE 19,61,96, 142 
MITTWOCH 80, 89, 231, 242 
MITTWOCHS 176 
MOGEN 30, 137 
MOGLICH 30, 47, 51, 138, 

164 
MONTAGS 176 
MONTZENER 193 
MORAST 4, 110 
MORD 31,108 
MORDER31,137 
MORGENS 176 
MOTTE 180 
MUCKE 29, 53 
MUCKE PL. 142 
MUDE 39 
MUDE (ich bin es mlide) 175 
MUHE (der Mlihe wert) 175 
MUHLE 150a 
MUHLENPFERDCHEN 150a 
MUND 35,110 
MUNTER 125 
MURBE 29, 141 
Mus 39 
MUSCHEL 29, liD 
MUSKAT37 
MUSSEN 219 
MUSTER 2, 137 
MUT39 
MUTTER 39, 56 
MUTTERGOTTES 175 

NACH 37 
NACHBAR 37 
NACHBARIN 37 
NACHBARSLEUTE 175 
NACHDENKEN 21 
NACH DER HAND 177 
NACHHER 177 
NACHT 5, 102, 102a, 180, 

246 

NACHTIGALL 102 
NACHTS 176 
NACKEN I, liD 
NACKT 187 
NADEL 180 
NAGEL 179 
N AGELCHEN 1 84 
NAGEN 2,137 

199 

NAGST, NAGT, NAGTE, GE-
NAGT 173 

NAHE 37,79,192,199 
NAHEN 37, 152, 214 
NAHT 37,179 
NAME 2, 79, 137, 147,180 
NAME PL. 147 
NARBE 43 
NARR 180 
NARRISCH 187, 196, 198 
NAscHwERK 228 
NAs];; 2, 76,137, 180 
NASS I, 110, 119, 187 
NAssE 9 
NEBEL 150a, 164 
NEBEN 150, 162, 163 
NEFFE 13, 137 
NEHMEN 13, 137, 150, 162, 

163, 216 
NEIN 40 
NENNEN 39, 211 
NEST 24, 48, 96, 110, 128 
NEU 45,139 
NEU (VON NEUEM) 176 
NEUN 166, 167, 234, 245 
NICHT 38 
NICHTS 197 
NIEMAND 150a, 165 
NIERE 38 
NIRGENDWO 12 
NISSE 22, 108 
NOCH 28 
NOT 42 
NOT (mit Not) 177 
NUCHTERN 39 
NUMMER 29, 140 
NUN 45,109,123 
NUR 9 
Nuss 30, 70, 108, 115, 179 
NUSSCHEN 184 
NUTZEN 29 
NUTZEN 108 
NUTZLICH 29 

"ben 30, 66, 137, 162, 163 
OBERSCHENKEL I 
OCHSE 32, liD, 128, 179 
OFEN 30, 77, 150a 
OFFEN 30, 46, 108, 191 
OFT 20,96 
OHNE 29, 141 
OHR 42 
5L 30, 150a, 162, 239, 249 
OMTRENT 11, 17, liD 
ONKEL 35, 110 
ORGEL 29,50, 141 
o WEH 12 



200 

PACHT 5, 68 
PACHTEN 5, 46, 68 
PALME 6, 137 
PANTOFFEL 28 
PARTERRE 177 
PASS EN 128 
PASTOR 181a 
PASTOR PL. 181a 
PATE 13,108 
PATIN 30, 138 
PAUSE 179 
PECHSCHW ARZ 1 99 
PEIN 166, 167 
PEITSCHE 19, 110 
PELZ 10, 17, 110, 126 
PFAHL 37, 46, 179 
PFAND 7, 46 
PFANNE 46, 110 
PFEFFER 15,47,91,110,128 
PFEIFE 43,46, 107, 113, 180 
PFEIFE PL. 113 
PFEIFCHEN 172, 182 
PFEIL 43, 46, 107, 122 
PFENNIG 180 
PFERD 14,46, 115 
PFERD (zu Pferde) 177 
PFERDCHEN 1 72, 1 84 
PFINGSTEN 26, 46, 110 
PFIRSICH 14,46 
PFLANZE 46, 110, 125, 126, 

