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LEBENSLAUP.

Geboren bin ich, Hermann Urtel, am 21. September 1873

in Strassburg i. E., wo mein Vater am protestantischen Gym-
nasium Lehrer war. 1876 siedelten meine Eltern nach Weimar
liber; dort besuchte ich das Gymnasium und erhielt Ostern

1893 das Zeugniss der Reife. Ich wandte mich zu Studien

nach der Schweiz und war ein Semester an der Academic

von Neuchatel immatriculirt. Winter 1893/94 geniigte ich

moiner Militarpflicht in Weimar, wurde aber Friihjahr 1894

als zeitig untauglich entlassen. Im Sommer 1894 studirte

ich in Freiburg, seit Herbst 1894 vier Semester in Heidel-

berg. Ich hdrte bei den Herren Professoren: Baist,

Braune, Dessoulavy, Domeier, Erdmannsdorffer,

Godet, Hoops, Kluge, Lecoultre, Neumann, Sarra-

zin, Schick, Schroer, Siitterlin, Thode, Thurneysen,
Uhlig.

Allen diesen Herrn sei mein herzlicher Dank ausge-

sprochen.
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VORWORT.

Bei der Behandlung eines aussterbenden Dialekts kaon

man oft gerade da, wo eine grossere Fiille von Material er-

wiinscht ware, nur Stiickwerk geben. Wenn auch jede Ge-

legenheit, die alten Klange noch zu horen von mir ausgenutzt

wurde, so war doch die Ausbeute bisweilen recht sparlich und

manches blieb im Unklaren, woruber uns friihere Jahrzehnte

noch sicheren Aufschluss gegeben batten. Deshalb bin ich mir

der relativen Unsicherheit meiner Angaben, sobald sie nur auf

einem Gewahrsmann beruhen, wohl bewusst. Indess auch in

einem so spaten Stadium des Verfalls schien mir eine Neu-

bearbeitung der Neuenburger Mundarten erwunscht, wenn

gleich sich auch die vorliegenden Beitrage nur als Erganzung

oder Correctiv der bereits 1874 von Hafelin veroffentlichten

Arbeit an die Seite stellen werden. Fur die Anordnung des

Materials, wie fiir die Wahl der Beispiele ist mir im Vokalis-

mus Gauchats treflfliche Abhandlung iiber „Das Patois von

Dompierre" (Zt XIV) mustergiltig gewesen.

Die vorliegende Arbeit brmgt nur Abschnitte aus Laut-

und Formenlehre, eine umfassendere Abhandlung soil folgen.

Dankbar gedenke ich meines verehrten Freundes Professor

Alfred Godet in Neuchdtel, der mir mit Rat und That

freundlich zur Seite stand, und der mir aus dem reichen

Schatze seiner Kenntnisse manche niitzliche Belehrung zu

Teil werden li^ss.

Besonders aber spreche ich auch an dieser Stelle meinem

hochverehrten Lehrer Herrn Professor Neumann meinen herz-

lichsten Dank aus fiir die vielseitige Anregung und Forderung,

die ich durch ihn wahrend meiner Studienzeit empfangon babe.

Heidelberg, August 1896.

Hermann Urtel.
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EINLEITUNG.

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis einer Reihe von

WanderungeD, die ich im Sommer 1895 und Friihjahr 1896

im Neucbateller Kanton unternahm, um so viel wie moglich

noch von dem schnell aussterbenden Patois durch schriftliche

Fixierung vor dem Untergange zu bewahren. Eine solche

Arbeit ist heute gerade noch moglich; in zehn oder zwanzig

Jahren wird der letzte Patoisant ins Grab gesunken sein, und

der Dialekt von Neuch4tel wird zu den toten Sprachen ge-

horen. In den tiefer gelegenen Teilen des Kanton s ist schon

heute das Patois erloschen. In den Dorfern um Neuchatel

waren hochstens je zwei oder drei alte Leute zu finden, die

noch zusammenhangend Patois reden konnten; bei seltneren

Wortern mussten sie sich stets besinnen. In den nordlichsten

Ortschaften des Vignoble Lignieres, CressierJ Landeron vv^aren

noch eher einige Patoisants aufzufinden, im siidlichen Vignoble

dagegen war man meist auf einen oder zwei Gewahrsleute

angewiesen. Erst mit der Beroche nahm die Zahl der Patoi-

sants wieder zu; in Bevaix und in Montalchez traf ich noch

zwei Personen, die sich nur des Patois bedienten; in Pro-

vence (Beroche, Grenze des Canton deVaud) fand ich sogar

einen Knaben, der noch Patois sprach und verstand. Nur
auf wenige alte Leute beschrankt ist das Patois in den beiden

Hauptthalern des Kantons, dem Val de Ruz und dem Val de

Travers. Am lebendigsten hat es sich im Bergland erhalten;

in abgelegneren Orten und auf vereinzelten Gehoften finden

sich noch manche alte Patoisants ; am moisten dtirften noch

1
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in LanderoD, Paquier, Plauchettes, La Sagne und Bayards

anzutreffen sein.

In keinem romanischen Kanton der Schweiz hat die

Schriftsprache dem Patois so schnell ein Ende bereitet, wie

in Neuch&tel. Hierzu hat besonders ein Umstand beigetragen,

auf den schon Zimmerli fiir den Berner Jura hingewiesen

hat. Die Landbevolkerung (besonders in den Berglanden),

die doch am zahesten an altem Erbgut festhalt, zog sich seit

Aufkommen der Uhrenindustrie mehr und mehr in die Stadte,

wo das Patois natiirlich sofort unterging. Die Neubesiedelung

des Landes aber erfolgte vielfach durch deutsche Schweizer,

die dann ihrerseits vernichtend auf die Reste des Patois ein-

wirkten. Dazu kommt, dass in dem kleinen Neuchateller

Kanton, dank der natiirlichen Intelligenz seiner Bewohner,

stets ein frisch vorwartsstrebender, allem neuen zuganglicher

Geist geherrscht hat. Machtig und schnell, wie einst der

Glaube Calvins, drang hier das Idiom der Isle de Prance

ein. Ganz ira Gegensatz dazu hielt die strengkatholische,

konservative Landbevolkerung des naheliegenden Kantons

Freiburg bis heute vielmehr an dem Idiom der Vorfahren

fest. Seitdem der Schulbesuch auch auf dem Lande obli-

gatorisch geworden war — in Neuchdtel geschah dies bereits

1848 — und das Patoisreden dem ^regent** verboten war,

siegte auch auf dem Lande das Franzosische. Diese pro-

vinziell gefarbte Schriftsprache (deren Geschichte noch zu

schreiben ist) breitete sich wohl seit dem 14. Jahrhundert

in den Stadten aus; sie hat naturgemass nie dem Einfluss

des Patois sich entziehen konnen. Zahlreiche Ausdriicke des

heutigen Stadtargot von Neuchdtel sind dem Patois entnommen

z. B. quS non? (= quoi non?), ga pedge (ga colle), un racus-

pet (Denunziant), une batoille (bavarde) etc. Auch die Aus-

sprache ist vom Patois beeinflusst z. B. in Wortern wie ffnetrf

(fenetre) mit e, satb' (chateau) mit a, sqvre (c' est vrai) ^.

* Es sei hier noch auf einige Eigentiimliohkeiten des neuohAteller

Provinzialfranzosisoh hingewiesen. Lieblingsworter des Neuenburgers

sind die Interjektionen: montezX \xx\^mafille\ (gewiss nur Verdrehungen

aus mon ch'eul und nia foil vgl. du meine Giite!) auch Worter wie tah-
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Umgekehrt hat hier begreiflicherweise die Schriftsprache (die

sonst nur zu oft falschlich zur Erklarung unbequemer Dialekt-

formen herangezogen wird) das Patois stark infiziert.

Die neuenburger Patois, ebeoso wie die des Berner Jura

sind von wissenschaftlicher Seite unverdientermassen vernach-

lassigt worden; allein ihres schnelleo AussterboDs wegen batten

sie am ersten eifriger Erforschung bedurft. Weit gliicklicher

waren darin Freiburg und Wallis, die in Cornu, Gauchat und

GilUeron berufene Bearbeiter fanden. Uber die Neuenburger

Mundarten existiert als einzige Arbeit die Abhandlung von

Hafelin (KZ. XXI. 1873) ein Work, das als sprachliche Unter-

suchung in mehr als einer Hinsicht unzureichend ist, das aber

als Materialiensammlung immer hochst wertvoll bleiben wird.

Besonders die Formenlehre wird nie wieder in solcher Voll-

standigkeit aufgestellt werden konnen, wie dies noch in den

70er Jahren durch Hafelin moglieh war. Der Verfasser hat

die wesentlichen Merkmale.der von ihm aufgestellten 5 Mund-

arten scharf erkannt; indes scheint er nur die Hauptorte aus

eigener Anschauung zu kennen; die Transskription ist nicht

immer unzweideutig. Seine Einteilung in 5 Dialektgruppen

ist durch die Natur des Landes an die Hand gegeben ; allein

die Vororte dieser Gruppen sind nicht immer gliicklich ge-

wahlt und ihre Eigentiimlichkeiten nicht immer charakteristisch

fiir die ganze Gruppe. Von Lignieres (I) weichen Cornaux

und St. Blaise in manchen Punkten ab; Cortaillod (V*) ist

nur fiir Boudry und allenfalls noch fiir Bevaix charakteristisch;

alle weiter nordlich gelegenen Ortschaften: Colombier, Au-

vernier, Bole, Grattes, Peseux bis Neuchatel zeigen ein viel-

fach anderes Geprage. Das Patois von Travers, das Hafelin

der IV. Gruppe zu Grunde legt, stimmt nicht mit dem von

Fleurier, geschweige denn mit dem von Cote-aux-Fees ; der

Dialekt von La Sagne allein reicht fiir die Charakterisierung

des Berglandes nicht aus; Brevine und Planchettes sind ver-

lard (Fach), cacharde (Heuohlerin), la mitenandre (Anhang, Gesellschaft

= Miteinander), ferner die Aussprache: bezrmesff (bonjour monsieur),

bctlo (ballon), kes (caisse), tn^l (m61e), fdg<^' (fagOt) und der singende Ton
verraten sofort den Neuenburger.

1*
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schieden; Cerneux-Pequignot kann sprachlich gar nicht zu

Neuenburg gerechoet werdeD. Piir dieBeroche^ allein kann

man eine einheitliche Gruppe im Hafelin'schen Sinne an-

setzen. Eine scharfe Sprachgrenze lasst slch hier zwiscben

Bevaix und Chez le Bart beobacbten.

Der kleine Kanton Neucbatel ist gerade in der Viel-

seitigkeit seiner Idiome sehr lehrreicb ; die Auslaufer der ver-

schiedensten Dialekte begegnen sich hier. An einer kurzen

Strecke fallt die Kantongrenze mit der deutschen Sprach-

grenze zusammen; deshalb ist dieser Bezirk als Ausgangs-

punkt fur dialektische Forschungen geeignet. Die Beroche

zeigt ganz den Charakter der nordlichen Dialekte Vauds und

Freiburgs; ihre Vorboten trefFen wir in Boudry, Cortaillod

mit U^ dz^ im Grenzort Bevaix mit o aus lat. ausl. -urn und

der Erhaltung des lat. o in der 1. Pers. Pras. (manduco %

m^dzd). Das Val de Travers zeigt mit a aus lat. bet. -al

in gedeckter Stellung und mit e aus bet. freiem lat. a den

Ubergang zum Patois der Franchecomte ; im iibrigen tragt

der Dialekt ganz neuenburger Geprage; trotzdem wird man, so-

bald man mit Ascoli an einer francoprovengalischen^ Sprachen-

gruppe festhalten will, das Val de Travers nicht mehr zu

den francoprovengalischen Dialekten rechnen diirfen. Weiter

geht nun schon Verrieres, das mit ts^ dz, mit -u = lat. ausl.

'Um mit Erhaltung von lat. o im Pras. 1. Pers. als u [fromedzu^

y me l^vu) und auch im iibrigen auf nahe Verwandtschaft

mit dem Patois der siidlichen Franchecomte z. B. dem von

Crans (Jura, Bez. Champagnole) hinweist, nur dass in diesem

dann bereits die burgundische antekonsonantische -ellum-Yorm

durch dringt:

* Als B6roohe (Paroisse) bezeichne ich die Ortschaften : Chez le

Bart, St. Aubin, Gorgier, Montalchez, Fresens, Vaumarcus. Abweichend

sind Provence, Mutrux; zura Yignoble gehort Bevaix.

^ Eg ist schon des ofteren darauf hingewiesen worden, dass diese

Bezeichnung Missverstandnisse erweokt. Nur die Erhaltung des lat. a

erinnert an das Provengalische ; vereinzelte Anklange an das Siidfran-

zosische und O'bereinstimmungen finden sich in Formenlehre und Wort-

schatz ; im allgemeinen aber weisen alle schweizer Dialekte entschieden

nordfranzosischen Typus auf.
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Crans Verri^res

capellu- tsdpia' tsap^

bellu- bia be,

Auch die Berglande zeigen in ihren Idiomen so starke

Ahnlichkeit mit den Dialekten der Franchecomte, dass man
von einer scharfen Scheidung beider Dialekte fast Abstand

nehmen mochte. Die unterseheidenden Kennzeichen des

Franchecomteischen (Burgundisehen) und Neuenburgischen

hat Horning in Zt. XVII. 173 zusammengestellt; indes nicht

alle angefiihrten Merkmale scheinen charakteristisch zu sein;

so zeigt sich -ellum gerade in der Umgebung von Neuenburg

als -e; ts und dz erscheinen in Boudry und Cortaillod, in der

Beroche und in Verrieres. Die Beziehungen der Bergdialekte

zu den Idiomen der Franchecomte mogen wenige Beispiele

erlautern. Die Dialekte der Franchecomte scheinen sich,

soweit sie mir aus phonetischen Texten und aus eigener An-

schauung bekannt sind, in 2 Hauptgruppen zu teilen:
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Memoiren in BesaDQon etc., die Documents de I'histoire von

Matile sehr wichtig^

Eine umfangreiche fiir weitere Kreise bestimnite Samm-
lung von Patoiserzahlungen ist jiingst von der Societe d'his-

toire in Neuchatel veroffentlicht worden ; die Bearbeiter haben

sich mehr durch die in dem Buche gegebeuen vielseitigen

Anregungen zu weiterer Forschung and durch ihren Sammel-

fleiss, als durch die Art der wissenschaftlichen Behandluug

ein Verdienst erworben.

Von sonstigen Werken wurde hauptsachlich zu Rate

gezogen

:

Meyer-Liibke, Roman. Grammatik I. II.

Hornings Abhandlungen in Zt. f. rom. Phil, und Franz.

Studien.

Gauchat, Le patois de Dompierre Zt. XIV.

Hafelin, Die Mundarten des Kanton Neuchatel. KZ. XXI.

Zimmerli, Die deutsch-franzosische Sprachgrenze in der

Schweiz. Basel 1891.

Odin, Phonologic des patois de Vaud. Halle 1886.

Odin, 6tude sur le verbe dans le patois de Blonay.

Die Arbeiten von Cornu, Gillieron, Cledat, Duret etc.

UBERSICHT DER VORKOMMENDEN LAUTE.

Die phonetische Transskription ist die gebriiuchliche
; ^

bezeichnet ofFenes, ^ geschlossenes e; e bezeichnet e-Nasal.

a (in Cressier und St. Blaise) ist o-haltig, doch nicht

so tief, wie in engl. wall, talk ; eher wie mitteldeutsch : ban

Bahn^ schdde etc.

a ist etwas dunkel in Lignieres, St. Blaise. (In Lign.

nicht hell wie Zimmerli angibt.)

a ist sehr breit in Cressier, St. Blaise (in letzterem fast

wie a auf e-Basis), nicht so breit in Lignieres, Cornaux.

de ist das ei eines HannOveraners mit kurzem Nach-

druck auf a.

