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kleine <Sfceiflid)tet

3n ber Hamburger „Œelt" lefen roir
folgenbe ©ingelßeit aus bem belgifdjen
335at)lkampf :

3um erftenmal toanbte fid) ein belgi»

fcßer Premierminifter in beutfdjer Spradje
an bie Beroofjner ber belgifdpbeutfdjen
©renggcbiete. ©er ber ©f)rfftIici)»fogialen
"Partei angeßörenbe 91egierungsd)ef, nan
S)outte, eröffnete ben ÜBaßlkampf für
bas am 11. 2Ipril neu gu roäijtenbe bei»

gifdje Parlament unb ßielt in ben burd)
ben Berfailler Vertrag an Belgien ab»

getretenen Begirken ©upen unb 9ftal=

mebt) eine großangelegte beutfdje B3af)l=
rebe. Sie mad)te in ben ©ebieten ©upen
unb SDtalmebp großen ©inbrudt, too man
fie als 3eid)en bafür roertet, baß bie

©f)riftlid)»fogiaIe Partei Belgiens ifjre
feit 1950 betriebene Politik ber Befeiti=

gung ber Sdjikanen unb Berfolgungen,
bie bie erfte DTacßkriegsgeit biefen ©e»

bieten gebradjt ßatte, aud) im neuen Par»
lament burd)füßren mill.

ilf guet gütütüütfd). ©in kleines B3ör=

terbucl) für ben täglichen ©ebraud). S)er»

ausgegeben oon 21. ©uggenbiißt. Scßroei»

ger»Spiegel»Berlag. 32 Seiten. 5?art.

Sr. 3.50.
©in feljr guter ©ebanke! ©aß tuir

uns große OTüße geben, Scßriftbeutfcf)
unb 3"rembfpraci)ett gu lernen, für unfere

eigentliche Blutterfpradje aber „nidjts
tun", ift gioar nidjt fo merhtoürbig, roic

bem Berfaffer fdjeint; bettn eben roeil

Sdjroeigerbeutfd) unfere eigentlidje 9Jiut=

terfpradjc ift, alfo unfere naturge»
gebene 2lusbrudtstueife, follte fie küttft»

©emgegenüber legte jeßt premiermini»
fter oan Ipoutte in feiner iHebe bie fol»
genbe Haltung gegenüber ben Oftkantonen
feft: „21uf fpradjlidjem ©ebiet finb mir
ftets beftrebt geroefen, möglid)ft in allen

Berioaltungsgroeigen ben Sorberungen
ber beutfd)fprad)igen Beoölkerung ber

Oftkantone gerecßt gu toerben, um fo

meßr, als bie beutfd)c Spradje unfere
britte Ütationalfpracße ift. 2IUes ift auf
biefem ©ebiet groar nid)t oollkommen,
unb roir müffen ßier oor allem auf eine

oerftänbnisoolle SÜlitarbeit ber Beoölke»

rung unb ber Ortsbeßörben redjnen
können."

B3enn man bas lieft, muß man an
bas ©Ifaß unb an Cotßringen benken,

too fogar ben Äleinkinbern ber ©ebraud)
ifjrer beutfdjen Süiutterfpradje oerboten

ift. B3äf)renb man ©uropa im 9Jiunbe

füfjrt.

lidje Unterftütjung garnid)t nötig ßaben,
unb fie ßatte fie früfjer aud) iiidjt; aud)

finb ißre lautlidjen ©runbftoffe, ißre all»

gemeinen Bierhmale, nämlid) bie langen
i, u, ü unb bie 3roielaute ie, uc, üe,

immer nod) biefelben toie oor taufenb
3aßren. 21ber baß "Jiacßßilfe ßeute nötig
ift, geigt bas Bücßlein in faft erfdjrek»
kcnber ©eutlidjkcit in feinem Bergeid)»
nis oon über taufenb nad) Sacßgruppett
georbncten B3örtcrn. ©eroiß: oiele oer»

fteßen roir nod), gebraucßen fie aber fei»

ber nur nod) feiten ober gar nidjt tnefjr:
tifig, bufcßber, Bräfdjte, Strääl, ©ßrusle,

Bücf)öctifd)
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Kleine Streiflichter

In der Hamburger „Welt" lesen wir
folgende Einzelheit aus dem belgischen

Wahlkampf:
Zum erstenmal wandte sich ein belgi-

scher Premierminister in deutscher Sprache

an die Bewohner der belgisch-deutschen

Grenzgebiete. Der der Christlich-sozialen

Partei angehörende Regierungschef, van
Houtte, eröffnete den Wahlkampf für
das am 11. April neu zu wählende bel-

zische Parlament und hielt in den durch

den Bersailler Bertrag an Belgien ab-

getretenen Bezirken Eupen und Mal-
medy eine großangelegte deutsche Wahl-
rede. Sie machte in den Gebieten Eupen
und Malmedy großen Eindruck, wo man
sie als Zeichen dafür wertet, daß die

Christlich-soziale Partei Belgiens ihre
seit 1950 betriebene Politik der Beseiti-

gung der Schikanen und Verfolgungen,
die die erste Nachkriegszeit diesen Ge-

bieten gebracht hatte, auch im neuen Par-
lament durchführen will.