127 
PFLANZE PL. 125, 126, 127 
PFLANZCHEN 184 
PFLANZEN 7, 110, 125 
PFLAUME 46,86, 160, 180 
PFLAUME PL. 160 
PFLAUMCHEN 182 
PFLOCK 21, 27, 110, 122 
PFLUCKEN 29, 46, 110,211 
PFLUG 39, 52 
PFORTE 46, 1 84 
PFORTCHEN 184 
PFOTE 42, 46, 180 
PFUI 159, 159a 
PFUND 35, 46, 110 
PLAGEN 37 
PLANEN 2, 137 
PLATT 187 
PLATZ 41, 109, 123 
PLUIZEN (ndl.) 43, 136 
poos (ndl.) 42, 179 
PRACHT 37 
PRAHLEN 43, 107 
PREIS 43, 107 
PREISEN 43, 136, 213 
PRESSEN 14 
PROBE 39, 153 
PROBEN 153 
PUDELNACKT 199 
PUL (ndl.) 29 
PUMPE 46 
PUPPCHEN 182 

QUALEN 13, 137 
QUASTE 160 
QUELLE 29, 31, 108, 110 
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QUITT 43, 107 

RAD 130, 181 
RAD PL. 2, 138 
RAFFEN 2, 108 
RAHM 40,136, 160 
RAHMEN 2, 137 
RAMMLER 9 
RASEN 37 
RAT 37 
RATEN 37,56,214,218 
RATTE 46 
RAUBEN 40, 136, 153 
RAUCH 118 
RAUCHEN 40, 107, 218 
RAUCHEN (Tabak) 213 
RAUCHERKAMMER 40 
RAUFE 40, 107, 113 
RAUH 45, 69, 109, 123, 188 
RAUM 122 
RAUSCHEN 43, 107 
RAUTE 43, 107, 113, 180 
RECHEN 13, 108 
RECHEN 13, 108 
RECHT 16, 102 
RECHTZEITIG 177 
REGEN 13,51,138 
REGENSCHAUER 43, 136 
REGNEN 13, 51, 138 
REH 42 
REIBEISEN 2, 137 
REIBEN 43, 89, 136, 213 
REICH 43, 46, 107, 187, 194, 

198 
REICHE (das) 172 
REICHSTE 172 
REIF 187 
REIFEN 40, 107 
REIHE 45, 139, 159, 159a 
REIHE PL. I 59 
REIHEN 45, 139, 159 
REIN 70, 166 
REIS 43, 107 
REISE 153 
REISEN 40, 136, 153 
REISSEN 43, 213 
REITEN 44, 56, 138, 159,213 
REITEST, REITET 154 
RENTEN 125 
REUEN 45, 139 
RICHTEN 25 
RIECHEN 43, 107, 214 
RIED 38 
RIEGEL 6, 138 
RIEMEN 38 
RIND 26,110 
RING 26, 110, 179 
RIPPE 64 
RISS 96,130 
ROCHETT 186 
ROCK 46,179 
Roc KLEIN 1 86 
ROH 42,192 
ROLLE 9,140,180 
ROLLEN 29, 140 
ROSE 42 

ROT 42, 192, 196 
RUCKEN 29 
RUFEN 39, 46, 86, 218 
RUHREN 39, 153, 211 
RULPSEN 28 
RUND 35,110 
RUNDE 29 
RUPTUS (lat.) 29, 110 

SACHE 2, 71, 108, 113, 115, 
179. 180,247 

SAcK 1,110 
SAEN 37, 214 
SAGE 13, 52, 137 
SAGEN 13, 137 
SAGEN 2, 71, 124, 137, 174, 

211,236,246 
SAGE (ich sage es ihm) 174 
SALBE 6,137,147,155,160 
SALZ 6, 46, 100, 116 
SALZEN 6, 218 
SAME 37 
SAMSTAG 150a, 232, 242 
SAMSTAGS 176 
SAND 7,110 
SANFT 17, 110 
SATTEL 2, 138, 150b, 156, 

179,187 
SAU 123, 179 
SAUCE 6 
SAUER 43, 107, 117, 121, 

122, 188, 198 
SAUFEN 43, 46, 107,214 
SAUGEN 160,239,245 
SAUM 40, 107, 122 
SAUMEN 40, 136 
SCHABE 2, 137 
SCHACHT (ndl.) 5 
SCHADE 2, 56, 138, 150b 
SCHADEN 2, 56, 93, 138, 150b 
SCHADLICH 9 
SCHAF 37, 46, 73, 144, 146, 

