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DIE SPRACHE DER MAGDALENA 
UNO DES BALTHASAR PAUMGARTNER IN IHREM 

BRIEFWECHSEL.*l 
Zur Oeschichte der Nurnberger Mundart und zur nhd. Schriftsprache 

im 16. Jahrhundeii. 
Von CARL KOCH. 

E in le it u n g. 

Im Jahre 1895 veroffentlichte Dr. G. Stein ha u en in der Bibliothek des 
literarischen Verein in tuttgart den ,Briefwech el Balthasar Paumgartners 

des ji.ingeren mit einer Gattin Magdalena geb. Behaim ( 1582-1598)." Dazu 
veranlal3te den Herausgeber der kulturhistori eh beachten werte lnhalt dieser Briefe, 
durch die wir einen wertvollen Einblick in das damalige Leben einer angesehenen Kauf-
mannsfamilie gewinnen. Nicht geringer aber ist ihr Wert fi.ir den Sprachforscher. 
An sich sind ja schon Briefe, die nicht filr die Offentlichkeit, sondern nur zum 
Gedankenaustausch zwi chen nahe stehenden Per onen bestimmt sind, filr die 
Sprachgeschichte wertvoll, da sie manches Gut an volksti.imlichen Worten und 
Wendungen in sich bergen; aber hier tritt noch ein Weiteres hinzu, das gerade 
die voll tandige Veroffentlichung der Sammlung, die zunach t nicht im Sinne des 
Herau geber gelegen hatte, willkommen erscheinen lal3t: der grol3e sprachliche 
Gegen atz der beiden Schreibenden. Auf ihrer Herkunft beruht dieser Gegen atz 
nati.irlich nicht, beide waren gute i.irnberger und stammten aus altangesessenen 
Nilrnberger Familien. 

Balthasar gehOrt dem angesehenen Ge chlechte der Paumgartner an. 1) 

Sein Vater .bekleidete eit 1551 da Amt eines Pflegers zu Altdorf. Wo er seine 
erste Bildung erhalten hat, ist unbekannt; er wird entweder eine lateinische 
Schule besucht haben oder noch eher in den Unterricht eines Schreib- und 
Rechenmeisters gegangen sein, wie es gewohnlich bei den zum Handel bestimmten 
jungen i.irnbergern der Fall war. 2) Hier mag er auch ilber die Elementarkennt-
ni se hinaus in den theoreti chen Fachern nnterwiesen worden sein, die der 
prakti chen Au bildung des Kaufmannes zu grunde liegen, im kaufmannischen 

*) Verschiedentli h an uns ergangener Anregung folgend, werden wir kiinftig neben 
der deutschen Kultur- und Kunstgeschichte auch der deutschen Literatur- und Sprachgeschichte 
wieder gr6Geren Raum in die en ,Mitteilungen" g~wahren. D1e vorliegende sprachgeschicht· 
liche Untersuchung haben wir schon um deswillen aufnehmen zu sollen geglaubt, da ja die 
Originalbriefe der zwischen Magdalena und Balthasar Paumgartner gepflogenen Korrespondenz 
ich im Archive des Gennanischen Museums befinden. 

Die Schriftleitu ng. 
1) Ob er B.' und M.'s Le ben vgl. die Bemerkungen in der Einleitung der AusgJ. be S. VI f. 
2) Vgl. die intere anten Ausfiihrungen J Kamanns in den Mitteilungen aus dem 

german . Nationalmuseum Jg. 1 94 S. 9ff. 
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Rechnen, in der Buchhaltung und Handelskorrespondenz. Dann scheint er seine 
Vaterstadt verlassen zu haben, urn in Lucca, wo Ntirnberger Kaufleute ihre 
Handelshauser hattet1, in die kaufmannische Lehre einzutreten. Denn in dem 
Briefe an seinen Vater, der der Sammlung vorangestellt ist, klagt er iiber seine 
ungewisse Lage; man wolle ihn nach Lucca schicken, aber mit welcher Condition, 
habe man ihm nicht gesagt. 8) Als er sich zehn Jahre spater (1582) verlobt, ist 
er schon selbstandig. Seinen Haupthandel hat er in Lucca, besucht aber dazu 
alljahrlich die Frankfurter, einmal auch die Leipziger Messe. 4 ) 

Seine Braut Magdalena Behaim, die er im Anfange des Jahres 1583 als 
seine Gattin heimfi.ihrte, stammt aus dem bekannten Ni.irnberger Geschlechte der 
Behaim, das nach dem Statut der ,elteren Herren' vom Jahre 1521 ,schon a. 
1332 ftir alte gescl)lecht zugelassen erkennt, auch im alten rathsbi.ichlein be-
schriben gefunden worden sind' 5). Magdalena ist eine echte Ni.irnbergerin und 
noch mehr als ihr Gatte mit ihrer Vater tadt verwachsen. Mit dem groBen 
Kreise ihrer Verwandten und Bekannten und der ihres Mannes unterhalt sie einen 
regen geselligen Verkehr, von dem sie in ihren Briefen vie! zu erzahlen weiB. 
Fi.ir die kleinen Ereignisse in der Stadt zeigt sie stets eine lebhafte Teilnahme und 
berichtet ihrem Manne getreu!ich die Neuigkeiten; namentlich sind ihr Familien-
ereignisse, Verlobungen, Heiraten, Kindtaufen wichtig. Weite und lange Reisen 
wird sie auch kaum vor ihrer Verlobung gemacht haben; es Jag nicht im Geiste 
der Zeit, daB Frauen ihre Ausbildung drauf3en suchten, und zudem hatte sie doch 
einmal in ihren Briefen davon gesprochen. Nur selten reist sie ihrem Manne 
einmal entgegen, und von solcher Fahrt schreibt sie schon Wochen vorher wie 
von einem groBen Ereignis. Schulunterricht hat sie sicher genossen, wie es da-
mals auch bei Madchen tiblich war. 6) Aber dieser wird sich wohl nur mit dem 
Erlernen des Lesens und Schreibens, vielleicht auch des Rechnens befaBt haben. 7) 

In der Tat gewinnt der Leser der Briefe kaum den Eindruck, daf3 sie mehr als 
Elementarunterricht genossen habe. 

Sie weiB zwar infolge ihres lebhaften Temperamentes, ihres gewandten 
Geistes und ihrer eb.enso scharfen wie originellen Beobachtungsgabe ihren Briefen 
einen viel ansprechenderen Inhalt zu geben als ihr Gatte, der, geistig weniger 

3) Wenn B. wirklich 1601 im 38. Lebensjahre starb. so muG er, nach dem Datum 
dieses Briefes zu urteilen, damals erst 9 Jahre alt gewesen sein; da das gewohnliche Alter der 
eintretenden Lehrlinge durchschnittlich 13 Jahre betrug, so ist entweder die eine oder die 
andere Angabe falsch. 

4) Die Strapazen, die in damaligen Zeiten mit so weiten Reisen verbunden waren, 
dazu die sommerliche Hitze in Lucca beschleunigten ein Magenleiden, das ihn schon friih zu 
Wasser- und Trinkkuren zwang, und so starb er schon 1601 (oder 1600). 

5) Chron. I S. 216. 
6) Als sich K~iser Friedrich Ill. in der Kreuzwoche des Jahres 1481 wiederholt in 

Niirnberg aufhielt, bewjrtete er einmal gegen 4000 ,lerkneblein und maidlein' (Der Bericht ist 
abgedruckt bei Joh. M~)ler S. 324f.). Vergleicht man dazu die Einwohnerzahl Niirnbergs, die 
im Jahre 1450 nach ziemlich sicherer Schatzung 20,219 Kiipfe betrug, unter denen 6173 Kinder 
waren (Chron. 11 S. 50~. S. 320, 19), so gibt dies, selbst wenn unter den 4000 Schulkindern 
auch die der naheren Umgegend eingerechnet sein sollten, fiir den damaligen Schulbesuch ein 
sehr giinstiges Zeugnis. 

7) Vgl. Joh. Muller S. 328-335. 
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regsam, iiber gewi e langweilige und sich tets wiederholende feste Redensarten 
nie recht hinau kommt u11d nur elten einen Worten eine gemiltvolle Warme zu ver-
leihen ver ·teht. A her in der Form steht sie ihrern Balthasar nach; inhaltliche pri.inge 
owie tilisti che Mange! und y11takti che Fehler sind bei ihr nicht selten, sodaG 

auch das Verstandnis manchrnal daru11ter leide11 muG. Der Haupt.~rund der 
Ver chiedenheit ihrer chreibung liegt aber tiefer, wen11 er auch auf dem ver-
schiedenen Bildu11gsgange beruht: ct er K a u f m a n 11 B a 1 t h as a r c h r e i b t 
die damals emporbli.ihende s i.iddeut che Reich schrift-
s p r ache 8), w a h re n d M a g d a I en a a n d er a It e n mu n d art I i c hen 

chrift prache festhalt. 
B. hat eine Mundart ·icher rein gesprochen, wenn er auch im geschaft-

lichen Verkehr, urn ich leichter mit den Kauflustigen auf den Frankfurter und 
Leipziger Me sen ver tandigen zu konnen, seinen Dialekt gemildert haben wird. 
Aber in einen Briefen vermiGt man vollig eine Mundart; vereinzelte Abirrungen 
von der gemei11 prachlichen onn sind o allgemei11er ai.ur, daG sie 11ur den 
Oberdeutschen, nicht den Urnberger verraten. ei11 Beruf als Kaufmann zwang 
ihn, ich die Gemeinsprache anzueignen, wie ie von den Ka11zleien ausging und in 
die Offizine11 der Druckereien und die chreib tuben der Kaufleute eindrang; 
und da er, einem groGen Handel geschafte a11gehorend, eine groGe Correspondenz 
unterhielt und oft lange Handelsberichte schreiben muGte, wori.iber er des ofteren 
klagt, so kann man als gewiG annehme11, daG er die damalige Kaufmannssprache 
gut beherr cht. I 11 die er Sprache schrieb er nun auch seine Privatbriefe - es 
i t moglich, daG er sie auch wohl filr feiner hielt als die oft grob mundartliche 
Landes prache. Jedoch muG diese damal noch fi.ir durchau nati.irlich und be-
rechtigt gegolten haben und in den chulen noch gelehrt worden ein 9 ) denn 
son t mi.iGte sich doch chlie(3)ich etwa eine spotti che Bemerkung Balthasar 
ilber Magdalenas oft curiose chreibweise finden oder Magdalena hinwiederum 
ich bemi.ihen, Baltha ar in seiner prache nachzuahmen. Aber das ist nicht der Fall. 

M. geht in ihren Briefen durchau ihre ei .~enen Werr,e. Fi.ir ihre mund· 
artliche Schriftsprache muf3 man al o die Schule verantwortlich machen; dazu 
zwingt schon ihre fi.ir damalige Zeiten sehr konsequente chreibung; aber wie 
weit man die Schule fi.ir alle Er cheinungen ihrer prache in Anspruch nehmen 
dart, da laf3t ich nicht be timmen. M. ist nun in eine von Ni.irnbergs chulen 
gegangen, sie sprach und hOrte nur immer ihren Dialekt sprechen, 10) - die hd. 

chriftsprache exi tierte nur auf dem Papier; - dazu war sie literarisch kaum 

) Kluge v. Luther b. Lessing 1904 S. 36 f. ,Die e Donausprache kennzeichnet sich 
dadurch, daO der Unterschied von ei und ai, von uo und u, iie und ii, ie und i stet einge 
halten wird' . 

9) Der Gedanke einer Gemeinsprache war damals i.iberhaupt noch nicht gang und 
gabe. So weiO Fabritius in seinem ,Bi.ichlein gleichstimmender Worter aber ungleichs Verstandes 
1532 von keiner iiber den Mundarten stehenden allgemeinen Schriftsrrache. Fi.ir ihn sind die 
Dialekte berechtigt, soweit ie nicht i.iber ein gewisses Mall hinausgehen (Altere deutsche 
Gramm. in Neudrucken I S. XVI). 

10) Man vergleiche Brenners Bemerkung (S. 50): , Weniger (a Is der Bauer) vermogen 
dies (ihren Dialekt zu mildern) die Weiherleute auf dem L:111de. wenn sie auch vielleicht noch 
lieber herrisch reden mochten". 
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interessiert - denn davon mtil3ten sich doch wenigstens Spuren in den Briefen 
finden, - eine Trtibung ihres Dialektes ist also nicht zu beftirchten: d a r u m 
trage ich kein Bedenken, die Briefe Magdalenas ftir ein Denk-
mal Ntirnberger Mundart aus alter Zeit zu halten. Nattirlich ist 
ihre Schriftsprache nicht ein getreues Abbild der von ihr gesprochenen Sprache, 
denn das Schriftbild folgt stets nur Iangsam dem Werdegang der Sprache, die 
es darstellt, und bleibt hinter ihrer Entwickelung zurtick. Daher kann man 
nicht erwarten, die letzten Lautwandlungen schon in der Schrift wiedergespiegelt 
zu sehen. 11) 

Es ist also fur die Geschichte der Ntirnberger Mundart wichtig, die 
Sprache in diesen Briefen einer genauen grammatischen Prtifung zu unterziehen, 
urn feststellen zu konnen, wie weit sich damals schon die Mundart entwickelt 
hatte, bezw. wie weit sich ihre Entwickelung schon im Schriftbilde zeigt. 
Dadurch wird namentlich die Frage der Chronologie der einzelnen Sprach-
erscheinungen gefordert. Vorliegende Arbeit sucht zur Losung dieser Aufgabe 
durch die Darstellung des Vokalismus beizutragen. 

Das ist mir moglich geworden durch die jtingst erschienene vortreffliche 
Grammatik der Ni.irnberger Mundart, die August Gebhardt unter Mitwirkung von 
Otto Bremer in der Sammlung der Grammatiken deutscher Mundarten (Bd. VII) 
im Jahre 1907 hat erscheinen lassen. Gema13 dem Plane dieser Sammlung be-
handelt der Verfasser nur die lebende Mundart; eine historische Bearbeitung 
ist also weder versucht noch tiberhaupt beabsichtigt. Ein reiches Wortmaterial 
ist mit gro13em Geschick zusammengetragen und verwertet worden, die Laut- und 
Wortlehre mit Sorgfalt und Umsicht zu ammengestellt. Somit erfi.illt die Gram-
matik ihren Zweck, auch den, der den Ntirnberger Dialekt nicht kennt, mit 
seinen Eigenttimlichkeiten vertraut zu machen. 

Bei dem Vergleich zwischen dem Vokalismus in der Sprache Magdalenas 
und in der heutigen bin ich zu folgenden hauptsachlichen Resultaten gekommen: 12) 

Die Einwirkung der Nasale auf vorhergehenden Vokal, Brechung der nicht ge-
dehnten Vokale vor r+ Con onant, Entrundung - drei Faktoren, die auf die 
Sonderentwickelung der Mundart gro13en Einfluf3 ausgei.ibt haben - sind damals 
schon in Geltung gewesen und kommen deutlich in der Schrift zum Ausdruck; 
ebenso sind die Vokale in nebentoniger tellung weitgehend geschwacht oder 
abgefallen und ausgestof3en. !m einzelnen stehen die mhd. kurzen Vokale dem 
heutigen Lautwert am nachsten. Dagegen i t die Diphthongierung der mhd. 
langen Vokale a, e, o, die Sti.irzung der Diphthonge ie und uo, die Mono-
phthongierung von ei und ou noch gar nicht durchgefi.ihrt oder i.iberhaupt zu be-
legen (hOchstens bei ei w. s.). Aul3erdem enthalten die Briefe noch viele 
interessante Einzelheiten, die eine moglichst eingehende Behandlung rechtfertigen. 

11) So ist es fiir einige Laute schon jetzt gewil3, daf3 sie im 16. Jhdt. der heutigen 
Aussprache nii.her standen, als die Schriftzeichen verraten: fi.ir mhd. a, ao, ei. fi.ir a und ao 
gilt die Bemerkung Wolfs ( . u.), fi.ir ei kommen andere Briefbi.icher in Betracht, die in den 
,Mitteilungen des Vereins fiir Geschichte Ni.irnbergs' H. 3, 1 81 und in den ,Mitteilungen aus 
dem german. Nationalmuseum' Jg. 1894 veroffentlicht sind. 

12) Vgl. den Ri.ickblick. 

. I 
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Urn aber zugleich auch dem Leser einen Oberblick zu gewahren liber 
die gewaltigen Unter chiede, die damals noch die Lande prachen von der Gemein-
sprache trennen und darum auch das lang ame Vordringen der letzteren erkHiren, 
habe ich die Sprache Balthasars jede mal in Vergleich gezogen. Damit glaube 
ich auch einen Beitrag zur siiddeutschen Reich schriftsprache im 16. Jahrhundert 
gegeben zu haben. 

Au!3er Gebhardts Grammatik habe ich die einschlae;ige Literatur nach 
Kraften benutzt; !eider tand mir flir die Geschichte der Niirnberger Mundart 
nur wenig zu Gebote. Die Grammatiker des 16. Jhdts. !as en uns in mundart-
lichen Fragen fast vollig im Stich. Fur Ntirnberg speziell kenne ich nur eine 
Beobachtung des Hieron. Wolf, die Gebhardt au reichend verwertet hat. 13) Flir 
Balthasars Sprache erhalten wir manchen willkommenen Aufschlul3 iiber die ge-
meine Sprachnorm dieser Zeit; vor allem habe ich die Grammatiken des Laur. 
Albertus {1573), Alb. Olinger (1573), Joh. Clajus (1578) herangezogen. 

Zur Form der Oar tellung mogen folgende Bemerkungen genligen : 
1. Bei der Festsetzung des Vokalbestandes habe ich an der alten Ein-

teilung nach der Herkunft der Vokale festgehalten; jedoch sind im Rtickblick die 
Lauterscheinungen nach ihrem Zu ammenhang geordnet. 

2. Ein Wort wird nach Seite und Zeile zitiert (Zeilenzahler). 
3. Das Material zu merkwiirdigen Lauterscheinungen ist moglichst voll-

standig beigebracht, jedoch sind alle Belegstellen, da sie meist zwecklos sind, 
nur in wenigen Fallen aufgefiihrt. Bei Wortern, die sehr oft vorkommen, habe 
ich nach den angefiihrten Stellen ein o. (oft) oder u. o. (und ofter) beigefligt. 

4. Der erste Brief Balthasars an einen Vater, den er zehn Jahre vor 
einer Verlobung schrieb, weicht in ein paar chreibungen ab, die ich be onders 

vermerkt ha be m it dem Zeichen (Br. o. 1 a!). 
5. Des ofteren habe ich die beiden ersten Briefe Magdalenas besonders 

herangezogen, da ich gerade diese flir sehr sorgfaltig ge chrieben halte. Dafiir 
sprechen mehrere Griinde: Briefe No. 4 und 5 fallen in die erste Zeit der Ver-
lobung (vgl. Brief o. 1 Paumgartners 4, 27 ff. : da ich ein preiittigam, wayl3 
all hie niemand dann die gantze stad; des gliickhwiin chen khein ende; die Ver-
lobung fallt also vor seine Reise nach Lucca, wohin seine Braut die er ten 
Briefe chickte); da ist es natlirlich, daf3 die chreiberin si eh bemliht, moO'Jich t 
gut mit ihren Briefen vor ihrem Brautigam zu bestehen. Zudem sind beide an 
Feiertagen geschrieben, der erste am ersten Weihnachtstage, der zweite am eu-
jahrstage, wo sie a! o reichlich freie Zeit hatte. Dal3 sie sich auch redlich mit 
dem chreiben geplagt hat, geht aus der Bemerkung hervor: und welst mit 
meinem gar besen krumen schreiben und kindichsen vergut haben (17, 13), wo 

13) Da Gebhardt ein genaues Zitat nicht gebracht hat, moge die betr Stelle hier 
ihren Platz finden: Crassis ima tamen quaeque vitia vitentur: nee (scribant) Norici matrem 
,moutt r' aut Jacobulum ,gouckala' ( Hieron. Wolf: de Orthographia Germanica ac potius sue-
vica nostrate als Anhang zu in titutionum grammaticarum Joannis Rivii Atthendorn. libri octo ; 
z. Teil abgedruckt in Germania Bd. I S. 160). D:tf3 mit dieser Bezeichnung die Einwohner 
von NUrnberg gemeint sind, geht zunachst aus den AusfUhrungen S. Meisterlins (Chron. Ill 
S. 1 7ff.) hervor, wo der Name der Stadt mit dem der Noriker in Verbindung gebracht wird 
Sodann sind diese LautUbergange gerade fiir die Oberpfalz charakteristisch (Whd. b. Gr. § 119). 
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sie sich wegen ihres Schreibens entschuldigt, aber nicht die Eile als Grund an-
gibt, wie es doch spater bei ihr oft geschah (vgl. 32, 8; 40, 1; 71, 22; 79, 33; 
85, 3; 251,4 u. a.). Bei einem Fehler ftigt sie sofort hinzu: verzei mir das un-
recht schreiben (19, 11). 

5. Gegentiber dieser Genauigkeit in den ersten beiden Briefen stehen 
spater afters offenbare Fehler und Verschreibungen, wie es in Briefen, bei denen 
doch der lnhalt die Hauptsache ist, leicht vorkommt, zumal wenn die Eile die 
Fed er regierte: diese habe ich au13er acht gelassen. 

6. Abkiirzungen: 
Albertus. Clajus. Olinger. Deutsche Grammatiken = Altere deutsche 

Grammatiken in Neudrucken hrsg. v. John Meier Bd. Ill, I I, IV 1894--97. 
v. B a h der. Grundlagen des neuhochdeutschen Lautsystems. Stral3burg 1890. 
Brenner. Mundarten und Schriftsprache in Baiern. Bamberg 1890. 
Chron. Chroniken der deutschen Stadte: Ntimberg Bd. 1-3, 10, 11. 
Frommann. Versuch einer grammatischen Darstellung der Sprache Hans Sachs. 

Ntirnberg 1878 (Programm). 
G. Grammatik der Ntirnberger Mundart von Gebhardt. Leipzig 1907. 
Grim m Wb. Grimm, deutsches Worterbuch. 1852 ff. 
James. Die starken Praterita in den Werken von Hans Sachs. Mtinchen 1894 

(Dissertation). 
Mayer. Die Orthographie des Hans Sachs. Coln-Nippes 1904 (Programm). 
J oh. M ti 11 er. Quellenschriften und Geschichte des deutsch-sprachlichen Unter-

richtes bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. 1882. 
Schmeller b. Wb. Bayrisches Worterbuch. Neue Ausgabe v. Frommann, 18n8-77. 
Shumway. Das ablautende Verbum bei Hans Sachs. Gottingen 1894 (Dissertation). 
Whd. b. G r. Weinhold, bairische Grammatik. Berlin 1867. 
Whd. mhd. Gr. Weinhold, mhd. Grammatik. 3. Auflage Berlin 1883. 
W. Gr. Deutsche Grammatik von W. Wilmanns. Stral3burg I 2. Auflage 1897 

I I 1896 Ill, 1 1906 Ill, 2 1909. 

Die Anregung zu der vorliegenden Arbeit erhielt ich von Herrn Geh. 
Regierungsrat Professor Dr. W. W i I m ann s, der mir auch bei der Ausftihrung 
jederzeit bereitwilligst mit seinem Rate zur Seite stand. Es ist mir eine ehren-
volle Pflicht, auch an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer ftir sein Wohl-
wollen und seine liebenswtirdige Untersttitzung meinen warmsten Dank auszu-sprechen. 

--<-EGi<>·-
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Der Vokalismus. 

1. D ie mhd. kurzen Vokale. 
Mhd. a.. 

M .. ~. 1. Mhd. a hat sich in den Briefen der Magdalena Paumgartner teils er-
halten, teils i t es, der allgemeinen Neigun~ des Bairi chen zur Verdumpfung 
folgend, in be ·timmten Grenzen vor folgendem a a! zu o geworden. Die 
Verteilung von a und o stellt ich folgenderma!3en dar : 

1. Ingeschlos ener ilbe tehtostattavor asalenregelma!3iginmhd. 
ein ilbigen Wortern und in Zusammen etzungen m it diesen; obald die e aber 
in der Flexion ihre Einsilbigkeit verlieren, tritt wieder regelrechtes a ein. 
Dieser Vokalwandel, der auffallend streng durchgefiihrt ist, hat also statt in 
zwei Fallen: 

a) Das betreffende Wort chlief3t im Mhd. auf m oder n: 1) 

ich, er kon 15,2 ; 16, 22; 79, 34; oft, Ausnahme 124, 15; du konst 31, 5; 184, 14; 
194, 31; 270, 6. - Die Pditerit:J. kom und nom: 2) kom 31, 17; 230, 14; 241, 23: nom 
19, 13: 180, 1: 242, 1 ; einmal num 197, 18.- mon: 1. Subst.: 5, 9; 136, 4; 194, 27; 
aber mansperson 213, 7 (Gen.), in Zusammenselzungen: edelmon 180, 10; 250, 24 furmon 
30, 36; H1,35; 32, 9 ielermon 18, 18; 194, 16 Saurmon 37, 23 Sidelmon 17:2, 7 zimer-
mon 82, 21; 2. Pron. : 14, 34 u. s. L, sehr oft gebraucht: Ausnahmen nur 31, U; 132, 30. 
Dazu ist noch zu rechnen iemund und niemund, da das d erst spat angetreten ist; hier ist 
o in der nebentonigen Silbe zu u verdumpft oder verfllichtigt: Belege s. § 23; statt u 
steht eSJ: 6 , 2.- on, om: Da mhd. ane, namentlich als Praposition, oft unbetont ist, hat 
es se in e frilh verloren (G. § 130, 7). J edoch kommen ne ben on und om vielleicht ebenso 
oft an und am vur, ohne daO sich ein Grund fiir diesen Wechsel erkennen lieOe. Und 
Lwar slehen be:de Formen a1s Adverb, Partikel und Praposition, z. B. dron daran 65, 25; 
174, 23 ; 183, 2H; 226, 26 wolon 32, 6, onfong 77, 29 neben anfang 276,28, ondrifen 57, 
21 neben andreffen 163, 37, Prap. on 77, 37: 253, 30; 254, 2H, 27; 275, 33 om 77, 35; 
276, 7 an 15, 13, 31; Hi, 12; 18, 1; 19, 15, 16 am 17, 18; 19, 10. - zon-slirer Zahn-
stocher 207, 19. 