* Eine genaue textkritische Revision dieser Documents wSre sehr

erwunscht.
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Die Nasalvokale des Vignoble sind die franzosischen

;

besonders hell ist a in Landeron und Cressier; in Cortaillod,

Boudry, Bevaix und in der Beroche hat der Nasalvokal gut-

tiirale Farbung; d. h. Zungenriicken und weicher Gaumen
nahern sich energischer als bei einfachem Nasal, ohne dass

durch das Zuriickschnellen des ersteren ein gutturaler Ex-

plosivlaut hervorgebracht wird; wir horen den Laut (der

tonender und nicht so abgerissen ist, wie in unserm : bang,

Ldnge) auch in dem emphatischen s^Vtmasl (c'est immense!)

des Neuchatellers.

5 und den diphthongischen Nasal db {rdbda = rotunda)

horte ich in Cortaillod.

qu ist das au eines Hamburgers, qQ ist mitteldeutsches eu,

wu = engl. w^ y bezeiehnet ein stimmhaftes Jod, wie

das Jod des Berliners in ddy^'yfn (dagegen).

s ist stimmloses, s stimmhaftes s. s wie in char^ chose^

z wie in joli, ghiie ; 6 wie in it. ciarlare^ died
; g wie in it.

giallo, cugino. ty ist palatales ty^ k'y palatales %; ly ist

mouilliertes Z; % mouUiertes n,

Der Abhandlung liegt Material aus folgenden 20 Ort-

schaften zu Grunde, die ich langer oder kiirzer besuchte:

Lignieres (Lign.)



LADTLEHRE.

I. BETONTE VOKALE.

1. In freier Stellung
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jourgnaiees, corvoiees. Piir die Partizipien auf -atuni finden

wir im Vignoble folgende Pormen

:

Lign. Ores. Corn. St. Blais. Oort.

oantatu- Cdta' cdtd' cdtct
.

tsdta

cantata- cdt^y cdt^y ccitoCy
^^® ^^°" tsdtcty

manducatu- m^le mgle mgxe . ^ mdzl

manduoata- mge nig^ mga mga

In der Beroche lauten diese Partizipien :

oantatu- tscLta passatu- pasd

cantata- tscLtcCy passata- pasd'y.

Aber nach Palatalen:

f/ I k^t^H il est oourroug^ ^l p afltdzl' il est afflig^

^l ^ k(^^sd elle est courroug^e el ^t afXga' elle est afflig^e.

regugelyV courb6 regugelyd' courb^e.

Auf eine genauere Erorterung dieses vielbesprochenen

Unterschiedes denke ich in anderem Zusammenhange ziiriick-

zukommen.

2. In gedeckter Stellung:

Vignoble Beroche

parte- par pa
quattuor kdtr kd'tro

diem Martis demar demcCr.

Lign.-Col. Cort. Bev. pdry. B^r.

carru- \ .^
> car tsEr

came- j
^

Cort. Bdry Bev. Ber.

carrico cdrg ts^rdz ts^rdzo.

Auf den Einfluss von Palatal und r verweist schon

Gauchat § 9.

-aticum ergibt: -ag, -adz (Vign.), -ddzo (Bev. Ber.) *vil-

laticu- vfldjjj velddz (Vign.), velddzo (Bev. Ber.); *vi8ati-

cu- Vf^dg^ vesddz^ vesddzo.

Vor Gutturalen:

Vign. u. B6r.

lacu- le *fraga- fray (Bdry.) Erdbeere.

iliac le

*tragere tr^re

placet f pye

Cres. Land,

gedeckt : aqua — eg im ganzen Vign. ausser ^Vf ^'touf.
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Die Ber. zeigt: ^wuf ebenso Prov.

Vor Nasalen:

Vor einfachera Nasal : Im nordlichen Vignoble zeigt sich

a mit Ausnahme von Land. Cres., die a haben ; im siidlichen

Vignoble und in der Beroche herrseht a; nur Cort. hat d

(s. u. Cort. 'Onem > 5).

Lign. Corn.
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Lign. Ores. Corn. St. Bl Cort. Bev. B^r. Prov.

ala- qI ala ctla

pala- p^l pa'la p^la,

Ahnliche Unterschiede zeigen der Berner Jura und der

Canton de Vaud; Vauffelin, Romont: ql^ pQl neben so und

Qto'; Vaud: ala, ala neben so* oto'

,

Gedeckt:

altu- yg calidu- eg, ts^
\ p in Vign.

ad valle- dvg talpa- top, tg'pa r
'

, n^

oaballu- cevg', tsevO'
'

a nach Palatalen:

Lign.-St. Bl. Cort. B6r.

frei: cado cies tsies t^so

cadere
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stammauslautendem r denen mit stammauslautenden Palatalen

gefolgt?

cacare hat wohl ursprunglich *Sl gelautet; dann schob

sich ein XJbergangs-w ein (s. u. s^T, sud'drf); dies u blieb

entweder: ^ute (Ores.) dmrf (*cacaria) Col. Land, oder assi-

milierte sich dem i : ^^l Bev. oder ging vollig in dem i auf

:

cile (St. Bl.) a (Col); dH (= *tow?) Ber. ist mir unklar.

Wahrend ie iautgesetzlich in medietate- matte (Cres.), maetip

(Cort). erscheint, ist es wohl bei pietate- pidl'e (Vign.) erst

analogisch eingedrungen.

-aticum nach Palatalen:

*focaticu- fqyieg (Cres.) f^yfg (Col.) fqyidzo (Ber.).

-arius. Das Suffix -arius zeigt in Neuenburg zwei ver-

schiodeue Gestaltunsren

:

Vignoble: Nichtpalatale + arius

Palatale + arius

B^roche: Nichtpalatal -I- arius- ae, aere

Palatal + arius- I, Ire.

Vignoble:

molinariu- mqnie (St. Bl.)

granariu- grenie (Cres.)

fimariu- ffmte (Land.) feml (Cort.)

panariu- pdnie (Lign.)

calendrariu- kdlMrie (Cres.)

cosandariu- ki^sddte (Col.) Schneider

i (ig) Ire (ler^)

B^roche

:

mqna'S

grenae

femae
pand'i

kdl^drd'B

ki^ddai

talponaria- d^rbii^naere

*lacticellariH- lasltre (Cres.) MilchmUdchen ? ornaere^

Riss im Weg.
caldaria- cudtre (Cres.) caldaria- ts^udaere

extraneariu- ^tragie (Cres.)

*leviariu- l^rgl'e (Lign.)

*cocleariu- k%h^yie (Land.)

^trddzi

l^rdzi

kyjilyi.

aranearia- aramre (St. Bl.) ^ . . ^ , _.

^ . V ^ .t , ^ ,

.

* extranearia- Stradzire.
cacana- c^itre (Land. Col.)

^

Caere (Chez le Bart.) vielleicht Rest einer Doppelent-

wickelung nach Palatalen; vgl. car, cira (carum, caram) in

Vaud.
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ae entsteht in Neueoburg nur aus e, ^ + y, ? + y-

Aus q entsteht ebenfalls ae; nicht aber vor r, wo es f, yS^

(ferum: Neuch.: fir, fyd, Vaud: fy§^ fyd) ergibt; daher ist ^

vorlaufig bei der Beurteilung der -anws-Formen auszuscheiden.

f ist nun im Neuenburgischen iiber ^^, ^ zu <j, a, de weiter-

geriickt
; f 4- y ist, wie feria > fa'erf (Ber.) zeigt, erst iiber

eine ^e-Stufe zu ae geworden. Demnach ist in Neuenburg

auch fur -arius eine Vorstufe mit ^i anzusetzen. Nun zeigen

gerade Worter, wo ^ + y urspriinglich vorliegt, einen gleichen

Wechsel wie die anws-Formen

:

Ste. Croix. Cdte, Vign. B^r. Domp., Venoge

materia- matire mata'ere mataere matd'ire

*man6ria- manire manaere manaere manaire
o o o o

caldaria- tsddtre cudi're ts^udaere ts(judaere tsauddire.

Die Formeu mit f, trf und niit de, dere sind kaum ver-

schiedene Stufen ein- und derselben Entwickelung; gegen-

liber den lautgesetzlichen a^'-Formen hat man die Z-Formen

von Ste. Croix, Cote und des Vignoble als verallgemeinerte

postpalatale Formen angeseTien ; einerseits ware ein Sieg der

wenigen postpalatalen Formen iiber die grosse Zahl derer

mit Nichtpalata] + arius merkwiirdig; andererseits wiirden

bei einem analogischen Prozess Spuren der lautgesetzlichen

Entwickelung zuriickgeblieben sein, die im Vign. fehlen; haufig

gebrauchte Worter die das lautgesetzliche gerne bewahren,

und Ortsnamen miissten dem analogischen Prozess entgangen

sein; indessen:

B6roohe Vaud Domp.

primariu- preml'e pr^mi' prwYvt.

Von analogischem Einfluss konnte bei 'premier nur ein

'dernier' sein, dass aber gerade in Domp. d§r&e lautet.

Ebenso zeigen Ortschaften des Vignoble nur -*, -«/:

qvqr7ttf (Auvernier) kqlqhte (Colombier) etc. ; im Val de Ruz,

Val de Travers und in den Bergen, wo -arius auch = %e

ist: ^qrme (Cernier) fydrte (Fleurier) kqrbdttre (Corbatiere);

vgl. dagegen Vaud : Valleyres (vallaria scil. regie), Freiburg:

Olleyres {ulderf = ollaria). (In der Ber. existieren leider

keine Ortsnamen auf -arius nach Nichtpalatalen.) Dazu kommt
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die der Behandlung von -arius analoge des q in leporem,

mel, (das wie andere elnsilbige antevokalisch behandelt wird),

deretro:



— 15 —

mit A bezeichneten Gruppe) prpnn't] (primarium) auch miXmri

(monasterium), ebeijso war schwache Nasalierung auch in

kuyire (*coclearea) in Biamont horbar. Jedenfails ist aus-

geschlossen, dass hier ein indifFerentes n mit im Spiele sei;

solche spezifisch provengalischen Erscheiuungen finden sich

kaum in schweizer Dialekten.

Man konnte sich daher in unseren Dialekten fiir e, q

^ + y und -arius vielleicht eine EntwickeluDg nach folgendem

Schema denkeu:
arius > eir ^-\-y

Unter welchen Bedingungen die i- oder die a^'-Ent-

wickelung eingetreten ist, vermag ich nicht zu sagen ; nnklar

ist auch, warum die Entwickelung von -arius nicht in alien

Teilen desVignoble wie sonst mit der von leporem Hand in

Hand geht: vgl. Ores, leporem: Idvr aber panarium: pante

deretro = d^rte.

?

1. Vor Muten und r, I,

a) frei:

,
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leporem erscheint im allgemeiDen als Femininum; aber

law (St. Bl.), lyivr (L. S. Grattes).

Hierher gehort auch *palpetra > pQptrf (Land.).

l^er (hederam) in Ber. Prov. scheint der Schriftsprache

entnommen, (vgl. pyO'ra) ; im Vignoble dafiir terrestre- t^ritrp

(Ores.); ebenfalls schriftsprachlich scheint hier (germ, bera)

Sarg zu sein.

b) gedeckt:

tepida- tieda (St. Bl. Col. Auv.) taeda (B6r. Piov.)

me *ad8edito I m^dsiet (St. Bl.) aber dsieta (*ad8edita Ber.) viel-

leicht entlehnt;

medicu- m^g (Col.) maedzo (B6r.)

diem mercuri demfkr (Col.) demikre (Corn.) demi'kro (B6r.)

praedico i prl'g (Cres.) plaudere

me *relaetico i m^reiiy (Cres.) freue mich.

In der Ber. scheint die erbwortliche Entwickelung von

praedico durch das eindringende Fremdwort precher gestort

zu sein:

Prov. t prqtso predige (prqtsi). Bev. hat regular:

prl'dzo, pn'dzi. % prqdzo plaudere (pr^'dzi),

*sequere zeigt eine ahnliche Verschiedenheit der Be-

handlung wie leporem etc. sagre (Cres. St. Bl.) stgr (Pes.)

sd'evr (Ber.) saegr (Prov.) dazu: ^l m*d slgu (Col. Bev).

c) Vor r + cons, ist Dehnung eingetreten

:

Vign.
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andrerseits sua (St. Bl.). melius — nit (Vign.) mt/p (Ber.);

hierher gehort : tyS tertium (Ber.). media lana ist wohl fremd-

wortlich erhalten in: mpyplan (Ores.), mfylana (St. BL),

wfdzflana (Bev.), midzelana (Ber). (vgl. inifnB' = media nocte^

St. Bl.).

3. Vor Nasalen:

frei:

Ligii. Corn.

gedeckt

:

Im DordlicheD Vignoble, besonders in St. Blaise und

Cres. ist die Nasalierung schwach : hd, rd^ fd, ebenso ya^ ta^

devadr§.

Land. Cort. Auv. B6r.

devdedre

Pes. L. S. Col.



— 18 -

afr. gresle Hagel giebt regular grtla (St. Bl.) aber gr^la

(Gorg.).

-ellum. Wahrend im ganzen Vignoble die antevokalische

Form von -ellum verallgeraeinert ist (6?, hi = bellum), tritt in

der Beroche als einzige antekonsonantiscbe Form byO (bellum)

auf, aber nur in der Verbindung hyGfra'r (beaufrere); da-

gegen: ^ bl b8= un beau boeuf; ^ bllDW' = une belle maison,

^ hll^trd'byo = un bel etable; in Prov. aber schon ist bel-

lum allgeraein = byO\ 5 byd bd (un beau boeuf). — Matile hat

nur antevokalische Formen : 1228 li chastez, 1260 agnel, 1277

fornel, 1280 morcel.

Lign. Ores.
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Hier scheint der vorausgehende Palatal von Einfluss

gewesen zu sein; warum aber dann Idse?

Ein Wechsel zwischen aDtevokalischen und antekonsonan-

tischen Formen in rectus und obliquus findet bei bellum nicht

statt; ebenso wenig in Singular und Plural:

q helu — un bel oeuil dd bes u — deux beaux yeux (Cork.)

q Hlu = „ „ „ do htsu =^ „ ^ n (B6r.)

*digitellum ist das Etymon zu deyf (Col.) = Fingerhut

(vgl. afr. deel, romagn. didel); dl (Ber.) scheint mit nfr. de

gleichen Ursprungs zu sein.

'^lla ergiebt in Vign. und Par. -dla, al, vgl. Eigen-

name: Balavoine.

femella- fprnal (Ores.), scutella- ^kuala (Ber.). Bei Mat.

1228 (Jifeuch.) Ballevui.

bella- bdla (Col.) *bondella- bQdala (Auv.) eine Fischart.

*rugella- ruala (St. Bl.) novella- nqvala (Land.).

Die Endung von sutrela (Corn.) Heuschrecke ist nicht

ganz klar; sonst lautet das Wort sutrt (Cres. St. Bl.) =
saltarellum und squtpru (Ber.) == saltariolum.

dde (siidl. Vign. Bdry. Provence) arff' (nordl. Vign. Bev.

Ber.) dimmer" (prov. ades) zeigt ebenso wie dpre die Be-

handlung von q vor s -\- cons.

in freier Stellung: 1. vor Muten, r, s:

Lign. Cres. St. Bl. Corn, siidl. Vign. B6r.

moneta- m^^n^y mu^n^ya mqn^ya.

Vereinzelt findet sich mqndya (Land.) ; mqneya (Vaum.).

Lign. Cres. Auv. Bev.

Land. Corn. St. Bl. Col. Cort. B^r. Prov.

credo hr^y krSy hr^y kr^yo

seta- s^y s^ya se'ya s^ya s^ya,

Dagegen feta- fd'ya (St. Bl. Corn.); mit ^ Vorschlag,

der durch den vorausgehenden labialen Spiranten herbeigefiihrt

wurde: f^d'ya (Bev. Cort. Prov.)

Lign. Cres. Corn. Land. Cort.

St. Bl. L. S. Gratt. Col. Auv. Bev. B^r. Prov.

debo- y ddv y daev y dctvo y dU'evo

bibo- y hdv y baev y ha'vo y bdevo

2*
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vindgmia giebt regular vfnag, vfndeg^ vfnd^dz, vfn^dz.

Das d scheint dissimilatorisch vor der dentopalatalen Aflfricata

der folgendeD Silbe gefallen zu sein; schon Mat. 1268 hat

vennenges.

4. vor Palatalen:

in freier Stellung:

Lign. Corn. Cort. L. S.

Ores. Col. Auv. Bev. Boudry. B^r. Prov.

nigm- mer nxr nlr nae.