149 
SCHAFCHEN 173, 182 
SCHALE 2, 137 
SCHALEN 162 
SCHALTE 6, 138 
SCHANDE 82, 169 
SCHANDEN 125 
SCHARF 17, 46,110,126 
SCHARREN 13, 150 
SCHATTEN 13, 22, 137 
SCHAUEN 213 
SCHAUKEL 28, 110 
SCHAUM 43, 107, 120, 122 
SCHAUMEN 43, 136 
SCHEEL 13, 137, 189, 195, 

196 
SCHEIBE 43, 136 
SCHEIDE 41, 138 
SCHEIN 43, 107, 122, 166, 

167 
SCHEINEN 83, 166, 167, 168, 

213,249 
SCHEITEL 41,138 
SCHELLE 12 



SCHELM 180 
SCHELTEN 17, 57 
SCHEMEN 13,22, 137 
SCHENKEN 17, 126 
SCHERBE 17, 110, 181 
SCHERE 37 
SCHERCHEN 1 83 
SCHEUEN 45, 139,211 
SCHEUER 43, 136 
SCHEU ERN 43 
SCHICKEN 96 
SCHIEBEN 141 
SCHIEF 40, 107, 188, 198 
SCHIEFERPLATTE41 ,139, 159 
SCHILD 26, 110, 126 
SCHIMPFEN 125 
SCHINKEN 26, 110 
SCHIESSEN 38, 165, 214 
SCHLACHTEN 5, 46, 68 
SCHLAF 37 
SCHLAFEN 37, 46, 144, 149 
SCHLAG 1, 179 
SCHLAG PL. 142 
SCHLAGEN 1,37, 72, 92, 124, 

142,217,220 
SCHLANGE 54, 92 
SCHLECHT 16, 92, 102, 187, 

196 
SCHLEHIG 192. 
SCHLEIFEN 43, 213 
SCHLEIM 43, 107, 122 
SCHLEPPEN 40, 107 
SCHLIESSEN 38, 165,214 
SCHLUCKEN 19, 110 
SCHLUSSEL30, 108, 115, 180 
SCHMAL 8, 110, 122 
SCHMATZEN 148 
SCHMECKEN 2, 72, 108 
SCHMELZ EN 10, 17, 110, 126 
SCHMERZ 166 
SCHMETTERLING 22, 108, 

115,180 
SCHMIER 18, 110, 122 
SCHMUTZ 43, 107 
SCHNAPPEN 1, 110 
SCHNAUZE 228 
SCHNEEWEISS 199 
SCHNEIDEN 44, 72, 138,166, 

213 
SCHNEIEN 159 
SCHNELL 41,139,152,198 
SCHNEUZEN 43, 107, 214 
SCHNITTE 22, 138 
SCHNUPFEN 160 
SCHNUPFTABAK 160 
SCHOFFE 13, 108 
SCHON 43, 122, 188, 198 
SCHOPFEN 12 
SCHORF 1, 7, 41, 109, 110 
SCHOSS 42 
SCHOTE 40 
SCHRAMME 37, 179 
SCHRANK 4, 110, 239 
SCHRAUBE 160, 180 
SCHRAUBE PL. 160 
SCHRAUBEN 160 
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SCHREII23 
SCHREIBEN 66, 73, 149,212, 

213 
SCHREIEN 13, 41, 139 
SCHREITEN 41, 139 
SCHRECK 20, 96, 110 
SCHRITT 20, 41, 96,109,110, 

123,239 
SCHUB 123 
SCHUBLADE 29, 97, 110, 179 
SCHUH 39, 179 
SCHUH CHEN 184 
SCHUHABSATZ 31,108 
SCHUILEN 43, 136 
SCHULD 34 
SCHULDIG 34, 58 
SCHULTER 34, 56, 138 
SCHURZE 31 
SCHUSS 29, 97, 110 
SCHUSSEL 29, 110 
SCHUTTEN 29, 61, 142, 211 
SCHWALBE 9, 141 
SCHWAMM 8, 110, 122 
SCHWANZ 115 
SCHWARTE 3, 137, 147, 180 
SCHWARTE PL. 147 
SCHWARZ3,46, 115, 187, 196 
SCHWATZEN 1 
SCHWEIGEN 160, 213 
SCHWEISS 40, 46, 107 
SCHWEISSEN 107 
SCHWELLEN 10 
SCHWENKEN 11, 17, 110 
SCHWER 37, 189, 196, 198 
SCHWESTER 32, 76, 110, 180 
SCHWIEGERTOCHTER 39 
SCHWIMMEN 21, 72, 92, 96, 