An m. 1. In wan ist ausmhmslos a erha1ten, weil das Wort im Mhd. wanne 
lautet: 15, 33 ; 16, 4; 19, 2 und otter; ebenso dan mhd. danne 174, 7; 183, 12; 241, 17. 

b) Das betreffende Wort schlieOt im Mhd. auf Nasal+ Consonant: 
cc) Substantiv:t: donck 14, 4; 31, 11, 13; 39, 13; 74, 21; 77, 34; 79, 29; 93, 10; 

197, 13; 228, 13; 253, 5; 254, 19; 255, 11 u. o.; dagegen hat das Verbum dancken (Hi, 

1) Vgl. Whd. b. Gr. § 22. 
2) H. S1chs hat meistens nam und vereinzelt, gewohnlich nur im R~im, 11111/l und 

nom, kanz und selteneres kom (James S. 56, 57). 
3) Vgl. Whd. b. Gr. § 13. 
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21) nie o, trotzdem ieh danek 89, 28; 151, 37; 240, 1; 252, 35 infolge der apokopierten 
Aussprache dem Substantiv gleicht. So sagt z. B. die Schreiberin Got dem hern sei donek 
77, 3.J., aber Got sey danekt 32, 16. J edoch steht zweimal in dieser haufig gebrauchten 
Forme! danek 93, 8; 139, 21, so daO die Anmhme wenigstens naheliegt, der Schreiberin 
ha be danekt vorgeschwebt, sie ha be aber nur danek geschrieben. - onjong 77, 29, aber auch 
anfang 276, 28 ( Dat.). kirehgong 230, 13 neben abgang 101, 9 ausgang 167, 10. hond: 
vor der hond 143. 24 uberhond 74, 31, aber richtig zu handen 19, 31; 37, 35; 40, 15; 
hondseltlag 70, 26; 71, 17; 127, 2; 133, 24; 139, 34; 142, 26; 143, 35; 150, 2; 220, 8 
hondbeek 155, 28; 164, 16; 242, 2, einmal handpeek 152, 7, hondheb 242, 6, hondwerek 
19, 9. umbhong 253, 18; 270, 18, 19 virhong 155, 30; 164, 19, 25. -kronz 71, 16. 
fond 2:50, 24; 270, 20, 23 londgut 135, 5 Niderlond 164, 15; 180, 10 welseltslond 164, 15; 
Ausnahmen 39, 25; 93, 19. prond 140, 15. stond 70, 25 zusfondt 134, 17. fonz 19, 
14; 133, 29; 136, 19, daneben danz 144, 5 (Dat.); das Verbum heiOt stets tanzen : 19, 
17; 37, 25; 132, 23. gewond 197, 31. 

fJ) Adjektiva: gonz 195, 5; 242, 2; ofters steht auch ganz 17, 6; 18, 10; 82, 13; 
210, 29. Sobald gonz flektiert wird, steht immer a als Stammvokal : 36, 21; 63, 29; 89, 
31; 124, 10; 237, 26. - kronk 38, 34; 75, 12; 142, 12; 207, 26, 34; 210, 28; 211, 11. 
Das flektierte Adjektiv lautet aber kranek -: z. B. kraneks 90, 2. Auch hat kranekheit 
135, 14; 165, 23; 233, 3 kraneket 217, 1 a beibehalten. da kranek in der Zusammen-
setzung m1t -heit s~inen selbstandigen Charakter eingebliOt ha V). - long ist besonders merk-
wlirdig. Das unflektierte Adjektiv, das mhd. lane lautet, hat nach der aufgestellten Regel 
o. Samtliche Belege: 19, 16; 40, 9; 66, 16; 74, 25; 83, 28; 89, 23; 95, 27; 105, 4; 135, 
2; 141, 33, 34; 169, 20; 194, 31; 207, 26, 34; 210, 27; 240, 18; 246, 22; 250, 2. Aus-
nahm~n: 14, 16; 137, 4; 143, 1; 172, 18; 235, 1. Das flektierte Adjektiv hat natlirlich 
a als Sbmmvok:l.l: 50, 18; le5, 2; 124, 13; 137, 5; 151, 19; 210, 14; 212, 3; 230, 10 
( der lang flax). Das Adverb, das mhd. lange lautet, hat an samtlichen Stellen der Briefe 
durch die Neigung der Mundartw mhd. e zu apokopieren (G. § 148, 26) sein Endungs-e 
verloren; aber trotzdem lautet das Adverb stets tang, nie long. Samtliche Belege: 14, 22; 
63, 35; 64, 33; 82, 27; 93, 15; 99,24; 132, 18; 139, 33; 142, 13; 143, 18; 144, 13; 169, 6; 
197, 13; 219 4; 220, 9; 230, 24, 35; 235, 1; 240, 11; 254, 25; 255, 7; 263, 34; 264, 1; 
::!80, 14; 2 1, 8. Die strenge Scheidung zwischen mhd. einsilbigem und zweisilbigem Wort 
tritt hier besonders scharf hervor und beweist klar, daO ein phonetischer Unterschied sich 
herausgebildet haben muOte, der die Schreiberin so genau zwischen long mhd. lane und 
tang mhd. lange scheiden lieO. Die Ausnahmen bei dem unflektierten Adjektiv finden 
wohl ihre Erklarung in dem erstarkenden EinfluO der flektierten Formen (G. § 130, 3). -
longsam 193, 31; 246, 23. langweil 184, 9 und langweilig 14, 25, 29; 139, 16; 220, 9; 
230, 12 sind eine spate Komposition von lange und weile 6); longweilig nur 18, 15. long-
wirig 124, 22 neben langwirig 134, 19; 252, 34. longzofet 194, 32. - verwond 234, 17. 

y) Verbum: ieh fonde Praet. (m it unechtem e) 50 36. 
An m. 2. and in andwort 263, 27 beandworten 239, 34 ist zwar einsilbig, ab er schon 

im Ahd. als selbstandiges Wort erloschen 6). 

2. In offener Silbe ist o in mhd. manen und name eingedrungen: 
monen7) Inf. 91, 30; 117, 27; 167, 16; 227, 18 ich mone 117, 14; 121, 12 er, sie 

mond 141, 31; 165, 1; 172, 12 ermond Part. 141, 21; no me 16, 31. 
An m. 3. o in sogen 82, 18 ( ?), mon sogt 32, 15, ober 255, 17 ist gegenliber der 

erdrlickenden Mehrheit der Formen mit a bedeutungslos. 
3. Alle iibrigen Worter oder Wortformen, die im Mhd. nicht einsilbig 

sind, haben ihren Stammvokal bewahrt, auch wenn sie im Mhd. zu Einsilbern 
geworden sind: 

4) Vgl. W. Gr. !I § 289 f. 
5) Vgl. Grimm Wb., Sanders Wb. unter lang 2 d und weile. 
6) Vgl. W. Gr. 11 § 91 a. 
7) ermonen ist i;n 14.-17. s. im Bair. Regel, Whd. b. Gr. § 22. 
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and (mir tlzut and) 40, 9; 1 3, 19; 263, 3-l = mhd. ande (mir tuot ande), angst 
und pang (machen) 12-l, 23 = mhd. angest und bange, Franckfortt 39, 31 u. i:i. = Francken-
JurfB), Hans 91, .'31 u. i:i. 1 t Ki.irzung aus johannes, sand 220, 3; 276, = mhd. sancte 
sante Jat. sanctus,· empfangen 13, 21; 1 , u. i:i. vergangen lf\, 1 , 19; 74. 25; 93, 7; 
9 , 23; 2.>2, 30; 262, 21 handelspriefe 141, 17 kandel 2-12, 5 mande/164, 14 u. a. 

An m. 4. Den oPen enlwickclten Regeln wil1ersprcchen die je einmal belegten mongel 
2;,3, 12 und gefongen 250, 30 und sind wohl als S~hreibfehler anzusehen. Denn neben 
diesen tehen die regelmaOig gebildeten gemangelt Part. 15, 3; G-l, I; 160, 32 und gejangen 
1!16, 14; 199, 1,; 2.i:i, . AuOerdem stehen sie un Wider pru~h zu gleichlautenden Wi:irtern 
( . 0.) . 

o i t al o der hoeh t intere sante Weehsel von a und o in betonter 
_ ilbe vor folgendem a al durehaus regelma!3ig, wenn man von wenigen Aus-
nahmen ab ieht. 9). Ein Vergleieh mit dem heutigen iirnberger Dialekt lehrt 
Folgende : In mhd. offenen Silben und mhd. einsilbigen Wortern ist der 
Stamnwokal gedehnt worden (G. § 123, 130), an die Stelle von a tritt dann 
unabhangig von folgendem Kon onanten (} (G. § 54). Da nun in den Briefen 
Mag-dalena o ebenfall nur in mhd. offener ilbe und in mhd. ein ilbigen 
Wortern a verdran~t hat, so eheint mir die Annahme sehr wahr eheinlieh, 
da!3 dieser Vokaltau eh an die Dehnung des tammvokals gebunden war, 
also o fur gedehntes a eintrat. Wenn o aber nur vor a alen erseheint, o 
ist hierin die verdumpfende Wirkung der asale auf vorangehenden Vokal zu 
erkennen. Die Stellung vor asal ist daher vielleicht der Ausgangspunkt, von 
dem aus sieh o in gedehnter Silbe weiter verbreitet hat. 

B. V on diesem Vokaltau eh wei!3 Balthasar Paumgartner nichts; er hat stets das 
urspriingliehe a in alien Stellungen bewahrt: 

ich, er kan -ll, !1; 1:) , 3; 202, 31 juhrman 3:>, 18; 113, 2...1 man Pron. 3, 30; 7, G: 
o. danck 73, 1; 79, 9; o. landriclztter 2 4, 24, 2G landsltindte 2 -l, 1 G langsam 27, 37; 
mahnen Bel. § 37 an Praep. u. P.Ht. Bel. § 37 u. a. 

M. § 2. In vor- oder naehtoniger Silbe erseheint bei M. an Stelle von a 
meist e, in einigen Fallen (vor l) o: 

kolender 13, 21; 16, 12; 18, 2-l; 13-l, 31, Sebolt (G. §112, 3c) 172, 23; 271\8 nehen 
Sebelt 100, 2 und Sebalt 2:W, :3. triebsoll6,, 31; Ceser 1 , 31; -l9, 8 grausemen Dat. PI. 
mhd. grflsam 210, 30 jermzies 20:1, 3-l Kasper 277, 1 Mad;es 199, 1 teslernend bG, 11; 
133, 5; 1!19, 11 neben testamend 7 ', ...1; 133, 10. Auch in den Briefunterschriften, die 
nach damaliger Sitte den vollen Namen der Absenderin tragen, ist diese recht volk ltim-
liche Schreibung durchaus nicht vermieden: Balteser 19, 29; 37, 32, 33; 40, 12; 71, 24 
(G. § 151, 1), son. t meist Balthaser 51, 2-l; 66, 31; 6 , 10 u. s. f., Madelene 5!1, G Made-
lena 17, 21; 1!), 2 ; 32, 2...1; 37, 32; 40, 12 Madalella 4!1, 21; 165, 6, in den spateren Briefen 
meist Magdalma: 17.i, 27 u. . f. 

B. Bei B. herr eht wiederum nur die regulare a- ehreibung der Sehriftspraehe: 
Z. B. ea/ender 3, 24; 6, 21 Balthasar in alien Briefunterschriften, Cesar 34, 1 ; 

35, 3 Cas par 54, 17; 55, 6 testa rnentt 0, 34. 
M. § 3. Der Umlaut von a erseheint bei M. unvermindert da, wo er aueh im 

Mhd. erseheint, und wird dureh e wiedergegeben: 
Z. B. gefeng 175, 22 jeser PI. 184, 11 holendichs 172, 14 lt~~ger Comp. 174, 31 es 

sclzlecht es schlagt 1, 29 wegen PI. v. wagm 217, 10; 263, 21. Neben arbeitt 174, 8 u. i:i. 

) Vgl. Ulman Stromer (= Chroniken deutscher Stadte Bd. I) 27, 1. 
9) Bei H. Sachs regelt ich die o-Schreibung nach denselben Normen; nebenher geht 

die a-S hreibung der S hriftsprache (vgl. Mayer). 
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steht erbet 37, 14; 106, 26; 171, 35 entsprechend mhd. arbeit und erbeit 10 ). Merta Martin 
(Bel. § 19) hat volkstlimlichen Umlaut (G. § 330, b). 

e steht auch in den Wortern, in denen heute o gilt: 
ergezen 15, .31; 10!), 5 lejel 50, 27 sclzrejpen 110, 2; 126, 2 gebelb Gewolbe 201,4; 

280, 14. 
Dagegen erscheint o neben e in holt und wollen: 
er hiiltt 213, 13 neben helt 175, 10; mhd. wellen: 11) lnf. weln 4 , 9; 101,15; 260, 5 

woln 179, 31; 212, 14 woln 194, 22. Der Plural zu ich, er wil H, 4; 16, 30; 75, 2 du 
wi/t 12) 117, 26; 149, 30; 201, 5; 275, 31 wilst 16, 26 {?) Iautet: wir, sie wel(n) 48, 20; 
63, 38; 82, 19; 108, 9 wol(n) 14, 13; 107, 32; 194, 19; 237, 28; Conj. Praes.: ich, er wet 
14, 26; 38, 33; 6 , 8; 70, 20; 260, 5 wol(e) 67, 19, 21; 277, 18 du we/(e)st 16, ; 37, 
12 (2 X); 126, .35; 210, 18 wolst 126, 34 wolst 19, 4; 74, 19 er wol(e) 132, 14; 188, 35. 

In wellen gehen also die alten e-Formen neben den jUngeren o-Formen 
her, wahrend heute nur die o-Formen gel ten (G. § 381, 5). Aber in Bayern 
behauptet sich noch jetzt wellen neben wollen. 13) Woln ist aus weln ge-
flossen wie hOltt aus helt, wobei wohl die folgende Liquide von Einflul3 
gewesen sein mag. 14) 

An m. 1. I eh fiige hi er die Part. Praet. an, die analog dem heutigen Dialekt ihren 
Riickumlaut aufgegeben haben (G. § 400): bekend 58, 30 gekend 144, 8 gemecht 51, 3 
verprend 238, 20 gewetzd 14, 23; 18, 15, aber genand 150, 12. gewelt 74, 25; 101, 2 
neben gewolt 247, 5, heute gwolt (G. a. a. 0.) 

An m. 2. heben st v. hat in Obereinstimmung m it der Mundart zwei Partizipial-
formen gehoben und gehebt (G. § 398): gehoben 199, 23 gehebt 172, 7; 174, 25 (trotz ver• 
schiedener Form gleiche Bedeutung: aus der Taufe gehoben); uberhoben 197, 25 angehebt 
142, 10; 184, 4. 

i, ie steht in drei Fallen vor folgendem r+Cons. statt Umlaut-e 15): 

jiertig16 ) mhd. vertic 96,3 neben leichtjertig 133,12, die wirm17) mhd. werme 132, 
21 wiermen17) 212, 24. 

B. GegenUber der einfachen Umlautbezeichnung in Magdalenas Briefen kennt 
Balthasar drei Zeichen e, ii, iie, die er unterschiedslos in denselben Wortern 
gebraucht; bei der AuffUhrung der Belege sind die eingeklammerten Zahlen 
die Stellen, in den en das betreffende Wort m it ii geschrieben ist: 

tierger Comp. 116, 8; 209, 10 {8, 21; 146, 34) hiiend PI. 27 , 10 hend 10, 14; 12, 
29; 221,15 (Oat. Zll hannden 3,16) hiiendler215, 15 (157, 31) fiirhiieng(e) 232, 10 (45, 9) 
fiirheng 68, 20 umhiinge 45, 6 kaeltt 157, 34; 278, 11, 32 (8, 29) er ICiest 173, 6; 222, 
30; 281, 24 (148, 20; 282, 34) er lest 43, 28 rahttschliieg PI. 283, 20 (52, 31) schmecken 
35, 17; 42, 11 sclunacken 69, 23 viietterlich 266, 3 (153, 4) wiirmen 236, 1 widerwerttigkeitt 
53, 20 widerwtirttig 21.J, 12. 

10) Vgl. W. Gr. I § 199 Anm. 3, G. § 57, 3. 
11) W. Gr. I 11, 1. S. 36: , Franck (ZfdA. 25, 221) hat den Nachweis gefiihrt, daO die 

e-Formen nicht, wie man friiher annahm, e, sondern umgelautetes e haben. Sie gehoren 
also zu einem Verbum got. waljan, ahd. wellen, das sich in der Bedeutung ,wahlen' als 
regeltnaOiges schwaches Verbum bis heute erhalten hat (PBb. 9, 564 f)." 

12) ,Das junge willst finde ich zuerst im 16. Jhdt." Whd. b. Gr. § 335. Heute 
gilt wilst im Nb. (G. § 381, 5). 

13) Whd. b. Gr. § 335, Schmeller b. Wb. 11 886. 
14) W. Gr. I § 230. 
15) Ober den Umfang der sogenannten ,Brechung' im heutigen Nb. vgl. G. § 158 f, 

wo diese Erscheinung im Zusammenhang behandelt ist. lm Bair. ist sie verbreitet (Whd. 
b. Gr. § 18). i als Brechungsvokal findet sich auch bei H. Sachs (Mayer S. 9). 

16) Ein zweites Beispiel bei Schmeller b. Wb. I 761. 
17) Vgl. Schmeller b. Wb. 11 1000. 
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tatt Umlaut-e hat B. in einigen Wortern das nhd. o: 1 
) 

ergdtzen 3.!, :!4 n~ben ergetzen 232, 14. liieffe/ 27, ~>: 1, 7, :2b; 279, 7 lof~L 78, 23 
schii~pfen ·U.t, 12 Eewiielb 10:!, 16, aber leschen -13. 3'\; 113, 1 schrepfen 2 1, 26 Wehrdt19) 

nom. prop. 1hd. wand l.Vl, 2;,, 31. 
Mhd. wellen erscheint nur al wollen: 
lnt. wo/ll'/1 23, :?:l; _7, !I; :!lili, 14: o. Ucr Plural zu ic/z will;,, 20; u.: wir, sie 

wollen 7, 3:!; 10H, 14; :!.->li, li:J; C•mj.: iclz, er wiielle 11, 11; 112, 37; 116, 11 wiille 6, L 
.li; .;, !l; H, 25 du wiillest :!. 7, :!-!; .'l, 26; 1-16, ·. 

A nm. 3. Der Rtickumlaut i t im Part. Praet. mei~t auf~:;c!!e'ben: gebrentt 1 '7, 1 
gekhennd .t:!, 2-l erkhennd ;,:;, 1·! nehen !(ekand 3:'!, 24, benend 119, tn neben genandtt 
1 • . gewoltt ;,, u,; 11, .'31l; 1.3, '. 

An m . .J. hebm hildd ein schwache Part. Praet.: iiberhebft 203, 4; 204, !t unver-
hebtt 54, 34. 

Mhd. e: 
M § 4. Betontes mhd. e i t bei M. erhalten; vor r-+-Con . i t einmal Brechung 

des Vokal zu erkennen: 
gejierneist 49, .i; -!, 1-1 nehen gejerneist H!'l, H:!: 100, 3:'!, aher nur schmerz 166, 3 

verlig vorjahri!( 6;), :!. 
In unbetonter ilbe hat M. Jer Mundart ent prechend e weitgehend 

abfallen Jassen oder ausge tof3en. Ob aber i in Jzirein als Vor tufe der Aus-
stoBung bezw. al Folge unsicherer Aussprache hei chwacher Betonung an-
zusehen ist, oder ob hier Brechung vorlieg-t, ist mir zweifelhaft. 

hirein 1;), 20; 137, 2 ; 138, :1 hierein 166, 11 nehen herein 15, G; 137, 26, 2 und 
rein 19R, 1 (G. § !l;), 1 ). 

Grob mundartlich ist die Schwachung der mhd. Endung -en zu -a; heute 
treffen wir diesen Lautwandel nur nach Vokal und Na al (G. § 95, 2 d y), er 
muf3 aber frUher eine weitere Verbreitung l!;ehabt haben (G. § 95 Anm. 9). 
In den Briefen teht er nach m in: 

hama mhd. hamme Slhinken PI. 27.\ :~n Ac,. $1( 1!i7, 17; 1 .J, .'3-1, soma Samen 
277, ;); 280, 23, 2 neben somen :27li, 20, schbama Oat mhd swam, swamme 2 0, 10 
neben schbamen Ace. 2 0, 6 und schbam Ace. 2 0, 9, Sima Simon (zu •simen geschwacht) 
82, 21 suma Sum me 64, 1 ; nach n in: aurha11a Ace Auerhahn 277, 2; nach mhd . 
rh in: fora PI. mhd. forhe Forelle 23:1. 6, ebenso fora/us! 23\ -1; nach j in: helfapeitt 
Elfenbein 255, 1; nach ck in: Francllaland 9.'3, 1!'1, Sclzlackawalt 71, 5 neben Schlacken-
walt 174, 22, werckafag (?) :201, H; au(lenlem in: kuzsa Kutsche 241, 33 und Schbarza-
pruck 2.J1, 20. Vgl. § 1!l: -a _.. -en < -Zrz. 

B. Bei B. sind als Au nahmen von der reguHiren chreibung- tie statt e und i, ii 
in mhd. welzsel zu verzeichnen: 

geschwiier mhd. geswer ?.7 , 19 neben crschweren mhd. wern 122, 17. kiieckliclt 
279, 13 neben kecklich 6.1, li mhd. kec. wixl 2, 20 wiixl 2, Hl; 1~:\ 30; aufwiixl 1 2. 22. 

Mhd. 'i. 
M. , 5. 1. Mhd l hat M. auf3er vor r durchweg durch i oder seltener durch y 

wiedergegeben. ie ist an telle von i hochst elten anzutreffen. 
ich, es blib ConJ Pr;let. :W.J, 32; 2.JO, 3B du blibst 230, 3-1 bliben Part. 217, 20 dir 

15, 5 dyr 155, :2-1 diser U, 6; o. dismal 172, 17 dysmal 165, 17 zufridtn 196, 19 glid 

1 ) W. Gr. I 23U; v. Bahder S. 161" ff. 
19) Vgl. Schmeller b. Wb. 11 9 . 

Mitteilungen aus dem German. Nationalmu<eum. JQ(JQ, 11 
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37, 16; 85, 28 begrifen 156, 34 hitz 105, 28; 106, 12, 16 igel Schauessen, in der Form 
eines !gels zubereitet 277, 14 ygel 40, 4 ingedenck 39, 13; 167, 16 ir 15, 1 yr 144, 36 
ires Gen. Sg. 15, 30 im Ace. Sg. 16, 6 ist 13, 23 yst 273, 19 !idem lectern 217, 15 lichen 
liegen -!9, 26 geschiden 172, 1 verschiden 151, 31; 169. 3 geschriben 14, 17; 174, 20 
spilleutt 177, 31 gespilschajt 1!), 2 digela Tiegel 85, 35 wider 172, 2 gewis 16, 5 ungewis 
240, 34 gezihen 228, 21 zwir 149, 13. - ie st. i habe ich nur in viel32, 17; 160, 33 und 
diese 160, 31 gegeniiber sonstigen vil und diser gefunden. 

Die 1. Sg. Pras. lnd. hat analog dem heutigen Dialekt (G. § 378, 3) 
altes i durchweg bewahrt, nur ist vor r+Con~. e eingetreten. 

ich brich 1!)0, 35 befi1 37, 29 vergis 17, 16; 166, 26; 23-!, 16 nim 14, 25; 7.), 16; 
141, 27 erschrick 4fl, 25 sich sehe 58, 3; 234, 36 und sy 58, 2; 110, 2; 149, 7 (ich sehe 
166, 23 ist Conj.), aber ich sterb 14, 19 wer werde 58, 2; 59, 3 oder wert 79, 3.'). 

A nm. 1. SinguHires ich wiert 156, 5 ist wohl nur unter EinfluO des vorhergehenden 
wiert 3. Sg. entstanden. 

An m. 2. Neben er ligt erscheinen die Fonnen leid und leut, die der kontrahierten 
mhd. Form entstammen; im heutigen Nb. nicht mehr lebendig (G. § 70 Anm. 2). Ebenso 
mon geit. 

er leid 38, 3 leut 194, 23; 228, 15 neben ligt 104, 19; 141, .'lR, mon geif20) mhd. 
glt 121, 10. 

2. So selten also sonst ie an Stelle von altem 'i tritt, so haufig fast 
wird dem i vor r+Cons. e angehangf2 1); und daO M. diese chreibung durch-
aus flir richtig hielt, laOt sie in den beiden ersten Briefen erkennen, wo sie 
eine Vermischung von i und ie sonst ganzlich vermeidet, aber vor r+Cons. 
mehrere Male ie schreibt. e statt i in dieser Stellung findet sich in kerba. 

ier mhd. irre 83, 9; 110, 8, kierge Kirche 273, 26 und kirgengelt 273, 27, schierm 
37, 30 und schirm 19, 19; 251, 10, .geschier mhd. geschirre 64, 21 lnd. Praes. von werden: 
du wierst 15, 26; 16, 16; 18, 21, 29; 31, 1 ; 127, 4; 199, 20 u. o. neben wirst 16, 24; 
18, 15; 175, 8; 194, 12, 14 u. o. er wiert 18, 30; 31, 4, 12, 26; 36, 30; 48, 27; 63, 27, 38; 
72, 12; 133, 8, 10, 11, 12 u. o. wirt 100, 5, 15, 34; 104, 22; 194, 13; 197, 27; 19 , 5 
u. o. seltener wir 155, 21; 218, 17; 227, 5; ·Wiertich wiirdig 178, 2 es wierckt 82, 34 ( ?) 
neben gewircktt Part. 195, 7, -wierd Wirt 37, 34; 1 9, 7 wiertt PI. 1·10, 23 wiertin 83, 1 wierz-
haus 135, 32 neben -wirt 40,15 wirzhaus 189, 5; 227, 9; 240, 33. - e tatt urspriinglichem 
i ist auch durch Brechung entstanden in kerba mhd. kirchwlhe 236, 29 (vgl. 34, 18). Diese 
eigentiimliche Lautform ist im heutigen Nb. noch lebendig (G. § 150, 3), auch in Schwaben 
verbreitet als kirbe2i), 

An m. 3. Wenn -pirn Plur. fl9, 28; 101, 20; 107, 2; 184, 16 keine Brechung auf. 
weist, so erkHirt sich das aus der mhd. Form bir Sg., die wohl :tuch noch die Schreiberin 
gesprochen hat (heute ausgestorben G. § 1.'!0 A 1 r N) 2s). Man diirfte al o pirn nicht in 
pirnen 24 ), sondern in piren auflosen. 