Uf guet Züritüütsch. Ein kleines Wör-
terbuch für den täglichen Gebrauch. Her-
ausgegeben von A. Guggenbühl. Schwei-

zer-Spiegel-Berlag. 32 Seiten. Kart.
Fr. 3.50.

Ein sehr guter Gedanke! Daß mir

uns große Mühe geben, Schriftdeutsch
und Fremdsprachen zu lernen, für unsere

eigentliche Muttersprache aber „nichts

tun", ist zwar nicht so merkwürdig, wie
dem Verfasser scheint? denn eben weil
Schweizerdeutsch unsere eigentliche Mut-
tersprache ist, also unsere naturge-
gebene Ausdrucksmeise, sollte sie kllnst-

Demgegenüber legte jetzt Premiermini-
ster van Houtte in seiner Rede die fol-
gende Haltung gegenüber den Ostkantonen
fest: „Auf sprachlichem Gebiet sind wir
stets bestrebt gewesen, möglichst in allen

Berwaltungszweigen den Forderungen
der deutschsprachigen Bevölkerung der

Ostkantone gerecht zu werden, um so

mehr, als die deutsche Sprache unsere

dritte Nationalsprache ist. Alles ist auf
diesem Gebiet zwar nicht vollkommen,
und wir müssen hier vor allem auf eine

verständnisvolle Mitarbeit der Bevölke-

rung und der Ortsbehörden rechnen

können."
Wenn man das liest, muß man an

das Elsaß und an Lothringen denken,

wo sogar den Kleinkindern der Gebrauch

ihrer deutschen Muttersprache verboten

ist. Während man Europa im Munde
führt.

liche Unterstützung garnicht nötig haben,
und sie hatte sie früher auch nicht? auch

sind ihre lautlichen Grundstoffe, ihre all-
gemeinen Merkmale, nämlich die langen
i, u, ll und die Zwielaute ie, ue, üe,

immer noch dieselben wie vor tausend

Fahren. Aber daß Nachhilfe heute nötig
ist, zeigt das Büchlein in fast erschrek-
kender Deutlichkeit in seinem Berzeich-
nis von über tausend nach Sachgruppen
geordneten Wörtern. Gewiß: viele ver-
stehen wir noch, gebrauchen sie aber sel-

ber nur noch selten oder gar nicht mehr:
tifig, buschber, Bräschte, Strääl, Chrusle,

Büchertisch
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Sdjrang, ©tierenauge, Saabe, 5f)ung,

Srudrc, ftroble, fuere, ufro. @5 fteigt
bod) manchmal etroas raie §eimroef) nad)

einer guten nlten 3eit in uns auf, roenn

roir eine foldje ©ruppe burdjgefjen. 2lber:

barf man ein bie 2Bol)nftube fdjmük«
kenbes Silb roirklid) oljne roeiteres einen

„Steige" nennen, unb nennt bie S)aus»

mutter iijr fRiiftmeffer einen „©hrotte»
ftecher"? SDÎandjc alte einf)eimifcf)e 2Bör»

ter haben roir auf bein 233ege über bas

Sd)riftbeutfcf)e burd) 3rembroörter er«

fegt: roir fagen kariert für gijiiüslet, S)t)a«

gintlje für ©lesli, fpmpatijifd) für gmö«

gig (roas für ein gmögiges 535ort, biefes

„gmögig"!); man ftrüttet aud) nid)t
mehr, fonbern preffiert. ^Dankbar fei an«

erkannt, bajj ©. für „rückrocirts" nidjt bas

leiber geläufige „rettur" empfiehlt, fonbern

„ijinberfi, grugg". 21ber ift „^roofdjt"
roirklid) gutes 3ürid)beutfd) unb nidjt
blof) uerfdjroeigcrtesSerlinerifch? 3eben«

falls ift bas ebenfalls beigegebene „3um
2Bol)lfi)" beffer. Sei einigen ift bas Ser»

fdjroinben freilid) bnrd) bie Seränbe»

rungen in ©itten unb ©ebräudjen oer«

urfadjt: Eeicfjenbegiingniffe finb roenig«

ftens in ben ©tobten fetten geroorben;

man geljt brum nicht mehr „an e £t)d)",
fonbern „au eKremagion"; aud) gilt es

Serfudjsroeife in Kleinfdjreibung :