140,215 
SCHWITZEN 40, 107 
SCHWOREN 13, 137 
SCHWUL 41,139 
SECHS 10, 15, 95 
SECHZEHN 10, 15,95 
SECHZIG 10, 15, 95 
SEE 42 
SEELE 42 
SEGNEN 13, 51, 138 
SEHEN 38, 124, 216, 220 
SEHR 152, 198 
SEICHEN 40, 107 
SEIDEN 191 
SEIDE 196 
SEIFE 40, 46, 71, 107, 113 
SEIFENLAUGE 42 
SEIHE 159 
SEIHEN 45 
SElL 122 
SEIN, SEINE, SEINEN 43,107, 

122, 166, 207 
SEIN (Verb) 43, 124, 216, 

220 
SEINETWEGEN 207 
SEIT 22, 138 
SEITE 44, 56, 138, 159, 159a 
SELTEN 17,57,125 
SENSE 9,186 

SETZEN 211 
SEUI'ZEN 33, 77 
SICH 204, 223 
SICHER 22, 108, 115 
SIE 45, 109, 123,206 
SIEB 24, 48, 159 
SIEBEN (7) 19, 162, 163 
SILBER 66 
SILBERN 191 
SINGEN 54,71,141,215 
SINKEN 26, 110, 215 
SINN 21, 27, 110, 122 
SITZEN 46, 71,96, 216 
SOCKEN 180 
SOHLE 180 
SOHN 36, 110, 122 
SOLLEN 219 
SOMMER 30, 137 
SONDER 29, 141 
SONNE 29,96, 140 
SONNTAGS 176 
SORGE 29, 141 
SORGEN 29, 98, 141 
SORTE 31,71,108,180 
SPAHN 37,180 
SPANNEN 218 
SPAREN 2, 137 
SPAT 2, 108, 192, 199 
SPECK 9,110 
SPEICHEL 123, 136 
SPEIEN 45, 139 
SPERLING 128 
SPIEGEL 180 
SPIEL 27, 110, 122 

201 

SPINNE 21, 92, 96, 140, 180 
SPITZ 19, 110, 187 
SPLEISSEN 43, 213 
SPLITTER 180 
SPRACHE 37, 1 80 
SPRECHEN 1, 13,72,85, 108, 

140,216 
SPREHE 37 
SPREU 2,137 
SPRINGEN 19, 141, 215 
SPROSSE30 
SPRUNG 35, 110 
SPULEN 39, 211 
STAB 4,110 
STADT 1, 110, 179 
STAHL 37 
STALL 8, 110, 122, 179 
STAMPFEN 7, 110 
STANGE 1, 141 
STAR 37 
STARK 17,46,98,110,126, 

187,195 
STARKE 43, 136, 147 
STARKEN 136, 147 
STAUB 29 
STAUBREGEN 19 
STECHEN 13,72, 108, 216 
STEHEN 37, 124, 220 
STEHLEN 13, 41, 137, 139, 

216 
STEIF 43, 103, 104, 106, 107, 

112, 159, 188, 195, 196, 198 
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STEIFE 104, 133, 147, 148, 
149, ISO, 152, 157 

STEIFEN 43, 136, 147, 148, 
149, ISO, 152 

STEIN 40, 107, 122, 166, 179 
STEIN PL. 166 
STEIN (fiacher) 139 
STEINERN 166, 191 
STEINREICH 199 
STELLEN 10,95, 140,211 
STELLMACHER 9, IS, 110 
STENGEL II, 141 
STERBEN 9, 141, 215 
STERN 180 
STERZ 115 
STIEFEL 150"" 164, 180 
STIER 38 
STILLE 19, 140 
STIMME 21, 96, 158 
STIRNE 239 
STOCHEN 30, 108 
STOCHERN 30, 108 
STOCK 9,110,180 
STOCKBLIND 199 
STOCKWERK 28, 110 
STOHNEN 43, 136 
STOLZ 34 
STOPFEN 97 
STOSS 179 
STOSSEN 218 
STOSSEST, STOSST, STOSST 