B. Bei der Verteilung von i und ie verfahrt B. anders. Er schlieOt sich der 
nhd. Schriftsprache an und bezeichnet gedehntes i mit ie im Gegensatz zu 
erhaltener Ki.irze, fi.ir die er einfaches i oder seltener y setzt. ie ist also nur 
Zeichen der Lange. 

20) Auch bei Sachs (v. Bahder S. 35). 
21) Whd. b. Gr. § 90 hat dieselbe Schreibung seit dem 12. Jhdt. in Hss. u. Urkunden, 

besonders im 14. Jhdt. und n:tmentlich vor r und h gefunden. 
22) K:tufmann, Geschichte der schwabischen Mundart, Straf3bur!! 1890. S. 113; kiirbe 

im Anfang des Simplicissimus. 
23) Auch Schmeller b. Wb. I 279f. weist noch durch die Aussprache die mhd. einsilbige 

Form nach. 
24) Das fl in unserer ,Birne' gehort eigentlich der Flexion an (Kluge Wb.). 
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Ober ie al Dehnungszeichen s. § 33. ~~ y: hitz 214, 3; 21.'), 2 u. hytz 43, 5, ge-
ritlen 113, i!2, 3fi u. gerytfen 27, 7; 14fi, 21. wirtt 63, 17; !ll, 14 u. wyrlt 36, 7; 3R, 19. 

i ist in der 1. Sg. Pras. lnd. erhalten: 
tch btiftl/he 62, 12 gib 25, 31 1•rrgisse 109, 10 lzilfji• 2fi.J, 37 ysse 147, 38 liege 3, r; 

nimb .J. 2'l; 7, 1; , 2 ; 0, 32 sihe !17, 3fi; 203, 23 
Der Obergang von i zu ii, der in dieser Zeit nicht elten i t ~~), beruht 

aut der Annaherung, die ich in den od. Mundarten zwischen i und ii schon 
damals vollzogen hatte: 

gebiirg 62, 27, 34; 147, 3fi; 214, 31 fiiltz 97, 30 hiitz 17~. 11; 231, 31; 27 ·, 2!1 
hdz, hytz . o. miir Pron. 24, 271 sonst mir, gewiiest G, 26 gewiist 76, 36; 112, 24 gewist 
!11, 6 mhd. gewist und gewest (,'\\. hat nur gewust 70, 36; 101, 10; 229, 23), aba noch 
geschryjjtwyrdig 1 :'17. 1!1. 

Mhd. b. 
§ 6. Mhd. o i t in M.s Briefen durchweg erhalten, aber vor m wie im 
heutigen Dialekt zu u geworden (G. § 163, d) ~ 6): 

breidigum mhd. briutegome 13, 19 u. s. f. (B. preiiftigam 4, 27; 6, i'l; 10, 30; o.) 
kumen. Jnf. 14, 10, 21; Hi, 11, 24, 33; o. kumen. Part. 16, 33; 111, 13; Hl2, 37; o. ab-
kumeuer Comp. 167, ;) Conj.: du kumest 263, 6 er kum 13 , 3; 177, 3'l; 192, 37: 197,30, 
bekume 219, 6 zukume 19, 29; 37, 33 wir kumen 174, !l; genumen P.trt. 16, 13; 197, 30; 
263, 14 (flekt.) vernumen Part. 13, 22; 14, 7; 1 , • Pumersjeln 197, 23. - Vcreinzdlc 
Au nahme ist herauskomen Part. 137, 3. 

Regelmaf3ig steht o z. B. in: 
enpotten 22 , 4 gtifloen 233, 21 btifoln 17, 19; 1 !J, 9 jorcht Su bst. 196, 9 verschboln 

verschwollen 89, 35 gesojen 82, 17 (dagegen u bei G. § GO, 3) gestorben 16, 34 getrojen 
134, 26 woln Subst. Wolle 195, 7, 9, 10 (vgl. G. § 63, 1 ). 

In ,hie ist er auj Furlt zu zugen' 229, 17 ist zugen Part. Schreifehler, wohl durch 
die betden voran~ehenden u veranl•1llt: sonst steht Part. zogen: auf Altorjj zu zogen 273, 20 
uberzogen 121, ; 167, .zogen 217, 5; 21 , 1 

&.. nm. aber statt oder 143, 21; 194, 13 beruht nicht auf lautlichen Vorgangen; diese 
Vertauschung ist heute noch cturd1aus im Gebrauch (G. § 374, 4 ). 

B. hat dagegen mhd. o auch vor m bewahrt. 
kommen Inf. 2, 19; 4, 6; !>4, 23; o. (ge)kommen Part. 1, 15; 4, 9; 94, 9; 130, 9; 

o. Conj. z. B. er- komme 2, 27. genohmmen 11 , 1 verno!zmmen 6, 3R; 7, 15; 9, 3; o. 
In jorchtt 203, 33; 222, 24; 224, 34 ist noch mhd. o gegenliher nhd. u erhalten. 

M. 7. Der Umlaut, der bei M. fat stets bezeichnet ist, wird durch zwei 
Zeichen e und ii (iie), von denen da erste vielleicht ~erade so beliebt ist 
wie das zweite, wiedergegeben 2 7): 

Der Conj. zu ich dorjt Ind. lG, 3:?; 201, .'3 lautet: derjt 3!1, 2ti; 30, 20 (ohne Um-
Ltut 262, 27) derjst 264, 5 u. o. derjten 65, 5; P.trt. derjt 50, 29 und dorjt 262, 2!'1. get/ich 
1 , 1 ne ben gottlich 1 !17, !1, lugin Koch in 5, 3.'\ ne ben kiigin 50, 2 ; 152, 14 und 
kiiegin 3 , 33, der Conj. zu iclt mochl 2, 8: mecht 14, 7 mrchsi 64, 27 mechten 6:1, 1; 
Part. genucht 51, 3. peslein Posse 5 , 27, 2 rb'ckla 200, 36 reek/a 211, 20 dechter 172, 
16 diichter 277, 1:) und tochter PI. 1371, 9 jegel PI. 17\ 22 wolfj PI. 219, 27; 227, 13. 

B. bezeichnet den Umlaut nur durch ii oder iie, gibt also der Entrundung 
keinen Raum: 

boegen PI. mhd. boge 214, 10 Coeln 36, 3 goettliclz 113, 20; 220, 34 gottlich 62, 12, 
joerf! 43, 7 sonst stets jorg 154, 9, ConJ. ich moegtt 112, 3 ich miichtt 2, 11; 12 2. er-

25) v. Bahder S. 1 Off., Whd. b. Gr. § 33: ii st. i seit dem 16. Jhdt., W. Gr. I 231. 
26) G. sagt ,vor Nasal', bringt aber nur Belege fUr m. 
27) Entrundung i t in Bayern verbreitet (vgl. G. § 177). 
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iitjjilm 163, 1 oejjter 243, 14 soelch 61, :!2 neben soelch 5:!, 22; 60, 34; 146, 19; 153, 
11; 162, 20 und so/eh 5, 21; 6, 32: 0 . sorglich 274, 6 voellig 248, 22; zu wo/jay/28) 21, 
30; 160, 10; 239, 8; 245, 7: woelfler Comp. 43, 30. wolf/er 272, 10 wolfelst Sup. 94, 28 
woelf/ong Subst. 1.'31, 11; woelf.f(e) PI. 215, 17, 19; 244, 18 gewonglich 11 , 8; 258, 17, 
22: 267, 24. 

An m. soelch, da neben soelch und solch vorkommt, wird m it Umlaut zu 
spree hen. 29) oe also wie in boejJ troestlich (§ 17) die Bezeichnung von umgelautetem o sein. 

Der Conj. Prat. zu diirjjen 3, 6; 203, 5; 262, 2 lautet durch Form· 
i.ibertragung ich diirfft 56, 9 ne ben er bedorjjt 1, 18 (Sr. Nr. 1 a!}, das 
Part. bediirfft mhd. bedor(t 278, 7; 21, 22 ( ?). 

Mhd. u. 
M. § 8. Mhd. u hat M. ihrer Mundart gemaO in der Regel bewahrt, auch wo 

jetzt im Hd. o gilt, also namentlich vor Nasalen (G. § 63, 1): 
drum Sti.ick 142, 19 ich gund lnd. gonnte 2.'30, 16 ich kum lnd. 19, 15; 51, 1 ; 

229, 14 (Ausnahme ich kom 74, 20) du kumst 16.'3, 33; 164, 17 er kumpt 13, 30; 19, 9; 
175, 7; 219, 23; 227, 35 u. o. (kimpt § 10) ich kundso) 14, 31 er kund 2, 8 gespunen 
164, sumer 125, 2; 1 0, 11; 212, 20 sun Sohn 16, 19; 172, 6; 199, 22; 240, 28 sunder 
Adj. 172, 4; 184, 2n Adv. 1 , 17 u. i.i. sunderlich 107, 24 sune Sonne 206, 14 sundag 
19, 9, 10; 172, 6; 179, 25 besunen 99, 21; 247, 5 sunst 172, 17; 193, 19 gewunen 70, 10; 
207, 2; 273, 27. Ebenso vergult(en) vergoldet (Part. mit Ri.ickumlaut) 207, 19 drucken 
trocken .'30, .'32 ausdruckenst, du diclz 219, 10. 

Dagegen tritt, wieder abweichend von der jetzigen Schriftsprache und 
wieder i.ibereinstimmend mit dem Ni.irnberg-er Dialekt (G. § 63, 2), vor r+Cons. 
gewohnlich o ein; seltener steht u: 

porg in Augsporg 16, 23; 31, 32; 9H, 32; 236, 35 Amborg 31, 32; 150, 13; 217 
25 R.egensporg :!OH, 1 Salzborg 17.), 12 Schunporg 13 , 3 Wirzporck 229, 17 u. i.i. da-
neben purg l2:i, 7 Purgtan 138, 3 Miltepurg 30, 36 Neuburg 161, 4 u. 5 Wirzpurg 99, 
27, porger 251, 2 porgermeister 31, 19; 58, 22, 23; geburttstag 50, 23; 218, 14 dorg 
durch 50, li>; 67, 11; 172, 9 u. o. hindorg 13ii, 12 dorgaus 65, 20; 144, 2 durst 107, 22 
(aber es dierst § 10) Franckjort 37, 26; 184, 32; 263, 22 u. o. aber Furtt 183, 11; 263, 
17, korz 63, 36; 2·H, 2fi aber kurz f>1, 21; 164, 3; 197, 19, porgieren 165, 28; 197, 1< 
aber purgieren 104, 20, thurn Turm 136, 17, Ursell3R, 31 er wur lnd. wurde 1!\5, 4 and-
wort mhd. andwurt 263, 27 Walborgy 39, 3. 

V or ungedecktem r erscheint o in nor nur < newaere: 
nor z. B. 205, 29; 210, 32; 226, 31. 

eben -ung kommt -ing vor, das auch heute i.iblich ist (G. § 144, 4 a): 
meining 251), 15 neben meinung liH, 16. zeitting ~13. Cl; 250, 10 neben zeyttung 

199, 17; 2:W, 5; 2!'\0, 34; 263, 31. 

B. Wesentlich anders verfahrt B. Er gibt vor Nasalen den md. 31) o-Formen 
weiten Raum, mehr als die jetzige Schriftsprache, indem er sie nicht 

28) Ober wolfayl s. § 2fi. 

29) G. § 359, 5 liH3t die Frage offen, ob mhd. solicher neben so/icher fi.ir Nb. anzu-
erkennen sei. Fi.ir Bayern ist solcher von Schmeller b. Wb. I I 267 verzeichnet. 

30) M. kennt nur die altbair. u-Formen (Whd. b. Gr. § 329), wilhrend im Nb. die 
neueren o-Fonnen durchgedrungen sind. 

:11) Wie v. Bahder S. 186 ff. nachgewie. en hat. 
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nur vor labialem und dentalem Nasal braucht, sondern auch vor 
dem gutturalen 82). 

Vor m gilt o in fromb 103, 26; 10ft, 6; 131, 20 sommer 1.18, 22; 221, 36 aber 
summer 231, 31. Ausgleich an dre o-Formen de Verbum hat mitgewirkt in: ich lwmme 
3, 2; 97, 35 komb 24 • 3· du kompst 1, 2~; n. 15; 20fl, 27 er komptt 12, 21; 22, 3; 
61, 20; 202, 2 kombtt 91, 3, 7; 15fl, 31. - Vor n, mz, n + Cons. steht o tiberein-
stimmend mit der jetzigen Spra.che in son, sohn 3, l.t; 1-!7, 6; 170, 15; 22-l, 27 sotm(e) 
215, 30; 222, 1; 235, 33 sontag 6, 2fl; 7, 2 ; 23, 19; 'H, 111; o. besonnen 112, 27; 24 , 13 
gewonnen 5, 3fi; 56, 9; 221, 23. Ferner in sonder Adj. :214, 30; 249, 13 sonder Prap. 
33, 10; 76, 26; 214, 2"; 225, 35 besonder Adj. 223, 4 sonnderlich 7, 6; 1-l.\ 2.5; 214, 6; 
215, 29 sondem 8, 23 sonst 5, 6; 6, 32; 9, HI; 27, 1-!; o. - Abwei.:hend vom Nhd. in 
fonden Part. 35, ; 43, 5; 122, 1 ; 168, 16; 20 , 27; 274, :H empfMden 25 , 31; 27 , 
-khonnfft -kunft 21, 1, 34; 23, 37; 222, .36; 231, 23; 26fi, 8, 1!1 u. o. khonnffiig 76, 32. 
- Verhli.ltni mal.lig seltener erschernt u: brunnen 1iJ3, l:i; 265, 15, 22 gebrwuzetl Part. 
190, 29 gewumzen 12, 16; 245, 31 gebunden 60, 9; 261, 13 blunder 129, 19: 162, 27 
funnden Part. 21, 2 gesund 3, 31 u. o, grund 231, 24. - Vor dem gutturalen Nasal be-
hauptet u sich besser; o kommt nur vor ng vor, wog wrmutlich . chon dem vorangehenden 
Nasal a similiert wurde. Besonders verbreitet ist o in dem Suffix -ung: -ong 4, 3, 4; 
, 16, 22; 24, 20; 94, 35; 115, 23; 1 7, 10, 11; 203, 23; 2116, 1, 9; n. -ongen PI. 153, 13; 

261, 16; 262, 4; 2 2, 33. u behauptet ·i.:h, wenn die Stammsilbe o hatte: hoffnung , 10; 
41, 7; 46, 2 ; 170, 22; 24 ·, n; o zuvorkommung 1-16, 3-1 lohsung 267, 20 ordtzung 2, 3; 
33, 11; 62, 31; 271, 23; 279, 3. Sonst sehr elten: z. B. 1, 31 (Br. Nr. la!); 146. 9; 
266, 5. - Neben jung 21, 2.1; 24, 10; 176, 14, 30 kommt jong vor 56, 16; 7-1, 2. Sonst 
gilt u: hunger 14 , 2, 3 mich dunckt 5, 3-!; 159, 2-l bedunckt 24 , 36 du stmckestB8) 

4, 19 trwzck 202, 7; 20~. 3-! gedruncketm 44, 2. - In trucllen 2-18, 1; 251 30 und aus-
tracknen lHl, 7; 27 , 2 ist •tltes u hewahrt geblieben. 

Je haufiger in B. Briefen o vor Nasalen ist, urn o mehr fallt auf, da!3 
o vor r + Cons. fa t ganz fehlt: 

Er schreibt e nach gemeinem md. G~brauch in Francliforit !Jl:l, 6; 101, 30; 102, 30; 
!Wl, i'i; 27!l, 6 neben Franckfurit 3-1, 11 und in anttwortt 22!1, 2;, anttwortten 23, 7, 22, 
die nach wart umgebildet sind M). Dagegen u in durch 4, 6' 5, 3; o. nohttdwffi 6· , 21; 
215, 13 kurtz 55, 4; 163, 18 Augspurg 5, 1; 23, 36; 255, 34 Wiirtzburg 101, 34 burgrr 
267, , 11, 1 !l, 21; purgirn 20 , 22; 264, .30. 

Ober ue = u s. § 33 Anm. 2. 
M. * 9. Der U m I a u t3 6) er cheint in den Briefen M. nicht iiberall, wo man ihn 

erwarten sollte oder konnte, ei e da!3 ie ihn nicht prach oder unbe-
zeichnet lie!3 au). o ist er in wiinsclzen nie. in iiber und vor ck nur selten 
bezeichnet. Ich fiihre die Belege in alphabeti elm Ordnung an und bezeichne 
die Worter, die auch mit Umlautsbezeichnung vorkommen, mit *: 

32) Obcr nhd. o (o) tatt mhd. u (ii.}: v. B.th..!er S 1 6 ff. und W. Gr. I 225. Da 
Verhalten der Grammatiker hat v. Bahder a. a. 0. cha.rakterisiert. So sagt Olinger: ,o 
et u sic o et ii plerunque ante m vel n in different er utimur, ut from vel frum, 
friimmer wl frommer, Son vel Sun etc.' (S. 1 ); Albertu : ,etiam o et u inter se permu· 
tantur --ut from et frum, Son et Suu, kommen et kummen. A Iter u m tame n a Iter o 
u it at ius e t' ( S. 1-! ). 

33) Ausgleich an die a-Form en des S~~;. in du bejandest 20ii, 21; 220, 32. 
3-1) W. Gr I 22fl. 
~{5) v. Bahder S. 1\l!l. W. Gr. I 20.J. 
36) Der Widerstand gegen den u-Umlaut liegt ticf im l':tir. Dialekte (Whd. h. Gr. 

2!l); in b. ist Umlaut ehr oft unterblieben (G. : f\3, 1 ). 
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druckt Part. gedriickt 85, 31 duncken 105, 2; 121, 5; 137, 4; 180, 2 ".flus Fliisse = 
Rheum a 126, 32; 127, 26 jurst 217, 18 PI. 233, 8 *gluck 87 ) 100, 29; 184, 21; 220, 6 
*glucklich 117, 8; 275, 6 *gluckselig 13, 32; 17, 35 vergune'n lnf. 108, 1 er gun Opt. gonne 
64, 23 ich gunet Opt. gonnte 127, 10 sy gunden Opt. 149, 1 es hujpt 38 ) hiipft 58, 4 der 
*yunger Jiin ~ere 27\ 32 *yungst Adv. 22R, 7 kuchen 59 ) Kiiche 263, 36 •kunjtig 132, 12 
du mugs! Opt. mogest 212, 16 (danehen miege Opt. moge 48, 13 m it singularer ie-Schreibung 
und lnf. megen 1.'), 12; 241, 33) *muglich 263, 15 segmul Sagemiihle 137, 25 *mundlich 
149, 33; 160, 30 •.nus PI. Niisse 107, 1 -pruck40 ): Herspruck 50, 34; 75, 3; 217, 19, 20 
Schbarzapruck 2-H, :211. gemc/d 169, 2 geschbulen Opt. Priit. von mhd. swillen 119, 8 
stucku) 195, 5; l!J?, .'lO; 2Hl. 3:2 sfuc/lla 172, 9; 260, 3 erstucken anstiicken 211, 24 sun 
Sohne 71, 4; 174, 25 sund Siinde 220, 11 •thur Tiir 106, 32; 227, 25 •turck Tiirke 
177, 25, 27 ubel42) 105, 1; 124, 18; 195, 6; 263, 2 ubler Comp. 111, 14 *uber43 ) 16, 10; 
18, 23; 217, 19, 20 u. 6. uuber 246, 19 uberwinden 111, 30; 210, 31 uberzberg 217, 16 
ubermorgen 127, 25 *uberich lib rig 180, 4; 218, 5 *wules wollenes mhd. wulltn 193, 3 
wunchsen 44 ) 13, 31, 3J; 17, 7, 9, 13; 19, fi; 70, 7, 21; 144, 7 u. 6. wunc!zsung 18, 9 
gewuchst Part. v. mhd. wischen wiischen sich leicht u. schnell bewegen 272, 34 zuruck'~) 
155, 24. 

B. Auch bei B. kommen solche Formen vor: 
Herschbruck 40) 115, 20 duncken 5, 34; 159, 24; ~48, 36 guettbeduncken 191, 28 

kuclzen 39 ) 2 4, 28 zuruck(h)~) 4, 5; 5, 17; 162, 14; 257, 3, nutzlich 28, 3; 231,22 neben 
niitzlich 225, 31, 37, stuckH) 78, 27; 103, 6: 202, 30; 215, 21; 244, 24, 35 neben stuck 
261, 25 stiickle 21, 22; 261, 20, 21. 

Aber sehr vie! seltener als bei M. 
lnsbesondere schreibt er immer wiinschen 4, 29; 9, 25 u. 6. auch gliick( h) 56, 5; 

146, 3, 9; 231, 22 u. 6. meist iiber 97, 7; 115, 8 iibrzueg 215, 21 iibrunjliittig 11, 37 
iibrig 28, 18; 268, 23 hinniieber 12, 6 heriiber 25, 4, selten uber, was fiir M. die gew6hn-
Iiche Form ist: uberrest 2, 6 ubrbleiben 42, 10. 
§ 10. Wo der Umlaut bezeichnet ist, ware dem Verhaltnis von u zu o 
entsprechend teils ii (i), teils o (e) zu erwarten. 

M. schreibt in der Regel i: 
gebirt Part. 137, 31 drimla zu mhd. trum 211, 19; 213, 23 •jlis Fllisse Rheuma 

177, 12; 212, 16, 19 jinj 228, 27 es gilte Opt. Prat. zu gelten 174, 25 *glick 70, 21; 72, 
7 *glicklich 18, 31; 105, 34 *glickselig 17, 79; 19, 5; 80, 7 der •ynger 236, 32 •inchst 
jiingst 31, 28 er • kimpt 46 ) 193, 25 Opt. ich kin 47 ) k6nne 18, 33; 70, 20 du kinst 14, 30; 
194, 29 er kine 139, 37 lnf. kinetz 15, 12 kin 18, 34 Opt. ich kind(e) 14, 32; 65, 7 du 
llindest 66, 10 du kinst 66, 17; 212, Hl er kind(e) 50, 19; 57, 24; 195, 3 wir kinden 66, 
17 (ich kind 211, 23; 253, 18 lnd. oder Opt. ?), auch im Part. Prat. durch Formiiber-
tragung kind'fl) 160, 35; aujkinden 198, 35 *kinjtig 134, 35; 196, 17 kinchg mhd. kiinic 
15, 27 king PI. 16, 11; 71, 12 King n. pr. 263, 32 kizla kleine Kutsche 264, 3 lindisch 
aus London 276, 6 * miglich 16, 14; 194, 25 *mindlich 178, 3 •-nis Niisse 101, 20 pitner 

37) Nicht bei Schmella b. Wb. I 970. 
38) Auch bei G. § 63, 1 u. Schmeller b. Wb. I 1141. 
39) In Bayern heute IlnLh geltend, Schmeller b. Wb. I 12, 21 G. § 63, 1 N. 
40) G. § 63, 1 Schmeller b. Wb. I 347. 
41) Auch bei Schmeller b. Wb. I I 730, G. a. a. 0. 
42) Umlaut bei G. S. 313 links oben. 
43) So auch durchweg H. Sachs, Frommann S. 29; der heutige Dialekt kennt nur 

umgelautetes iiber (G. § 139 Anm. 1). 
44) Bei Schmeller b. Wb. nicht belegt. 
45) So auch G. § 63, 1 N. 
46) Ob er kumpt und kimpt vgl. Schmeller b. Wb. I 1245 f. 
47) Vgl. Pul3note 30. 
48) Umlaut durchgedrungen wie in Nb. khent (G. § 460). 
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Btittner 1 3, 16 pristla Brtistlein 124, 3:J; 12.'), 4; 211, 22 er mtet 241, 31 ich spi' 89, 
30 sirner SUmmer ii, 1 sprigwort 141, 15 stibla Sttiblein 4!1, 3 diglich mhd. tiigelich 
tauglich 65, 28 • thir 75, 26 tlzirn PL 95, 27 thirle 91\, 32 •nibergehen hiniibergehen 200, 
30 vir fiir 13, 24. 34; Hi, 4; 16, 21 u o. winderlic!Lt9) wunderlich 14!1, 20 •wiln wollen 39, 29. 

Neben i kommen selten and ere Zeichen vor: 
ii in • gliickselig 1 , !l • iiberig 36, 33, ui in •uiber 64, 11. y in vyr 137, 11 

symer 84, 34. 
Vor r+Cons., wo ftir u geme o eintritt, gelten in der Regel i oder ie. 

ie ersetzt ii nur in dieser Stellung und ist der eigentiimliche Brechungsvokal, 
den wir schon statt Umlaut-e, if und i vor r+Con . fanden: 

ktrsner 227, 13; 246. 32 wirm Wiirmer 10·!. 15; 105, 27; 165, 30. es diersf dtirstet 
142, 4 kierbesla Kiirbislein 90. 3 kierzer Comp. 139, 20 schierzjleck60) 140, 3 stierb Opt. 
Prat. 7.5, 31 wierst PI. 15, 19; 92, 6 Wirzpurg61) !l9, 27 Wirzporck 22!1, 17 Wierzporg 
93, 16; 107, 1; 117, 15. Ebenso im Opt. Prat. von wern < werden: ich wier 211, 23 
du wirst 57, 20. 23 er wir 49, 8; 124, 23; 133, 17; 175, 14; 184, 8 wier 84, 9 wirier~ 

197, 33 wirn 71, 34. 
Sehr viel seltener sind o und e: 
derjen dtirfen PI 64, 19; 67, 2; 92 2 lnf. 31, 16; 50, 10; 127, 5. ich fercht 57, 32 

du jiirchte!>t 2 0, 2 gejercht 4 . , 18 scherzfleck6~) (ne ben schierzf/eck s. o) 117, 22; 124. 35 
•ttiirck Tiirke (ne ben turck s. o ) 199, 1 ; 220, 1; 213, 4, i) 

Vor ungedecktem r erscheint e in der proklitischen Praposition fiir: 
verguf62 ) 17, 14; 40, 1; 196, 29 ver ubel 32, 8; neben virgutt 71, 23. 