Fiir Bev. und Bdry. ware ein *wfro zu erwarten, wie

nfr. ein *noire mit Stiitzvokal nach muta + liquida; noir ohne

e erklart man als ein nach noire (das man als Femininum

ansah) neugeschaffenes Maseulinum. In unseren Dialekten

entstand ein wFr, nCie vermutlich nach dem Feminin 7itre^

pa erf {-wie -aria auf -qira zuriickgehend), das nach dem
palatalen r sein a zu ^ wandelte; vgl. bydts neben byatsf.

Lign. Corn.
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ganilla- (= gallina-) g^n^'y (Lign. Cres. Land.) dzen^lyf (Bev.

Core. Auv.) dzen^lye (Vaum.)

filia- fi^ye (nordl. Vign.) f^'ly (Core. Auv. Col.)

vinea- v'^n (Vign.) vl^ne (B6r.)

tilia- ty'^ (St. Bl.) ty^ (Col.) tlyd (L. 8.) = tiliolu-

*gentilia- g^tyU (Corn.)

vor n:

spina- f^^'w (Lign. Cres. Land.) epnd (Corn. St. Bl. Auv. Col.

Gratt.) fp^'na (Bev. Cert. B6r.) f^'^^wa (Vaum. Prov.)

ebenso

:

Lign. Cres. Land,

vicina- '^^$'**

farina- far^'n fSrnd (Corn. B61e. Bev. Core. Auv. Cort.)

radicina- rUsr^'n rSsnd „ rds^na (B^r.)

famina- faw^n, rds^na (Vaum. Prov.)

Die verschiedenen Gestaltungen der Ber.

:

^pi'na kf^^sena

vqs^'na aber hrtimena

farina ^mena

erklaren sich als satzphonetische Doppelformen.

Hier bei -ina, wie iiberhaupt bei I in gedeckter Stellung

zeigt sich einer jener ganz vereinzelten Unterschiede zwischen

den Idiomen der von mir rait Beroche bezeichneten Gemeinden.

Die hoher gelegenen Ortschaften (Montalchez, Prises de

Gorgier, Gorgier) zeigen ^, die mehr an See gelegenen (Vau-

Diarcus, St. Aubin, Chez le Bart, aber auch Provence)

haben ^:

Montalchez: gp$'wa Chez le Bart: ^j^\na

In der Beurteilung dieser Formen auf -ina wird es mir

schwer, Gauchats Ansicht zu teilen, wonach hier keine nasale

Vorstufe anzusetzen ware; wo ein lima, luna (wie auch G.

annimmt) nasaliert wurde, ist nicht wahrscheinlich, dass ein

spina der Nasalierung entging; natiirlich war das Resultat je

nach dem Tonvokal verschieden. Das Patois von Dompierre

zeigt hier ein geminiertes n (wie ital. anno) ; ein analogischer

Vorgang liegt kaum vor; denn die Gemination tritt iiberall

da auf, wo offenbar eine Nasalierung vorhanden gewesen

ist: fqrtUna^ pqrsuna^ luna (auch IdlUna) tqna (tina) ^pfna

vqspna, Es scheint mir nun Dompierre mit seinen horbaren
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Doppelkonsonanten einen alten Zustand zu bewahren; die

VerdoppeluDg scheint ein Rest des urspriinglich vorausgehen-

den Nasalvokals zu sein. Warum sollte bei luna der Ver-

doppelung eine Nasalierung voran gegangen sein, bei ^pfha

nicht? Aus einem spina ward eptna > epqna. Die Nasalierung

verier sich vor dem folgenden Nasal mehr und mehr; damit

ging wohl Hand in Hand ein intensiveres Hervortreten des

Nasals. In der ganzen Schweiz folgte ein qpqfia; der lange

schallkraftige Consonant bewirkte eine Kiirzung des vorber-

gehenden q : qp^a; in Neuenburg schwand die w-Gemination

bald darauf, in Freiburg blieb sie erhalten, bis bei allzu

starker Kiirzung der Accent sich nach vorn schob: ^fna
(Domp.).

In Neuenburg entstanden je nach der Stellung im Satz

aus qpfna : qpqna (Vaum. Prov.) ^p^'na (Cort.) ^p^n (Ores.)

oder ^pna (St. Bl.) (vgl. (^pna in Savoyen.).

Wir finden einen solchen Accentwechsel hauptsachlich

vor tonender oder zwiefacher Consonanz : vgl. Vign. qn qrly^

(auricula), tft/q {tilia^^vy^ltd (violetta). Ebenso scheinen Liquiden,

Spiranten und mouUierte Laute den vorausgehenden Vokal

zu kiirzen und dadurch Accentverschiebung hervorzurufen

;

vgl. die von Gillieron aus der Vallee de la Maurienne

(Savoyen) citierten Formen : m^tan^ (montagne), ^m$,

*fagina ergab ein *fyi^np nach der Nasalierung; ^ ging

nicht zu 6 weiter wegen des vorausgehenden labialen Vo-

kals: f^qna (Ber.), f^ana (St. BL); allerdings sollte man
hier Kiirzung des

f, a erwarten ; vielleicht liegt eine schrift-

sprachliche Entlehnung vor.

Lign. Ores. ]
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vfginti vd va v^ va^e t?f va^

spingula- ^pR'dy ^pd>dy ^p^'dy ^paedy ^P^dy ?PQ^dy.

triste- tr^t (Ores.) trUto (Montalchez) ist Fremdwort.

1. in freier StelluDg:

rqta. Dies Wort zeigt die verschiedensten Gestaltungen

voH Dorf zu Dorf.

Enges. Land. B6r. Pes. Core. Corn.

Lign. Ores. Corn. St. Bl. Prov. Vaum. Cort. Bev. Col. Auv.

rd'y^ raw rau)^a rdew^a riw%La

Als Grundform nach afr. ruede ist ein *r6a anzusetzen,

aus dem sich dann mit Ubergangs-y direkt r(}'yf (Lign.) ent-

wickelte; ein Ubergangs-t? entwickelte sich bei ruva, das uber

riHa in Dompierre entstand, ebenso wie bei rd'va, mit Ent-

rundung "^r^va, das die Grundform fiir die iibrigen Gestaltungen

des Vign. bildet:
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vor s + cons

:

costa- kut, kuta (Yign. B^r.)

composita- kapu'ta = Sauerkraut (B6r.)

fossa- fus, fu'm (Vign. B^r.)

dossu- du (Vign. B^r.)

nostru- nU'tre nu'trd (Vign. B6r.)

repositu- ^'^pu^ ^ipH' (Vign. B6r.)

Neben nuM (Dostrum) findet sich in der Ber. ein nach

dem unbestimmten Artikel (^) gebildetes nMr^:

nutr^ pU'rf = notre pere

nutrfn CLn^ = notre ane.

propriu- prupr (Vign.) pru'pro (B^r.)

q vor Palatalen :

Bev. B6r. Prov.

u
tru

kur

mpr scheint durch Analogie nach 1. ent-

standen zu sein.

kur (Bev.) kiig (B6r.)

ivyb^ (Ber.) w^e (Prov.)

kuta (Bev.) kuta (B6r. Prov.)

Es herrscht in Vign. und Ber. bei kiler aber hud das-

selbe Verhaltnis wie bei cir—id^ fir—fyo; wuq (Ber.) = octo

ist vermutlich wegen sq = septem nicht zu ^uuS im Auslaut

geworden.

folia- fu'iy^ (Lign. Ores.) fuu'lye (B6r.)

oliu- a'le (Corn. St. Bl.) f/ (sttdl. Vign.) ?7o (Prov. B^r.)

inodium ergab in Vign. Ber. ein ^niCy,

apud hoc wird behandelt wie -ellum : dwii%' (nordl. Vign.

Bev. Ber.), dume' (bei schnellem Sprechen im Satze auch dum^)

im siidl. Vign. bis Boudry; vgl. die von Gauehat aus Dom-
didier citierte Form : avu = *dvui.

hoc illud wuai (Ores.), tvua (Corn.), wud (St. Bl.), tvu^

(siidl. Vign.) Qi (Ber.)

focum, jocum:

Lign. Land. Ores. St. Bl. Cort. Bev. Ber. Prov.

focu- fu'e fu'e fu fu fyu' fyu'

jocu- i/uye gu gu gu gii;% g^i\
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focum wird ira Vign. behandelt wie corium ; in B6r. wie

folia (vgl. auch die Formen des Berner Jura, wo corium und

focum eboDfalls beide H zeigen); fur die Formen des nord-

lichen Vign. diirfte ein *fuec, juec, wie es vielleicht schon

fur Ber. :/^ y^i anzusetzen ist , kaum geniigen ; locum

kommt leider in Vign. und Ber. nicht vor.

nocte- ne (Vign. Ber.) ist wohl iiber nd (Berner Jura)

aus noit (Horning Zt. 14.) entstanden, wo nach n der ur-

spriingliche Triphthong {nuoii) reduciert wurde. b4na ent-

stand aus *bu^a, das in den moisten Dialekten zu bu^a
wurde.

q vor Nasalen:

Vign. B6r. Cort. St. Bl.

bonu- bq b^

bona- b^^n, b^qna buna

tonat ^ t^n (Vign.) ^ tqn (B6r.)

ponte- pq (Vign. B^r.) pq
somnu- 5$w (Vign.) s(}'nd (B6r.).

homo ergiebt Smf im Vign., dmo in Ber. (oMu in Dom-
pierre), die offenbar die Nasalierung abgeworfen haben, wie

auch m in Domp. zeigt. Wir haben es hier sicher mit einem

alten Nominativ zu thun, wenn auch -o hier erst sekundar

(ibertragen wurde. Gauchat bemerkt zwar richtig, dass

hominem fiir Domp. ein *Snu ergeben hatte, halt aber doch

an hominem als Etymon fest; auch in der Ber. ware fiir

hominem ein *qno zu erwarten; beide, homo und hominem
hat der Berner Jura erhalten: qn im Norden, qm im Siiden.

q vor I:

Vign. B^r. Vign. B6r.

molit- md variola- vero'l^ vero'la

scola- ^ku'la (Vign. B^r.)

olum

:

filiolu- fey& (Ores.) flyd (Col.) fiyq (Bev.) flyu (B6r.)

linteolu- laso (Lign. St. Bl.) liisd' (Bev.) l^su' (B6r.)

saltariolu- s^uteru' (B^r.).

Fiir ^krd' (Vign.), ^krq (Bev.) ebenso wie fiir qkaeru

(Ber.) ist wohl ein *scui'r61u- anzusetzen, domp. efyqirU'

scheint auf ein *scui'riolu- zu deuten (vgl. quetiare > t/qisi).
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Vor gedecktem I:

colpu- kU (Vign. B^r.) , molere- mSdre (\ign. B^r.)

oollu- ku (Vigu. B^r.) pollioe- pSg (Lign. Ores.) pQdz

{Cort)pii'dze{BeY, B6r.)

colloco kudj kuts^ kutts, kutso, kuutso hat den Vokal

von den Endungsbetonten.

Q

in freier Stellung:

duos: Ini Vign. fand ich bei Aufzahlungen : dq; als

Adjektiv : do bd (deux boeufs) aber : ^ dq tra. — du zeigt

Ber. Prov.

duas: Hier ist wohl folgende Entwicklungsreihe an-

zusetzen: doas—ddf—dUf—duvf—dii'wuf', diese letzte Form
weisen Gratt., Prov. auf, die als hochgelegene Ortschaften

das altere bewahrt haben; ebenso Ber.; ein dtwuf finden wir

im Vign. von St. Bl. bis Bev. Die Form dpf in Lign. Land.

Corn. Ores, (woraus due in Enges) scheint eine Anbildung an

das masc. do zu sein.

c^da erscheint als kuva {kda—kUa—kUva) von Corn, bis

Vaum. In Cres. Land, finde ich kaw, in Lign. kdu^ dessen

Entwickelung wohl die gleiche wie bei kdua (Val de Bagnes)

ist. Schwerlich kann hier an eine Erhaltung des alten Diph-

thongen gedacht werden. Ebenso unklar ist ky/['ya (Prov.)

(kua—kiXya—kutya ?).

Q vor Muten:

Gesondert sind zu behandeln;

Vign. Land. Cres. B6r. Prov.

nodu- nyu nyu nyi^u

produ- pru pru pi'^ = assez (ibi inde habet produm)

y^da pru (Cres.) y^da prfju (B6r.)

il y en a assez.

Ebenso wird genuculum behandelt:

genu\ dzenu\ g^nu\ dzen^'u

Vign. B6r. Land,

nepote- n§vOr nevO' never

secutere sekor sekdr sekere

cupru- kovre k&vro ke'vr

cubitu- kd'df kd'do k€de

scopa- ^k&ve ^k&va
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Anders

:

lupu- lu (Vign.) lupa- Utva (Vign.)

jugu- dzu (Bev.) *juvenu- gu'ven^ dzu'ven (Vign.) dzu'v^no (B6r.)

ubi erscheint als avu?' (Ores.), ^wu^ neben dwuq in St.

Bl., atouq (Pes.) und ^uvua (Ber.). AUe diese Formen sind

mir vollig unklar.

Vor r:

Vign. Bev. B6r. Prov. Land,

ploro X pydr % pyg'ro i pyer

colore- kulqr hul&r killer

hora- &r ^ra ^ra er

Anders in der Ber. bei;

Vign. Land. B6r.

flore- fydr fy^r fyWd

sudore- hOr her sae

pavore- pSr per pyfCL'er

Wenn sich in Gratt. fyi^y, in Col. y pyqr (ploro) findet,

80 sind darin wohl bloss Angleichungen an Endungsbetonte

zu sehen (py^ra' = plorare). Der Unterschied zwischen fydr

(Vign.) und fyae (Ber.) scbeint durch die verschiedene Be-

handlung des auslautenden r hervorgerufen zu sein. Aus

/y^r entstand nach Schwund von r: fyq fyCLe (vgl, u. croiz).

Wo r nicht fiel, wirkte es erhaltend auf den vorausgehenden

Vokal (Vign.), vgl. Odin § 240: florem

—

hly^r aber hlyaq^

gar aber gau,

encore zeigt sich als akor im Vign.; bei okua'ra (Ber.

Vaum. Prov.) liegt in der ersten Silbe jedenfalls Anschluss

an unquam (afr. one) vor, in der zweiten scheint eine sekun-

dare Diphthongirung vorr eingetreten zu sein (vgl. Vaud:

aurum > Or und jid.),

Vor s:

Vign. Land. B^r.

*candelo8a- cadeWs^ cddeWsa cadel^s tacLdeWsa

*8po8u- ^po ^pl' ^Q'

*8po8a- ^pUisa ^P?sa ^P??cL'

in gedeckter Stellung:

Vign. B6r. Vign. B6r.

gutta- g^t, gqtd *gurga — g5rg, gOrdz

tottu- t(} *diurnu — ggr, dzgr

totta- t^t^ t^td tu88e — t^

(aber tDti — tu Vign. B^r.) iliac de8ubtu8 — ledzi^.
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in gedeckter Stellung:

St. Bl. Pes.

Lign. Corn. Auv. Col.

Land. Cres. B61e. Gratt. Cort. Bdry.

pulso- X bus I bus I bi^i's

pulsa- pus^ pu'sa pus, pu'sa p^CCsa

pullu- pu pu p'U/l

sulpuru- sufr sufr supr

asculto- ^ku't ^ku^t ^k^tt

dulce- du du

bulHco- bug bug butdz

Auffallend ist silpr in Cort., pqu in der Ber.

Fiir satullu finde ich 5^ (Corn.) „mude".

medulla ergiebt mit Erhaltung des Vorton-e; myql (Vign.),

myolla (Ber.).

Ebenso sind behandelt: tegula- tyql, tyqla {tSula '> t^la)^

nebula- nyql^ nyola^ betula- hy^l^ hy^la.

Dass hu^st zum Etymon pulsare gehort (vgl. it. bussare),

beweisen die auf -ul- deutenden verschiedenen Gestaltungen.

vor Nasalen:

Bev.
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rudu- rud (Vign.) ru'do (Bev. B^r.)

*tutat tyu (Ores.)

vor r:

Yign. Land. Bev. B^r.

securu- sib* sur su'ro soheint fremdw5rtlich zu sein;

vgl. sor (Prov.) ; m^s'&r (B6r.) =
mensura.

juro gwr jUr guro.