172 
STOTTERN 164 
STOVEN 30, 137 
STRANG 7, 110, 179 
STRASSE 37, 92, 145, 146, 

147, 149, ISO, 152, 156, 
180,247 

STRASSE Pl.. 145, 146, 147, 
149, ISO, 152 

STRASSCHEN 184 
STRAUCH 43, 46, 107 
STRECKEN 10, 110 
STREICHEN 43, 46, 213 
STREICHHOLZ 13, 137 
STREIFEN 43, 107, 118 
STREIT 43, 107 
STREITEN 44, 138, 213 
STRICH 37 
STROH 42 
STRUMPF 30,137,180 
STUCK 110 
STUCKCHEN 185, 227, 250 
STUHL 39 
STUHLCHEN 184 
STULTUS (lat.) 35, 110, 126 
STUMPF 35, 46, 110, 187 
STUNDE 183 
STiiNDCHEN 183 
sTiiNDLICH 176 
STURM 35, 110, 126 
STURMWIND 43, 136 
SUCHEN 39, 99, 211 
SiiNDE 81, 169 
51)ss39, 71,187,196,198 
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TAG 4, 52, 55,110,128,129, 
179 

TAGS ZUVOR 176 
TAL 8, 110, 122 
T ALSEN KUNG 10 
TALG 128 
TANZ 7, 110, 126 
TANZEN 126 
TAPETE 42 
TARWE (nd!.) 9 
TASCHE 15,180 
TAU 123 
T AU WETTER 209 
TAUB 40, 55, 107, 188, 195, 

196, 198 
TAUBE 154, 160, 180 
TAUBE PL. 160 
TAUBCHEN 182 
TAUFEN 40, 55, 107 
TAUGEN 219 
TAUSCHEN 107 
TAUSEND 43, 136 
TEGEN (ndI.) 49 
TEIG 40, 52, 55, 107 
TElL 40, 55, 107, 120, 122 
TEILEN 40, 136 
TELLER 180 
TEUER 43, 136, 189, 196, 

198 
TEUFEL 43, 136, 175 
THEKE 38 
TIEl' 38,99,187,196,198 
TIEFE 172 
TIEFE (das) 172 
TIEFSTE 172 
TIER 38, 153 
TIER PL. 153 
TIERCHEN 183 
TINTE II, 17, 110, 126 
TISCH 24, 73, 110, 128,239 
TISCHTUCH 19, 141 
TOCHTER 33, 55, 102, 179 
TOD 42, 55 
TOLL 36, 110, 120, 122 
TOLPEL 42 
TONERDE 41, 109, 123 
TOPF 110 
TOR 31,46, 108 
TORWEG (iiberbauter) 153 
TOT 42, 55 
TRABES (lat.) 37 
TRAGEN 2, 50, 55, 124, 137, 

ISO, 174,217 
TRANE 37, 180 
TRANK 110 
TRAU (zur guten Trau) 177 
TRAUBE 160 
TRAUBE PL. 160 
TRAUEN 159 
TRAUER 43, 107, 122 
TRAUERKLEIDUNG 107 
TRAUM 122 
TRAUMEN 40, 136, 160, 211 
TREFFEN IS, 110, 128,216 
TREIBEN 43, 55, 66, 136,212, 

213 

TREKKEN (ndI.) 10, 46, 95, 
110,216 

TREPPE 180 
TRETEN 13, 93, 138, 150b, 

156, 162, 214, 216 
TREU 45, 139, 159 
TRICHTER 16, 102, 180 
TRINKEN 26, 46, 55, 110, 

126,215 
TRITT 46 
TROCKEN 160, 196 
TROD DEL 160 
TROMMEL 180 
TROPFEN 29, 46, 110 
TROPFCHEN 182 
TROPFEN 29, 46, 97, 110 
TRUTHENNE 43, 107 
TUCH 1,39 
TUCHSTUCK 110, 180 
TUCHTIG 187 
TUN 39, 124,220 
TURE 30, 55, 137, 156, 180 
TURCHEN 183 
TURM 31,108 
TURRIEGEL 26,110, 126 

UBER 150"" 164 
UBERMASSIG 177 
UBERTOLPELN 40, 107 
UM 29, 65, 140 
UNGEFAHR 7, II, 17, 110 
UNGERN 177 
UNGLUCK 181 
UNS 204 
UNSER 207 
UNTEN 29, 125, 141 
UNTERWEGS 176 