B. bezeichnet den Umlaut in der Regel durch ii, ile, vor Nasalen haufiger 
durch o, oe, also dem Verhli.ltnis von u : o entsprechend. 

So er cheint allgcmem li, iie in iiberdriiessig ?B. 30 239, 9 jliiej) PI. 26 , 25; 271. 
13 fliijl 72, 31; 2!l~. 2:); 278, 30 und fluejJ PI. :)2, 13, fliiessig 24!1, 7 iibrjliiessig 204, 8; 
:!fl9, 16 liiejft PI. 27 , 32 liijjt 62, 34 niiefi PI. 202, !1 riiesten 2, 27, u. o. riiestong 63, 8; 
113, 21; 11\!l, 36, 1 7, 24; 221, 16 u. a. ( . o. ). - D:uregen wechselt vor Nasal en ii m it ii.. V or 
m in jro'mmer 103, 29, aher angl'jriimbtt bestellt 6, 10; 53, 30 siimmer 130, 2!l 
triiemmer 203, 1 triimmer 60. 14; 160, 9. V or n in: da befiindest Opt. 214, 4 giinnen 
14, 13; 61, 30 neben giinnen 256, 22 ich giinn 22. 12; 24 , 19 kiinigisch 2, 8 khiinnen, 
kiinnen :i. 12; 7, 19, 22; 13, 2; 103, 10; o. ich klwenne Opt. 173, 32 kiinne 23, 37; 2-J.l. 
22. Opt. Prat. ic/z khiiennd 173, 22 khiinnd 21fl, 22; 265, 22 du kiinndtest 25, 2 ; 204, 
10 er lliitmd, khiindt 10, 17; 283, i), auch im Jnd. ich kiind 1, 23 (Br. Nr. 1 a) wir 
kiinndtten 43. 33 und im Part kiind !1, 24. -khiinnjjtig !lR, 2; 116, 17; 1 5, 27; 24 , 7 
ne ben -khiinnjjtig ', 11; fl7, 7; 257, 3; 265, 6. V or ng in: JO!lger 3, 14; 10, 30; 13, 10; 
29, 5; 246, 6 u. o. neben jiinger 6. 5; 22, 26; 24, 2:'; 2.)6, 29 u. o. unterschiedslos in den 
Briefunterschriften l{ebraucht. jiingst 123, '; 21:i, 10 am jijngsten 225, 24 neben jiingst 
1. 1 !l; 11, 16. 

o tatt ii vor r+ Cons. steht nur in fiirchten: 
ich fiierchtte 16 , 2 ich Jiirchtte 33, 1 neben fiirchtten 41, 11; 42, 19; 56, 10. 

Son t steht ii.: diirjen 61. 25, bediirffen 249, 13; 279, 4, bejiirdern 170, 25, kii.rbis 80, 30; 
, , 33, kiirtzer 25, 6; 27, 1, thiircken 176, 25, 256, 10, Wiirtzburg 101. 34. 

o in mhd. milgen beruht nicht auf rein lautlicher Entwickelung, sondern 
auf Angleichung an Prat. mochte ~ 8): 

49) Bei Schmeller b. Wb. nicht belegt 
50) Schmeller b. Wb. 11 473: schurzjleck; vgl. G. § 327a, 312. 
51) For tern ann, Altdeut ches Namenbuch: Der ersteBestandteil wohl wurzcondimentum. 
52) Schmeller b. Wh. I 747; 843, vergut auch heute noch Ublich vgl. Sanders Wb. I 

644, 1. 
53) W. Gr. I 225. 
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Ind. sie moegetz 269, 7 ne ben wir miiegen 269, 23 miigen 33, 13. Conj.: ich moege 
2, 32; 224, 29 moge 267, 4 du mogest 60, 4; 255, 37 er maege 98, 3 moge 209, 11 neben 
miiege 97, 4. lnf. moegen 30, 9 mogen 1, 21; 3, 10 neben miiegenn 4, 2, 20 miigen 4, 15; 
6, 9; 7. 25; 11, 3 ; 20, 31. miieglich 7, 8 miiglich 94, 34; 97, 6; 146, 16; 181, 33. 

i sta tt ii, das Zeichen der Entrundung, ist hOchst se! ten: 
khirsdmer 215, 1 , stimpjM) PI. 103, 28; 120, 2 strimpj PI. 249, 14 neben stiimpj6, 7. 

2. Die mhd. langen Vokale. 
Mh d. a. 

M. ~ 11. Mhd. a ist in den Brief en M.s oft durch o vertreten; beide Zeichen 
wechseln ohne Rticksicht auf folgenden Consonanten in demselben Worte 5 "). 

Vor Nasalen ist in der Regel eine grol3ere Stetigkeit des o zu beobachten. 
a bend 37, 4, 27; 82, 8; 110, 21; 133, 35 und ob end 205, 23; 236, 36; 253, 15; 

272, 34; 2 0, 29. ader 64, 8 (2 x ), 10 und oder 206, 4; 280, 18, an( e) ohne 15, 26; 18, 18; 
31, 18, 33; 36, 24; 137, 24; 169, 26; 172, 11; 229, 23; 236, 30; 250,11 und on(e) 58,23; 
65, 24; 66, 34; 104, 12; 194, 14; 206, 10; 233, 1 einmal an 65, 19, plab blau mhd. bld, 
-wes 65, 25; 67, 3 und plob 6n, 17, protten mhd. brfite 207, 4 Cromer 262, 28, 29, 37 
Cromery 280, 23, da 233, 29 und do 242, 6, gedaclzt 14, 18; 30, 31; 64, 9; 91, 29; 238, 2 
und gedocht 63, 36, er jragt 238, 2 gejragt 194, 34; 219, 31; 234, 6; 241, 4 und er jrogt 
210, 34 (daneben gilt noch mhd. vri!gen in jregen 70, 19; 100, 38; 143, 29; 200, 30), gadt 
geht 155, 24, aber nur lnf. gon 14, 14; 124, 9, 14: 140, 16. 28, graj 143, 36; 2.33, 13, 24; 
234, 18, 22 und grof 233, 19; 254, 31, yomer 48, 23; 155, 17 sie komen Prli.t. 15, 15; 
156, 22, lacher Lager 233, 3 und loger 253, 25 (daneben leger mhd. li!ger 250, 29, 32), 
lasen 95, 28 u. o. und losen 93, 13 kontrahiert lan 120, 28 und Ion 84, 21, mal 213, 18 
u. o. und mol 212, 12, monet 134, 36; 195, 2, 3; 197, 20; o., nach 31, 26, 27; 57, 28 
usw. neben noch 18, 31; 39, 15; 18.3, 14 und nochgeschmack 183,16, notfel, Nadel 195, 9 
somen 276, 29; 277, 5; 280, 23, 28 ston stehen 240, 11 version 140, 24 stroj Strafe 110, 11 
gesfrojt 58, 15 mon stroft 5 , 24 getlzon 14, 9; 138, 7; 139, 25; 149, 10; 2.33, 21und gethun 
138, 9; 197, 12, etwa 138, 7; 242, 8, 12 und etwo 138, 2. 

In mhd. rat und verwandten Wortern sowie in mhd. spate erscheint 
ofter auffalligerweise o anstatt a (vgl. § 15). Umlaut kann man bei rat 
unmoglich annehmen, bei spate i t eher daran zu denken, weil heute Umlaut 
eingedrungen ist (G. § 66, 2 b). Daher ist auch o in Adj. spot und in verspoten 
nicht sicher zu bewerten "6). 

rott Rat als Korperschaft 233, l.J, 15 (rode Rate 194, 18) rott Ratschlag 234, 14 
rothaus 138, 11 neben rothaus 136, 15, roten Verb. 139, 37; 175, 13 neben raden 189, 3; 
260, 9, geroten geraten Inf. 194, 17 Part. 195, 6; 200, 23 ungeriiden 241, 10 neben es 
gerad Opt. 200. 22 geraden Part. 174, 16; 184, 22, geroten entraten 230, 5; 234, 29 haus-
rot Hausrat 199, 1. spott Adv 139, 2; 152, 14 neben spott 79, 27; 99, 22; 183, 24 und 
spat 32, 10, spot fl. Adj. 126, 33 neben spot unfl. 124, 28: 233, 5, 6; 237, 7; 255, 3, ver-
spoten 161, 22. 

B. schreibt statt a auch o, aber - und das ist charakteristisch - nur in 

54) So noch auf dcm Lande allgemein fi.ir Strumpf, Schmeller h. Wb. I l 761. 
55) v. Bahder S. 32 i.iber Nb. Amtssprache: mhd. ii wird schwankend durch a undo 

vertreten. Whd. b. Gr. § 56: o statt fi ziemlich fri.ih und hli.ufig geschrieben; schon im 
13. Jhdt. reimt dieses o mit echtem o. Vgl. Lexer zu Ulman Stromer, Chron. 1 S. 2!-lR 

56) Vielleicht Lii.ntrenbezeichnung, wie sie Whd. h. Gr. S 34 erwahnt. 

B. 

\1 
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den Wortern, die auch in der nhd. Schriftsprache mit o geschrieben und 
gesprochen werden ~ 7 ), und in gethon 58). 

om Ohm mhd. lime 271, 1 ohne 4, t; 6 , 19; 215, 6; 281, 2 ; o. monatt 56, K 
gethon Part. 145, 35; 171. 12; 269, 10; 279, 17, o. unttrthonen PI. 267, 9; aber kaat 
mhd. qual, kat 60. 33; ahdtem 170. 21 

M. · 12. In unbetonter ilbe wird a bei M. zu e geschwacht (G.§ 150, 1): 
heiret 70, 29; 133, 3; 110, 7 verheirtfen 6, 4, selzem seltsam 240, 7; 253, 22 sogar selzum 
17, 1 neben selzsam :263, 24; 279, 3 . 

B. gebraucht die vollen Formen: 
hayrahtt 24, 3; 1-15, 30 verhairattenl>9) 2:<-1., 22 seltzam 1U, !J 

M. , · 13. M. kennt nur e als U m I a u ts bezeichnung von a (wegen o vgl. § 11): 
erberer: Anrede in den meisten Briefen (B. stets erbare) (G § 154, 1 ), lautper mhd 

lutbaere 135. 7 gehling 1!)9, 16 geheling 125, 13 gnetig 82, 33 jemerlich 100, 6 kes Kas~ 

3!), 12; 77, 31 vermeren mhd. vermaeretz in s.:hlechten Ruf bringen 228, 25 es gered 39, 7 
sehen saen 2 0, 28 speder 2 0, 3. 

B. Bei B. er cheint dagegen beliebiger Wechsel zwi chen e, ii. und ii.e: 
ich briiechtt Opt. 163, 7 briichtt 12, 15 fehlen 221, 20 neben gejiilet 5, 9 unfliieltiJJ 

11, 32 unjliittig 11, 37; 54, 18 gnedig 4, 27; 27, 10; 231, 2 langhiierig 202, 26; 222. 33 
khejJ 97, 33 mii.essig 113, 1 ; 202, 20 gemejJ 1, 27 riielzit PI 2 3, 33 seen aen 131, :,. 7 
schmiielich 2 3, 2 . Weitere Bel. i 35. 

Mhd. e. 
M. §' 14. Mhd. e hat M. in der Regel stets bewahrt, nur vor n (und im Au . 

!aut) hat e Neigung zu ie. 
Bel. fiir e: s. § 31, 32, 3~, 

Inf. gien 9, 3!; 13 , 29, sonst gm 39. 21; 10-!. 19; 144. 23; 241. 35 hillausgen 
143, 24 herumgehn 194, 26 gehen 1 , 32; 211, 9; 260, 24 abgelzen 133, 1 u a. Inf 
stien 81, 31; 9, 34; 111, 30; 199, H anstien 132, 1 bestien 31, 9 utzderstien 133, 10 
verstien 5 , 19; 141, 20; 16 , 36 zustien 37, 6; 72, 4; 193, 15; 22 , 5; 262, 2 , zusti11 
nur 219, 30, Part. stiened60) tehend 203, ; settner e: aujstehn 205, 6 bestehn 133, 17 
verstett 14, 31. zbien Nom. Ace. M:tsc. v. zwei mhd. zwene 71, 4; 72. 2; 175, 14 (zbu 
Fem. !l9, 30; 1 0, 17 zbey Neutr. lO.J, 2.J zweyen o~tt. mhd. zweiett 197, 22; 263, 21) 
Singular sind: miehe mhd. me 241, 2 , sonst mer l!l, 22 u o.; wie mhd. we 22 , 2H, 
:tber weh 142, 3. 

ie beschrankt sich also in der Hauptsache auf die Infinitive gien und 
sfien, Part. stiened und zbien. Wenn sich diese chreibung, die fast nur in 
diesen Wortern auftritt, auch aul3erhalb Urnberg - findet 61 ), so ist ie doch, 
wie es cheint, gerade in Lirnbert; ofter zu belegen al ander wo 112). Eine 
Erklarung die intere anten Lautvorganges zu geben, i t mir nicht mog-

:J7) Ober a : o vgl. v Bahder S. 154 ff. W. Gr I 22t'. 
5 ) Die Reichstagsab chiede, die in Siiddeutschland als Autoritat galten, haben o 

fur ti auf3er 111 den schriftdeutschen Formen auch in gethon (v. B:thder S 41). 
59) Vll;l. Whd. b. Gr § 13. 
60) Part. stiende (14 5) bei Whd. b. Gr. § 271. 
61) Whd b. Gr. § 91, mhd Gr. S. 326 
62) Ulman Stromer, der c 200 Jahre friiher chrieb, hat f:tst nur gin, stin, zwin, 

dazu gin = eunt (Chron I, 299). Auch in dem zweiten Band der berger Chroniken i t 
zien, gient )!ehend, gin neben gen, zwien oft belegt, aber nicht stien (vgl. Lexikon zu 
diesem Bande). Gedruckt begegnen gun und stien nur in den Drucken de. Nberger 
Creu sner (v Bahder S 33). Vgl Grimm Wt">. IV, l, 2 S 23 7r. 
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lich 68); identisch ist die Erscheinung von ie: oe vor n in mhd. schoene 
(s. § 17), da mhd. e und oe heute zusammengefallen sind (G. § 67, 69). Neben 
gen und sten erscheint seltener gan und stan (s. § 11 ). 

B. vermeidet ie statt e und gebraucht stets die e-Formen ; auch gan und stan 
fehlen: 

gehen u nd steh1.1n Bel. § 32 zwen Ace. Masc. 181, 31. 

Mhd. o. 
M. § 15. Mhd. 6 hat sich in M.s Briefen mit einigen Ausnahmen erhalten: 

z. B. er empod entbot 31, 19 gras 39, 27 Ion 280, 22 ohr 279, 38; 280, 10, 13. 
In einigen Wi:irtern zeigt sich oft 6 statt o, wiewohl Umlaut auch nach 

der heutigen Mundart ausgeschlossen ist. 6 wird wohl hier, ebenso wie o 
tatt a (s. § 11), Vokallange bezeichnen 64): 

Men Gen. Sg. = hohen 241, :!.7 R.om 155, 24; 237, 5 rosengartten 155, 1J rosen-
zucker 212, 1 , riit Adj. rot (G. § 115, 1) unfl. 164, 8; 219, 33; 253, 28, fl. 142, 19; 
Li6, 3; 2.)3, 20 neben rot unfl. 39. 15; fl. 19, 4; 57. 32; 10 , 6, schon mhd. schone schon 
(G. § 9fi, :!. d, t!) 137, 30; 180, ; 193, 2, 8; 195. 4; 197, 34; 212, 35; 227, 2; 250, 20 
wansc!zon. 1-B. 5; 1 3, 17; 227, 3 obschb'n 206, 33; 216, 36; 253, 19 neben schon 37, 2. 
I, R; m, 33; 64, 26, 28; 172, 19 und schun 106, 35. 

a statt o findet sich in hoch und los; der Wech el zwischen a und o, 
der durch offene Aussprache des o entstand, ist in Bay ern oft belegt 66): 

hack 37, 21; 132, 36; 135, 23; 144, 34 neben hock 36, 20; 57, 26; 75, 28; 230, 3, 
hachristig 96, 15 kajartig mhd. hOckvertic 140, 4, kachzeit 31, 22, 34; 50, 28; 51, 17. 
71, 18; 72, 4; 75, 22; 13'7, 28; 143, 2; 193, 34; 262, 25 neben kockzeif 160, 31; !as Ios 
unfl. 234, 5 fl . 137, 32 neben los unfl. 138, 10 fl. 58, 31, heilas heillos fl. 280, 21 neben 
heilos fl . 242, 10 und heiles fl . s. § 16. 

B. erkennt wieder diese Besonderheiten nicht an; nur steht 6 statt o zweimal 
in nohtt: 56, 17; 60, 4. 

Sonst o, z. B. hockjahrtt 215, 13 hoffartt 221, 27 hochzeitt 129, 4; 146, 6; 153; 
31 schon 7, 2 obschon 7, 9 u. o. Weitere Bel. s. § 35 ff. 

M. ~ 16. In nebentoniger Silbe schreibt M. gerne e statt o: 
dockter Sg. 31, 22; 219, 11; 280, 12, 21 PI. 165, 36 neben docktor Sg. 150, 11, 13, 

14, PI. 149, 11 heiles heillos 121, 17; 234, 24 monet mhd. manot Bel. § 11. 
B. Dieser deutliche Einflu13 der Mundart (G. § 148, 2; 154, 8) erstreckt sich 

nati.irlich nicht auf die Briefe des Mannes. B. hat nur doctor und monatt: 
doctor 47, 26; 112, 22; 113, 6, dazu der gelehrte Plural doctores 59, 29, und 

monatt i)6, 8 u. o. 
M. § 17. Im Umlaut, der fast regelmal3ig bezeichnet wird, tritt neben o bei M. 

ebenso gern entrundetes e auf: 
bes base 17, 14; 32, 8; 81, 32 u. o. neben bOs 38, 36; 110, 2; 250, 9; 270, 6, jrelig 

15, 18; 17, 4; 74, 20 grb'ser 184, 20 grest 13, 23 Comp. Mer 219. 15 und Mcher 132, 10 
zum Mchsten 180, 14, mhd. hoeren: kern. 133, 9 neben Mm 232, 37; 277, 13 Mern 253, 
33 (zweisilbig ?), ick her 77, 36; 152, 3; 184,31 neben ick Mr 246, 35, Part. gehert 17, 10; 
64, 2, 3; 174, 33 neben gehOrt 17fi, 11; 179, 26. ohl 156, 7, 10; 161, 9; 212, 25 ver-
drestung 260, 13. 

63) Bemerkungen in den Chron. I, 299 und bei Grimm Wb. a. a. 0. 
64) Die Punktierung ist wohl verwandt mit den Haken iiber o, u, e bei H. Sachs, 

woriiber Drescher AfdA. 18, 355 
65) Whd. b. Gr. § 38. Schmeller b. Wb. I 1042, 1045, 1516 notiert auch die a-Au -

~prache bei hoch, hochzeit, Ios. 
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Von dieser chreibung weicht nur mhd. schoene ab, vor de sen Nasal 
ziemlich oft ie an Stelle von o tritt ij

6). Dieselbe Erscheinung ist schon bei e 
beobachtet (s. § 14): 

schien unfl. 3~l. 15; 4, 25; 169, 3 fl. 65, 10; 66, 5; 91, 34; 133, 1, 22 Comp. schiner 
106, 25 schiengeschecket 155, 32 neben schOn unfl. 117, 20; 183, 15; 194, 15, 16; 195, .1 

fl. 171, 29; 17;), 23; 253, 4 und schon unfl. D2, 2 fl. 117, 17; 246, 3.1. 
B. wechselt nur zwi chen o und pleonastischem oe, oe ist selten. 

Die eingeklammerten Stellen beLiehen sich auf die b'-Formen der betr. Worter. bided 
mhd. bloede 52, 10, 12 hOes 10, 7; 13, 2; 20, 22; 103, 27 u. o. (11, 37; 27. 9) boejJ 11, 32; 
247, 31 jroelich 11. 24; Ill, 3: L6, 15 (:\, 22; 55, 21; 251, 36) groesse Sub t. 173, 2:! 
Comp. groesser 30, 6; 94, 37; 103. 9: 17 , 32 Sup. groest 102, 36 (40, 27; G • 27; 73, 2) 
hoeren 112, 17; 114, 7; 23, 32 (52, 32; 94, 20) geh0er27 ,13 gehiirig 21,' loesen22, 13; 
23. 11 (5-!, 12) er!Oeser 11, 13 erloesung 244, 11 iiel14 , 13; 15 , 25 seMen c, 32, 35. 
103, 27; 173, 19 (12, 2; 2-!, 10; 54, 27; 2!16, 34) anstoejJ PI. 147, 23 toedlich n, 1 (54, 7) 
troesten 214, 9; 222, Hi; 22~. 32 (243, 19) troestlich 264, 32 (8, 10) troestlich 2-!8, 5. 

Mhd. i. 
M. § 18. Der nhd. Diphthong, der sich aus mhd. i entwickelt hat, wird bei M. 

nicht von dem mhd. Diphthongen ei geschieden; sein Zeichen i t in betonter 
Silbe in der Regel ei oder ey; ey steht gerne am Schlu se des Wortes, wohl 
zu dem Zweck, dem betreffenden Worte durch einen grof3eren Such taben 
einen ansehnlicheren A bschlul3 zu geben. 

hey 1-!, 2.); 15, 1, 7, 23 neben dabei 16, 9, darein mhd. darin ;:lUU, 1.-, !teind (G. § 1 12 ) 
mhd. hint< hinacht 37, 27; 1, 22, 23; 184, 30 (stets richti~ gebraucht: z. B. heind auf 
den. abend 37, 27 heind die dride nacht 81, 22, aber heut jru 1 4, 7) Opt. er verley 155, 22 
neben verlei 155, 13, Opt. sey 17, 8, 11; 1 , 12; 19, 24 neben sei 17, 19, schreinerD!-,, 32 
steij mhd. stif 66, 25 jeirn mhd. viren 260, 10 gejierneist Part. eines von mhll. jernis g-e-
bildeten V er bums 49, 5; 4, 14; 99, 32; 100, 35. 

An m. strid Streit 193, 19 ist singular und wohl Schreibfehler. 
eu statt ei 67) - die Vertauschung ist durch die Entrundung des eu zu 

ei moglich - findet sich selten. Bei reuten, reuter i t die eu·Schreibung in 
ganz Deutschland bekannt 6 ). 

eul Eile 85, 3; 251, 4, sonst eil 72, 16; 167, 24. u. o., reutm reiten 12-!, 7; 1 4, 2;,; 
227, 3 reuter 217, 14; 263, 3 gejreutt Part. zu mhd. jrien. bdreit 196, .'i. 

B. hat dagegen nhd. ei < mhd. f von nhd ei <. mhd. ei ziemlich scharf 
getrennt. Ersteres wird durch ei. ey charakteri iert, letzteres durch ai, ay: 

eic/u mhd. iche EichmaO 34, 33 jleyjl 25, 1 gastereyen 25, 22 ••erleyhen 122, 1; 
265. 11 neydhard 267, 16 paradeyjJ 4-!, 32 reihttm Bel. § H zeitt 25, 1. 

eu statt ei in: 
jeurtag , 13 neben jeyrtag 9, 2 jeyren 267, 6, aujkeiinen mhd. kinen. 0, 30. 
ai statt ei in: 
hayra(h)tt 24, 3; 145, 30 verhairatten. 226, 15; 284. 22, kindlain 154, 21 neben 

kinndtlein 11, 14. 
M. § 19. Mhd. i in nebentoniger Silbe hat M. in ziemlichem Einklang mit 

der heutigen Mundart behandelt: 

66) Beachtenswert ist die Bemerkung: Ganz nahe steht ie fiir oe in schien (Tirol) 
(Whd. b. Gr. § 91). 

67) Im 16. u 17. Jhdt. besonders haufig. Whd. b. Gr. § 87. 
68) Vgl. die betr Artikel in Grimm Wb. u. Schmeller h. Wb. 11, 177. 
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1. Zunachst sei kerba 236, 29 mhd. kirchwfhe genannt, das sich in dieser 
Form (b = w bei M.) bis heute erhalten hat (G. § 137, 5). 

2. Mhd. -tde > et: 
geschbisleret mhd. geswistride 144, 23; 199, 3 (G. § 145, 5 N). 
3. Mhd. -tn erscheint selten als -in, gewohnlich als -en, -n, aber auch 

als stark mundartliches -a (G. § 148, 4 a): 
maderkelin Adj. (= marder + kel) 242, 11 papierin Adj. 105, 23; aeigen mhd. eichin 

270. 14 leines leinenes 195, 10 (wegen Ausfall des n vgl. wales) lidern mhd. lidertn 217, 15 
seiden 66, 20 wiln mhd. wiillin 39, 23 wules wollenes 193, 3;- gulda 89 ) mhd. guldin Sg. 
66, 7 PI. 71. HI; 83. 7 ne ben gulten Sg-. 164, 15. leina Subst. Leinen 65, 26, denna Ace. 
Sg. 227, 26 ne ben denen Ace. u. Oat. Sg. 30, 37; 84, 20 (= freier Raum im Ha use zu 
ebener Erde, vgl. G. a a. 0.). Hierher gehort wohl auch Merta Martin 64, 16; 273. 24; 
276, 7 

4. Mhd. -lfch hat sein i bewahrt <i 9): 

Z. B. frebzdliclz 17, 12 jreindlyclz 71, 21. 
5. Zur Bildung des Deminutivums sind zwei Suffixe verwandt, seltener 

das Suffix -lein (-!in), das mehr der Literatursprache angehort, gewohnlich 
aber -la oder seltener -le 711); -la, ge_chwacht -le, i t heute noch in Nb. 
durchau lebendig, wahrend man -lein gar nicht begegnet (G. § 148, 4 b, 
§ 330). Bei der g-ro13en Beliebtheit, deren ich das Deminutiv in Stiddeutsch-
land erfreut, sind diese Formen bei M. nattirlich au/3erordentlich haufig und 
unter diesen wieder die auf -la, ein Zeichen ftir volksttimliche Schreibung. 