Dass u in Land, nicht das urspriingliche u ist, sondem

erst aus il entstanden, zeigen nyu (nodum), sula (sedula) etc.

in gedeckter Stellung:

ptltidu- p%^y pu^t (Vign.) sohlecht, hasslich, nichts wert.

^1 pib^a (B^r.)

justu' gust^ gusto ist Fremdwort.

vor c: dqruyf, tsqrU'yp (Vign. Ber.); nur Lign. und Prov.

zeigen sonderbare Zuriickziehung des Accents: d^ru (Lign.),

tsqri (Prov.); (vgl. Dompierre).

u vor I: (wie die Behandlung von u -4- I).

Lign. Land. St. Bl. Cort.

Corn. Ores, bis Gratt. Bdry. Bev. B^r. Prov.

pulioa- pug pu^, pyil'dz pu'dzo pyiu'dzo p^i'dzo

nuUu- nUly nula (Vign. Ber.).

u vor Nasalen:
Vign. B^r. Cort.

j(ej)unat 99'^f^ dzq'ne dz^'ne

pluma- pygi^, pyqma pyqma
pruma- prqm, prqma prq'ne

fumat f^f^§ fq'^i

necunu- nyq ny^
die lunae d^yq, delyq' delyq'

unu- ^ (Vign. Ber.), q (Cort.) als Zahlwort und Ar-

tikel; y^ (Vign. Ber.), sobald ihm als Zahlwort im Satz ein

vokalisch auslautendes Wort vorausgeht: y ^da y? il y a un

(Vign. Ber.).

Vign. : I k^t ^, dg etc. je compte : un, deux etc.

Ber.: yf h^'to y^, do etc.

una als Artikel end (Vig. Ber.); bisweilen auch wa

(Ores. CorD.).

communa- Jc^na (Ores.) kemq'na (B^r.)

luna- Z$^i (Lign.) Ind (Core. Pes. Auv. St. Bl.) Z$'«a (Cort. B<Sr.)

l^na (Vaum. vgl. ^p^na)
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fortuna- fq^t^'ne (Ores.)

inclumine- ^ky'^'n (Ores.), ^ti/^'na (B^r.)

y*dlumo (Bev.) = allumino ist der Schriftsprache ent-

nommen, wie schon die Behandlung von mn bezeugt.

au

Vign. B6r.

olaudere kyuTj tyur tyur

*gauta-? (gabata) gut^ guta^ dzu'ta^ dzuta,

Vign. Bev. B6r.

"pauperu- pur pu ro

laubja- ^liJCye (Land.)

Gallerie, die urns Uaus

herumfiihrt.

vor r:

vor /:

aura- uvra (B^r.) Vign. B6r.

repausu- repu' (Vign. B^r.) paucu- pu
auca- u'ye

caule- cu, Isu (Vign. B6r.) *cavico cuy^ tsuy, tsu'yo.

UNBETONTE VOKALE.

Die unbetonten Vokale werdeu im gauzen weseutlich

anders behandelt als die betonten; gleieh bleibeu sich nur

die Nasale. In den nordlichen Teilen, im ganzen Vignoble

bis Bevaix ist eine starkere Neigung zur Kontraktion der

unbetonten Vokale bemerkbar; weniger in der Beroche.

z. B. *ganilla- gn^y (Ores.) dzen^lye (B6r.)

vioina- ves'^n (Ores.) v'i^sTfna (B6r.)

Vortoniges a bleibt erhalten, ausser nach Palatalen:

c^rhd'f tscrbo' (Vign. B6r.)habere mariay (B6r.) aber carbon e-

inariatA- tsdta' (Cort.) cnballu-

wardare w^Ldrdd (Ores.) *canii8ia-

cantare dvae (B6r.) *decapponatu

ebenso vor Palatalen:

p^yl' (Ores. B6r.) aber: castellu-

rasd (Cre8.), rns^ (B^r.J *capellu

'pagese-

racemu-

balneare-

lacticellu-

*aranearia-

cevo^ tsev^

ceml'sgy tsemXse

d^cep%iftnd (Vign.)

cdti (Ores.)

tsdpi (B6r.)

hame (Vign. B6r.)

/<^8t (Cres. B4r.)

nrdmre (Cort.)

castaniariu- tsdtdnl (B^r.)

r scheint Einfluss zu Uben bei:

parochia- ht^r^tse (B^r.)

farina- fe'rnd (St. Bl.)

ranucula- rentj'ye (Vign.)

3
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In der antepaonultima bewahrt nur die Ber. und der

sudliche Vign. das a:

*a8cultare dkuutd (Ber.), dk^td (Auv.), dkUtd (Core.

Cort.) aber: ^kutd (Lign.), *adcuminitiare ^kmast (St. Bl.).

al + eons, vor dem Tone erscheint als H im Vign. {u

in Land.), als qu in der Ber. und als qo in Prov. Die alteste

Stufe stellt hier gewiss die Ber. mit qu dar. Es liesse sich wohl

folgende Entwickelungsreihe aufstellen : al^ ql > qu (Ber.)

> (}'q (Prov.) > 6 (Ste. Croix, Cote) > H (Vign.) > u (Land.),

ndrdl. Vign. Land. sadl. Vign. Bev. B6r. Prov.

calcone- cuso cuso' tsiso' tsljusd tsqoso

caMaria- c&di're cudtre tsudi're tsf^uddSrg tsijdddere

faldare fudar fuddr fudar ft^udd fi^Md

*8al8itia- si^usij's s^dsds.

Ebenso:

salvaticu- sUv^g (Lign.), suvdg (Land.), squvddzo (B^r.)

saltare s^utd aber s6to fsalto) (B4r.)

recalidare retsi^udd aber retsO'do (recalido) (B6r.)

Anders im Vign., wo derVokal in XrfdiJidf den Endungs-

betonten entnommen ist.

pQptrf (Vign.) =^ *palpetra ist wohl Fremdwort; auffallig

ist *faldare = fueddrf (St. Bl.), futda'r (Bev. Bdry.), das ich

mehrfach horte.

Bei inaledictu- moda (Cres.), *malepropru- wQprUpro

(Col.), *inalenitidu- mQni^ (Cres.) ist das Bewusstsein der Zu-

sammensetzung nie verloren gegangen ; auders m^unq (Ber.).

Ein vollig gleiches'Besultat wie vortonig -al zeigt sella:

sU'la (Vign.), squla (Ber.), sqola (Prov.).

Auf betontes -al weist Dompierre (sola); auch Vaud

macht Schwierigkeiten ; auf ein sellam als Etymon lasst dort

regular : sdla schliessen.

a vor I: *alaudetta- qlUta (St. BL), ^ly,Sta (Ber.); male

+ *asiu- m^l^^tQ (Cres.).

nggare neto^d (Vign. B6r.) aber ta nid = tu as ni6 (B6r.)

nepote- nev&r (Vign.), nevG^ (B6r.)

vestitu- vet% (Ores.) *vendutu- v^du' (B^r. Vign.)

vor r, /:

meroatu- miircie (Vign.), martsi (B6r.) aber terrestre- tfrl'tre (B6r.)

gelare gald' (Vign.), dzald (B4r.)
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Ein *^rpicare (vgl. Horning Zt. 14. 221) wird verlangt

durch ^rdl' (Vign.), qrtst (Ber.); hirpicare hatte ein *<5m

ergeben.

fenestra- fnitre (Vign.), fentire (B6r.)

ceraticu- seradz (Cort.) wie serl' (cirare)

misculare metyd (B^r.)

-Tcare nitidicare npqyi \ circare c^rci (Vign.), ts^rtsi

implicare ^vy^yi \
^i&»- ^^''- (B6r.).

secare s^yl '

Bisweilen schreiten ^ und i fort zu d:

erioione- orso CVign. B6r.), ^rso (Land.), blbernu- gv^r (Vign. B6r.),

§v^r (Land.)

tirare tr% (Vign.) teri (B6r.) *villaticu- velddzo

virare vrl (Vign.) veri (B6r.) *mIratoriu- mer\q.

exprobare eprova (Vign. B6r.)
. . , ,_.

* .
'^ ^ roi. ni ^

monasteriu- mm (Vign. B6r.j
*ro8ata- rc^say (St. Bl.) x y & j

aber profunda- prqvo (Ber.), rotuudu- ryo (Ber.).

j^^ tvitt vor Z, r, s auf:

oornicula- ky,^rn^tye (B6r.) *cocina- k^^sQ'n (Land.)

morire m^^rV (Cort.) *ecoxatu- ^k^esi (Ber.)

molinu- nv^hj^ (Tagn.) schwachlich.

m^ffZS' (Corn. ; St. Bl. ; L. 8.)

Anders collocare (vgl. oben.):

St. Bl. bis

Lign. Cres. Auv. Cort. Bdry. Bev. B6r. Prov.

kmt kucl' k%iitst' kutsi ku^tst' k^itsl'

*cocleariu- kc^lyie (Pea.) kdeyie (Land.) *cocciliam- kuk'^y (Cres.)

*coclearia- kuyire (Cres.)

cordubanariu- k(^rdam (Ber.) cordonnier.

vor Nasal:

composita- kdputa (Ber.) (vgl. afr. volante, chalangier),

wahrend sonst o-Nasal gevvahrt bleibt.

*re- obstare rutd (Cres.) \ mit Vokal nach den
*re- oblitare rpbia (Vign. B6r.) ) stammbetonten.

3*
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g.

costare kdta' (Vign. B6r.) , , ^ v ,„.
1 - ^ /v- u/ \ germ. tukk6n ^a^ (Vign.)

plorare pi/qr& (Vign. B6r.) * -^ -
v e ^

Vor Z, r tritt Diphthongierung ein

:

cultellu- hf/ieti (Vign. B^r.) *curtile- ktiertt (Cres.)

culoitinu- k^i^sd' (Ores.), kucs^ (B6r.) k^tt (Corn. Corm.)

pullicinu- pU'^gd' (Ores.) admorsar^ amtf^^S' (Cort.)

*i/iucere fn\i^Si' (Corn.)

aber: *multone- nv^uto' (Prov.)

ascultare ab^td (B6r.).

u.

usatu- ^sd' (Vign.) vor r: *muraculu- m^^rdye (Cres.)

nutrire ndrV (Vign.) recurare rek^^rd (Vign. bis Bev.)

peruatulare hqrld (Vign.) *putritu- pV'eri (Vign.)

ululare i^ld (Vign.)

excusare eskusd ist fremdwortlich.

an.

aucellu- §si, ^se (Vign. B6r.)

regaudere reggy% (Vign.), redzgyl' (B^r.)

VOKALE IM AUSLAUT.

Auslautend lat. a fallt unter jeder BedinguDg in Lign.

Cres. Land. Der ganze iibrige Vignoble bis Bevaix und die

Ber. bewahren es; nach Palatalen schwindet es vollig oder

zeigt sich nur noch als p:
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fira (fera) verhalten. Eioen gleichen Eiofluss auf die Ultima

scheint s nach palatalem Vokal zu iiben:

germ, bisa- hise (B6r.) vgl. altbress. bisi.

-as, -at als Verbalendungen ergeben ^ in Ber. und

Vign.:
tropas trcfve cantabas cdtdve^ fsdtdve

tropat trd^ve cantabat c^tctve^ tscLtave.

Vielleicht haben hier die Verba rait stammauslauteiidem

Palatal eiugewirkt.

An Stelle von -am (Imp. 1) ist nach dera Prasens in

der Ber. ein -o getreten : trqvOivo (*tropabam).

0, u (lat. -urn),

Auslautend o, u fallt im ganzen Vign. bis Cort. Bdry.

L. S. sowohl im Substantivum, als in der 1. Pers. Pras. des

Verbums.

Cort: *formaticu- frmadz
inasculu- mdtt/

butiru- b%itr

latro Idr^ lare

ploro I pydr^ i pyer

anio I dnty % dm
manduco i m^g^ i ni^dz

audio % ug^ i udz.

In Bev. und Ber. ist ausl. o, u urspriinglich wohl nur

da erhalten, wo es durch eine vorausgehende Konsonanten-

gruppe (Muta + Liquida) gestiitzt wurde ; von da aus breitete

es sich dann auch auf die mit einfacher Konsonanz stamm-

auslautenden Substantiva und Adjectiva aus; dasselbe gilt

von der 1. Pers. Pras. des Verbums:

Bev. B6r. Bev. B6r.

butiru- buro b^u'ro dupplu- dr^hyo

focaticu- fqyidzo fqytdzo *rioou- r^tso

piperu- pcCvro pd'i'oro surdu- s^rdo

*fidicu- f^dzo f^dzo *f(l)ebilu- fahyo (Bev.) fde-

byo (B6r.)
Bev. B6r. Bev. B6r.

credo ye kri^yo ploro ye py&ro
*debo ye davo^ ye ddevo amo y' d'mo

servo ye s^rvo manduco ye m^dzo
dico y^ dyc^ audio y' udzo.
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In der Beroche warden qmo (homo) und kdtro (quattuor)

von dem Process der Ubertragung erreicht, nicht latro- Idrf^

weil hier, worauf schon Gauchat hinweist, die Analogie nach

par/, frdrf starker wirkte.

KONSONANTISMUS.

Viel niehr noch als beim Vokalisrnus war beiin Kon-

sonontismus in der Beurteilung des gesamrnelten Materials

Vorsicht geboten; denn die Vokale warden gewohnlich audi

von denen, die Jahrzehnte lang nicht mehr Patois geredet

hatten, richtig angegeben, wahrend z. B. ein r gar zu leicht

angefugt oder weggelassen warde, sobald ein Analogon der

Schriftsprache hierzu Veranlassang gab; so war es rair bisher

nicht moglich iiber einige Erscheinungen des Konsonantisnms

za sicherer Klarheit zu gelangen, da schriftsprachlich infizierte

Formen von echtem Dialektgut bisweilen kaum mehr zu

trennen waren. Nur wo ich bei mehreren Gewahrsleuten

ofters dieselbe Eigentiimlichkeit wahrnahm, habe ich sie als

charakteristisch verzeichnet.

Bei dem sparlichon Material, das in den Seegegenden

noch zu finden war, beschranke ich mich hier auf Hervor-

hebung einiger wesentlicher Lauterscheinungen.

I. GUTTURALE.

lat. c vor a, e, i erscheint als d im ganzen Vignoble bis

einschliesslich L.S. B61e Auv. Col. ; bereits in Cortaillod, Boudry,

Bevaix tritt das der Ber. eigentiimliche ts auf; auf denselben

Gebieten wird g vor a, e, i zu g resp. dz. Hafelin be-

zeichnet den von mir mit dz wiedergegebenen Laut als einen

Mittellaut zwischen ts und ^; ich habe stets nur dz geh5rt;

von einer palatalen Affizierung dieses Lautes habe ich nichts

bemerken konnen.

lat. q erscheint toils als jr, toils als v oder w,

aqua wird $g im ganzen Vign. bis Ber. mit Ausnahme

von Ores, {qvf) und Land, (^tvuf) ; freilich finden wir auch in

Cres. : $gddrf (aquam + ducere) = Rinne im Weinberg.
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In Ber. Prov. ^'wue.

*8equere: ImVign. g\ s^gr (Pes.), stgrf (Col. Cort. Bev.),

sagrf (Cres.), ebenso sdegre (Prov.) ; aber saevr (Ber.).

Vortonig q acheint v im Vign. zu ergeben : aequalis

(soil, regie): Evole (Stadtteil von Neuchatel) ; aber slgH' (Col.

Cort. Bev.), segH' (Ber.) = secutum.

cL Im Vign. und in der Ber. herrscht ty, nur Land.

Cres. Corn, bewahren die altere Stufe ky.

Land. Ores. Land.

Vign. B6r. Corn. Vign. B^r. Cres. Corn,

clave- tydr tya kyar *inclumine- ity^'n ^ty'^'na f%§w
clavu- tyfi tyu Jcyu niisculare metya! tn^yd' mekyd

olocca- tyoc tyqts hy^c masculu- mdty mdtyo. maky
claudere tyiir tyur kyur circulare strtyd s^tyd serkyd.