VATER 56,77,175,180 
VERBERGEN 9, 141,215 
VERDERBEN 9, 141,215 
VERGEBLICH 29 
VERGESSEN 13, 168 
VERHEIRATEN 2, 138 
VERKAUFEN 40, 46, 107,211 
VERKEHRT 187 
VERLEGEN 42, 56, 192, 199 
VERLIEREN 38, 214 
VERRUCKT 35, 110, 126 
VERTRAG 31, 108 
VERTRAUEN (im) 177 
VERZEHREN 13, 137 
VIEH 42,152 
VlEL 22, 137, 156, 197 
VIELLEICHT 239 
VIER 38 
VIERTEL 23, 38, 165 
VIERTELPFUND 175 
VlLLEN (ndI.) 140 
VOGEL 50, 150a, 156, 179 
VOGELCHEN 184,226,245 
VOLK 34, 46, 100 
VOLL 36, 110, 120, 122, 188, 

1%,198 
VON NEUEM 176 
VON WEGEN 176 



VORMUND 29 
VORNE 30, 137 
VORNEHM 37 

WAAGE 37,52 
WACHEN 2, 108 
WACHS 4, 70, 110 
WACHSEN 4, 70, 110, 128, 
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WADE37 
WAGEN 37 
\iIi AGEN 2, 137 
WAGEN PL. 181a 
WAHR 37 
\iliALD 32, 98, 110, 128 
\VALDBEERE I, 86 
WAUl (ndl.) 6, 89 
WALTER 125 
WAND 7,110 
WANN 152 
WANNEER (ndl.) 152 
WANST 7, 110, 126 
WARM 17, 42, 89, 98, 110, 

126,188 
WARME 9 
WARNEN 41,86 
WARTEN 3, 41, 56, 89, 137, 

138,239, 245 
WAS 1,46, 110, 131,208 
WASCHEN 15, 98, 216 
WASSER 2, 46, 89, 108 
WEBEN 13, 137, 162 
WEBER 13 
WEBSTUHL 41, 139 
WECHSELN 15, 110, 128 
WEG 15, 52, 94, 110, 128, 

129,179 
WEGELCHEN 185 
WEGEN (VON WEGEN) 176 
WEHREN 13, 137, 156 
WEIB 43, 66, 107 
WEIBCHEN 182 
WEICH 40, 107, 187 
WEIDE 41, 56, 138, 159, 

159a 
WElDEN 159 
WEIGERN 40, 136 
WEIN 43, 79, 89, 107, 120, 

122,166 
WEINEN 43, 107, 166,213 
WEISEN 43, 136. 213 
WEISS 46, 70, 196 
WElT 43, 107, 188, 196, 198 
WElTE 62 
WEIZEN 9, 40 
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WELCHER 190 
WELLE 9,140 
WELT 17 
WEM 208 
WEN 208 
WENDUNG 42 
WENIG 164, 197 
WER 208, 223 
WERDEN 14, 58, 137, 150, 

212 
WERFEN 17,46,95,110,126, 

215 
WERK 17, 46, 110, 126 
WERMUT 110, 126 
WERT 14, 137 
WERT 14, 108 
WETTEN 61 
WETTER 13, 56, 138 
WICHSEN 9, 15, 110 
WICHT 25, 181 
WIEGE 38,52 
WIEGEN 37 
WIESE 9,41, 138,159 
WIESEL 164 
WILD 60 
WILDERN 40, 107, 118 
WILL ER ES TUN 206 
WILLKOMMEN 19 
WINKEL 26, 110 
WINKEN 26, 110 
\VINTER 46, 125 
WIR 205, 223 
WIRKEN 26, 46, 110,126 
WIRT 179 
WISSEN 22, 219 
WITWE 19 
WITWER 19 
wo 37, 152 
WOCHE 13,46, 89, 108, 115, 

180, 247 
WOCHENTLICH 176 
WOENSDAG (ndl.) 89 
WOHL 2,137 
WOHNEN 37, 152, 160 
WOLF 34,77 
WOLKE 34 
WOLLE 97 
WOLLEN (Adjektiv) 191 
WOLLEN 19, 96, 140, 221 
WOLLENES 196 
WORT31,I08,I15,179 
W ORTCHEN 1 84 
WRINGEN 19,89,141,215 
WUND 37, 187 
WUNSCH 126 
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WUNSCH EN 35, 110, 126 
WURF 35, 98, 110, 126, 179 
WURGEN 29, 141 
WURM 35, 98, 110, 126, 179 
WURST 31, 48, 179 
WURSTCHEN 182 
WURZEL 31, 115 