Die mit * bezeichneten kommen bei den Bdegen auch mit anderem Suffix vor. 
Jut/in 70, 37; 207, 20 ist der einzige Bele~ fUr -!in. - bieblein 5 , 5 plimlein 17, 15; 
19, 26 *briejlein 15, 8; 18, 33; 57, 16 *gertlein 14, 21 lzejelein 32, 5 *hutlein 86, 14 meid-
lein PI. 40, 7 schezlein 140, 33. - absclznidla 66, 21 ajla 197, 21 Balthasla 85, 25; 
133, 28; 131), 25; 1-l!l, 2-l Waltlmslas Gen. 6, 1·L 144. 25 peutela 101, 21 *brief/a 135, 4; 
246, 15, 19 deck/a 39, 30 drimla 140, 2; 213, 23 jesla 164, 12 jreilla Fraulein 150, 15 
Yergla 74,36 *gertla 17, 15; 19, 27 glesla 77, 2.'3 grifla 5, 27 heibla 189, 11, 13; 213,22 
herrla 205, 6 *hut/a 84, 31 kestla 242, 3 Kelerla 15, 14; 240. 27 leibla 140, 1; 242, 11 
*Made/a Magd1lenchen 199, 25; 242, 18; 264, 10 *meidla 228, 14 mumela Tantchen 213, 15 
rikkla 213, 24 schnierla 16, 8 stibla 49, 3 *stuck/a 172, 9 techterla 149, 33 Woifla n. pr. 
133, 31 - erbele 14, 1 (Demin. zu erbel Armel140,1) *hutles Gen. 108, 12 *Madele48, 29 
und Made! 15, 14 *stuckle 39, 15 tejele 90, 9 thirle 95, 32 zetele 96, 10. 

A nm. 1. priejjlon 246, 18 ist singuHire Schreibung. -el, das G. § 330 fiir friihere 
Zeiten annimmt, ist in den Briefen nicht gebrauchlich; so heil3t z. B. Wolfel n. pr. Wolfla 
1.33, 31. Nur kandel 152, 8; 242, 5 hat diese Endung. 

B. verfahrt mit nebentonigem i ziemlich gleich: 
l. Die volksttimliche Form kerba ersetzt er nattirlich durch die gemein-

gtil tige: kirch wey( h) is eh 34, 18; 113, 22. 
2. geschbisteret oder ahnliche Form fehlt. 
3. Mhd. -fn hat nur in seidin den Vokal gewahrt, sonst Ktirzung: 
seidin Adj 35, .34; 97, 27: 249, 14, aber eysern 0, 34 sylbern 187, 28. 
4. Mhd. -llch bleibt: z. B. kinndlich 1, 14. 

5. B. kennt auch beide Deminutivsuffixe. Er gebraucht aber das schrift-
sprachliche -lein, das meist sogar al -!in erscheint, ebenso gerne wie das 
mehr mundartliche -le (-la fehlt fast ganz). lm allgemeinen ist das Deminutiv 

69) Emir~s Tucher (Lit. Ver. Nr. ()4) schreibt guldein, wie auch -lich in dieser Zeit 
hei manchen Schreibern .feiclz lautet. 

70) Oher die held en Form en des Suffixe~ ~. W. Gr. 11 § 246 f. 
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bei B. nicht o haufig wie bei M., obwohl er es nicht ver chmaht. Das 
chwanken von -tin und -leitz it in der alteren chrift-prache allgemem 71 ). 

Das uffix -chen, das vorwiegend in Mittel· und orddeutschland zu Hause 
ist. findet ich natlirlich bei beiden Brief chreibern nirgend . 

•briejlin ~, "27 briistlin liO, 3 •jt•slin :2, ;, jraulin "24. 7 giibelin 1 7, :2. garllin 
(), 37: 10, 13: :2-l. :2; :27. :21 sfiiblin .J, 1. thiirlin !).J. 3l. - pliimlein 10, 20 •briejlein 
10 , 27 •jaslein !)~. 2~> kinndtlein 11, 1-l (kind/am s. § 1 ) sclwiirlein 23. •stiiblein 
10. 13 tropjlein 27 . 12 •zettelein 9-l. 1;) - Balthiijlle 95, 2; 96, 33 •briejle 112, 2fi 
biieble 103, "29 biichle 1:i!), -J.(i •jiijJle '!.57, 36 gayjlle 2~>. il2 htlttle Htitchen 97. 30; 103, 22 
•Magdale 10, 25; '!.f!9, 22 •Magdele 61. !l mltzle 2Hl, :2. pjerdle 123, 22 schiitzle 33. 31 
stiickle 21. 22; 261, 19. 20 •zettele !ll. :2!i. - la nur seltcn: •Magdela n, 9 Re/a n. pr 
Rehkin 1!11, 14 gesyndla { ?) 20, 2k. 

An m. 2. Magdale, Magdela sind selten; B. n~nnt eine Frau f.tst \tds Mag·dc/ 
(s. die Anreden in den Briefen), also mit Namenwrktirzun~; St.ffix -el liegt nicht vor. 
Ober kandl 163, 3 s. o. 

Mhd. u. 
M. !$ 20. Mhd. u begegnet bei M. !)tet al au (G. 73): 

z. B. paug Bauch 161), 26, 31. 37 praugen br.tuchen 2-12. ~>. braut 16, 16 lauder 
!auter 1 3. 14 11erlrautter 13, 19; 17, 29: 30. 2fl u . 5 

B. schreibt eben o: 
brautt 5, 25 u. o. verthrauhtt 3. 27; 6. 24 u. i:i. I m Geg-ensatz zut hw tig-en 

Sprache und MumLtrt nachbaur mhd. naclzbfi.re 187, 32 und nachbatlrin 27, 12 mhd 
nachbiirinne. 
aw tatt au (s. § 27) in: - baw 0, 2-l bawes Gen. 97, 21. 

M. s 21. Zur Umlautbezeichnung gebraucht M. entrundete ei' 2) neben eu (G. 
§ 75): 

peutela zu ahd. biitil 101, "21 preude 1-lO, 21 {zu braut 16, 16), bretdigum ahd 
briitigomo 13mal neben breudigum 3mal in den beiden ersten Briefen, preiglich 67, 22: 
107, 17, mich deicht 64, 20; 2-12, 1 {Conj.}, mich teucht 220, 10 und mich taucht 133, 2i">, 
144, 24 gedeicht Part. 1 4, 13, jeiclzt ahd. fi2hti 1 • 18 nehen feucht 237, 9, heibla {zu 
haube 189, 13) 1 9, 11, 13 heiser (zu haus 17, 33) 16, 33 heude (zu haul 167, 8) 121. li 
creiz ahd. crl'lci 101, 12 chreiz 10.J, 24 neben creuz 165, 22, leuden Hi.uten ahd. lfltten lfi\1. 
31 mon leid Pras. H:i9, 10 mon leut 177, 2 geleudt Part. 169 31 ausseibern 4, 13 am 
seibersten zu mhd. sflber 66, 11 gedeuchst Part. zu mhd. tflschen tiuschen 1-13. 4. 

Auf3er nzich taucht ( . o.) entbehren den Umlaut (G. § 75 Anm. 2}: 
raumen mhd. rlimen Hl~. 2 nehen gereimt 79, 3~1 aujreimen -l. 13; saumen mhd 

siimen 16!1, 21neben verseirnen 193, 9; 270, 2:1 er seimpt mich '-l, 1-l gesaeimpt J!), (aei?). 
B. bezeichnet den Umlaut durch eu (eii) oder au (ail) 7 3): 

ungebretlchlich 21, 29 preiittigam -1. 27; ti, ii; \1, . o. mich deiichtt 12.16; 278, 12 
gediiuchtt Part. 109, 13 hiiuser 62, 2 und haiiser HlO. "2\l dreykreutzer 2, , , 10 meiiler 
256, 1 ausgesiiubertt 122, 16. 

ei statt eu (au) in wetterleinisch 123, 13. 
Ohne Umlaut tehen wieder: 
rau(h)men 35, 33; 79. l.J saumen 4, 14; ", 10, 23; 23, 33; 129, :2. 

71) W. Gr. I. 307. 
72) Vgl. Whd. b. Gr. § 79. 
73) Ober die Ge chichte und den Gebrauch von eu und iiu s. W. Gr. I 217. 
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3. Die mhd. Diphthonge. 
Ahd. iu. 

M. § 22. Ahd. iu wird bei M., ebenso wie der Umlaut von u und ou, durch ei 
und eu bezeichnet: 

dey Nom. Fem. Sg. mhd. diu 237, 26 sonst die z. B. 13, 23, dei Nom. Plur. Neutr. 
mhd. diu 179, 30 (der Herausgeber hat wohl unnotigerweise dei in die geandert, da im 
vorigen dey ein analoger fall vorliegt) sonst die z. B. 193, 11. jeirsnot 189, 4 und jeur 
ahd. jiur 49, 5, jreind PI. 199, 15 neben jreund PI. 201, 13; jreindlich 13mal, freundlich 
iiberhaupt nicht in den beiden ersten Briefen, erscheint zuerst 83, 24 und von da an after; 
jreindschajt 51, 11, heir = hiujaru 59, .J; 210, 28; 263, 3 neben heur 194,17, heut(e)= 
lziu tagu 31. 14; 39, 20; .JO, 3; 184. 7; 263, 28; 277, 12 (nie heit), heutig 39, 2; 166, 3 
leid Leute 177, 29 amptleit 138, 3 oder leud 4, 8 leutt 196, 18 spi/leutt 177. 31, neu 
unfl. 228, 28 fl. 84, 11; 121, 1; 206. 33; 220, 7 neben nei, ney unfl. 49, 5; 135, 29 fl. 
13, 30, 32; 17, 7, 9. 13; 18, 9; 19, 10; 37. 19; 144, 31; 174, 29; 195, 25; 263, 28, 29 
am neiligesten 193, 27, reuen Inf. 39, 31 reu Opt. Pras. 83, 11 steirhem Steuerherren 74. 
28; their teuer 180, 2; 227, 11 ; 262, 31 und theur 49, 11, verdeim verteuern 246, 28 ge-
treyes getreues 19, 25 neben getreuer 13, 31; 18. 6, treu 13, 36, zeig (Masc.!) Zeug 58, 12; 
116, 33; 67, 1; 196, 20 ne hen zeug 164, 33. 

Oer Singular des Ind. Pras. bei den starken Verben der dritten Klasse 
hat entgegen der heutigen Ausgleichung (G. § 378, 3) die ahd.-mhd. Form 
im allgemeinen bewahrt: 

zu enpieden Inf. 51, 18: er enpeut 70, 18; 193, 29; 229, 35; 230, 1; 254, 27; 260, 
4; 275, 10 u. o., ich geneis genieOe ahd. niuzu 15, 20, zu sieden; es seid 280, 8; zu 
ziehen In f. 205, 30, 31: du zeigst 210, 13 ne ben ziehest 107, 1 und zihest 101, 19, er 
zeigt 171. 33; 205, 22 zeicht 1!t). ~; 212, 33; 233, 1 neben zeucht 180, 11; 220, 7. Aber 
zu schiesen: ausschiest 99, ii. 

B. Ahd. iu bezeichnet B. mit eu (eii), aber nichi mit iiu; dies gebraucht er nur 
bei Umlaut von u und ou. 

jeiir 190, 30 jegfeii.r 78, 24 jreundlich 3, 27; 5, 24; 6, 12, 23 u. o. jreii.ndlich 25, 
15; 38, 8 u. o. heutt 1, 26; 11. 15; 255, 29 heiitt 26, 25; 11!1, 12; 255, 31 leutt 25, 24 
leiitt 2, 12; 25, 21 neiihe(r) Bel. s. § 32 anm. steiiren Steuer zahlen 267, ~ zeiig Zeuge 
80, 3!'\. 

Einig~e alte Formen der Flexion, die sich bei B. erhalten haben, sind: 
er erbeiitt 55, 12; 113, 9 miclz verdreiist !14, 31 es jleiist 258, 26. 
ew statt eti (s. § 27) ist selten: 
trew Treue 78, 19 unthrew 267, 24 ne ben treiie 1, 14 und in treiihenn 10, 27, 

gethrewe Nom. PI. 22, 35 neben gethreiie 3, 25. 
Ofter als sonst irgendwo, aber auch hier noch selten, finden sich Belege 

ftir die entrundete Aussprache dieses Diphthonges: 
jreindlich fi6, 27 sonst jreundlich s. o., heinzleichten nach Ha use Ieuchten 56, 14; 

their 45, 14 neben theiir 53, 13; 109, 13 theiirong 147. 37. zeig Zeug 203, 17 neben zeiig 
147, 30. 

Mhd. ie. 
M. § 23. Wenn M. ie ftir i auOer vor r+ Cons. nur hochst selten eintreten 

lieO, so ist der umgekehrte Vorgang, i statt ie, ungleich haufiger; in einigen 
Wortern wie jiber, ging, imer, nimer, virtel entspricht i eingetretener Ver-
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kiirzung (vgl. G. § 132); meist tritt aber der Wechsel oh ne ersichtlichen 
Grund ein. 

pier 51, 1; 104. ::!0; 262, 37; 263, 7; 275, 19 enpieden entbieten 51, 1 ; ?:'J, 15 
brief z. B. mal in den beiden ersten Briefen, spater auch prif 120, 34; 155, 8 pry/201. 14; 
zu dienen 106, 1 ; 13\J, 37: P;ut. verdindt 2 0, 23. Diedeng 137. 31; 149, 16 jiber mhd. 
jieber (hiber biver) 105, 29; 195, 15; 200, 15 wir jieng an 15, 17 es gejie/127, 12jlieen 
270, 1. iclz, er gieng 15, 31; 39, 20; 4, 2 (Opt.) neben ich, er ging 201, 12; 233, 11, 
:138. 3; 264, 4, griebm 15, 10 u. o. neben griben 99, 23; 101, 2, er verhies 275, 33. be-
hielt 230, 31 neben ich lu'lt 242, 4, Part. gekiest 36, 29 (mhd. st. V.) krieg und kriegs-
geschrei 253, 33 krieclzsjolck 233, 1 ne ben kriclzsjolck 3, 29; 220, 1, 7; 233, 2; 273, 19, 
lieb in den ersten beiden Briefen 2:lmal richtig geschrieben, die er te anormak Schreibung 
findet sich erst 4 , 14 in lzerzalerlibster, ferner noch 49, 14; 100, 1; 127, 14; Hl4, 27 u. a.; 
da die Belege fast samtlich Superlative sind, so steht mit der i-Schreihunl( vielleicht die 
Kon onantenhaufung in Verbindung; gelibter 226, 24; 236, 37. er, sie lies 1!'\, 1: .'i2. \1: 
206, 4; 23 , 17 lis 72, 13: 270, 2 Opt. lles lOG, 23; 27:!, 30 naclzlis 10:1, 2R du list 
156, l-i, papierin 105, 23 neben papyr 2.~3. 30, porgiern 165, 2 ; 197, 8 purgiem 104, 20 
ich ried Opt. 2 1, G, !ichier 18, 16; 22 , 2 u o und sclzir 22 , 27; 23 , 12, schiesen 
99, 5; 137, 33: 27!3, 30, 31 neben sclzisen 13 . 10, einscltliesen 19, 20 er spaziert 37, 23 
(vgl. G. § 181. 1) stiege 211, 10, -ziehen 205, 30, 31; 217. 26, 27; 227, 8, 20 neben .zihen 
• 4. 17, du ziehest 107. 1 nehen du zihe t 101. 19 ir zicht 270, 4. viertel 36, 26; 134, 1: 
177, 28, 29 neben virtel 133, 3-J; 276, t. Am Wortende bleibt in der Regel ie, 
z. B. die Artikel, seltner dye 2. Hi; 13 , 1 ; hie 14, 31; 1.\ 27; 16, 7 u. o. hye 140, 21 
wie 17. 3.J: 1 R, 34: nur im Pron. si, sy, siy 3, 36, sie wech eln beide Schreibungen 
wie auch im Mhd.; jedoch ist sy die regelmiil3igere Form. 

Mhd. ie und eine Zusammensetzungen: 
ie 105. 2!!; 263. 21; 264, 1 ieh 19 , 32; 226, 36 ihe 14, 25; 15, 29; 18, 34; 5., 27; 

140, 2 ye 14!!, 15 yhe 14, 20; 15. 9; 50, 9 ie- ie 240, 1 ieh- in 197, in- in 49, 22' 
.1 , 4 nie 1:i, !l; 23 , 3 ieder 207, 13; 27."i, 32 ietermon 1,, 1.: 219, 14 ietlicher 36. 31 
iemund(t) .Hl. 2G; 9G, 14; 164. H imund Hl6, 2 : 262, 27 niemund Hl6, 1 nimund 142. 4: 
227, 33; 251. !l nimer mhd. niemer 14, 15; 16, 31; 276, 5 u. o. (G. § 132, 1, a) niergentt 
127, 4 iez 15, 31; 38, 32, 3 ; 40, 3; 144, 26; 260, 20; 275, 11 iezt 144, 26; 150. 12 iz 
195, 1; 273, :W iezund 14, 23; 4~. 22. 

Ob in die en Wortern anlautende i vokalische oder spirantische Geltung 
hat, Hil3t sich trotz der verschiedenen Schreibarten nicht deutlich er ehen; 
denn i sowohl wie y werden am Wortanfang ftir j gesetzt: z. B. iar 13, 30, 
33 und yar 65, 3; 136, 26; 140, 12. Auf vokalische Aussprache weist viel-
leicht i in iz und inzund hin. Heute gilt noch Diphthong in den mundart-
lich gebrauchlichen jetzt und jetzwzd (G. § llu Anm.). 

A nm. enpeuden Inf. 74, 35 tatt enpieden (s. o.) lieOe ·ich rechtfertil(en, wcnn 
damals der Diphthong ie schon gesti.irzt war (vgl. G. § 172); eu ware dann eine friihe 
Bezeichnung des Lautvorganges. Naher liegt aber die Annahme. daO der Vokal irrti.imlich 
aus dem Sg. lnd. Priis. heri.ibergenommen ist (vgl. § 22). 

B. Bei B. hat ich die ie-Schreibung wie in un erer heutigen Schriftsprache Liber 
ihre Grenzen ausgedehnt; sie ist auch innerhalb ihres Gebietes ziemlich fest 
geblieben: 

Z. B. zuvorerbiettong 7 , 19 giessen 236, 1, lnd. es gieng 10 , 28 neben ich ginng 1'> 
4, 16, Opt. er, es gien![(e) 47, 2; 26fi, 31 krieg 225, 29 hertzallerlyebste 30,6 liechflmesse 
25, 20; 146. G; 159, 31, verlielzren neben iclt verlihre Bel. § 35, geniessen 7, 9 nielztten 
w. V. Freude haben an etw. 249,7 pappier202, 27; 261, 13spazzierweg265, 28 spazzier-

74) = nhd., W. Gr. I. 250. 
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rayjJ 249, 1 spazziern Verb. 265. 30, 31. Durchgangig lautet aber diese Verbalendunl{ ·im: 
z. B. 12, 6; 24, 12; 25, 28; 112, 19, 33, 37; 118, 21; 1 7, 30; 278, 30; 279, 1 u. ii.; 
schliessen 3, 10; 5, 12; 97, 8; 173. 26, in Br. Nr. 1 a schlissen 1, Hl, ziehen 68, 32; 69,21 
aber es zihett 44, 37; 56, 6. Am Wortende bleibt ie: die ,;, 21: 7. 2 ; • 27 und 
sie 3, 8, 9. 10; 7, 2. 7 u. ii. sind stets mit ie geschrieben. 

Mhd. ie und seine Zusammensetzungen: 
ye 33, 14; 103, 2, 18; 208, 34; 216, 13 ye-ye 73, 34; 176, 10; 236,8 nye 7, 3; 26, 

3; 45, 28 ycder 3, 26; 20, 8; 25, 1; 191, 23; 225, 7 yedoch 113, 1, 6; 247, 33, 36 yemals 
258. 26 yemand 146, 35 niemand 4, 28; 118, 17; 247, 24 ymmer76 ) 146, 16 ymerzu 239, 
7 nymmermehr 4. 19, 30; 146. 25; 248, 3 yergend 215, 15 yrgend 114, 6 niergend 26 , 
12 yetz 53, 27; 59, 22 yezunder 232, 1. 

Die vokalische Aussprache 76) scheint bei B. dadurch gesichert, daf3 er 
diese Worter stets mit ye, y im Wortanfang schreibt, wahrend er die Spirans 
j stets als i oder j anlauten Iaf3t: z. B. ia 249, 2; 265, 25 iar 146, 2.J jar 11, 12; 
24, 23; 15.J. 17, 19 ienig derjenige 267, 19 dasiennige 248, 36; 266, 2 u. a. 

iie statt ie77), wie ii statt i, ist selten: 
erbii.ettig78) 1 2. 13, fiieber Fieber 10 , 2 fiiber 116, 25 neben fieber 27 , 29, 

fliiessend 235, 36. 

Mhd. ez. 
M. § 24. M. gibt mhd. et 111 der Regel mit demselben Zeichen ei wieder wie 

auch mhd. t; ein Unterschied in der Schreibung ist also nicht vorhanden. 
z. B. ein, kein, heis mhd. heiz 38. 3~ keiser Kaiser 199, 17; 233, 4; 250, 36 Meinz 

194, 21 theil 164, 2 u. ii. ich, er weis 74. 33: 207, 11. 32 u. o. 
Beachtenswert ist, daf3 das Prateritum von mhd. schrtben sich in der 

alten mhd. und in der nhd. Form findet; damit steht M. nicht allein, sowohl 
bei Hans Sachs 79

) als auch sonst in Bayern 80) sind die alten ei-Formen neben 
den ji.ingeren i-Formen gebrauchlich. 

ich schreib 126, 20; 143, 34: 151. 13; 163, 30; 163, Hi: 196, 29 ( ?): 226, 24; 229, 
10; 236, 28; 239, 33; 259, 34 ne ben ich schrib 49, 15; i\7. 1.J; 143, 16; 218, 37. Sonst 
nur i: z. B. in er blib 205, 27. 

Mhd. wtsen bildet ein starkes Prateritum analog dem Nb. Dialekt 
(G. § 399, vgl. § 81 An m. 1) und der Schriftsprache 81 ): er wis 83, 9. 

An m. 1. meigister 108, 11 ist wohl nur eine verung-li.ickte Schreibung, die durch 
Vermischung von magister und meister entstand. 

An m. 2. klener kleiner 23 . 8 i t vielleicht nicht Schreibfehler, da G. § 81 An m. 2 
dieselbe verki.irzte Form anfi.ihrt. Sonst steht klein 228, 15 kleiner 207, 23. 

75) lm Nhd. Vokalki.irzung eingetreten. vgl. W. Gr. I 252, 2. 
76) Die Grammatiker gehen in ihren Beobachtungen :lltseinander: Albertus p. 34: 

i se ipsam vel alias vocales praeceden apud Germanos aeque ac Latinos fit consonans: 
jeglicher oder jeder; jung, johann etc. 0 I in ge r p. 17: j in diphthongo impropria je vel 
ye et i ante h et ab initio syllabae po itum producitur. veluti jetz jemand jer jnen vel 
jhmand jhme jhr jhetz etc. 

77) Whd. b. Gr. 110. 
78) erbietig erbiitig s. Schmeller b. Wb. I 307. 
79) James S. 16; Shumway S. 33. 
80) Im 16. Jhdt. kommt noch das echte ei im Sing. Praet. vor. - Indessen laOt sich 

seit dem 15. Jhdt. auch das plurale i im Sing. nachweisen (Whd. b. Gr. § 268). 
Rl) Hans Sachs gebraucht weist und wijJ (James S. 22). 
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eu statt ei82) ist selten, aber lautlich moglich durch die Entrundung des 
eu z;u ei (s. § 21, 22): 

beleuden begleiten 5, () geleutl begleitet 229, 17 ne ben geleiden 17, 5; 18, 3 u. i.i. 
Diese Schreibung entspricht also der umgekehrten: ei statt eu. 

In den ersten Briefen kommt einige Male ai statt ei vor; da diese 
Schreibung spater nicht mehr wiederkehrt, o lal3t sich hier ein Einflu(l Jer 
Schreibart ihres Brautigams vermuten, zumal in den ersten Briefen Balthasars 
das betreffende Wort ofters erscheint (s. u.): 

rais Subst. 57, 31 onst reis H. 9; Ml. 1; 263, 14, raisen 1 , 21; Hl, 21 raysen 17. 
31 neben reisen 1 , 16 u i.i. 