Eine merkwiirdige Behandlung weist ^secale, aquilaauf:

secale sS^Ia (St. Bl.) sela (Col.) sdla (Bev.) sela (Cort.) sdela (B6r.

aquila- d^ye (St. Bl.) dla (Bev.) Prov.)

yl.: glaoie- yas (nSrdl. Vign.) lyas (siidl. Vign. B6r.)

ungula- i^'ye (nordl. Vign.) fflyf (sfidl. Vign. B6r.)

singulare sdyar (nSrdl. Vign.) s^lya'r (sfidl. Vign. B6r.).

cr: lacrima- Idgrpma (Ber.) ist eine ganz spate, fremd-

wortliche Bildung, vgl. ahnliche Formen in Dompierre, Vaud.

g: negare new^a' (Lign. bis Prov.) vgl. auch Domp.

Hier liegt vielleicht nur eine Anlehnung an das Gegenteil

von ^leugnen'', an .„zugestehen^ vor, das ich in Cres. als

dvua' (avouer) finde.

IL DENTALE.

di' media lana- megelctn (Cres.), meglS^na (St. Bl.), mtdz^ld'na

audio- I ug (Cres.) I udz (Cort.) I udzo (Bev. Ber.).

Auf ein *perdio, *cordio, *mordiunt geben die Formen

^ P^9 (Col.), yf kqrdzo (Ber.), ^ m^rye (Col.) v^'ohl kaum zu-

riick; vielmehr liegt Analogie nach Verben mit palatalem

Stammauslaut vor.

<j, 8ci: patientia- pd^^Ss (Lign. Cres.), pds^s (B6r.)

ebenso conscientia- kos^a^s (Lign. Cres.), ko^s (B^r.).

Die Entwicklung war wohl diese: patientia- pasi^'s >
pas^s (Ber.); dann entstand nach .s, das mit vorgestiilpten
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Lippen gesprochen wurde, ein tJbergangs- u vor dem Nasal

:

pastias, (Ores.) Auch s anderer Herkunft entwickelt Uber-

gangs- u:

chouetto sui}ta (BevJ s'q'ta (R6r.)

cinere- ku&drc (Lign. Ores.), s^Mre (Bev.) s^dre (Bei.)

sex • %* (Lign.) aber sge (Prov.)

sarpa- sy^hrp (Ores.).

Sonst zeigt sich s, wo si vorliogt: (vgl. mp'tf}' — niit

Erhaltung des Vortonvokals : niira(t)oriura.)

*fo88atoriu- J^sg' (St. Rl.) fi^We (B6r.)

^passatoriu- pdso' (St. Bl.) pcda^ (B6r.)

captiatore- cd^ci (St. Bl.) tsdsde (B^r.)

Si — z *arro8atoriu- Cirgzb' (St. Bl.), droza^ (B6r.)

s^>sii'>§ sudore- sdr (St. Bl. Bev.), sde (B6r.), §Qd^ (Prov.).

Die Verbindung st erscheint in der Ber. als st und st

(eins der wenigen unterscheidenden Merkmale der unter dem
Nanien Berocbe zusammengefassten Ortschaften). Die hoher

gelegenen Orte haben H^ die am See st:

Montalchez, Provence Qorgier, Chez le Bart

ista- 8td sta

triste- tristo irtsto

reato r^to r^sto

ministru- mentstro mentstro
o o

kelt. bach- bd'^sta bdPsta,

III. LABIALE. •

Das germ, w zeigt sich in unseren Dialekten als u^:

wardare w^arda (Lign. bis Prov.)

vespa wui'pe (Lign.), uu^pa (Core. Pes.), tv%itpa (B4r.)

wahtSn u^a'^ti (B6r.)

warjan w^^rf (Ores.)

Garder war vielfach von der Schriftsprache beeinflusst

;

gdrda' neben w^itrda' liorte ich in Lign., garda aber wu$pa
in Core. Pes.

Intervokale Labialis erhalt sich als v:

profundu- prevo (Cres.) *tabAnu- tava (Ores.)

pr: recipere- r^soSvr (Cies.), resa'evr (H6r.), resd'egr (Prov.)

*pauperu- pilvr (Lign. Land. L. 8.), aber pUr (Prov.).
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IV. LIQUIDE

Auch in der Behandlung des Z liess sich oft schwer

UDterscheiden, was dialektisch, was schriftsprachlich war. In

palataler Nachbarschaft wird Z>y inLign. Ores. Land. Corn.

Fiir St. Bl. war mir eine Scheidung unraoglich ; ich horte

m^qra'yf (muraille) neben bqtcflyf (bouteille) etc. Das wahr-

scheinlichere ist hier die ly- Aussprache (in Corn. Cres.

Land. Lign. horte ich nie ly). Fiir den siidlichen Vign.

ebenso fiir die Ber. ergab sich ly ; auffallend ist dflyd' neben

mj^lq im siidlichen Vign. und in der Ber.

Lign. bis Land. St. Bl. Col. Cort.

dfyo'

lama^ la'ema

ganilla-

filia-

dies lunae

lima-

Bev. B^r. Prov.

dzen^'lye

fo'ly^

delyo'deyo'

ydm^ y&ma^

yaem

molinu- m^l^yoL^ my,^yae m%bHo£^ »w^?^f , m^la'e niy,^l^ ^%!f^lQ$

lectu- y% lyl lyi

legere yir lyir lypr

veclu- vl'ey mly vtlyo

buttucula- b(jt(^'y hqtqly h^0'lye

m y n bleiben durchweg erhalten ; m + w ergiebt n

in Vign. Ber.
Vign. B6r.

femina- y?w, f^na fQ'na

somnu- Son s^no

inolumine- ^ty^'n, ^ty^na ^tyQ'na

ruminare rdwS' ronc^

adsomnare dsna' dsna'.

septimana- snana^ sndn (Vign.), snana (Ber.). Ebenso

Vaud; s^a'na; m hat sich dem dentalen s assimiliert; ahn-

liche Assimilation : lenticula- vftqlye (St. Bl.).

Nasalierungen ohne ersichtliche XJrsachen bci: Id^qrn

(lezard) Ber., dbtmf (abtme) Ber.

*prunia ist anzusetzen fiir pruna (vgl. mitteldeutsche

Dial.: praump^ engl. plum) promp^ pro ma (Vign. Ber.). Da-

von abgeleitet: prumariu- ;?fw^ (Cres.), prunot pf/w^^o (Land.)

aber pqrni^ (Lign.).

r ist durchgehends alveolar.

Eine merkwiirdige Einschiebung eines r findet statt,

P Of
i
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wenn die erste Silbe mit einem Dental beginnt, die zweite

mit Labial + /.

tabula- traby^ trdbya (Vign. B^r.)

stabulu- ^trdbya, qtrdhya^ ^curie.

dupplu- drqby^ drd'byo

tubula- triify^ trii'fya^ pomme de terre.

"stupila- ^trd'ty ^trd'la, Stoppel.

Diese ErscheinuDg zeigt sich ausser in Neuenburg auch

im nordlichen und westlichen Freiburg (nicht im Val de

Bagnes), in Vaud, Vionnaz, zieht sich durch das Dep. Jura

(Coligny St. Amour: troblo) und durch Bresse (bereits alt-

bress. 1 225 : templum = treniplo) bis ins Lyonesische (etroblo).

Der Vorgang, der an Dentalis in erster Silbe gebunden

ist (vgl. fdebt/Of pubyfY'igu,, koplya Vaud.) ist wohl zuerst als

Assimilation aufzufassen ; aus tabula, *tabla entstand Hlahla^

dann schloss sich I dem dentalen Charakter von t an und

wurde r.

Vorausnahme des r zeigt *coprTre k^rvi (Vign. Ber.),

das aus *cropIre (morv. kruvl) mit r- Metathese entstand.

Diese r-Metathese tritt im ganzen Kanton ein:

perustulare h^la' (St. Bl. B6r.) torculu- tru (Ores.) (Le Trou des

Nonnes bei Neuch.)

schwzd. kriisoh k&rc (Ores.) Kleie. torculare ^r§yt' (Ores.) keltern.

k^rba (— crois bien) Ores, vielleicht.

Crissiaou- k^rsie (Ores.) brigand h^rgd (Vign.)

trousseau t(^rsV (Ores.) frioasser fqrkaM (B6r.)

bride h(j>rde (Ores.) groaeille gers^ye (Ores.).

Wechsel zwischen r und I ist haufig: d^rMnql^ (char-

donneret) Ores., kqlidi} (Corridor) Ber.
; flabud^f St. Bl (fram-

boise) ist wohl ganz spates Fremdwort; v^nqla (vigneron) Ores.

dflSsa (Ber.) scheint altes / zu bewahren , neben drq^f

(Ores. St. Bl.) = cledar. Urspriiuglich ist r in bqrtkj/o

(beside) Ber., rpvers (reveche = reversus) St. Bl. Bei ^kd'vr

(Bev. St. Bl.) Besen ist vielleicht ein *scopanuni (*scopno >
*scopre) anzusetzen. Nepotem- nfvdr (Vign.) ist Anlehnung

an sdr (soror); wo r auslautend fallt z. B. Prov. zeigt sich

neben sS auch nfvd, Schon altbress. 1225 nevour und serour.

Bei clave- tyar (Vign.) ist wohl durch Anklang an

ti/U7' (claudere) ein r angefii^t worden; bqrtya (buccula
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Locke) Ber. nahm vielleicht ein r an, wegen des ahnlich lauteu-

den: tqrdya (= fem. part, von tqrdrf) „gedreht, geringelt".

Sonst ist r eingeschoben in ^dtrla (Cres.) = scala

l^rgt^ (Cres.) = leviariuni, wo kaum Analogiewirkung vorliegt

(Fleurier : qctla, %I ). Dissimilatorischer Schwund des r liegt

vor in : demtkr (Vign. Ber.) = dies mercuri.

Einfaches r fallt, wenn es in den Auslaut tritt:

1. bei den In^nitiven:

Vign. B6r. Vign. B6r.

amare dma' dma place re py^si'

tirare tsfi^ V(n%.

jedoch nicht bei Verben, wo gedecktes r vorliegt:

bibere hdr (Col.) hacr (Ber.)

claudere tyur (Vign. B6r.)

coquere kur (Bev.)

Auffalleu muss im Vergleich zu:

dicere dEr (Ber.) , . — /djc \ /- i - ^r- ^
, .. \^, \ em nigru- nae (Ber.) (vgl. wtr. Vign.).

legere lyor (B6r.)
^ \ j \ ^ s j

2. nur in der Ber. bei -aris^ -are:

B6r.

faldare fddd'r (Cres. Aut.) fi^uda

*8iibtelare sular (Lign. Auv.) sulW

singulare 8dy(ir (St. Bl.) aber s^lyar.

3. nur in der Ber. bei:

cam- cir 63 hen- ylr yd

veru- v&r vf cor- kOr Jed.

Bei pqr (Ber.) Birne kann nur ein Etymon mit ge-

decktem r angesetzt werden; gegen pirum spricht auch die

Behandlung des Vokals. verum lautet proklitisch vh (Vign.).

Ich horte: va va krT Iq ndrq = va voir querir les carottes

(Cres.) aber: buta' vdr = regarde voir (Core.).

Gedecktes auslautendes r bleibt im Vign., fallt dagegen

in der Ber:

Vign. renard mar B6r. quartu- kd ferru- f^
came- cifr carne- ts^ verme- v^

ferru- J^r carru- ts^ *mortu- w^
inortu- mOr tertiu- ti/g acoordu- akq.

Stets bleibt r auch in der Ber. bei : dpmor (diem Martis),

dver (hibernum), s^r (surdura), qr (ursum).
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Die Endi



1.

PrSs

I vh

Paa. d6f. yf furl Fut. y
> odrt

FORMENLEHRG.

Im folgenden gebe ich als Abschnitt aus der FonneD-

lehre die unregelmassigen Verba, die iu Hafelins Tabellen

fasi ganz fehlen. Ich musate mich dabei auf die haiipt-

sachlichsten Tempora beschranken ; nur drei der noch leben-

den Patoisants waren im Stande mir Oonjugationstabellen zu

geben

:

M. Auguste Porret, Prises de Gorgier; M. Alphonse

Humbert, Chez le Bart und M. Josef Krank, Cressier. Ihnen

verdanke ich die folgenden Formen.

Ores.

nil *^
V(Js did

e vs

Part, did

Part, prfts. did' (Vign.), d^ (B6r.)

geht 6 wohl auf *vadunt zuriick und lautet

mit *habunt, *facunt: vd (a, fd)^ wie in Vaud und im prov.

Das Part. Pras. zeigt im Vign.- antern veraHgemeinert ;

data -=- cantantem, siJita — saltantem (Cres.); in der Ber.-

entem: tmt^^ s^ut^,

Als Pas. def. von did wird meist yf fu'ri (,je fus) ge-

braucht.

Hier seien einige Bemerkungen iiber das Pass,

allgemeinen erlaubt. Wir finden :

La Sagne

aller did

te vd

f vd

riT vy^

v^8 did

f vd

Im Pras.

nq

vq

furd

n^8 ddrt

^l gdroL.

def. im

HSfelin)
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die iibrigen analogisch beeinflusst wurden ; trovt bewirkte tro-

v\ra und andrerseits tri^vdra eiD tr^varl',

Nach trqvdrd' gestaltete sich in der Ber. 4. und 5. (vgl.

dagegen die alten Fornien in Blonay.); ebenso nach -ird (La

Sagne), -»V^ (Dombresson) richtete sich der Plural: w^^ allrf

(St. BL), nq r^b&tf'rf (Neuch. 1740.); dass die alte Endung

-am -arf im Vign. nicht ganz aufgegeben wurde, dafiir

scheinen: b^qia'rf (St. BL), $ v^ndrf (St. Bl.) zu sprecben.

Es schloss sich nach der Uniformierung des Plurals 2. an 1.

im Vign. an; nur 3. bei seiner haufigen Verwendung be-

wahrte das alte a.

Neben furi kommt auch die eigene Pass, def.-bildung

in der Ber. vor: ql dla'rd,

Wenn wir fur pdH nach Pormen des Berner Jura (I ddr^)

ein vom Stamm al- in aller gebildetes Futurum (*alri, *aldri)

als Etymon aufstellten, so miissten jedenfalls irgend welche

stammbetonte Pormen eingewirkt haben (vgl. siidrt, fiidr^ in

Dompierre, Gauchat § 84 J), da wir sonst ein *'(ldi% *^udH^

*^ddri erwarten sollten. Puturinfix, wie es Hafelin fiir die Ber.

in nq fintr^ (nous finirons), yf bdt^tri (je battrai) nachweist,

diirfte hier kaum vorliegeu.

2. vouloir. Prfts. (Ores.) Imperf. Pass. d^f.

ye vuu y v%ii ye v^ely? yf vijlart

Part.v^lyu "f } v6 '^
] vO V^jL i^]v^la;

? i ^ f ^ ^la e M
vqvqm vA^l^- vq]''^^' J$ T^^^^
^ vbl^' ^ ^ ^ v^ldt ^ v^larct,

Im Pras. hat 6. mit seinem Vokal auf 4. gewirkt,

wahrend in 5. der alte stammhafte Wechsel bewahrt bleibt,

der im Vign. durch starke Synizese unkenntlich geworden ist.

Einige Bemerkungen iiber stammhaften Wechsel mogen
hiei\Platz finden. Die Zahl der ablautenden Verba ist ziem-

lich gross. Wir haben in der Ber.:

Inf.

ye tr&vo—tr^va' (trouver) ye k&vro—k^vi (oouvrir)

ye pr&vo—pr^va' (prouver) ^ brdl—b'^rld (brAler)

ye demd'ro—demora' (demeurer) ye ptno—pehi' (peigner)

^ t'^'n—tona (tonner) ye reku'ro—reky,^rd (recurer)

ye fffmo—fema' (fumer) y£ aA:t*M'<«o~ceA;tff<si' (accoucher).
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Bei Verben, deren Stamm auf ol -\- cons, oder ql + cons,

ausgeht, ist im Vign. (nicht in Ber.) der Vokal der St^mm-
betonten auch auf den Infinitiv iibertragen.

Vign. B6r.

i kuc—kuct ye k^U'tso—k^^tst

i k&c—kitci aber Pro v.

Bev. i h^dzo—hudzi ye h^idzo—b%i dzt.