ZACKE I, 53, 110, 142, 180 
ZAHE, 37, 42, 46, 89, 192 
ZAHLEN 10,46,95, 140,211 
ZAHM 8 46, 110, 120, 122, 

125, 126, 127, 250 
ZAHN7,46,IIO,I69,I79 
ZAHN PL. 169 
ZANGE 1,54, 141, 158, 180 
ZAN KEN 1,46 
ZAUM 122 
ZEHE 180 
ZEHN 42,152 
ZEICHEN 40, 46, 107 
ZEIGEN 136,213 
ZEIT 46, 60, 166 
ZEIT (aus alter Zeit) 176, 

(hOchste Zeit) 200, (in der 
Zeit) 177, (mit der Zeit) 
177, (zu gleicher Zeit) 177, 
(zu guter Zeit) 177 

ZEITABSTAND 42, 179 
ZEUG 43,107 
ZEUGE 154 
ZEUGNIS ABLEGEN 154 
ZIEGE 40, 107 
ZIEGEL 180 
ZIEHEN 10, 46, 95, 110, 216 
ZIFT (ndl.) 24 
ZINN 21, 27, 110, 120, 122 
ZITZE 13, 22, 137 
ZUFRIEDEN 17,22, 110 
ZUKUNFTIGER Schwager 209 
ZUKUNFTIGES Jahr 209 
ZUNGE 29, 46, 54, 96, 141, 

158,180 
ZURUCK 29 
ZURUCKHALTEND 192 
ZUSCHNITT 137 
ZWANG 7,110 
ZWEI 41, 46, 109, 123 
ZWEIG 1,53,110,180 
ZWEIG PL. 142 
ZWIEBEL 96, 180, 235, 244 
ZWINGEN 19,55,141,215 
ZWISCHEN 29, 73, 110 
ZWOLF 9, 46 



204 ANHANG 

Tragheitsakzent und Scharfung fm sUdniederfran-

v 0 r k 0 m men des T rag h e its a k zen t s: 

A Einsilbige Fiille mit Reflexen der alten hohen Langen i, u, 
Lan g v 0 k a I e, u; e, {j (wgm. ai, au = ahd. ei, ou) und Auslaut auf Konso-

Grund t yp: nanz, z.B. u.t ("'Ut) ,aus'. - VgI. §§ 107a, 112. 

B Mehrsilbige Falle mit Reflexen der alten hohen Langen i, u, 
Primare u; e, ij vor schwerer (stimmloser) Konsonanz, z.B. 
An g lei c hu n- a) p£.p ("'pipe) ,Pfeife', b) pi.p~ ("'pipen) ,Pfeifen'. - Vgl. 
gen: §§ 107b, 113. 

Einsilbige Fiille mit Dehnung vor r + Dental sowie mehr-
silbige Falle mit den Ergebnissen der Dehnung in oftener 
Silbe und vor r + Dental bei folgender schwerer Konso-
nanz, z.B. 
a) M.t ("'bard) ,Bart'; zd.k (*sake) ,Sache', M.t (*karte) 
,Karte', b) zii.k~ (*siiken) ,Sachen', kii.t~ (*karten) ,Karten'. 
- Vgl. §§ 108, 113; 

Einsilbige Fiille mit einem im alten Auslaut stehenden Re-
flex von wgm. i, U, iu; ai, au, z.B. 
b[.i (*bi) ,bei'. - Vgl. § 109. 

C Einsilbige, konsonantisch auslautende Fiille sowie mehr-
Kurzvokale silbige Fiille mit Kurzvokal vor inlautender schwerer Kon-

sonanz, z.B. 
a) na.t ("'natt) ,nass' ;ka.t ("'katte) ,Katze', b) ka.t~ ("'katten) 
,Katzen'. - Vgl. § 110. 

D Hauptsachliche Wirkung des Tragheitsakzents: Weit-
Sekundare gehende, nach Massgabe der Gruppen A und B erfolgte 
A n g lei c h u n- Dehnung urspriinglicher Kurzvokale bei den Fiillen emit 
gen: auslautender oder schwerer inlautender Konsonanz, z.B. 