Eigentlimlich ist die Vertretung von mhd. ei durch aei und aey, die 
sich auch son t in Bayern findet. H3) Konsequent ist ie nur bei dem offiziellen 
WeinmaO ,eimer' durchgefiihrt: 

aeigen mhd. eichttz 270, 14 Aeigler n. pr. 2lb, Hl aeimer 36, 26; 39, 17, 1 ; 17."1, 
10 aeymer 275, 22 aeimerig ALii . 21-l. 4; 262, 36 aeir Eier 83, 1, haed5!l, 1; nu, 13; 16.1, 
2; 229, 25 neben heil 13, 33 u i.i, kinsmaeidt 81, 29 ne"en kinsmeidt 104, 24 meid(t) 
il!l, 2; 5 , 20, 23; 137, 21 meidla 22 . U. 

a statt ei findet sich in: 
am(er) 21i2, 29 (eine Zeile spater aeim[erj) americhen Eimerchen 6:\, 2 un,l Wab-

lingerin 227, (B Wayblingerin 42, 22). 
Da die a-Schreibung nur dreimal vorkommt, so bleibt es fraglich, ob man 

hierin einen Schreibfehler erkennen darf, oder ob grob mundartliche Formen 
vorliegen; denn mhd. ei wird heute tatsachlich wie a gesprochen (G. § 81) 
und in anderen Briefsammlungen oft und friih mit a bezeichnet (die besten 
Belege in dem Briefbuch, das in den ,l\1itteilungen des Vereins filr Geschichte 
Nilrnbergs'· H. 3. 1 81 herausgegeben ist). 

B. Wahrend M. mhd. ei mit mhd. t zusammenfallen lal3t, pflegt B. mhd. ei 
durch ai, ay zu bezeichnen. Die Unterscheidung zwischen altem und neuem 
Diphthong ist ein hervorragendes Charakteristikum der bayerisch-osterreichischen 
chriftsprache. 84 ) 

aimer 53, 15; 69, 21; 216,20, 21; 279, 13 ayr PI. Eier 278, 16 allerlay 10, 9; 21, 25; 
60, 14 zwayerlay 181, 15 layd 24, 8 (aber leiden mhd. /lden 145, 23; 226, 29) Mayn 89, 10 
maister 113, 34; 122, 8 mayster 1, 25 rayj3 4, 22; 5, 36; 7, 21 u. o. raysen 4,10 geschray 
:'\6, 23 (schreien mhd. schrlen 69, 28) ich wayj3 5, 23 u. i.i. 

Das Prat. von schreiben findet sich nur in der nhd. Form: 
ich sclzrieb 1, 22; 11, 15; 2.1 3; 102,33 und ichschriebe8b) 180, 34; 271. ; 277,il7. 
Daneben steht in einigen Wortern altes -ei: 
durchweg bei em 4, 22, 27; 5, 26; 21, ; 25, 19; !lJ, 21, ain ist seltner: ains-

mals 21, 3; 22, 9; 61, 29; 102, 35; 191, 30; neben einsmals 3, 33: 11,32: 221,27 einmal 
21. 7, ainstails 46, 20, ainest 6, 3; 60, 18; 96, 33; 202. 17 neben einest 3, 9, al/ain ;)3, ;, 
neben allein 25, 7, 17; 24.1, 1; 245, 16; ferner stets keitz 11, 19, 20; 23, 16; 102, 3li. -
woljeyl 21, 30; sonst jayl 12~. 12 woljayl 21, 30; 160, 10; 239, ; 245, 7. - heylig 9 , 6 
ab er hayl 28, 2; 103, 22 u. 6., allheiligen Allerheiligen 239, 13; 243, 25 ne ben alllzailigell 
56, 21; 61. 23. - heimbgangen. 222, 11 heimbkommen 2. 2, 16 heimbschicken 216, lll 

82) .,Nicht ganz selten seit dem 1-t Jhdt." Whd. b. Gr. § 87. 
'3) Brenner S. 23, 31 fiihrt z. B. gaeist kaein. an. 
84) Vgl. Kluge v Luther bis Lessing' S 1 'H An m. und Socin Schriftsprache und 

Dialekte S. 284. 
85) -e nach Analogie der sw. v. besonders im Md. verbreitet, W. Gr. Ill, 1, 31 Anm . 

12 
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heimgesuchtt 5, 10; 7, 2, aber auch haimbkonfft 266, 8; daheimb 73, 7; 222, 21; 283,23 
ne ben dahaimb 113, 34. - hetinlichen 216, 15. - Suffixe -heit und -keit: barmhertzigkheytt 
11, 7 gelegenheitt 12, 1; 76, 35; 130, 4; 265, 26 gesundheit! 23, 6; 243, 16. - klein 5, 27; 
so, 29; 88, 33; 113, 14; 170, 21; 283, 9, 11, aber klainer Comp. 279, 10 verklainerlt 283,29. 
- mittleid 9, 4; ~,~, ; 133, 2 , ab er layd Adj. 24, 8; 122, 21 layder 12, 17; 20, 29 
/aydig 267, 16. - er vermeind 173, 17 und er vermaind 2, 27 u. o. - vorlheil 21, 24 
theilong 21. 3 ne ben thail 20, 15; 27, 2; 43, 6. - anzeigtt Part. 59, 27 sonst zaigen 3, 8: 
6, 6; 9, 16; 26, 27 u. 0. 

Der Grund ftir diese ei-Schreibung ist mir nicht klar und wohl kaum 
in der Nebentonigkeit der betr. Silbe zu suchen, da mindestens ebensoviele 
Beispiele ftir vollbetonten Diphthong denen fUr nebentonigen Diphthong gegen-
ti berstehen. 

M. § 25. In nebentoniger Silbe ist ei in M.'s Briefen gemiH3 der heutigen 
A ussprache oft zu e gesunken oder seltener ausgefallen. 

So steht erbet 37, 14; 106, 26; 171, 35 neben arbeitt 174, 8; wolfel, boljel unfl. 
65, 4; 67, 25; 142, 20; 196, 20; 213, 23 fl. 85, 6; 140, 1 nur in dieser Form vorhanden, 
Comp. wolf/er wohlfeiler 180, 16 (G. § 142: nur in Gedichten als ,wuljli' vorkommend, nicht 
mehr in lebendigem Gebrauch)86). 

Behem statt Behaim (Familienname Magdalenas) stets z. B. 95, 24; 172, 4; in Brief-
unterschriften Behemin 17, 21; 32, 24 Behmin 19, 28; 110, 8; belzmichs bohmisch 104, 
19 Forgetn Forchheim 250, 23. 

Unter der Nebentonigkeit haben auch die Suffixe -heit und -keit ge-
litten ; diese werden sowohl mit ei als mit eu und nicht selten mit e ge-
schrieben: 

kranckheit 135, 14; 165, 23; 233, 3 neben krancket 217, 1, gelegenheit 14, 12; 17,18 
gelegenheudt 75, 17 und gelegnet 81, 21; 260, 6 glegnet 75, 10, insunderheut 155, 11 ge-
sundheit/ 13, 24, 27; 15, 10; 18, 4; 183, 9 gesttndheutt 83, 30; 93, 10; 280, 35 warheut 
105, 3. 

B. Bei B. ist die Vokalschwachung meist vermieden. Er schreibt nur arbaytt 4, 7; 

118, 9 arbaytten 157, 22. 34, stets -heit und -keit (s. o.). Aber in wo(e)ljler 43, 30; 
272, 10 woljelst 94-, 28 Komp. u. Sup. zu woljayl, Subst. woeljlong 131, 11 
ist Schwund bezw. Schwachung des Stammvokals eingetreten; die kontrahierten 
Formen sind heute noch in Bayern lebendig 86). Beham 92, 31 und Be· 
hemin 6, 12 neben Behaim 22, 18; 216, 1 Behaimin 216, 1 sind ebenfalls 
mundartlicher Einschlag. 

Mhd. ou. 
M. § 26. M. schreibt regelmaOig au: 

Z. B. aug auch 14, 20; 18, 1 Paumgartner stets im Text und in den Briefunter-
schriften, jrauentthor 15, 23 erlauben 227, 4; 234. 30 ich g(e)/aub 14, 25, 30; 160, 33 
dauglich 133, 32; 65, 17 (diglich tauglich s. § 10). 

B. Ebenso B.: 
Z. B. kauffen 34, 20; 267, , Paumgartner in alien Unterschriften. 

M. § 27. lm Umlaut, der ziemlich gleichmaOig durchgeftihrt ist, wechseln bei M. 
eu und ei, ey ( Entrundung); auch hi er kommt ei der heutigen Aussprache 
naher als eu (G. § 84) 8 '): 

86) Kiirzung der Stammsilbe im Positiv, Schwund des Diphthonges im Komp. und 
Sup. verzeichnet fUr das heutige Bayern Schmeller b. Wb. I 707. 

87) Vgl. Whd. b. Gr. § 79. 
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peimla Baumchen 90, 6. peimwoln 1!);,, 7 mit unmotiviertem Umlaut gegeniiber 
paumwoln r;;,, 2fi; jreud mhd. vroude 13. 21, 23; 14. :1, 21 erscheint oft in den 
Briefen, nur einmal jreidt );,;,, (); beim Verbum mhd. vrouwen wechseln die Schreibungen: 
erjreuen Hi, 27 es erjreud(l) mich 3f1, 20; 1G~. l sy jreu sich Conj. 144, 17 erjreud Part. 
3R, 2!l nehen idz jrey mich 141, 2?i; 151, 15 ich jreie mich 1 , 26 erjreid Part. 37, 21; 
jreilla Fraulein 150, l:i hey mhd. hOuwe, hOu 2, 1 , keijlin 135, 27 keifly 13n, 2R; 13f1. 
2, 6, c nehen /uujli 13:1, 111 . mhd kotiflin Kramerin (G. § J, 1, das Wort ist heute 
noch lebend1g), Sup. zu mhd genou: geneist 27i\ 22 und geneust 193, 12. sterbsleijt PI. 
Sterhslaufte, Seuchen 14. 22: 177, 2-1 aber in den leujlen 77!, 30 

Ohne Umlaut steht: sie latifl 136. 10; 197, 21; 208. 1 (vgl. G § ~-IJ. 
An m. aujlejt auflauft Hl:i, 31 wird wohl eher als Schreibfehler als eine mundarl· 

liche Form aufzuLt sen ein ( Na.:h G., § 377 i. t unbetontes left - den Ton tragt j:t auj 
- moglich). 

8. hat au und eu (eti): 
jreude 4, g;,; ll, 3; • 21i; 1-lli, 32 jreiide 6, 36; 7. 19; 20, 16; 16 • 15, kiiujjlm 

-l:i, 15 unttrkhiiuffel 182, '27 und sog:~r unttrkhiieujjel1 ;,, 29, sterbsleujjt PI -l, J; 7. 23; 
H, 27 sterbsleiijjt 176. 2-l weyttleujjtiger 126, 6; 12!l, 18 weittleiijjtiger 209. 22 getlzriiumet 4, 33. 

Ohne Umlaut stehen: es laujjt 267, 16; :n2, .i und zaumen 257, 26 
ei statt au (eii) nur in: abdeyen88) .'12, 11 verdeyen88) 209, l; 243, 1 mhd. 

verdouwen d1gerere. 
aw, ew statt au, au: 
Eine rein orthographische Eigentiimli<..hkeit, die, in friiheren Ze1ten gebrauch-

lich, von den Grammatikern 89) erwahnt wird, ist der Ersatz de u durch w in den Di· 
phthongen au und ea und zwar bei B. nur in Wortern, in Llenen urspriinglich (in den zwei-
silbigen Form en noch im Mhd.: z. B bfl, -wes, grfi, -wes triuwe) consonantische w auf 
den Vokal folgte. Die Schreibung ist, wie die Grammatikerstellen zeigen, fiir die Aus prlche 
bedeutung ·Ios. 

aw = mhd. tl s. § 20. - ew = ahd. iu s § 2~ - aw t.1tt mhd. a(w) = nhd. 
au: blaw mhd. blfi, -wes blau 244, 3iJ blawen Dat Sg 2-l!,, J. graw mhd grri, -wes 
6, 7; 1 1, 32; 1 9, 32 ne ben grautr Gen. PI. 259, 1 7. aw ta tt ou : {raw 96, 31; 
103, jungjraw 3, 27; 5, 30; 20, 7 jungjrawen Oat 6, 11 haasjrawen Dat. 29, 2 ; 30, 4 
neben hausjrauen Oat. 34, 31; 38, 19. - ew statt ou: einhewen mhd. hnuwen 266, 1-l. 

Mhd. uo. 
M. § 28. M. hat mhd. uo stets durch das einfache u ersetzt: 

pruder, pruter, prutter 1k, !; 3:2, .J, l 0: 1.·,:2, 2: 23!i, 31 pube 217, 2 jus ~4~. G 
juteratlas 19, 4 gut 17, 4, , 11 u o. mon !tub hob 235, !i zuckerhllit 260, 31 muder, 
muter, mutter 15, 19; 32, .J; J9, 17; .)1. 12; , 5, 17; 145, 1; L 9, 4 er lut Praet. lud 207, 5 
ich mus 15, 29 u. o. ich, sy must Praet. L>. 31; 140, 29 schug PI. Schuhe 6-l, 29; 96, lii 
besugen 1-J, 12 versugen U, 16 versucllt P.trt 1 3, 1J tug 193. 3 zbu 90 ) Fem. zu ,zwei', 
Ill hd. zwuo zwo 99, 30; 1 0, 17. 

) Vgl. Schmeller b. Wb. I 476, wo auch viele Belege fUr den Gebrauch des Verhums. 
89) Albertus S. 32 u. 33: Huic (i. e. au) autem affinis diphthongus est aw als die 

jraw mulier, quam alii inter diphthongos referre non videntur. qu1a u simplex inserunt als 
jrauw, Sauw su , gnauw tenax. - Est autem huic (i. e. eu) vicina ew als hew foenum. 
Cl! i nger S. 16: w hoc igno y nota tu m et post vo.:alem eadem in syllaba positum vocalls 
e t et profertur sicut u, ut supra de diphthongi au et eu diximus. C I aj us S. 11: w 
interdum vocali: naturam induit et cum a et e conjunctum d1phthongum constituit 

90) zwu auch hei Hans Sachs (Frommann S 30). Der Geschlechtsunterschied, den 
wir in den Briefen f:tnden: zbien, zbu, zbey = mhd. zwene, zwuo zwo, zwei (s. § l ~ l 
wurde nach G. § 361 noch von der ums Jahr 1 7:i ausge torhenen Generation genau beobachtet 
und besteht auf dem Lande noch fort. 

12* 
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Vor Nasalen erscheint ofters o an Stelle von u, eine Vokalwandlung, die 
in Bayern91) und speziell in Niirnberg 92 ) oft belegt ist und im heutigen Dialekt 
ihre Entsprechung hat (G. § 79, 2): 

non mhd. nu, nuon nun 240, 35 neben nun 174, 25, rephon Rephuhn 15, 7, thon 
Inf. tuen 14, 26; 16, 14; 169, 16; 206, 10 ton 82, 23 don 124, 17; 234, 1 than 212, 11 
(i.i statt o Uingenbezeichnung? vgl. § 15) neben than 16, 23, 31; 14, 33, 35; 31, 3; 
237, 20 dun 150, !l; 237, 19. In den flektierten Form en steht natiirlich nur u: z. B. ich 
thu 15, 5; 17, 18 ich tuh 18, 36 thu Imp. 17, 18 es tuh Conj. 37, 16. 

A nm. Vor anderen Consonanten als Nasalen kommt o nur einmal vor in jorrnon 
a~. !) gegeniiber sonstigem furmon 30. 36; 31, 15; 36, 24. 

B. Bei B. schwankt die Schreibung zwischen ue 93} und u, iie9'} und ii (im Urn·· 
laut). Da in Niirnberg dieser Diphthong nur in wenigen Wortern verkiirzt ist 
(G. § 131 Anm. 3 u. N), so ist u statt ue nicht als Zeichen der Kiirze an-
zusehen; jedoch steht in Niirnberg und blume, die heute mit verktirztem 
Diphthong gesprochen werden, nur ii. - Vor organischem und unorganischem 
h steht nur u und ii, da ue und iie an sich schon langen Vokal bedeuten, 
und doppelte Dehnungsbezeichnung, wenn h hinzutritt, durch Aufgabe des e 
vermieden wird (Belege § 35, 36, 41). 

brueder 5, 2, 10; 25, 8; 108, 3 u. 6. bruder 20, 35; 22, 38; 259, 22 u. 6. buebt 
101, 4 babe 88, 29 buech 266, 5 jueder Fuder 91, 12; 94, 13, 29 jueder Futter ( lnnen-
be\ag bei Kleidungsstiicken) 97, 32 oder fuetter 215, 19 (auch heute lang G. § 292, 3) 
genueg 4, 7; 11, 36; 22, 12 u. 6. genug 20, 23; 23, 21; 72, 32 u. 6. gruejJ 5, 30 grujJ 
20, 8 guett 4, 33; 6, 2; 7, 6; 28, 14; 94, 18; 109, 2 u. 6. gutt 22, 18; 26, 12; 55, 1; 
147, 24 u. 6. ich muejl (G. § 381, 1) 69, 15; 113, 6 mujJ 97, 25; 116, 8, 14 muetter ( Di-
phthong hat sich neben verkiirztem Vokal erhalten G.§ 79, 1) 27, 14; 187, 15 mutter 7-!, 2: 
77, 4; 114, 34; 187, 9 beruejjenn 146, 7 schnuer 97. 33 sc/zuech PI. Schuhe 60, 8, 33 
sclzuch PI. 60, 9; 103, 28; 261, 12 schuelmaister 11-!, 5 stuel 45, 18 -suechtn 130, 7 
-!luchtn 28, 12; 267, 5 zue Pdi.p. 11, 11; 94, 11; 96, 35 u. 6. zue vor lnf. 103, 9; 216, 21; 
279, 17, auff Venedig zue 23, 34 darzue 25, 26; 94, 33; durchschnittlich steht aber 6fter 
zu als zue. 

Vor Nasalen hat B. ebenfalls o neben seltnerem u: 
blome Blume 160, 11 plome 10, 13 plomblein 223, 3 neben pliim(b)lein 10, 20; 

244, 36, Conrad 114, 17 neben Cunrad 109, 18, thon 4, 12; 5, 20; 8, 13; 10, 18: 12, 30; 
171, 23 u. 6. seltener than 1, 28; 114, 5 und thuen 5, 5; 6, 1 (vgl. 12, 30). 

M. § 29. M it dem U m 1 aut von mhd. u hat der Umlaut von uo bei M. 
die Eigenti.imlichkeit gemein, daG der Umlaut auWillig oft und ohne erkenn-
baren Grund nicht durchgeftihrt ist. Wenn nun allerdings bei den meisten 
Wortern beide Formen vorkommen, so sind doch oft gebrauchte Worte wie 
behuden und hutlein stets ohne Umlaut. 

W6rter, die in der Belegsammlung in beiden Form en erscheinen, sind m it • bezeichnet. 
*jru 9~) friih Adv. 172, 7; 174, 26; 184, 7; 230, 15 Adj. 276, 30 (im Mhd. gibt es 

sowohl Adj. und Adv. vruo wie vriieje, vriie, im Nb. scheint nur die umgelautete Form 
zu gel ten [G. § 170, 16)) *zu jru in der Friihe 236, 33 (2 x ), 35 (Gegensatz zu obent 

Ul) Whd. b. Gr. § 300. 
92) v. Bahder S. 198, wo auch auf friihere Bemerkungen verwiesen ist. 
93) Olinger S. 16: Diphthongus u vel ue profertur medio u et e ut das gilt der 

hU.et etc. 
94) Olinger a. a. 0.: Diphthongus i.ie vel u profertur medio i.i et e vel uti die giietere 

die hi.if'i. 
95) Schmeller b. Wb. I 805 kennt beide Formen. 
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236, 36) jrumal 20fi, 6, ich fur Opt. Prat. zu jarn 227, 3; 240, 30; 263, 23 *furn fiihren 
124, 28; 137, 25 *gejurt 140, 22; 247, 3 verjurt 3, 32 •jus PI. 120. 31 *grusen 4!1, 17, 
177, 33; 201, 14 u. o. *gegrust ( Riickumlaut moglich) 66, 2!1; 172, 20 u. o. die gutter 
Giiter 237, 1 du uberhubst Conj iiberhobest 22 , 32 hutle 108, 12 hutla 84, 31 hutlein 

6, 14 behuden 96 ) 1!1, 21; 3 , 33; 51. 22; 171, 36; 251, 3 u. o. (Einflu!l des Prat. ?) *ab-
kulet Part. abgekiihlt 240, 7 •mue Miihe 174, ; 1 4, 3 •muhe 105, 20; 165,20 siclz mum sich 
bemiihen 22 , 2 •musen lnf. miissen 132, 25; 136, 6; 141, 22 *ich muse Conj. 132, 26 
*kleinmutig135, 20; 141, 14 •sus ii!l 144, 1!1 *bedrubtt betriibt 232,36 bedrubtnus 27!!, 37 
uben iiben 253, 31. 

Wo der Umlaut bezeichnet ist, steht - abgesehen von einigen selteneren 
Zeichen - meist ie 97), weniger haufig i; ie entspricht als Zeichen der Ent-
rundung ebenso mhd. iie, wie i dem mhd. ii (s. § 10). i ist nicht als Zeichen 
ftir Vokalkurzung anzusehen, da i ebensogut in !anger Silbe neben ie er· 
scheint wie in kurzer. 

p/imlein 17, 15; 19, 26 prieder 51, 13; 211, 1 bieblein 58, 5 *jrie 9~) Adv. 36, 36 
•zu frie 32, 9 frieling 18, 19, *fiern fiihren 17, 11; 3. , 37; 196, 21; 241, 18 und *firn 
241, 14 mon fier Conj. 275, 21 *ge(iertt 227, 1; 275, 20, •jies PI. 167, 5 gejietert gefiittert 
64, 30 grien 39, 26; 65, 18; 66, 2, 5, 35; 67, 2, 21-27; 155,29, *griesen 16, 28; 32, 11, 

17; 39, 22; 40, 8, 10; f>l, 13; 180, 21 und *grisen 17, 7; 19, 23; 32, 2 •gegriest 17, 12; 
19, 25; 51, 15; 175, 25 und *gegrist 40, 5; 49, 19; 189, 9 grist "'77, 25, hiener 85, 1 
kiefer 39, 19 leckiegla Lebkiichlein t 74, 23 (auch heute so ge prochen G. § 110, 3 b) •mie 
16, 28; 32, 18; 37, 13; 171, 35; 260, 1 miesam 39, 1 unmiesig 75, 19 und misig 
230, 32, lnf. *miesen miissen 18, 29; 31, 25; 50, 25, 34, 37; 93, 23 und •misen 39, 18; 133, 6 
Conj. ich, er *mies 140, 28; 193, 21 und •mis 82, 26; 250, 15 du misest 226, 29, Conj. zu 
ich must 140, 29: ich, er miest(e) 65, 6; 136, 15; 211, 16 und mist 39, 28; 49, 9 du miest 
65, 25 und mist 280, 2 wir miesten 37, 26, Part. gemiest 166. 11 (auch heute ohne 
Riickumlaut G. § 132, 2 a, {J), niechtern = mhd niiechtern 174, 35 und nichtern 99, 25 

geriempt geriihmt 31. 30 schnierla 16, stiel PI = mhd stuol (= stuolganc) 165, 28 
Conj. er, es stind tiinde 199, 5; 219, 15 •sies iiLl 64, 31; 110, 15; 207, 31. •betriebt 18,13 
und *betribt 138, 33; 210, 36, wiest wiist 32, 9 und wist 3!l, 29. 

Neben ie, i kommen selten andere Zeichen vor: ue, iu, ui, 6, io: 
ue: guetig giitig 63, 30. - iu: *kleinmiutig 16, 31 *gejiurtt 241, 15. - ui: *muir 

mhd. miieje, miie 140, 14. - o, io: mhd. kiiele Adj. = kOl 64, 28 oder kiol 230, 3.-) 
(neben abkulet s. o.). Sonderbar ist nur o, io. Vielleicht muLl man hierin einen Einflu!l 
der folgenden Liquida sehen, wie ein solcher schon oben glaubhaft war (s. § 3) Schmeller 
I 1238 setzt fiir die Oberpfalz eine ahnliche Form fiir kt1ele an. 

B re c hung v or r: 
Interessant ist die Schreibung von ,Nurnberg' mhd. Niierenbere ahd. 

Nuorinberg, worliber Gebhardt § 0 und Anm. (vgl. N. und 132 1 c, 158, 3) 
spricht. Zunachst finden sich, wie zu erwarten ist, Niernperg 4 , 28, 33 
und Nurmperg 250 14. Daneben aber kommen Formen vor, die der heutigen 
Aussprache des durch r gebrochenen (§ 158, 3), vor Consonant + en ver· 
klirzten (§ 132, 1 c) Vokals entsprechen: Nermperg 67, 15; 75, 24. Norm-
perger hoff 180, 13. 

B. ist wie stets weit einfacher; er bezeichnet den Umlaut immer und hat 
daflir die Zeichen iie und ii (iiber Schwancken zwischen iie und ii s. § 28): 

briieder 114, 16 biieble 103, 29 biiecher 7 , 30 -biichle 159, 26 friie 1. 15; 3, 31; 
97, 22; 108, 27; 25 • 23, 1iiegen 20, 35; 168, 7; 261, 9; 283, 1 und fiigen 251, 26, ge-
fiiettert 60, 32; 159, 37 geniiegsam 56,19, griien 60. 32; 232. 9; 244, 21 und griin 53, 23; 

96) Bei Schmeller b. Wb. I 1191 nur mit Umlaut. 
97) Seit dem 16. Jhdt. gefunden, Whd. b. Gr. § 89. 
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261, 7, griie.J3 PI. 226, 7 griiessen 5, 4, 19; 9, 13 u. 6. und griissen 24, 22 gegrii.est 13, 1; 
22, 20; 102, 19 und gegrii.st 5, 32; 126, 7, giietter 27, 36; 94, 8; 108, 32 giiettig 168, 2 
hiiener 25, 32; 113, 13 behiietten 68, 3:\; 232, 15 u. 6. behii.ett Part. 76, 28, hiiettle H iitchen 
103, 22 und hii.ttle 97, 30, khiiei und khiil Bel. § 36, lnf. miiessen 6, 28; 27, 38; 28, 5; 
109, 1 und mii.ssen 4, 6; 21, 23; 28-!, 13 sie mii.essen 130, 32 Conj . Praet. ich, er mii.est 
10, 1;>; 63, 4; 146, 35 under miist 130, 32; 244, 21, nii.chttern 46, 18; 202, 9 (der Di-
phthong ist erhalten, G. § 132, 2, a, /J) Niirnberg 6, 13 Nii.rmberg 73, 37; 76, 18, 20; 115, 3; 
251. 34 riieffen rufen 20, 17 schnii.rlein 23, 8 stiiel PI. 131, 14 siie.J3 109, 16 betriieben 3, 34 
und betrii.ben 7, 2.1 betriiblt .'l, 29; 4, 22; 8, 27; 258, 33 u. 6. Opt. Prat. es -triieg{e) 
'1, 1; 18 ' 2. 

ue statt iie nur in: 
ihr muest miiLlt 28, 26 bruejfen priifen llti, H. 
i als Zeichen der Entrundung i t eben so selten. 
anstinnde Opt. Prat. 146, 37 neben verstiinnde 130, 2.'\. 