Der Vokal der Stammbetonten ist ini Prasens durchge-

fiihrt, obgleich die urspriingliche Betonung im Plural gewahrt

wurde (vgl. nous treuvons, vous treuvez im 16./17. Jh.).

B6r. y^ trd'vo nf) trdv^ y* ak%iu'tso ntjs dhuu'U^

te tr&v§ t?§ tr&vd i' dk^tits vqs dk^tsi'

^ trd've e tr€>v^ |/ dk%Lui8 ^l dh^u'ta^.

Den Prasensvokal zeigt auch das Futurum : yp trdvfrt

aber p,e trqvdvo (Impf.), t/f trqvdri (Pass. def.). —
In den Imperfectformen von vouloir herrscht ein auf

analogischem Einfluss beruhendes Schwanken zwischen Pormen

mit ly und solchen mit I, Ich horte in der Ber. 2. vqla'e

neben vqlyde, 6. v^la neben v^lyd. Im Vign. scheint fiir das

Pass. def. ein ui- Perf. gebrauchlich gewesen zu sein: ^

v^lyd' St. Bl. Der Wechsel von ly und I zeigt sich ebenso

in den Infinitiven: vqya (Vign.), vqlyae (Ber.) neben vql^

(La Sagne), vl^ (Val de Ruz. Haf.). In Cort. hat nach

Haf. das ly aus 6. auch 5. und 4. erfasst: nq v^lyde, v^

v^lyi, q v^'lyq.

(Cressier).

Fut. ye\ . , , Condit. t/e] ^ , _/ I \

y > vUf^dri y > v^edre > viitldrt^

^ v%ii^dr\ ^ vyi^drde ^ v^cdra

no vuedrl' nd\ , , w.>

)

3 :, '.. : } vu(:dri I } vu(drt
v<} v^^drae vt} } ^

<^V

;

^ fp^cdrd' f v%iedrct e v^edr^,

Bei den Futurendungen des Plurals liegt eine DifFerenz

vor zwischen den von Hafelin und von mir gegebenen Pormen;

ich notierte:

habrabio- Plur. frf, ^ri, ^ra

Haf.- Plur. fr?, cra'e^ erf

""cantarabio- Plur. tsdteri^ tsdterae, Udtera

HSf.- Plur. tsdt^r^^ tsdt^ra'e^ tsater^.
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Bei Verschiedenheiten zwischen Verbum und Hilfszeit-

wort ist anzunehmen, dass das letztere das urspriinglichere

bietet. -e -t. -a hat auch im Verbum bewahrt La Sagne:

cdterd' Savoyen: amere'

cateri' amerl'

cdtera' amp*o\

Da 5. und 6. sich mit dem Imperfectum vergleichen

liessen, so bildete man wie:

tsdta'm *t8dUeri'

tsdUim auch tsatert'

tsatdvd tsdterd .

Wenn wir nun im Pras. Formen finden wie:

Chez le Bart Prises de Gorgier Hafelin^

*opero- Plur. n^s dvr^ * wj vdl^ n^ v^U'

v(}8 dvrde vq vt^lai vq v^laS

80 sind die Endungen gewiss eigene, in keinem Falle aber

dem Futurum entnommene; nur der umgekehrte Fall kann

daher moglich sein. Von einem Paradigma *-^ 4 -a, wird

sicb zuerst 5. an das Pras. angeschlossen haben, das ja im

syntaktischen Gebrauch dem Futurum nahe steht; so erhalten

wir 'I -de -a (Ber.) bei naherem Anschluss -e -a'e -a (vgl.

Blonay; tsdtqre^ tsdtqr^if tsdtqro) oder bei noch engerem: -e

'de -(?, wie in den von Haf. citierten Paradigmen.

Ores.
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Die Conjunctiv- und FuturformeD waren hier leider

nicht im Zusammenhang zu erlangen. — 4. pQV^ und 6. piie

scheinen die urspriinglicheD zu seiu, von denen dann gegen-

seitige Ausgleichungen ausgingen. Das Imperfect zeigt hier,

wie bei vouloir, den -earn Typus. Wahrend sich -abam als

-ave (Vign.) -avd (Ber.), ibam als -wf (Yign.) -Tvo (Ber.) zeigt,

ist nicht -ebam sondern -earn in folgenden Verben fortgesetzt:

habebam, volebam *potebam, *8apebam, videbam, cadebam,

recipebam, dicebam, *facebam, mittebam, *8equebam.

4. savoir. Prfls. ye se (Land.) t sd Impf. ye\ _,

sdva e '^ ^ '-" ^ #^ i
•

. ye se (Land.) t sd Impf. ye \

te\ te\ ^ te V
.' } sa J > sa .; 'L

^ f ^ f q sav

n§ sav^ nq sae w$ "I ^^^, y e su.

vo sadt vo sdete v^ f
'

^' sdvae Pas. ind^f.

* savi

^ sdv^ f sae ^ sdva.

Auffallig sind die Kurzformen 4. und 6. im Pras. von

Land. Es scheint sich hier, wie in der Ber. 6. nach 4. ge-

richtet zu haben (Vaud und Savoyen zeigen die alten Formen

s&'vd, sa'vd).

Die stammbetonten Formen 5. des Prasens zeigen die

Endung -te; -de war nirgends zu finden.

5. va.§r. Pr&8. ye v^yo Impf. ye \ v^ye neben ye \

voir. te \ _-.. te i te (
I > vae " " ^

n^ v<^y^

v^ vdet

te] te]'^^^^''

f vqyae | v^y^sae

'1 1 ^ -. Cond. ye\ ^ _,Fut. ye

H
^ v^^' q v^rde

ng vfrf

t?$ v^rde

^ V rd' f v^rd .

Dass ein Pass. def. vorhanden gewesen, zeigt: ^ vzrf

(Lign.). Im Imperfectum stellt sich in Ber. neben die -eam

Ulteren Zustand aufweist, so liegt das weniger daran, dass er Yor 25

Jahren sammelte, als daran, dass er seine Formen, wie es scheint, viel-

fach ftlteren Documenten entnommen liat.
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Bildung, die sonst nur im Vign. erscheint (^ v^ya' St. Bl.) eine

inchoative, obgleich das Pras. keine Inchoativbildung hat.

Beim Part. perf. vuu ist wohl (vgl. die iibrigen Verba) das

Vorton -e in doppelter labialer Nachbarschaft zu u geworden

(vgl. buH' = *bibutum).

^ f ^ ts^sde f ts^dr^

'n^ tsis^ ^^ \ f s, -* ^? ts^drt

v^ tdt v^ } ^ v^ ts^drde

e tsts^ ^ ts^0' f tsBdra.

Das Pras. hat s-Bildung, die in Neuenburg weit um
sich greift : ^ kr^s bd (je crois bien) horte ich in Ores, i su^s

(sudo) in St. Bl. Bei cado zeigt auch der Vign. das s : ^ dies

(Ores. Land.) ebenso Imperf. : ^ cesa (St. Bl.).

7. resdegre Pr&s. ye resdevo Impf. ye \ . _,

J V J 1 ^eseve
recevotr te I ._'.. ie } " " '

' > resae j ,

^ } " ^ resfvde

n^ resdev^ ^? \ • -'

i?§ resdet vif f
° °

^ resdev^ ^ reseva

Der Infinitiv erscheint im Vign. als resdvr (Si, Bl.) r/r-

sdevr (Land.), immer recipere.

8. bder Pras. yi bdevo Impf.
• ^^ \ bevUe

*^*^*-
^^ ]bae ^^^ /

Part, buu w? bdev^ n^ \ ^^^^^
v^ bdet v^ )

f bd'iv^ ^ bev sd

Ebenso geht *debo = ddevo, da'e etc, Impf.: dfv^se.

9. da^r (Vign. ddr) PrUs. y^ dy^ Impf. ye \ , ., Fut. ye \ , .,

Part, dde n^ dii^ ^? \ /7 -' ^? ^^
(Vign. rfa) i;^ dtt v^ j

^^
vq derde

^ dij^ ^ desa q dera',

Der Infinitiv hat sich im Stammvokal riach dem Parti-

cipium gerichtet, das auch im Simplex die alte Kiirze be-

wahrt hat.

4*
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Pras. 1. dyq aus dl'o (Vign. di,) 6. die nach 4. gerichtet

(Vaud 6. did),

10. lyor Prfis. ye /i^fso Impf. ye lyOsavo (?)

/^Vv. te \ , ^

; }
'^'p

v(} lyO't

e lyO's^

In Pras. 2. 8. scheint y6 aus t6, weil im Auslaut, laut-

gesetzlich entstanden ; es wurde dann in alle iibrigen Formen

eingefiihrt (\rgl. vq lytte, ^ lyl Vign.). Der -abam Typus im

Impf. ist auffallend ; ich horte ihn nur in Chez le Bart.

11. rir Pras. ye riyo Imp ye \
^^^^^^

rire, te \ ^ te f " 'te \

e }

n.
^ } ^ rey^sote

e riy^ e reyesa.

12. ^krtr Pras. y' ^kt4vo Impf. / \ ^j^ ^._,

Scrire, f V ^^-, f f
^fcnvt^f^e

qlf' ^l ekrlv^sdS

n^ ^krtv^ nl}s ^ ^j^ ...

v^s ^krlt v^s )

^l ^kriv^ ^l ^kriv^sdi'.

13. dvri' Pras. y' d'vro Impf. y' \
^^^^^

i ovr
<^l f ^l (fvr^sae

Part. 6v^ »?* ?'?' »?« \ nvresV
vf^s gvrae vqs )

14. (^yf Pras. y'udzo Impf. y \ ^^
outr

qt (}y{me

«?6- u-dzl nris \ ^,

^l u'dz^ ^l ^y^sdt

Bin Pass. def. zeigt der Vign. : ^l qyirf (St. Bl.) — Auch
im Yign. % tig (Ores.), T udz (Cort.): Intervokalisch di ergibt

sonst nicht^: crodia> kruye (Vign. Ber.). Andrerseits wird

es mir schwer, hier an Einfluss der Verba mit stammaus-
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lautendein Guttural zu denken, da nur wo di zu Grunde liegt

(Pras. 1. 4, 6) ff
erscheint.

15. doegr, PrSs. ye adewuo Impf. ye \ osj^ip'

^
te i

'

suirre. te \ ^- ° - ^^
» > sde ^ sew^as
e )

sde

n^ sdewu^

V(^ sd'et

^ seto^^sde

e s^eva ^ setvitesa.

Ilier, wie bei vder und bei dfvde (dfve und dfv^se) eine

-earn- und eine inchoative Bildung des Imperfectum. Die

sonderbare 3. Pers. Plur. des 1. Impf. horte ich in Gorgier

zu wiederholtem Male.

16. far Pras ye y^> Impf.

^^ J
^.^ p^^ ^^^ ^^^

^^.. ^^^ yj
J
^^,.

faire

Part, foe, foutt

''
\ fa

vd fdt

(fa! e fesfi'

e fesd ^ far^

v(} f " v^ farae

c fesara e fara'.

Die s-Bildung von Pras. 1. hat sich in Neuenburg auch

auf 4. iibertragen (Vaud: nq fe), Vielleieht wirkte 4. bei der

Bildung von 6. fe (Vign.) mit. Im Pas. def. scheinen drei

verschiedene Bildungen nebeneinander herzugehen: ft (wie

in 2. Ber.) dazu scheinen zwei 3. Pers. Plur. gebildet, 1. eine

mit s
((f fisa Yign.), 2. eine mit r (z. D. Vign. /fm); das r

ging von 6. auch in 1. liber yf firl (Ber.). Eine dritte Bildung

nach I (trovart) zeigt der Plural in der Ber.

Prfts. y§ m^to17. mpr
mettre

18. pr^dr

prendre

prae

pra'em

ye prino

\ ) P''^

nd prwe
t?^ pr?te

q prin^

^'"P^- ^^ \ mem
te / •

^ m^tde

V(^ f

e m^td'

Fut.

m?tl

Imp. ye

^ prehde

e pr^na

^^ \ m^tri
te /

f metr^^

n$ mi^tri

v^ m^trde

f m^tra.

Fut. ye
\

te /
^""^^^

^ p7'^drt

I pr^drd.
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prlno ist Anbildung an tl'fio und vtvio (tenio, venio),

die obenso flectieren. n ist in 4. 6. eingedrungen ; nach 5.

hat sich der Plural im Accent uniformiert. prdesa nach missa

(vgl. Rom. Gram. II. § 346).

Ebenso pyqdrf (plaindre): yf pyefio, tf py^. nqpyen^ etc.

Imp. ye pyehioo. Fut. ye pyqdrt,

19. kqrdre Pras. ye k^rdzo nt^ kq'rdz^, 20. pySm' Prfts. f pyS

gSnnen. ti\ vf} k^rt *pld'vere. Imp. q pyv^me

^ J
^?^

f k^rdz^

21. falloir PrSs. ^ /J.

Impf. ^ ftidlyde (mit tJbergangs-w nach labialen Spi-

ranten),

ebenso valoir: q vQ^ q vuafyde.

22. tyur

clore
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St. Bl. t m s-u (j*ai ^t^) Prov. i/e sm s-de (j'ai M.)
Ber. /'f s-dhviia (elle a 6t6.) Ores, y *'^*^-?-^ fj'ai 6t6.

)

Land. ^/ q s-e (il a 6t6) f «d^ s-c (iU ont 6t6.)

Das tonende 5 ist, wie in Vaud, Freiburg von 1. auf

alle anderen Personen iibertragen.



wOrterbuch.

Der hinter jedem Wort in Klammern stehende Name be-

zeichnet Ort und Idiom, in dem das betreffende Wort notiert

wurde, womit nicht gesagt ist, dass es nur auf diesen einen

Ort beschrankt ist. d, ts s. unter c, g, dz s. unter g.

a.

dgds (Ores.) Elster (ahd. agazza).

u dfagas Hiihnerauge.

dhi^tio' (Ber.) umgeworfeu.

dka( (Ber.) Energie, Kraft; (Vaud).

apua (Ber.) Himbeere. ^ dp (Ores.) (vgl. Horning Zeit-

schrift XVIII, 214).

dlyo (Cres.) Kleid (haillon).

dvf^l (Ber.) gewohnt.

6.

bdsah^rna (Ber.) Duekmauser („der sein Horn niedrig tragt^).

hako (Cres. Ber.) Speck (ahd. bacho, afr. bacon).

has^t (Cres.), bdestd (Ber.) junges Madchen. Gauchat stellt

es wohl mit Recht zu afr. baissele (nach Thumeysen

Keltoroman. S. 40 zu kelt. bach-, baches — little darling,

bachgen =^ boy, child.) vgl. aprov. bagasse, it. bagascia.

bdtSlyf (Cres.) Schwatzerin (it. battolare).

bdtt/d (Ber.) beenden (b&cler.)

b^ka (Ber.) Mutterschwein.

b^l^ (Ber.) Widder (*belinum) afr. belin.
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bqlyo (Ber.) Brett.

bfnitf (Ores.) = *benne8ta zu benna ; afr. beneste, banaste,

banastre (Rom. d. Renart) poitev. benatre. benaston (Glos-

saire du Morvan).

bqrkf/f (Ores.) Rebengelande (Lea Bercles, Stadtteil von Neu-

chatel).

b^r^s (Ores.) Wagenleiter.

b(^ (Ores.) Krote afr. bot (Chretien) ital. botta zu dtsch. Butt?

(Pierre k Bot bei NeucMtel.)

bqko' (Ores.) Stiick (bucconem it. boccone.)

bom (Ores.) Grotte. (Baumes-les-Dames).

bqr (Bev.) Ente (afr. bourot).

bqrm (Cres.) Brunnen (born + ellum).

bqvdco (Cres.) junger Stier.

h^'cqp (Lign.) Stricknadel (Vaud : br^tsf) (broce- + iliam ?)

bri (Ber.) Wiege.

buebo^ bueba (Ber. Vign.) Junge, Madchen.

bu^la' (Ber.) blocken (b^ler).

bu^n a (Cres.) Neujahr.

by^rg^ (Ber.) Spinnrad (Vaud: brfgq sav. brqgq).

buqtd (Cres.) mettre.

btj.^tsq (Ber.) Holzapfel.

s' hiilkutd (Ber.) se culbuter ; mit einer an die Bedeutung des

Wortes erinnernden Metathese.

buta' (Auv. Cres.) regarder.

byBS(( (Ber.) Holzbirne (zu afr. blocier, beloce) Bridel: blesson

u. blosson,

byqsl' (Ber.) kneifen (schweizd. blotze).

c. {c, ts).

d&pd (St. Bl.) werfen (campare).

ddpii' (Cres.) Zimmermann (chapuis).

c&ta' (Cres.) singen, briillen.