. a) dd.x (*dag) ,Tag', b) lii.x~ (*lachen) ,lachen'. - VgI. 
§§ 119-131. 
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kischen und ripuarisch-mittelfriinkischen Normaltyp. 

Vorkommen der Scharfung: 

A Einsilbige Faile mit Reflexen der alten tiefen Langen a 
Lan g v 0 k a I e, (wgm. a), e (wgm. e, eo, wgm. a-Umlaut, wgm. ai = ahd. 0, 
G run d t Y p: 8 (wgm. 8, wgm. au = ahd. 6), z.B. sQ:p (*schap) ,Schaf'. -

Vgl. § 144. 

B Mehrsilbige Faile mit Reflexen der alten tiefen Langen ii, e, 
P rim are 8, z.B. a) strQ:t (*striite) ,Strasse', b) strQ:t~ (*striiten) ,Stras-
Angleichun- sen'. - Vgl. § 145. 
ge n: 

C 
Kurzvokale 

D 
Sekundare 
A n g 1 e i c h u n
ge n: 

Mehrsilbige Falle mit Reflexen der alten hohen Langen i, ii, 
it; e, 8 oder mit einem der Ergebnisse von Dehnung in offe
ner Silbe und vor r + Dental bei folgender leichter (stimm
hafter) Konsonanz, z.B. 
a) sri:f (*stive) ,Starke', nii:m (*ntzme) ,N arne', zwii:t 
(*swarde) ,Schwarte', b) sti:v~ (*stiven) ,starken', nii:m~ 

(*namen) ,Namen', zwa:d~ (*swarden) ,Schwarten'. - Vgl. 
§§ 136, 137; 147. 

Mehrsilbige Falle mit einer inlautenden Entsprechung von 
wgm. i, ii, iu; ai, au, z.B. 
a) rh' (*rie) ,Reihe', b) ri·i.~ (*rien) ,Reihen'. - Vgl. § 139. 

Mehrsilbige Faile mit Kurzvokal und inlautender leichter 
Konsonanz, z.B. 
a) va·t· (*falle) ,Faile'. b) va·l.~ (*fallen) ,failen'. - Vgl. 
§§ 140-142; 157, 158. 

Hauptsachliche Wirkung der Scharfung: Weitgehende, 
nach Massgabe der Gruppe C erfolgte Kiirzung gescharfter 
Langen aus den Gruppen A und B, z.B. 
a) *diive > dii:f> dwj,Taube', b) *diiven > dii:v~ > du·v.a 
,Tauben'. - V gl. §§ 159-168. 



MARTINUS NIjHOFF - UITGEVER - 's-GRA VENHAGE 

HANDLEIDING 
BIJ QBT 

NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCH 
DIALECTONDERZOEK 

DOOR 

DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE 
1926. VIII en 114 bIz. gr. 8vo. met een uitslaande kaart f 6.-; 

in linnen band f 7.50 

(Vormt dee! I van de Noord- en Zuid-Nederl. Dialectbibliotheek) 

DE HOLLANDSCHE EXPANSIE 
IN DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW 
EN HAAR WEERSPIEGELING IN DE HEDEN
DAAGSCHE NEDERLANDSCHE DIALECTEN 

PROEVE EENER HISTORISCH-DIALECT
GEOGRAPHISCHE SYNTHESE 

DOOR 

DR.G.G.KLOEKE 
1927. XV en 200 bIz. gr. avo. met een uitslaande kaart in ldeuren 

f8.-; in linnen f9.50 

(Vormt deel II van de Noord- en Zuid-Nederl. Dialectbibliotheek) 

FRIESCHE DIALECTGEOGRAPHIE 

J.J. HOF 

1933, XIV en m biz. gr. 8vo. met 68 kaartjes 
Prijs f8.-; in linnen f9.50 

(Vormt deel III van de Noord- en Zuid- Nederl. Dialectbibliotheek) 



BERICHTIGUNGEN 

Seite 82. 21 
98. 14 

118. 24 
154. 8 

lies regnen 
" dergestalt 

Ftir 
.. falten 

.. 168. 9 v.u ... Ausnahme 

statt regenen 
.. dargestelt 

Ttir 
.. spannen 

Ausname 
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