Bezeichnung der Quantitat der Vokale. 
§ 30. Die Bezeichnung der QuantiUit der Vokale ist eine orthographische 
Neuerung der letzten Sprachperiode. Der mhd. Schreiber pflegte langen Vokal 
von kurzem nicht zu scheiden. Er t in der nhd. Schriftsprache bildete sich 
die Praxis heraus, die Quantitat der Vokale auch auOerlich durch Zusatz eines 
Lautzeichens deutlich zu machen. Man bediente sich dabei von Anfang an 
der orthographischen Mittel, die auch heute noch iiblich sind; fiir lange Vokale 
galten Verdoppelung des Lautzeichens, nachgeschobenes e bei i und ein-
geschobenes h, fiir kurze Vokale Verdoppelung des nachfolgenden Konsonanten. 

M. Hier mlissen wieder Balthasar und 1agdalena von einander abweichen. 
Magdalenas Ortsschriftsprache, die sich, wie der Vergleich der beiden Vokal-
bestande tiberall ergab, weit enger an das Mhd. als an das Nhd. anschlieOt, 
kennt die Quantitatsbezeichnung fast gar nicht. Nur hier und da gebraucht 
sie ein Dehnungszeichen und dann meist in Wortern, in denen Balthasar die 
Lange gar nicht oder anders zu bezeichnen pflegt. Dabei verdient noch Be-
achtung, daJ3 diese Worter meist Einsilber sind oder nur au wenigen Buch-
staben bestehen. Deshalb mochte man glauben, dal3 M. dabei eher die Ab· 
sicht gehabt hatte, dem Worte durch Zusatz eines weiteren Zeichens ein 
groBeres Ansehen zu geben, als die Quantitat des Vokals zu bestimmen. 

Kurzen Vokal hat die Schreiberin wohl gar nicht deutlich zu machen 
versucht. Konsonantengemination trifft man zwar bei ihr nicht selten an, 
aber ohne Rlicksicht auf den vorangehenden Vokal; so schreibt sie z. B.: 

ich herrh6re 152, 3 malL 205, 14 sell Seele 13, 34; 18, 11; 70, 7; 149, 4 werr Wehr 144, 34. 
B. Balthasar ist dagegen anders verfahren. Indem er der aufbliihenden 

Reichsschriftsprache in allem treu folgt und sogar als Sliddeutscher ihren 
mitteldeutschen Einschlag nicht verschmaht, hat er sich auch dieses neuen 
orthographischen Mittels eifrig bedient und kommt unserer heutigen Schreib-
gewohnheit ziemlich nahe. Im folgenden will ich diejenigen Worter, in denen 
die Dehnung auf verschiedene Weise bezeichnet wird 98), m it "' versehen. 

!J8) Vgl. Olinger S. 15: Diphthongus ee profertur ut e lnngum, quidam cribunt pro 
altero e aspirationem h veluti die see[ vel sehl, der schnee vel schneh 
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1. Bezeichnung )anger Vokale. 
a) Vo k a I v er do pp e I u n g. 

B. § 31. Von der Vokalverdoppelung99 ) macht B. mlU3igen Gebrauch. Sie be-
zeichnet: 1. urspriingliche Lange in: 

m h d. a: haar 173. 21; 182. 3; 1 9. 32 kaatt mhd. quat, kot 60, 33, yedesmaals 209, 7 
neben einsnzals 7 , 26, maajJ 209, 7 neben majJ 6, ; 46, 1 . saamen 131. :> neben samen 

0, 32; Hl1, 35; 279, 15, saatt 131, 9. schlaaff 190,31 neben schlaff 21, 14, straaff 269, 17 
neben strajj 76, 23, waappen 100) 257, 23, waarlichen 113, 15; 201, 36; 202, 18 neben 
warlichen 9, 19; 24, 18 (doch vgl. wahr § 35). - mhd. ae: geeling 24 , 13 neben gehling 
257, 1 = mhd. gaehelingen, mhd. saelic: seeligmacher 154, 22 neben seligmacher 11, 14, 
seligkeitt 54, 26, gliickhseelig 154, 19 ne ben gliickhselig 11, 12; 24, 10. leiittseelig 5, 21, 
schmeeworlt 55, neben schmiielich 2 3, 28. - m h d e: beede 9, 12; 24, 5; 101, 31; 
116, 1; 201, 30 u o. schnee 258, 2 seel 11, 9 - m h d. o: •froo 122, 22 neben fro 20, 22 
(jroe s. § 33). 

2. gedehnten Vokal in: 
mhd. a: •baad 202, 11; 209, 6, 9 neben bad 202 14, saalbuch 259, 2.- mhd. e· 

meer mare 223, 24; 224, 23, bescheeren 146, 4; 203, neben bescheren 80, 22, •zeeren 
267, 23 neben zerong 2-13, 11; 2-14, 6. - m hd. e: gebeeren gebaren 147, 25 scheel mhd. 
schilch 94, 3 . 

Abweichend von der jetzigen Aus prache zeigt Dehnung das Subst. 
,Fall", jedoch nur als zweites Kompositionsglied (Erklarung s. § 41 Anm. 2): 

ausfaal 171, 11 gleichfaals 182, 25; 251. 37; 282, 28 todttsfaal 60, 36 neben fall 
1, 1; 146, 14; 1 • 2. 

M. Bei M. finden sich folgende Doppelschreibungen: 
eerberer 17, 29: -1 , 6; 1, 19; 9, 21 neben son tigem erberer, guuter 63, 29 uubtr 

:!-W, 19, sonst gu.t und uber. 
Sonst steht einfacher Vokai, wo B. verdoppeit hat: 
z. B. har 213, 22; 253, 26 gehling 199, 16 bede 16-1, 1; 165, 36 u. o., sclzne 155, 12 

sell s. § 30 fro 242, 17 sal 37, 25 verzeren 254, 2-l. 

b) h a Is Z e i c hen g e de h n ten I an g en Vo k a Is. 
B. § 32. lm Zusammenhang mit der Bezeichnung langen Vokal dttrch Doppel-

schreibung steht die Bezeichnung gedehnten Vokals durch eingeschobenes h; 
1. Oberein timrnend m it dem jetzigen Gebrauch 1 01 ) liegt bei B. Zerdehnung 
vor in: 

ehe Conj. 244, 3..1. Adv. 55, 34; 123, 16 eher 2, 1 ; 3, 12; 60, 22 und ehr 41, 16 
ehest 122. 6; 129, 18; 146, 16, gehen 11. 35; 8 , 36; 94, 16 u. o stehen 5, 20; 33, 6; 
269, 3 u. o. stets mit h geschrieben (gan und stan fehlen). wehet(h)umb mhd. wetuom 
52. 15: 251. 28. 

99) Bemerkungen der Grammatiker: 
a) La u r. A I be r tu s widmet der Vokaldoppelung als Langenbezeichnung ein eigenes 

Kapitel; er flihrt Beispiele fUr aa, ee, ij!, oo an (S. 28f.). 
b) Oli nger S. 20: omnes vocales duplicantur praeter i, ii, w, u ad producendam 

syllabam, veluti der aal, die seel, die Roose. 
c) Cl a jus S. 12: In quibusdam geminum ee scnbitur, ·ed utrum que contract e. 

tanquam unum sit, effertur. - Idem sentiendum de aa. 
100) Nd. Lehnwort mit ursprlinglich langem Vokal; heute Ki.irze. Vgl. W Gr. I 252, 2. 
101) W. Gr. 1 157 Anm. 2: Einige nhd. Worter haben h zwischen Silhen, die er~\ 

durch Zerdehnung eines I entstanden sind: gehen, steh.en, ehe, ehern. 
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2. Abweichend in 102): 

*meherers 259, 21 sonst mehrers (s. § 35) *miihed mhd. miiede 76, 30; 191, 35 
(miihHen Oat. PI. 112, 30 s. § 40) miihesig 231, 29 miihesiggang 204, 1 gemiiheit mhd. 
gemiiete 168, 11 •wancklmiihettig 265, 19 (kleinmiihttig 24, 16 s. § 41) er *riihett 209, 
10 ruhl'lvig mhd. ruowic 203, 34. 

::!. Einmal auch in einem Wort mit urspriinglich kurzem Vokal: 
miihe/ mhd. miile 131, 16, 19. 

M. Auch in M.'s Briefen weist die Schreibung einiger W~rter auf die gemeine 
hd. Zerdehnung hin; jedoch tritt diese hi er nicht so deutlich hervor, da M. 
getreu ihrer Mundart die nebentonigen Vokale gerne unterdriickt, also den 
nachschlagenden Vokal otters fallen Jaf3t. Zunachst begegnen im Einklang 
m it der heutigen Schreibung und der B.'s: 

elze Ehe 149, 10 elz(e) Conj. 14, 19 Adv. 39, 3; 169, 19; 175, 1 ehr Conj. = ehe 
16, 1; 105, 21; 201. 15; 254, 5 und Adv. = eher 15, 32; 98, 36; 99, 19; 174, 23; 226, 
32 mit ehstem 263, 5, geh(e)n gen gien und stelzn sten stien s. § 14 ich gehe 200, 30 es 
gehe 174, 8 er, sy get(t) 205, 7; 208, 3 und geht 227. 19; 228, 16 du -gehehest -stehest 
99, 22 (Die Doppelschreibung in gelzehest ist wohl nur Versehen) es steht 219, 36; 220, 4 
neben ste(d)t 227, 19, 32, welz 142, 3 paugweh 165, 26. 

Aul3erdem scheint Zerdehnung vorzuliegen in : 
ihe neben ieh, ie s. § 23, mehers 121, 12 neben merers 104, 33; 106, 27, ich tuh 

18, 36 es tuh Opt. 37, 16. 
An m. h ist in diesen Wortern ebenso gebraucht wie in den ursprUnglich zwei-

silbigen, deren Stammsilbe auf einen Vokal ausgeht. Der Gebrauch B.'s ist nicht so 
konsequent wie spaterhin. Er schreibt miihe rnhd. mz'i~e mile 4, 6; 68. 27; 76, 28; 118, 
8; 284, 13 miihesam 41, 10; 54, 10; 274, 7, aber briie mhd. briieje 214, 23 bliie mhd. blue 
269, 13; nehen mhd. na~en 45, 13 ruhen mhd. ruowen 202, 3; 209, 4, aber seen mhd. 
sa~en 131, 5, 7. Abweichend von dem jetzigen Brauch gibt er diesem h auch nach 
Diphthongen Raum: neiihe(s) 24, 3, 10; 94, 21, 33; 130, 16; 146, 13; 153, 12, 13 ge-
reiihett Part. 265, 19 mhd. triuwe: in treiihenn 10, 27 neben treiie 1, 14, trew 78, 19 und 
gethreiier in alien Unterschriften. Seltener ist Obergangs-h bei M.: muhe, oft er mue, mie, 
siclz muen, miesam Bel. § 29. nehen nahen 65, 7 sehen saen 280, 28, aber beruen 90, 7 
ru Ruhe 165, 31 ungeruig 253, 27. Der Wegfall des unorganischen Hauchlautes ist aber 
bei M. nicht auffallig, da selbst organisches h nach gedehntem Vokal oder Diphthong 
wegfallt: z. B. flieen 270, 4 gejloen 233, 21 leien 135, 24; 189, 4 gelien 217, 31 hOer 219, 
15 drue mhd. truhe 270, 20. 

c) Nachgeschobenes e bei gedehntem mhd. i1oa). 
B. § 33. Gedehntes mhd. i wird von B. zum Unterschied von erhaltener Ktirze 

durch ie bezeichnet, also ebenso wie der alte Diphthong (s. § 23), wahrend 
M. mit seltenen Ausnahmen an dem einfachen Zeichen festhalt (s. § 5). Nur 
hinter dem anlautenden i bei ihm, ihn, ihnen, ihr, sowie bei mir und dir 
gebraucht er e nicht, er schreibt: 

ihme 5, 8; 103, 26; 146, 8 ihm 5, 7; 9, 4; 248, 19 neben ime 122, 21; 266, 13 
im 53, 32; 88, 38; 102, 38, ihne 6, 8; 5, 11; 78, 31 ihn 203, 23, 36 neben ine 55, 14; 
113, 31, ihnen 204, 15, ihr Pron. 21, 3; 266, 37 neben ir 89, 9, ihr Pass. 266, 37 neben 
ir 153, 18; 266, 31; stets mir und dir. 

An m. 1. In verliehren, ich verlihre erscheint h teils neben ie, teils ne ben i (§ 35). 

102) Ober zerdehntes mhd. iie vgl. Whd. mhd. Gr. § 245, 2 und weiter unten § 33 Anm. 
103) Ober ie als Dehnungszeichen W. Gr. I 220, wo auch die Urteile der alten 

Grammatiker verzeichnet sind; v~l. Whd. b. Gr. § 90. 
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Sonst ist ie ziemlich regelma8ig angewandt, und zwJ.r v or 1z: geliehen 24f>, 
9 verliehen 146, 30. - v or l: spyel 9, 29 spiel en 69, 2 ; 245, 30; 249, 11 vie! 7, 16, 20, 
38; , 2 u. o., einmal vil 122, 29, vielleicht 7, 3 ; 6 , 31 neben villeicht 33, 7; 9, 1, aber 
zil 56, 20. - v or lt: verschienen 1Gf.) vergJ.ngen (von der Zeit) stets zu verschien 
kontrahiert lOll): z. B. verschiene nacht 116, 12 - wochen 203, 1 ; Bel. 29, 16; 59, Hl; 
112, 29; 145, 22; 231, 1. 26 u o.- vor b: blieben Part 27, 7; 11, 16, 26; 256,11 
r eblieben 76, 26 ich schrieb Bel. § 24 geschriebmH16) 1, 33; 3, 33; 6. 32; 7, 14; 173, 12 
u. o.- vur d: zujrieden 26. 5; 43, 32; 119, 16 neben zujriden 11, 23; 35, 16; 222,32: 
239, 10, glieder PI. 52, 14 gt&chieden 22, 10. - v or g: ich verliege 3, 6 (Br. Nr Ll' 
sonst ligen 27, 38; 28, 5, 15; 9, 4; 102, 17 sie ligft 23:1, 3-J. gestiegen 130, 10 - vo r 
e in fa c he m s: diese(r) 2, 11; 3, 5; 4, 11; !J. 2 u o einmal disem 191, 19 (ab er tet. 
ditz 56, 26; 62, 20; 76, 9, 30; 123, 10 u. o. ditzmal 3. ll; 4. 22; 5, 2ii; 10, 19; 211, 
1, 5), wiese 265, 29; 266, 11, 13 bewiesen 146, 31). 

Da8 das e in einigen Wt:irtern fehlt, ist zum Teil gewi8 nur inkon equente 
chreibung, zum Teil aber auch wohl in der Au prache begrlindet. So in 

dem Wt:irtchen vil (vgl. wol § 36), zumal wo e proklitisch teht: in viLLeicht. 
Bei Ligen kommt vielleicht in Betracht, da8 da Verbum ursprlinglich j-Pra en~ 
hat, bei ligt die au lautende Konsonantenverbindung (vgl. gtbf neben geben). 
Ganz gerechtfertigt ist das i in ditz; vor z tritt Dehnung nicht ein. Die 
jetzige Sprache hat das alte Wort durch die Analogiebildung dies er etzt. 

Abweichend von dem gemeinen nhd. Gebrauch begegnet ie vor f in 
angriejjen Part. 116, ."1; 208, 35 und vor ss in gewies unfl. 3, 3; 8, 2; 27, 11; 
!l, 3; 116, 15, 19 u. 6. fl. (gewiese, -es) , 22; 6, 30; 146, 11 gewiejllichen 4, 13; 7, 27: 
H. 9 neben gewij3liclzen .i, 6; 12, 17; 221, 1-1. gewies, das ich noch in schlesischen 
Drucken des 17. Jhdt . findet 1 07), la8t sich wohl als mundartliche Dehnung in 
mhd. geschlo en er ilbe erklaren (vgl. § 41 Anm. 2). Auch Part. angriejjen kann 
mundartlich gedehnt ein (beide bei Gebhardt nicht belegt), wahrend in der 
heutigen Gemeinsprache f < germ. p als schwerer Konsonant die Dehnung 
verhindert hat. 1 0 ) 

An m. 2. Wie hinter i findet sich e abgesehen von den alten Diphthongen ue < 110 

und iie auch hinter den anderen Vokalen. iie und oe sind pleonastische Umlautsbezeich· 
nungen und zwar sowohl fiir die langen als fiir die kurzen Vokale (die Belege in §§ 3, -1, 
7, 13, 17); ebenso ist iiber iie < ii zu urteilen, wenn auch die Schreibung des Di-
phthonges von EinfluC gewesen sein kann (die Beleg~ 111 §§ 5 und 10). Zweifelhaft bleibt 
die Bedeutung dieses e in anderen Fallen; als Dehnung zeichen darf man es aber hier wie 
auch vorhin nicht an ehen. Es erscheint nur vereinzelt nach mhd. a in -saejjt 202, !'!, 
nach o in •jroe 21, 7; 26, 30 anderstwoe 159, 23 zwoe Fem. von zwei 202, 8, ziemlich 
oft nach u: due Pron 114, 1 ; 187, 1; 209, 30; 236, 15; 247, 27 u. o. neben du, jluejJ 
24 , 2; 251, 30 neben flujl 2 1, 22, luejft 102, 16; 244, 22; 2 1. 29 neben lujjt 147, 33, 
luest 62, 27; 130, 26; 176. 15; 2.J5, 29 ab er lustig 2 ii, 2 , beschluejJ 2 2, 5 schuejl 256. 
13 betrueg 202, 34 truehe mhd. truhe 113, 21 zueg 222, 6 jorttzueg 231. 20 verzueg 33. 

104) Vgl. Schmeller b. Wb. 11, 423. 
105) Vgl. Albertu S. 41: Si tres eaedem consonantes concurrunt, poterit una brevitatis 

causa abijci, als analogice verschinnen quod evanuit, contracte verschbznn, elegantius 
autem et brevius verschinn. 

106) Ex diphthongi cognatae sunt ei et ie ut schreiben geschrieben (Ciajus S. 17>) . 
107) K eh rein Grammatik der deutschen Sprache des 111. bi 17. s. I. Teil (Leipzig 

1 5-t): s. 1 . 
108) Vgl. W. Gr. I 23 ; ahnliche Dehnung i t im Part. erlieden erlitten. das H Sach 

in zwei Reimen gebraucht hat (Whd. b. Gr. § 26 ). 
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25 iiberzueg 215, 21. Von Einflul3 ist hier augenscheinlich der Diphthong ue gewesen; 
Grund der Schreibung ist vielleicht Zerdehnung des einfachen Vokals. Darauf weist eine 
Beobachtung des Albertus 109) hin, dal3 die Bauern und Ungebildeten beschlues genau wie 
fues zerdehnt (ctiscriminatim) sprachen. Wenn diese Aussprache auch fiir Niirnberg speziell 
kaum zutraf - die Briefe Magdalenas geben wenigstens keinen Anhaltspunkt -, so ist 
ctoch zu bedenken, dal3 Paumgartner eine erlernte Schriftsprache schrieb, und in diese 
sich viele Eigenheiten aus verschiedenen Mundarten einschlichen. Und urn so eher 
diirfen wir bei diesen Wortern Zerdehnung annehmen, als wir schon oben (§ 32) eine 
Reihe von Belegen fiir zerdehntes iie und ii (miihel) fanden, wo diese eigentiimliche Aus-
sprache durch eingeschobenes h deutlich gemacht ist. Und zum Schlusse moge noch 
daran erinnert werden, dal3 bair.-osterreichische Dichter des 13. u. 14. Jhdts. altes u mit 
dem Diphthonge uo gerne reimten,110) sodal3 sich also zwischen beiden eine Annaherung 
vollzogen haben mul3te. 

d) De h 11 u 11 g s- h. 
B. § 34. Am ofteste11 bezeich11et B. die Dehnung durch ein dem Vokal folgendes 

h, und zwar wie noch jetzt vor r, l, n, m, aber auch vor t und vereinzelt 
vor d und s. Konsequent durchgeflihrt ist der Gebra.uch des Dehnungs-h 
bekanntlich nie, also auch 11icht bei B. zu finde11. Wo h steht, ist immer 
Uinge anzunehmen 111), nicht aber tiberall Ktirze, wo es fehlt. Abweichend von 
unserem Gebrauch Hif3t er das h auch zuweilen nach einem Diphthong zu, 
dagegen meidet er es, wenn in der Nachbarschaft schon ein h steht. So 
schreibt er wahr aber warheitt, gewohnen aber gewonheitt, mahnen aber 
hane hiiener, lohn aber, wie auch jetzt noch, scho(e)n, schon, verschonen 
10, 12; allerdings auch schwehr und schwehrlichen je einmaL Es scheint 
also hier ein asthetisches Prinzip, das auch mehrere Grammatiker anerkennen, 
Geltung gehabt zu haben. Bei der Anftihrung der Belege sind wieder die 
Worter, in denen die Dehnung auch auf andere Weise bezeichnet wird (durch 
Vokalverdoppelung oder Zerdehnung), mit * versehen. 

M. hat Dehnungs- h nur sehr sparsam verwandt, und zwar nur vor den 
Liquiden r und l. Dazu sind die Worter, in denen h sich findet, mit einer 
merkwtirdigen Ausnahme samtlich einsilbig. 

B. § 35. V or r steht h bei B. 1) nach ursprlinglich langem Vokal: 
m h d d: gejahr 4, 5; 76, 26; 122, 21 gefiihrlich 122, 15 ungefehr 222, 36; 231. 

3-lungejalzrlich ungefahr 94, 14; 146, 6 ungefehrlich(ett) 7, 35; 34, 22 neben ungejiirlich 34, 31. 
schwehr28, 6 schwehrlichen 249, 22sonst schwer4, 17; 5, 36 beschwerlich 283,22, wahr 36,2 ab er 
warlzeitt 284, 4 und wa(a)rlichen (s. § 31). -m h d. i: ehr Ehre 25, 22, 30; 55, 9; 283, 34 
verehren. 113, 9, aber stets erbar 3. 25 u. o., ehrst Sup. 1, 18; 53, 29; 146, 7 neben erst 
34. 25; 41, 9; 223, 29 (ehr, eher s. § 32), lehr inanis 23, 21 gelehrtt doctus 10, 4; 267, 
6 mehr 7, 20 u. o. n.unmehr 56, 12; 122, 20 melzren. sw. V. 281, 25 vermehrong 129, 12 

109) A I be r tu s S. 35: Sed li usitatior est, cuiUio pronunciationem duplicem esse ob-
servavi, namque inculti et agrestes indigenae nostri utramque vocalem pure et d i-
scriminatim efferunt, als der fues pes, quasi dissyllabum esset, item der beschlues pro 
beschlus conclusio. Verum hoc vitio non saltem depravant praesentem diphthongum 
sed etiam ipsum u simplex, ut duo allegata exempla ostendunt. 

110) Nach Whd. mhd. Gr. § 71. 
111) ()linger S. 18: lz inter vocalem et consonantem positum non pronunciatur, 

longam tantum reddit yllabam uti bejahlen, der rahle, der sohn.e, der f11urn, die thate, 
drr Rhein. 
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•mehrers 5, 25; 10; 19 u. o. merers 148, 5 sehr 121, 31 u. o. neben ser 27, 13 u 0. -
mhd. o: ohr27, 14; 21, 23.- mhd. 0.: uhr33, 2; 154, 1. 

2) nach elnem Diphthong: 
111 h d. ie: verlithren 12, 13; 21. 13; 6\l, 15; 15 , b und ich verlihre 54, 13, 16. -

111 h d. uo: juhr Subst. 91,1 fuhrman 3fi, 1 ; 113. 24 fiihren 62, 27; 91, 4 ausjiirlich ;2),:1, 
35 auffriihrig 204, 5. 

3) nach urspriinglich kurzem Vokal: 
m h d. a: jahren 62, 21; 264, 32; 2 4, 2;) er verjehrett 222, 31 erjalzren P;~rt. 2;11', 

31 -jahrlt 2-t , 31, hochjahrtt 21:>, 13 neben hojjartt 221. 27, woljahrlt 11. !l, 222. f1 
gejehrdte Geflihrte 162, 1 erspahren 23, 34; 26, 6; 271, 20 gewahr , 12; 264, 3 ; 211,', 
35 wahre 111hd. ware Kaufmannsgut 20, 29; 60, 19; 162, 14 verwahrong 80, 35 gewahr-
sam 12, 32; aber stetsjar 11. 12; 24, 23; 146,24; 154,17, l!l.- mhd. e: Wehrdt1!i!J, 
a5, 31 •verzehren 41, 4 wehren. 279, 8 unerwehrd 203, 9 u. d. obigen. - m h d. e: br-
gehren 4, 23; 60, 5; 78, 30 neben begeren 61, 25; 76, 3.J; 261, 22 (vgl. 24). erschweren 
schwaren 122, 17 wehren daueren 30, 12; 63, 3; 243. 11; 245,15 wehrd 129, 10; 2~ • . 
37.- m hd. '£: ihr Poss. u. Pron. s. § 33.- mhd. '0: gebohren. Part. 11, 12; .J1, l;l; 
15.J, 20 verlohrenn 53, 25; 61, 4; 154, 13, aber erjroren 53, 7. - mhd. U.: gebiihren ~1. 
:>; 146, 36 angebiihrnus 266, 3 gebiirlich 5, 30, spiilmn. 27 , 18 neben spiiren 2.J. t:) . 