If bu 6(it der Ochse brummt.

tsql^df (Ber.) Weihnachten (calendas).

6^rm't (Cres.) Paulpelz.

tsqts^yt (Ber.) = chuchoter.
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ciyo (Cres.) 1. Haufen (cadere?). 2. platter Fels (Chillon).

6qn (Cres.) Holzscheit.

cSrno (Ber.) Hof urn den Mond.

d.

d^g(^' (Cres.) Ausguss, Lache [afr. degot (Benoit); lyon. d^g^

= goutfe],

delcepeytf (Cres.) verlegen.

dflesa (Ber.) = eledar (Gatter, das die Weideplatze auf ab-

schiissigeD Matten unischliesst).

dqpdt^yu (Cres.) zerlumpt.

d^rho (LigD. Cres. St. Bl. = Maulwurf; in Cort. Ber., wo
la td'pa der Maulwurf ist, = Feldmaus; vgl. it. talpa

Maulwurf, topo Ratte).

Gegen die Etymologie *talponem > de^rbo spricht nach

Horning Zt. XX. 87 der erweichte Anlaut, -alp > qrb (statt

Qp); dagegen stutze vereinzelt tarpon (Val Soana) nicht ge-

niigend ; er schlagt ein herpetem mit ci-Epenthese vor. Der

alte Wandel Ip > rp, der sich m. W. nur in Wallis, Vaud,

siidl. Freiburg, vereinzelt im Lyonesischen und im ostlichen

Savoyen findet, weist dem Wort eine dieser Gegenden als

Heimat an.

Es verbreitete sich dann iiber Ost- und Siidfrankreicb,

wie orme iiber ganz Frankreich; fur Blamont (Doubs) horte

ich : I darvte, fiir Miecourt (Berner Jura) : I tdrpte^ wo a wohl

erst sekundar aus ^ entstand. Fiir Freiburg kann q in d^'hb

nicht auffallen:

domp. *animaliariu8- ^rmayl'.

Dass p in liquider Nachbarschaft tonend wurde (vgl.

bruler, double, s. u. sgorbio) muss auch bei herpetem ange-

nommen werden. Die Erweichung des Anlaut ist allerdings

bei Gutturalen haufiger, ist aber auch nicht allgemein. In

siirselv. diervet, mail, derbeda liegen vielleicht Mischbil-

dungen vor.

d^sf (Cres.) so (de inde sic).

dfv^^d (Ber.) plaudern.
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e.

(ihiirqHi (Col.) den Leiterwagen fertig machen.

ecdpt/e (Ores.) DeDgelamboss.

qddpyd dengeln.

^Sm (Ores.) Kartoffeltreiber.

^fi^rsf (Ores.) Scheere (forcipes).

^dz^rnd' (Ber.) herisse.

egr^zt (Ber.) schlechter Laune sein.

qkudsfldy (Ber.) schallendes Gelachter.

^ku^st (Ber.) abhacken (ecoxare).

^k^rf (Prov.), dreschen (excutere). 2. Dreschflegel.

^ku^rg (Ber.) Peitsche. Ein *excoriata mit Qauchat anzu-

setzen, wage ich nicht, da ri^g nur in Premdwortern

begegnet (vgl. afr. serorge, cirge, aber aire); unsere Form
gehort wohl mit dem freib. ^kqrgd {= ^k^rdzia) fr. ecourgee

zu einem Etymon *8Corpiata; die neuch. Bildung ware

dann eine Kurzform, wie ts^rnna, puqna; in dzi > g ist

die Endung noch erkennbar; p miisste schon friih (vor

der Metathese, Crans : ^krUdz) neben r tonend geworden

sein (it. sgorbio).

mqda (Ber.) graben.

emqrna' (Ber.) schmutzig; eigentl. „unsauber am Mund {mqry.

qpata' (Ber.) kneten (p&ter).

qpdta (Ber.) erschrecken (afr. espandiz, it. spantare = ex-

paventare).

qpflHt/f (Ores.) Punken (afr. espelue); dazu ^pi^lud (Ber.)

leuchten.

qpodf (Ores.) Wagenbrett; dazu qpodd (Col.) den Mistwagen

zurecht machen.

qpradr (Ores.) anziinden (exprehendere).

^rgdl (Ber.) mageres Tier.

^saetf (Be\r.) versuchen.

qtydfa (Lign.) Holz spalten (zu klaffen?).

/.

fl (Prov.) Blase (wie in Bresse, Morvan etc.).

flrQ'bf (Ber.) Dammerung (Peierabepd).
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fol (Cres.) braunlich (fahl?)

fqserd (Ber.) graben (fosserare).

fqtt (Lign.) Buche (fagustellum?).

fqudd (Ber.) Schiirze (*fa]dare).

frdesa (Ber.) Erdbeere; ^na frOesa ein Bischen (*fra8ea?)

frqyt (Ber.) einfetteD.

frqs^'r (Bev.) Lunge (?).

frtta (Ber.) Giebel (afr. freste = First).

fru [df V ^Mld) (Ber.) ausserhalb (foris).

fyol (Land.) Weisstanne.

^y^to (Ber.) Holz, um die Leitern am Leifcerwagen festzulegen.

ya hya (St. Bl.) Schlusselblume.

(/qtsfta (Ber.) robinet.

gf'tso (Ber.) stark betrunken.

gtrf (Ber.) auch (afr. gieres.)

gobyd (Cres.) iiberlegen. dzabla (Verrieres) scheint auf ein

*galbilare zu weisen.

g'^b^^ (Ber.) souche.

gfbe^ (Cres.) gfblyu (Ber.) Namen des Teufels.

g^gelyt (Ber.) friser.

grSmd (Ber.) Stuck Holz.

gqy (Cres.) Pfutze (zu dqgq?).

k.

kdhf (Cres.) alte Kuh.

s^kdesi (Prov.) schweigen (se quetiare).

kdkfli (Cres.) Topf (schweizd. kacheli).

kdkldr Topfer.

kdm^sdr (Ber.), kSmosar (Prov.) zweiradriger Wagen.

kdpa (Ber.) Deckel des Bienenkorbs.

kdpiro (Cres.) Hauskappe.

kdputa (Ber.) Sauerkraut (composita).

kdrugf (Cres.) Trebern.

kdsa (Bev.) grosse Wurst.

kdsfru\ kdsfruda (Ber.) Hexenmeister, Hexe.
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kaso (Cres.) pinson.

lifmdtyo (Ber.) cremaillere.

Ms (Ber.) Diarrhoe.

knid (Cres.) Kuchen (vgl. kenud: Meillerie, Savoie).

kQk (Cres.) Nuss.

kdrc (Cres.) Kleie (schwd. kriisch.)

kf^rdr und km (Ber.) gonneD.

kqifdrdie Birnh^Mm mit Friichten bestimmter Sorte; vielleicht

wegen der Form seiner Birnen zu couillon, oder zu afr.

coye ^= courge.

krdi (Cres.) Korb.

krq (Vign.) Rabe.

krUlyo' (Ber.) Grille.

kru'ye (Cres.) hasslich (it. crojo).

kuacf (Cres.) schmutzig. Dazu k^^tsi beschmutzen (Ber.).

Die diphthongische Form lasst mir Gauchats Etymologie

fiir domp. kodz = *coiicacare beschmutzen, das hierhor

gehort, fraglich erscheinen.

k'^d/rkiifdy (Ber.) Maikafer.

kudstrf (Ber.) Italiener.

kuqndrda (Ber.) Johannisbeere ^

ky^r^yi (Ber.) springen (curricare).

ku^so (Cres.) Sorge.

ye kw(so (Bev.) ich geniere mich.

I.

la (Cres.) Brett. •

Id^^rn (St. Bl.) Eidechse.

Idsi (Cres.) Milch (lacticellum).

* Einige Worter auf -ade zeigen ein unorganisches r, das ver-

mutlioh naoh Analogic von Formen wie oampagnarde, oriarde etc. ein-

gedrangen ist: salctrde (Vign. auoh Franoheoomt6) vgl. Blonay: salarda,

kass nUrda (oassonade), oharda (aubade), risarr^a (ris^e, 6olat derire);

im oanzouiere provenzale fStud. di fil. rom. V, 495) reimt Bernarda:

apellada, nomnada. Jedenfalls ist das Eindringen des r nioht allzu-

spfiten Datums ; denn in Gegenden, yfo rd ">>
ff

wird (Franohecomt^),

nimmt auch rd in -arde an diesem Wandel teil; vgl. Blamont: sdl^p

(salade).
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Idvi (Ber.) fort (illam viam, weg).

Idv^r (Ores.) Blindschleiche.

l^a (Ber.) wiebern.

Idd (Ores.) Fensterladen (schwzd.).

Iqka (Ber.) fehlen.

l6or (Ores.) nachtlicher GaDg zum Madchen (*lucubra); hierher

luvrriy (L. S.) = Abend (vgl. Homing Zt. XVIII, 221).

iDgf (St. Bl.) glisser;

Savoie.
iiiiersj

I

lydgi^ (Ber.) Pfutze (lacus?).

vgl. Schlitten: Iwedz (Allues) |

U^dzf (CelHers)
j

mdfi^ (Ores.) Kesselflicker (Eigenname: Magnin).

mQld (St. Bl.) scharfen.

7w$r (Ber.) Maul (prov. mors, afr. mourre).

m^'dzi a rfby>$yf mqr essen, soviel man kann ; bis der Mund
iiberkocht? (rebouillir?).

mqyd (Ores.) junger Stier. Dazu mqdzf (Prov.) = genisse.

Zusammenhang mit mutilus wahrscheinlich (vgl. modjon

= Fetzen im Neuch. Argot, ^Motschenstier" in mitteld.

Dial.) „ Stier mit abgestumpften Hornern"; vgl. ALL.

4, 126.

miine (Cres.) Stier (gewohnlich mdkyp = masculus).

mdt (Cres.) Most (deutsch.)

mqtd'lf (Cres.) 1. Marder (mustela), 2. gescheckte Kuh.

In anderen Gegenden des Kantons werden die Schecken

„pie** genannt.

mqts (Ber.) verwirrt {muts, Vaud.)

mudrq (Cres.) Jauche.

muenq (Ber.) Ofen.

mj4^rq (Bev.) Lende. (?)

m'^qrgte (Cres.) Steinhaufen im Felde (*muricarium) ; fr. mont-

joie ist vielleicht erst volksetymologisch daraus ent-

standen.

muqrti' (Ber.) Maulkorb (wqr -h itt +- ellum).
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n.

ndrq (Ores.) Riibe (das ich oft horte) ; Zusamraenhang mit

fr. Davet (napum -|- ettum) kaum wahrscheinlich.

nona (Ores.) zu Abend essen (nonare) (vgl. schwzd. 3' nunind).

o.

qf (Cres.) Bettuch.

d'vra (Ber.) Flachs.

qr^drde (Ber.) jetzt (hora indirectum).

qrfyurf (Ber.) Holzklaffe.

P-

pdk^ (Cres.) Kot.

pMl (Cres.) Rebpfahl (paxellum).

pdsu (Ber.) feist.

piketa (Corn.) Thiirklinke.

p^rtvi (Cres.) Loch (pertusum).

p§tsdr (Bev.) Hacke (pioche).

pydkd (Cres.) aufhoren.

piec (Cres.) pioche.

pd'de (Cres.) Birkenbesen.

pqmeldyf (Ber.) gescheckt.

prq (Ber.) diinn.

prdvant (Ber.) coucher des ceps.

putrid' (Ber.) Champignon.

pua (Cres.) die Reben verschneiden.

r.

rdkr^6te (Cres.) einholen.

rdmfldy (Ber.) gescheckt.

rata vqlhta (Ber.) Fledermaus ; in Cres. rd vqltby (*volibilis).

regugplyt (Ber.) aufgedreht.

s^rfgqbld (Ber.) ausschlagen, sich widersetzen.

s'rfUgte (Cres.) sich freuen (se *relaeticare).

rfkQrdd (Ber.) arbeiten.

r^s (Bev.) Sage (rasare?)
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r^sdr = scieur.

ry^ndlf (Travers) Ruben.

r^bd (Prov.) wegnehmen (rauben?).

rqsdy (Ber.) Tracht Priigel (rosser).

rOsd' (Bev.) Hengst.

s.

spq (Cres.) Mauseklappe.

f^tidrp (Cres.) Sichel.

sudtd' (Ores.) Kniittel.

sUril'fb \

sUrkrut |
^^^' ^^'^ Sauerkraut (deutsch).

stiprStf (Cres.) Streichholz (supr).

t.

tdhuqsa (Ber.) Schwatzerin. Vielleicht Intensivbildung aus

taper und pousser (tapa' und bu^st) ^ beides „Larm

machen" ; vgl. tabmt faire du bruit bei Bridel Gloss,

du pat.

tdfjJ5' (Cres.) Wanze.

tdk^tdy (Ber.) gescheckt; ebenso tatsqtdy (Ber.) (tachetee).

t^(^ (Bev.) Topfchen (deutsch.)

tr^pt (Bev.) Topfuntersatz.

tru'yf (Ber.) Dudelsack (*torcula).

tyi^tsi (B6r.) claudicare.

U (Bev.) Knoblauch (les aux).

4t8fra (Ber.) Eule (huticare = hucher).

uvra (Bev.) Wind (aura).

vd (Prov.) Sarg (vasum).

vaek^ (Ber.) voil4.

vid' (Ber.) Pfad.

vi^la (Cres.) Sichel.

vudbyf (Cres.) Clematis. Bridel: vudblya.
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Vfia^t (Ber.) saen (vanner?)

v%U3/h^r (Ber.) Maurerschiirze (Cote d'Or: vWhur),

v^ast (Ber.) Bienenstock.

vuftsf'kU'va (Ber.) Bachstelze. Zum ersten Bestandteil vgl.

vu^tsl bei Bridal Gloss, du pat. d. 1. Suisse romande =
pousser un objet de cote (Alpes).

vu^dr (Ber.) chicaneur; dazu vu^nt (Ber.) in Bewegung

setzen, aufstoren.

v^Uta (Bev.) Rute.

«/•

yiika (Ber.) Tanz.
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SPRAOHPROBEN.

I. CRESSIER.

La f^n§ \ If skr^,

Rd ne pqs aid (due did sU

tqstqm) ko skr^, Lf w^ardd'

lotd f molesl'e e fqnf q sU stu

pud I se bd dqs Qme kf so f^ne.

Pqr eprova Id s^f qn qme

krid sff ne kuct ^ fyd d\l:

kesfk sqksd? I nd put py^] 6

m^tqf (o tnqkuqs) ! I dkuc

d'^n 6 ! Wudy le vfle\ but ql

f dkor tq cQ. W^ardd' vo bd

d§ trq prtgte, o me dfrd: gnqy.

La f^nf fiQv SU stu kd, krq

Vafere ^ pr(^mq df skyur

(skdsl'f).

Le Iddma dq la py,dt du gOr

^ kpr cle sd vfs^nf ^ lyl di: o

to kd qt drev&'y md q nvq fp
rd dire] vq mfrd rqlyte (sldgd')

Elyd mnqm kd fd qn 6 ds grp

kf kdtr;

La fernme et le secret.

(Traduction litt^rale).

Rien ne pese autant (presse

autant sur re8tomac)qu'un secret.

Le garder longtemps est malaise

aux femmes et sur ce point je

sais bien des hommes qui sont

femmes. Poureprouverlasienne,

un homme cria cette nuit, couche

a cote (flanc) d'elle: Qu'est-ce

que c'est que 9a? Je n'en peux

plus; on m'etouffe. J accouche

dun oeuf. Oui, le voila, regarde;

il est encore tout chaud. Qardez-

vous bien de trop causer. On

me dirait: poule. La femme,

nouvelle sur ce cas, croit Taf-

faire et promet de se taire.

Le lendemain, des la pointe du

jour, elle court chez sa voisine

et lui dit: un tel cas est ar-

rive, mais il ne vous faut rien

dire. Vous me feriez battre.