Regelma!.lig ohne h erscheinen trotz der Lange wie in der jetzigen chrift-
sprache z. B.: 

In d. du warest 21, 9 ihr ward 21, 4, Conj . dtl werest 11, 2:2; 6:2, !J; 69, Z:J es werr 
8, 22; 121, 31 sie weren. 53, 11; 283, 23; so auch dir und mir. 

Unsichere Quantitat ist moglicherweise fi.ir jertig anzunehmen, denn R. 
schreibt einmal wegjehrttig 12, 11; aber our einmal, sonst: 

wegjerttig 26, 31 und wegjiirltig 113, 3, jerltig 33, 16; 6 , 33 und fiirltig 10.3, 1 !l; 
235, 31; 2 2, 33. 

M. schreibt h nur nach urspriinglich Iangem Vokal: 
ehr Ehre 5 , 26; 134, 23; 228, 22 ehrlich 160, 29 aber stet erberer, mehr :J7, :~11 

onst mer 65, 6; 104, 16, 17; 14 , 36; 169, 26 u. o., sehr 219, 25 sonst ser 66, 3; 100, 
28: 200, 11; 228, 16, cohr 169, 31 neben chor 180, 10, ohr 279, 38; 280, 10, 13. tohr 22!1. 
17 neben -tthor 15, 23 dor 75, 20, uhr 196, 3; 270, .'J2 neben ur 1, 30; 101. 5; li)l, 31. 

Auffallig ist h in ehrnett Ernte 227, 27. 
Ohne Dehnungszeichen stehen z. B. 
gejahr 137, 13; 207, ,jam 263,1, 21jitr Subst. 13. 11; 231.7 begern254, 27: 

263, 2 ir Pron. !er inanis 6-4, 34; 199, 26; 270, 17 •merers 10·!. 33; 106. 27 u. 6. 
(mehers § 32) vermeren. in schlechten Ruf bringen 22 , 2.i gemerlt gemehrt 2Ti, Hi war 
wc~hr 120, .!JO; 140, 29 weren dauern 164, 4 verzerett 25.J, 2.J zemng 253, 7. 

B. t:; 36. Vo r list h seltener zu belegen. ach urspriinglich Jangem Vokale steht h 
bei B. in: -gemahlett 4, 9 neben gemaltt 223, ~. jehlen 221, 20 ne ben gejii.let :i, !!: nach 
Diphthong in: kii.ltl :J.J, 1 gegeniiber sonstigem khiiel 20:2, :> kiiel 56, 7: 1):2, 33 klziil 
103, 3; 231, 31; 256, 31 am kiilsten .J3, 3.J; nach kurzem Vokal nur in -jelz/mhd. vet 
Fell 15 , 2 (Erklarung s. § .J1 anm. 2). Dehnungszeichen findet sich z. B. nie in 
wol 220, 35 u. o., wo Nebentonigkeit die Ursache sein mag, auffalliger in 
zallen 61, 11; 9, 5; 103, 1 u. o. (s. § 43, heute a G. § 143 Anm. 2) Part. erzeltt 55, :i 
(heute Ki.irze neben Lange G. § 135, 2, b). 

M. hat nur ohl 1:56, 7, 10; 212, 25 (B. oel § 17), eihl Eile 96, 19; 1 9, ofter eil, eul (§ 1 J. 
Sonst einfache Schreibung: z. B. jeln. fehlen 134, 23, 25 wal251, 5; 264, 1 za/13-t, 14. 

B. , 37. V or n schreibt B. h zur Bezeichnung der Lange wieder sowohl nach 
ursprilnglich langem Vokal: ohn.e Bel. S 11 lohn 103, 1; 14 , 16, .tber monatl ~., 
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8; 204, 4; als nach ursprtinglich kurzem Vokal: mahnen 146, 24; 163, 4; 191, 30 
mahnbriejlein 129, 6 ihne, ihn neben ine, ihnen Bel. § 33, gewohnen gewohnt werden 202, 
2 aber gewonheitt 130, 15, sohn 147, 6; 170, 15; 224, 27, son nur 3, 14 (Br. Nr. la!), 
nuhn 8, fi, 19; 11, 29 u. 6. nun 7, 17, 21; 8. 2 u. 6., aber zeue Zahne 92, 22 hane 
Hahn 25, 31. Unsicher ist die Quantitat in mhd ingedenc, da einmal yhn-

gedenck 113, 38; sonst nur ingedenck 2, 24; 203, 17 u. o. Abweichend 
von der heutigen Schreib- und Sprachgewohnheit lautet mhd. ane, an bei B. 
ahn neben an: ahn Prap. 5, 20; 6, 27; 8, 35 u. 6. an .J, 21; fi9, 24; 69, 22 u. 6. 
ahn Part. 4, 30; 7, 17; 8, 1; 54, 34; 55, 31; 128, 15 u. 6. an 5, 11, 15; 6, 6 u. o. 

M. gebraucht h vor ll nicht als Dehnungszeichen: z. B. ane, one Bel. § 11 ton 2, 
19; 125, 2; 193, 7; 246, 28; 280, 22 monen Bel. § 1, in Pron., wonstube 100, 36 sun 
Bel. § 8. 

B. § 38. h v or m und nach langem Vokal find et sich in B.'s Brief en in: 
du nahmest 21, 7 angenehm 145, 18, aber fiirnemlich 224, 11 fiirnembsten 52, 7 

und sogar om mhd. lime, ome 271, 18; nach nhd. Diphthong in rauhmen 35, 33 
neben raumen 79, 14; nach ursprtinglich kurzem Vokal in: nahme 59, 20; 60, 12; 
192, 19 u. 6. ab er nemlich 52, 8; 60, 9 nelunen In f. 5, 5; 11, 25; 88, 33 u. o., nemen 
nur 2, 4; 3, 4, 10 (Br. Nr. la!), ihme ihm neben ime im Bel. § 33. 

Abweichend von gewohnlicher Schreibung steht h in: vernohmmen 6, 33; 
7, 15; 9, 3 u. 6. genohmmen 118, 18, vemomen nur 53, 17. genolzmmen, das auch im 
Nb. stets mit kurzem Vokal gesprochen wird (G. § 135, 1), hat B. wahrscheinlich wegen 

seiner Zusammengehorigkeit zum lnfinitiv nehmen m it h geschrieben; die Vokalkiirze be-
weist auch die Verdoppelung von m, da mm nur nach Kiirze steht (vgl. § 43). Anderen-
falls ware doch merkwiirdig, daO gekommen (Bel. § 6) stets ohne h steht, wahrend die 
obige Erklarung dies wegen des Inf. kommen nicht verlangt. 

M. kennt auch in dieser Stellung h nicht; so schreibt sie: z. B. angenem 262, 20 
und nemen 100, 36; 201, 4; 205, 4. 

B. § 39. V o r s treffen wir h bei B. nur in: 
lohjJ 3fi, 17 und lohsung 267, 20, aber geliies/ 112) = gelost 34, 20. 

B. § 40. Ebenso selten v or d in: 
*bahd (Carolsbahd) 115, 27 ne ben Car( o)lsbad 14-!, 21; 116, 32, verschleiert durch 

die Konsonantenvertauschung in *miihtten Dat. Plur. miiden 112, 30. 

B. § 41. In Stammen, die auf t ausgehen, schwankte der Gebrauchzwischen 
ht und th. Die spatere Zeit entschied fiir th und lief3 dieses th sogar nach 
kurzen Stammsilben zu. B. folgt diesem schlechten Gebrauch nicht, er schreibt 
regelmaf3ig ht, denn reithen 2, 25 kommt nicht in Betracht, da es sich nur 
in dem ersten Briefe findet. 

Nach mhd. langen Vokalen: mhd. a: ahdtem 170, 21 vorbrahtten 25, 31, 
hayrahtt 24, 3 neben hayratt 145, 30, rahtt 7, 4; 52, 7; 80, 25 riiehtt PI. 283, 33 
rahtten 145, 37; 146, 35 rahttig 21, 34 (er rahett 209, 10 s. § 32) spahtt 40, 32; 129, 16; 
163, 4; 257, 4 verspahtt Part. 126, 4, aber unjlatt 54, 17, 30 unjliittig 11, 37; 54, 18 
und kaat, saatt, thatt. - m h d. o: nohtt 8, 31; 68, 21; 122, 21 nohttig 12, 1; 55, 29; 
216, 17 nohtten Verb. n6tigen 92, 32; 267, 10 rohtt 21, 20; 53, 3:1, 36 sprohtt sprode ual 
113, 16; nach nhd. Diphthongen: reilztten 60, 24, 26; 62, 18 u. o. reitten 123, 13; 
256, 33 u. 6. reithen 2, 25 (geritten natiirlich oh ne h: 113, 32, 35 u. o.) verthrauhtt 3, 
27; 6, 24 u. 6.; nach alten Diphthongen: niehtten Freude haben an etw. 2-!9, 7 muhtt 
153, 30 •!lleinmiihttig 24, 16 (wancklmiihettig 265, 19 s. § 32); nach kurzem Vokal 
in: spohtt Spott 4, 5; 271, 3J aber spotten 216, 14; 244, 2 ( ErkHirung s. An m. 2). 

112) Vgl. Schmeller b. Wb. I 1518. 
113) Erst im 16. s. belegt nach Kluge Wb.; vgl. Schmelkr b. Wb. I I 701. 

11.1 
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An m. 1. vatttr 1, 14; 77, 4; 146, 33, 3fi u. o. hat KUrze ana to~ dem heuti~en 
NI:>. (G. § 126, 2). 

A n m. 2. I m Z us a m m en h a n g m a g h i e r d i e a u f f a 11 i g e D e h n u n g 
in den oben ang-efiihrten Wortern -jaal -jehl spohtt (aber spotten) 
a h n be hand~ It we r d en. lch kniipfe dabei an eine Bemerkung v. Bahder an (S. 9 
Anm.): ,Erwahnt sei noch die in vie1en Mundarten er heinende Dehnung in ge chlo .ener 
Silbe vor einfachem Konsonanten, woraus fiir die Schrift prache - altere Formen wie 
R.iebe (ursprg-1. rib) neben Rippe, Mahn = Mann, Fah! = Fall etc. erklart werden 
miissen und die jedenfall auch auf das ilberwiegende Erscheinen der Ulng-e in einsilbigen 
Form~n von Einnuo war". Da der Nberger in mhd. ~eschlossener Silbe, namlich in be-
tonten einsilhigen Worlern, urspriln~Iich kurzen Vokal gedehnt spricht (G. § 130), o sind 
-jaal, -fehl, spohtt, ahn at mundartlich richtige Formen anzuerkennen. Dehnung in Spntt 
bei (G. § 4!l, 2) bele~t. 

B. § 42. D as an I aut end e th unterlag ver chiedener Beurteilung. Manche sa hen 
darin ein Dehnung zeichen filr den fol~enden Vokal, andere wollten ein linde 
t darin erkennen, eine Vermittelun,l?; zwi chen dem ndd. unverschobenen d und 
dem hd. t. DaO B.'s Schreibung nicht auf der ersten Auffassun~ beruht, 
darf man chon darau vermuten, daO er auslautendes th nicht als Dehnun~ -
zeichen verwendet; Dehnung bezeichnet ihm nur das dem Vokal folgende h 
Auch widerspricht dieser Auffassung, daO er ani. th in Wortern wie thisch, 
tlzochtter, gethrojfen zuHiOt. Dagegen ftigen ich alle Worter der Annahme, 
daO th ein !in des t bezeichnen soli. In den mei ten entspricht es einem 
unverschobenen d: thail 20, l.i; 43, 6; 46, 19 erbthai/266, 4 jorthail 35, 2fi mitthay/n 
21, 6, aber auch ainstails 16, 20, that 44, 35; 264, 36; 265, 29 thatt 54, 14 theiir 53, 13: 
lO!l, 13 theiirong 130, 27: 131, 3, thisch 147, 3 neben tisch 6!l, 27, thochttu 221, 11 
ne ben tochtter 145, 31. !hod 171. 9; 1 , 2; 203, 14 ne ben todttsjaal 60, 36 tOdlich 54, 
7, tlwr 2 '2, !lG Jnf. thon, thun, fhuen s. § 2 gethon Part. 6, 2. ; 24, 16: 2~1, 23 u. o. 
aurh stets in den anderen Formen: z. B. er thutt 130, 31; 147, 33 er time 147, fl; 202, 
13 es theft 130, 1:1. wehetlwnzb 52, 15; 27 , 14 wehetumb 231, 2. thiir c, 30; 221, 2.i; 
244. 21 Part. gethriiumdt 4, 33, getlzrojjtn 267, 1 neben gtfrofjen fi, 11; in thausend 
einem germ. th, das zu d verschoben, aber im Hd. schon in ahd. Zeit in t 
Ubergegangen war 111): tflausend 14 , 9 hundterfthausmnd 12, 37 ne ben hundterfttausend 
22, 19; 61, 13; in den meisten mit thr anlautenden Wortern endlich dem 
germ. tr, das auf einem Teil des Sprachgebietes (z. B. schon bei Otfrid) zu 
dr geworden war 11 "): vertlzraum 202. 15 zutlzraum 163, 16 zugtthrauett 271, !l2 ver-
thraulztt 3, 27; (), 24 u. o., gtthret1er in den Briefunterschriften untlrrew 267, 24 ne ben 
trcw 7 • l!l trdie l, 14; 10, 27 treiilich 102, 12. FUr th als Lautzeichen de-
linden t spricht auOerdem die bei B. allerdings eltene Schreibun?: d statt t 
am Wortanfang wie in: angedrojfen :>, 1.) daller Taler 2, 15, 17; 47, 27. 

M. Bei M. tritt die BeJeutung" von tlz noch deutlicher hervor, da hier th und t 
ziemlich haufig m it d wechseln: 

thei/ 75, 4; 132, 15; 134, 19 deilll7. 11; 2 0, 28 -tlzeiln 10-t, 32 -deiln 17~. 2.i 
thtir Bel. § 22, tlzir thur Bel. § 9 u. 10. -ttlwr 1.), 23 und dor 75, :?0, -thurn 136, 17; 
161, 17; 2ii4, 23, 33 und -turn 254, 31 neben dum 241, l.J, Inf. thon ton don thun dun 

§ 2 , dus tu es 2 0, 10 es tut 177, 23, 27. Vgl. dedder, doclzter, tochter § 7. 
An m. h in kh steht bei B. ohne Riichsicht auf den folgenden oder vorausgehenden 

114) Vg~. W. Gr I 4, 2. 
115) Vgl. W. Gr. I !\3, 1 
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Vokal und bezeichnet lediglich die Aspirata entsprechend dem Nb. Dialekt, der nur bei 
k vor betontem Vokal Aspiration kennt (G. § 121, 2).'16) 

2. Bezeichnung kurzer Vokale 
d u r c h n a c h f o 1 g end e Do pp e 1 cons on an z 11 '}. 

B. ~ 43. Wahrend die Dehnungszeichen bei B. liber eingetretene Verlangerung 
im allgemeinen gut unterrichten, ist die Erhaltung vokalischer Ki.irze schwer 
zu bestimmen. Denn das Fehlen eines Dehnungszeichen beweist nichts, wie 
ich durch die in den einze1nen Paragraphen eingestreuten Belege deutlich 
gemacht habe; nur das Auftreten einer Doppe1consonanz lief3e, wenn die Ver-
haltnisse hier wie in der heutigen Schriftsprache lagen, die Klirze erkennen. 
Da aber B. der Neigung der damaligen Schriftsprache in ausgedehntem MaOe 
folgt, Consonanten 1ediglich ,propter decorem aut versus expletionem• 118} zu 
verdoppeln, so sind die Ligaturen ff, pp, tt, ss und nn, wenn letztere vor Con-
sonant oder am Wortende steht, ohne Bedeutung fur die Quantitat des 
vorausgehenden Voka1s. 

Z. B. lauffen 113, 33 schlajjen 79, 12 pappier 261, 13 waappen 257, 23 giietter 79 
8, 10 zu.vorerbiettong 78, 18 inn massen 11, 26, 34 str45sen 4, 3 jreunndtlich 6, 23 
u.mzd o. -enn 7, 14, 15, 16 usw. 

ck steht in abso1utem Gegensatz zu anlautendem k, so daO auch diese 
Schreibung keine Beweiskraft hatl 19). 

ich kan 4!, 9 - danck 73, I danckenn 23, R 
Kurzen Vokal bezeugen nur die Ligaturen der Liquiden und Nasa1e, 

und zwar die von n nur zwischen Vokalen (s. o.). Ziemlich regelmal3ig ist 
die Doppelconsonanz zwischen Vokalen, weniger regelmal3ig vor folg-endem 
Consonant und am Wortende. 

rr: versperrong 4, 3 diirr 8, 18 verharren 4, 11; 23, 27 irrig 271, 26 herrn 
Oat. Sg. 11, 28. 

ll: iiberal 24, 1; 62, 23, im Wortinnern meist all: z. B. alien 4, 29; 22, 17 
allerlay 10, 9; 24, 17, billig 3, 32 geselle !!4, 11 stellen 23, 3f\; 89, 3 u. o. still 27, 38; 
128, 29, aber stal 181, 35, voellig 248, 22 ich will 5, 20; 21, 28 wille 8, 4; 20, 36 un-
willig 13, 3 bewilligen 267, 12. 

Nach fall neben faal (Bel. § 31} mtil3te in demselben Wort Lange und 
Klirze gegolten haben, so daO faal der Mundart, fall aber der Gemeinsprache 
zuzuweisen ware. 

ll in befellhen 8, 9; 20, 34 u. o. Part. befollhen 10, 27; 78, 34 u. o. 
und zallen (Bel. § 36} weist ebenfalls auf erhaltene Klirze hin. 

nn: Belege flir nn, das sich nach kurzem Voka1 erha1ten hat 12o), s. § 8. 

116) v. Bahder S. 5: kh oder kch statt k: ,ein rechtes Kennzeichen des Bair.-Osterr."; 
vgl. W. Gr. l 42; Whd. b. Gr. § 179. 

117) W. Gr. l 144, v. Bahder S. 90 ff. 
118) Albertus S. 24, wo er iiber nn spricht (vgl. S. 40). 
119) Albertus S. 24. : k-in medio et fine Iiteram csibi adiunctam habet. Clajus 

S. 13: k nunquam dictionem terminat sine c. 
120) Die Doppelkonsonanz ist geblieben, ihre Bedeutung hat sich geandert (W. Gr. I 

144, 1). 
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Besonders ist auOerdem auf wennig aufmerksam zu machen, das, aus 
mhd. wenic hervorgegangen, in Bayr .121 ) und in Nb. 122 ) speziell Ktirzung des 
Stammvokals erlitten hat. wennig wird daher stets mit nn geschrieben: 
z. B. 7, l!l; .J, 12, 20 (2 X); 129, 34. 

mm: kommen lnf. gekommen Part. s. § 6 bekhiimmernus 7, 20, nur einmal ver-
nomen sonst genohmmetz (s. § 3 ), nymmermehr .J. 19, 30 aber :1uch ymerzu 239. 7. 
sammatt 21, 20; 89, 6 zusammen 10, 14; 20, 16. 

Vor folgendem Consonanten steht meist einfaches m : z B. jromb ;\bcr 
jrommer, ich komb neben ich komme, du kompst, er komptt {Bel. s. § ). 

M. Bei M. ist die Consonantenverdoppelung, auch die der Nasale und Liquiden 
vollstandig un~eregelt (vgl. § 30). 

121) Schmeller h. Wh. I I 92L 
122) G § 67. 

·•· 
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R ii c k b I i c k. 

Vom mhd. Standpunkte aus betrachtet hat der Vokalbestand in den Briefen 
Magdalenas folgende wesentlichen Veranderungen durchgemacht: 

1. Die allgemeinen nhd. Lautwandlungen und die nhd. Orthographie. 
a) Die mhd. langen Vokale l, u, iu und der Diphthong iu sind in ei, au, 

eu ilbergegangen: §§ 18, 20-22. 
b) Statt ao wird u, statt ou wird au geschrieben. Mhd. i wird von mhd. 

ei nicht geschieden: §§ 28, 26, 18, 24. 
c) Die Dehnung ist durch Dehnungszeichen selten hervorgehoben, die er-

halt ene Kilrze eines VokaL durch Con onantengemination gar nicht angezeigt: § 30 ff. 

2. Die speziell mundartlichen Lautverschiebungen im Oegensatz zur 
nhd. Schriftsprache. 

a) Einwirkung der Nasale auf vorhergehenden Vokal: 
a) Mhd. ii ist in offener Silbe und in mhd. einsilbigen Wortern vor Nasal 

zu o geworden: § 1. 
1:l} Mhd. o ist vor m zu u verdunkelt worden: § 6. 
y) , u ist vor Nasalen erhalten: § 8. 
o) , e ist vor Nasalen und im Auslaut ( ?) zu ie gewandelt: § 14. 
e) , oe ist in schoene zu ie geworden: § 17. 
~) , uo ist vor Nasal en zu o verschoben: § 28. 

b) Brechung der nicht gedehnten Vokale vor 
in geschlossener Silbe: 

a) Mhd. e I 
2) , i! J ie 
y) " i 
o) u : o 
E} , u : ie, o, e 
~) , iie : 6, e 

a) Mhd. 0 } 
~) 

: e 
" (1! 

y) " u: i 
o) " ue: ie, i 

,i § 3. 

,e 

c) 

§ 4. 
§ 5. 
§ 8. 
§ 10. 
§ 29. 

Entrundung: 
§ 7. 
§ 17. 
§ 10. 
§ 29. 

E} " iu (Umlaut) ' ei § 21. 
iu (Diphthong) f : ~) " § 22. 

1j} " ou :ei § 27. 

r+Consonant 

a eh 
lvl 
man 
zuml 
iG ! 

I. 
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An m. Mhd. i: eu und ei: fll beweisen a! umgekehrte Schreibungen gleichfalls die 
Entrundung, weil der Laut eu seine Rundung verloren hat, und desh:tlb ein Zeichen fiir ti 
eintreten kann: §§ 1 und 2-l. 

d) Vokalschwachun.~ in vor- und nachtonigen Silben: 
ex) Mhd. ii : o u. e : § 2. 
~) -en : a; sonst ist e weitgehend abgefallen und ausgestoOen: § 4. 
y) a : e: § 12. 
o) 
e) 

.. .. i : e; uffix -la neben -le und gemeinem -lein: § 19 . 
ei : e; in wolf/er Schwund: § 25. 

e) E in i g e and ere we en t 1 i c h e La u t er c he in u n g en : 
~) a: o, weit verbreitet: § 11. 
~) {j: a in hoch und los: § 15. 
·r) Widerstanct gegen den Umlaut von u: § 9. 
o) ich sclzreib Prat.: § 24. 
e) Dehn un~ in ~e_chlos en er ilbe: § 1, 4 t An m. 

An m. Die griiOte S hwierh:keil I1etet die mannigfache Verwendung von ie; ie ist in 
acht verschiedenen Fallen al Lautzeichen verwertet: 1. ie Diphthong, 2. ie tltt iie, 3 statt 
i vor Na . und im Ausl:tut, 4 btt o in schoene. 5.-S. tatt e, e, i, ii vor r. Bei einem so 
mannigfachen Gebrauche von ie ist e. unmiiglich, den L:tutcharak ter dieses Ze1-.hens festzulegen, 
zumal der Niirnherger Dialekt fiir diese .tcht it•-Schreibungen heute fiinf verschiedene Laute hat 
(G. § 78, ·o, ()7, G!l, F>~. ~). 

Vom mhd. Standpunkte aus betrachtet hat der Vokalbestand in den Briefen 
B a lthasar s fnl);ende wesentlichen Veranderungen durchgemacht: 

1. Die allgemeinen nhd. Lautwandlungen und die nhd. Orthographie 
a) Die mhd. langen Vokale f. t2, iu und der Diphthong iu sind in ti, 

au, tiu und eu liher~egan~e!l' §§ 18, 20-22. 
b) Statt uo wird ue, eltener u ~e chrieben, statt ou au; mhd. fie ist 

erhalten. Mhd. ei wird nach od. Sitte von mhd. i ge ondert: 
mhd. i: ei, mhd. ei: ai: §§ 28, 26, 2\l, 18, 24. 

c) Die Dehnung- zeichen: Vokalverdoppelung-, ie tatt i, h vor Consonant 
und bei Zerdehnune; zwischen Vokalen ind weitg-ehend verwandt. Die 
Klirze der Vokal~ wird lurch foh,:ende Kon_ onantenverdoppelungen 
hezeichnet: §§ 30-~3. 

2. Die nhd. Lauterscheinungen tm Oegensatz zur Mundart. 
a) o tatt Umlaut -e: § 3. 
b) mhd. o i t vor m erhalten: § li. 
c) u U vor Nasalen zu o geworden. auch in Wt.irtern, in denen 

die heutige prache o nicht anerkennt (md. EinfluO): § 
d) mhd. a i ·t vor a alen zu o geworden: § l 1. 

3. Mundartliche Einfli.isse. 
a) Vor a alen wird tto zu o, iie zu o: § 2 . 
b) ii i t in ich forchtte zu o gebrochen worden: § 10. 
c) Entrundum;, mei t ·elten und wenig Be lege: 
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et) Mhd. ii : i § 10. 
~) " iie:i § 29. 
y) " ia: ei § 21. 
o) " ia (Diphthong): ei § 22. 
E) " iia: ei § 27. 

Anm. Dazu gehoren die umgekehrten S: hreibungen: mhd. i: ii § 5, ie: iie § 23, 
mhd. i: ea § lB. 

d) Schwachung und Schwund unbetonter Vokale ist im beschrankten 
M aGe bei e und ai eingetreten: §§ 4 und 24. Sonst hat sich voller 
Vokal erhalten. 

e) Beschrankter Widerstand ge~en den Umlaut von a: § 9. 
f) Dehnung in geschlossener Si! be: § 42. 
g) Suffix -le gegeni.iber haufigerem -lein, -!in: § 19. 

·- ..... ~ .. 