II y a mon homme qui a fait

un oeuf aussi gros que quatre

;
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met kyUff oq! Ne kraf^e rd dt

lotr ; % nf sue pa ^n hat^ly^,

Tqpdrie ^l npS pa sfrtfnt df

bid g&'y ql grd'lyf (^l fqrmuilyp)

df rdkotd' stU n^vt ^ vd If rf-

pddr ^ py^ df dt ddra, A Id

pyds d^qn d ^l d^ trd, J$n dtr

dsq If skr^ d^ kdtr ^ a Id fa
du gqr ydd dv'd pyq d*sd.

Ld Idsltre § // pqti^^ u IdsL

La Pyer^t kf p^tdvf o pqtf d

Idst sU sd tU pdsd' dsH' ^n tprd

pdsd'vf drfvd' d Id v^l sd s dn4y.

El dld'v kmd nqst q dvut ku^r

gqdtyo a grd pa. El dva md
stU gqr le, par %tr (^ pa pye^

sd tdlo. Nutr Idslire dsi dbyq

kqtdvf did da sd Ut tq If prw
d'so Idst; PJ d^pdsavf sn drgdy

dcfd'vf sd dd; Ti m^tave kora

trd vid'gf, Ldferf d bd rBusie

grds q sod kqly d bdyte, E mq
bd dste d'q/fva dq pusn^ (dq

pusd) utqr df mn nfo, Lf ma
srd bd ddra pqr Iqs dtrdpa sf

flfif m Ids prd por dctd' d pOr.

Lf pOr kotrd pa d*kx>rc pqr Id-

mais taisez-vous. Ne craignez

rien, lui dit Tautre; je ne siiis

pas une bavarde. Cependant elle

ne pent se retenir de blaguer;

elle bout d'envie (elle grille,

elle fourmille?) de raconter cette

nouvelle et va la repandre en

plus de dix endroits. Au lieu

dun oeuf elle dit trois. Une
autre sous le sceau du secret

dit quatre et k la fin du jour

il y en avait plus de cent.

La laitiere et le pot au lait.

La Pierrette qui portait un pot

de lait sur sa tete pose sur

un rond pensait arriver a la

ville sans ennui (encombre). Elle

allait comme un oiseau et avec

court cotillon k grands (gros)

pas. Elle avait mis ce jour-

la pour etre un pen plus de-

gageo cotillon plus simple et

souliers sans talons. Notre lai-

tiere ainsi habillee comptait

dej^ dans sa tete tout le prix

de son lait: elle depensait

son argent, achetait un cent

doeufs; elle mettait trois fois

a couver. L'affaire a bien reussi,

grace aux soins qu'olle y a don-

nes. II m'est bien facile d'e-

lever dos poussins autour de

ma maison. Le renard serait

bien adroit (pour les attraper),

s'il ne men laisse assez pour

acbeter un pore. Le pore cou-

tera peu de son pour Ten-

5*
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grasl^, Kd I V^ dStd' el qtd

dM bd gro'^ a le revddd q m
bdyfra dJcf^r bd d'ldrga; M sd

k p^ra mdp^ciQ df mqtr d V^-

trdbyf ^n m6 q sd vl, K^ v^rd

silta q matte dqs Qtrf bite. La
PyerM ledsu sutd' dpy^st, Lf

last cie, Ady'fi si id : vl, vdd,

p^Yy kqvly, Ld dam de stu

bd kUd'v d'en ue Mst sd fqr-

tqn p^rdie q vd pqr s^skUsd'

vqr sn qm, dvui p6r dttr bdti^,

Df st istodr qn a fa qn fdrs

kqn dpld' : If p^t(^^ u last.

Kd y qtd guvQn, tpqvdprtgtf

patois' bd kma fO; mq pdrd

prigtfve ddi 'patois dvyX mq;

ma dq kq so mor, t nd pyq
prtgtf 'patois q ye r'obya Id

matte, E wy,t kd ^png 'patois

d koko qn mf kdpra pd; t nya

kf md fqn kf kdprqn if 'patois\

6 vfndr kf vqya df balf rdpf

df rasa ripqvd pd Iqs dtrdpa

.

Pqr sf kdsqld' q dsd: En so pd
mdr q trq vqrt; I nf piiqrd pd
Iq mgif.

graisser. Quand je Tai achete,

il etait deja bien gros. En le

revendant il me domierait en-

core bien de Targent; qui salt

qui pourrait m'emp^cher de

mettre a 1 etable une vache et

son veau, que je verrais sauter

au milieu des autres betea. La
Pierrette lel-dessus sauta de plai-

sir. Le lait tombe. Adieu (soyez-

vous) veau, vache, pore, couvee.

La dame de ce bien quittait

d'un oeil triste sa fortune per-

due et va pour s'excuser vers

son mari ayant peur d'etre bat-

tue. De cette histoire on a fait

une farce qu'on appela:

le pot au lait.

Quand j etais jeune, je pou-

vais parler patois bien comme
il faut; mes parents parlaient

toujours patois avec nioi ; mais

depuis qu ils sent morts, je n ai

plus parle patois et j'en ai ou-

blie la moitie. Et aujourd'hui,

quand je parle patois a quel-

qu'un, il ne me comprend pas;

il ny a que ma femme qui

comprenne le patois.

XJn renard qui voyait de

belles grappes de raisins, ne

pouvait pas les attraper. Pour

se consoler il disait; Elles ne

sent pas mtires et trop vertes,

done je ne pourrais pas les

manger.
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Le corbeau ct le renard.

1 . C r e 8 s i e r

:

Lf krq q le riidr.

o krij spvrcicf dsu o nqpe; (^

pqrtd ve^ a sd hq qn tqm df cievr ;

^ sdv& pydste le dsu pqr dq-

vUrd'^ sd hi hokd sds tire vyiX

de nyO. 6 viey r§nblr kf navd

rd ndnd' tq If gqr dU a yu: hd

gqr ami k§ fai U? o'tre vid'gp^

t§ ddt&'vf^ sf bd; subye me vdr

qn cdsd'^ dvui id balp vud^. Le

krq k'dva btku'^ d'qrijAe ovr If

bq pqr 6dta ^ q Id tqm die tq bd.

Uu corbeau so perchait sur

un noyer;
|

il portait a son

bee un fromage de
|
clievre;

il s'etait place la-haut
|
pour

devorer son beau morceau sans

etre
|
vu de personne. Un vieux

renard qui
|
n'avait rien mange

de toute la journee, lui
|
dit:

„Bonjour, ami, que fais-tu la?

I

Autrefois tu chantais si

bien; |
siffle-moi (voir) une

chanson avec |
ta belle voix."

Le corbeau qui avait beaucoup

I
d'orgueil, ouvre le bee pour

chanter et
|
le fromage tombe

en bas.
|
Le renard Tavale dun

trait; puis en riant
|

il dit: „I1

fallait manger avant et chanter
|

apres !"

^ dqvurd'. 3 vidgf, ^ dafdvf,

caso. ^ vud. "^ tqpya (tout plein). ® data'. ^ a rid, ^^ dfva

,

8. Boudry: Lf kqrby£' q If rnd.

Kqrbue qtdc pqrtst su o nqyt, q pqrtdvf d so b^ o f^r-

mddz; ql qtae pyasi U dmo (li-haut) p^r dqvuro! so he bqko

sd kf via nf If vfy. 6 vily ma kf n'dvoe rq mfdzt tqtd Id dzqrndy

d da'e d lu: bo dzpr Vdrnt^ kf fat Iqk ; O'trf viddz tf isdtdvf sf

hq\ siibyf mf va'e nd isaso dv^e' td bala vua ; If kqrbue k^dm'e

h^ku d^qrgU' ovr If bq pqr tsdta' q If f^rmddz f tsa'e dvo'. Lf

ma Vdvdld t^ d'o viddz \ put a riq ql d da'e: Tf dfve mfdzt dva

q tsdta dpre

,

Lf rndr Vdval dtd trd; piii

a rjfi^ ql d^: q fdyd mgte dva^^

q cdtd'^ dprt!

2. Lignieres: ^ pi^rtdof.

5 An in
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4. Coffrane: Le kr^ q If rfndr.

krq qta pqrdt dm o n^yi ; e^ pqrtav a so b^k qna toma

de ctvra
;

^l ^t& pyasi Ifdsil' p^r dqvQra so b? b^kd\ sets ^'trf vu

df vio, vTy rendr kf tiavd rd mgi fq If ^Qr a da a lyil : bo

g(^r Vamt kf f(Xt /?; Ur vmg if ddta'v sf bd'^ sH'byf ^na cdso

dvuq id bd'la vud. Lf kr^ k'dva b^ku d'qrgu dvr so bqk ^

la tqma q ddpd dvO'. Lf rfnd'r Vdvdia d'o trd'^ put a rid

ql d da: q fud'yd mgl dva q cdta dpre.

5. Gorgier (Beroche) : Lq krq ^ Iq rfna\

krq qtde ^ pqrtst su o n^yT
; q pQrtavf d so hq o fer-

mddzo*^ q qtde^ pydH' l§ drno p(^r dqv(}ra' s6 b%^ bqkO sq kf

niO nf l^ v^'y {^qyde). o vilyo rfnd', kf n^dvde^ rq mqdzt^

iota Id dzqrndy a dae^ dlU: bo dzdr Vdmt krq, kf fatf Iqk^^;

O'tro yddzo^ if tsdtd'vf sf fef; subyf mf vae'' nd tsdso dvul'^^

id bdla viia^ lq krq k'dva e^ hi'ku d'qrgu 6'vrf Id hq pqr tsdtd'

q lq ffrmddzo q tsde ^^ tqbd, Lq rfnd' a prqfita' df Id prqdr

tq d^o ir^; puH'^ ^^ a riq ql d da'e: tf dfv^ mfdzt^ dva q

tsdta' dpri^^,

6. B e V a i X. ^ qtd, ^ dva, ^ da. * viddzo, ^ var, ^ tsa.

7

7. Provence: ^ bid. ^ mqqdzi, ^^ qkf, ^^ dvu$. ^^tsfsa.

^^ py/h, ^^ dpr^'.

Zum Vergleiche sei derselbe Text im Patois von Pleurier,

Travers und Miecourt (Berner Jura) wiedergegeben

:

T ravers.

Lq krq ^ lq mar.

krq qtd' pdrdl^ dsH o nqyt. E pqrtev d so bq o frq-

mego; q qta pyast ledsu pqr dqvure- so b^i^ bqko^ sd ke nio

l^ vqy. vilyd mar kndva rd mdyt^ id Id g'q Vy d da: bo

g^ wqn dmt krq kf fet le ; a'tro viqgo tf cdtev sf bd; sU'byf

mf vd qna cds6 aviie id hala vua, Ld krq k'dva bd df Vqrgu,

gvr Id bq pdr date' q lo frqmego e 6d id bd, Ld rndr e dl^'

Id magi^ to do tr$; pui d rid el d da: tf dfve mdgt^ dva q

date dpre,

Fleurier: 1. pqrdt. 2. dqvqre. 8. be. 4. megt.
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Mi

e

court (Berner Jura).

Lf kra ^ If rnd.

I kra qta sil I nilstf ^ pqcd da so bdk % frdmeg ;
^l

^ta pOsa la 6(1 p6 devurS su b^ m^ia sd ^tr vil p^ nyU, I

vey, rend kp ndvd rdmqgte tqt If gorna q d^ a lUibu gQr dtm,

kdskf tf fa ll\ raty fyi^ tf data si 6T; y^^tr mf fn cdsu dvq

id h^l vuq. Lf kra kqtd bek6 gdlii, 6vr If bdk pqr cat a ^ su

frdniqy a duq ^va, L rnd V^vdld di trd\ q pq q dyq d krd d

rie : tf dfvS megt^ dve q p^ 6dtd' qpr^.

Beroche (Prises de Gorgier.)

Ld fqnd q Iq sfkre (s. oben.)

Bq nf pes dta ko sfkrS. Ld wudrdd lotq q mqlqst a'e

fon^ q sU stu puq ye se bq dde i^ omd kf so fqn. Pdr qprovd

Id sdnd^ (Jw dmo kria std ne^ ky^qtsi d fyd df lyi : kf sq kf sq

kf sq? yf n'q py,t py6: 6 m^qt^f. Y^dkuii'tso d^pM 6. qy Iq vdekf,

but, Iq dky,dra t^ tsQ, Wudrda'-vQ bq df trq parld. o mf dqrd'e

dzfnely (pi^u), Ld fqnd ndvdld sU st^ kd kra'e Vdfar q prqmq

df sf kaest. Ld Iqdfmd du Id pi^q dqu dzq If kqr tsl sa vQ-

s^nd q lyae di : tQl q tql afar q drfvd ; ma nf vq fo rq daer,

Vo mf f^/vt rqlyi, Elyd mn ^md kd fcle ^n 6 dsf grO kf katro ;

mCL kdest vq^ nf krqtf rq^ lyae dl Vd'tra, nf sH pd na bdt^lyf,

T^pdra'e If nf p6 s'^qpdtsi df lo rfdd'er\ If grqlyf df rdkota' sfla

ndvdla q vd Id rfpqdr d py^ df dts qdrde, E pyds d^qn 6 Vq

dt trde; qn ptrd dfsq Iq sfkrq dt katrS q a Id fq dqu dzq

qly^ndvdS pyq df sq.
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S. 7. In der Lautiibersicht habe ich y als stimmhafteii

Palatallaut bezeichnet. Es versteht sich von selbst, class dieser

Laut bei unmittelbar vorausgehendem stimmlosen Konsonanten

ebenfalls stimmlos wird ; ich habe daher der Einfachheit halber

pyana, fydma, md'ky^ statt p/ana, fxd'ma^ ma'k/§ trans-

Hkribiert.

S. 12. qrnCt'erf entspricht naturlich dem fr. omidre.

S. 40. Die Annahme einer analogischen Einwirkung

reicht bei der Erklarung von n^tvud' nicht aus. Das zeigen

schon die Freiburger FormeD : nqvua (negare) und navu
(nego) Haf. 8. 68; dagegen in Neuch.: ^ nif (negat). 1st

nun das Freiburger navu von den Endungsbetonten beein-

fiusst? Derselbe Lautwandel liegt in freib. qntrqvCi' (interro-

gare) vor. Dass es sich hier um kein hiatustilgendss v^

sondern um einon lautgesetzlichen Wandel der velaren Media

in tonender Tlmgebung handelt, zeigt: lec^a (lingua) Gruyere;

aber: Idga Haute-Broyo.

S. 49. Die unter „Savoyen** angefuhrten Formen sind

der Grammaire savoyarde von Duret-Koschwitz entnommen.^

Um die Berichtigung etwaiger Versehen in meiner No-

tierung oder in den Angaben der Patoisants zu ermoglichen,

gebe ich hier die Namen meiner Gewahrsleute ; ich werde

fiir jede, auch die kleinste Notiz dankbar sein:

Lignieres: M. Ulysse Droz, M™® Des Combes.

Landeron:? (Mehrere altere Leute).

Cressier: M. Josef Krank, M. Steckler, M. Jean-Baptiste

Richard, M. Napoleon Boulanger, M. Des Combes.
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Cornaux: M. und M"® Tissot.

St. Blaise: Der Dorfalteste M. Sandoz pere.

Peseux:? (ein alter Mann).

Auvernier: M. Aug. Humb. Droz, M™* Banderet (Colombier.)

Cormondreche : M. de Brot.

Corcelles: Der Dorfalteste M. Droz.

Bole: Der Dorfalteste M. de Brot. M"** Michet (Colombier.)

Colombier: M. Samuel Gauthey.

Boudry: M°*® Ecuyer (Colombier). il. Favre professeur a

Neuchatel las mir freundliehst eiu Stiick im Patois seines

Heimatsorts.

Grattes: M. Emile Renaud.

La Sauge: M™® Jaquet und M™® Ducommun.
Cortaillod: M. Renaud.

Bevaix: M. Alexandre Fardel.

Gorgier: M. Auguste Porret (Prises), M"* Leuba, M™® Guin-

chard, M™® Brayard, M™* Louise J^ourquin.

Chez le Bart: M. Alpb. Humbert.

Provence: M. Henri Gatoillat, M. Louis Favre.

Yaumarcus: M. Louis Nicou.
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