3. Jl., J. Salb nad) 3ljrem geitungs«

ausfdgiitt, in bem Sie ben titel „©ine
gefreute oorlage" mit einem frage«

geidjen uerfaljen, erfd)ien in einem anbern

blatt bie kunbe, bie erneuerung bes 3uger
„3t)tturms" fei „ein gefreutes roerk". SJlit

grammatifdjer logik betradjtet, geljt bas

rtatürlicl) nid)t, unb es ift nicht redjt ein»

nieijt meljr als „fein", „3Jiödien" in bie

Saffe gu „tunken" (roarum eigentlid)
nici)t

îlbgefeljen non ein paar Kleinigkeiten
ift bas ein nortrefflidjes Süd)lein, unb

mit 9ted)t roirb es im Sorroort gum °îlb«

Ijören empfohlen raie bas „Vocabulaire"
einer fremben ©pradje, unb groar forooljl
für bie in ihrem Sprachgefühl unfidjer
geroorbenen 3ürd)er roie für anbersfpra«
djige 3eitgenoffen. SDÎan kann fid) gut
norfteilen, in roeld) gemütlirfjer Stimmung
in einer 3ürd)er Familie jeben Ulbenb

eine foldje ©adjgruppe (Som SDlenfdjen,

Sfmnbel unb Sîanbel, lijaus unb <r>of,

©ffen unb Srinken ufro.) regelrecht

„burdjgenommen" roirb. @s ift aud) gu

roünfdjen, bag in anbern SDlunbartgebk«
ten äljnlidje Sammlungen angelegt unb
oerbreitet roerben. Unb roer es nidjt
nötig fjat, lernt nielleidjt umgekehrt, bajj
feine Sibeeli fd)riftbeutfd) Skbennubeln
heifjen unb feine ©Ijnöpfli ©pcigchen.

SBörter roie ©lätterin, ringhörig, gügeln

u. a. fteljen übrigens als fdjroelgerifdje

©igentiimlichkeiten bereits im Suben.
©in paar roidjtige Regeln, u. a. über
bie erften brei 3al)lroörter unb bas be«

güglidje Sürroort „100", fdjliejjen bas

„gmögige" Südjlein ab.

gufehen, roeshalb man biefe binge nicht

ridjtig „erfreulich" nennen könnte. 'Jlber

ba bie hod)beutfd)e fdjriftfpradje benfelben

fehler begeht, roenn fie non einem oer«

bienten bürger, einem ausgebienten fol»

baten, einem gelernten fdjneiber ufro.

fpridjt, barf man bie form als fdgoeige«

rifege eigentümlidjkeit (bie fdjon Stoiber
in feinem „3biotikon" oon 1812 als aie»

Briefköpfen

62

Schranz, Stierenauge, Baabe, Hung,
Trucke, strodle, fuere, us>v. Es steigt
doch manchmal etwas wie Heimweh nach

einer guten alten Zeit in uns aus, wenn
wir eine solche Gruppe durchgehen, Aber:
darf man ein die Wohnstube schmiik-
keudcs Bild wirklich ohne weiteres einen

„Helge" nennen, und nennt die Haus-
mutter ihr Riistmesser einen „Chrotte-
stecher"? Manche alte einheimische Wär-
ter haben wir auf dem Wege über das

Schriftdeutsche durch Fremdwörter er-
setzt: wir sagen kariert für ghiiiislet, Hya-
zinthe für Glesli, sympathisch für gmö-
gig (was für ein gmögigcs Wort, dieses

„gmögig"!)? man strüttet auch nicht
mehr, sondern pressiert. Dankbar sei an-
erkannt, daß G. für „rückwärts" nicht das

leider geläufige „rettur" empfiehlt, sondern

„hinderst, zrugg". Aber ist „Prooscht"
wirklich gutes Zürichdeutsch und nicht

bloß verschweizertes Berlinerisch? Jeden-

falls ist das ebenfalls beigegebene „Zum
Wohlsy" besser. Bei einigen ist das Ber-
schwinden freilich durch die Berände-

rungen in Sitten und Gebräuchen oer-

ursacht: Leichenbegängnisse sind wenig-
stens in den Städten selten geworden?

man geht drum nicht mehr „an e Lych",
sondern „an e Kremazion" auch gilt es

Versuchsweise in Kleinschreibung:
Z. 71., Z. Bald nach Ihrem zeitungs-

ausschnitt, in dem Sie den titel „Eine
gefreute vorläge" mit einem frage-
zeichen versahen, erschien in einem andern

blatt die Kunde, die erneuerung des Zuger
„Zytturms" sei „ein gefreutes werk". Mit
grammatischer logik betrachtet, geht das

Natürlich nicht, und es ist nicht recht ein-

nicht mehr als „fein", „Möcken" in die

Tasse zu „tunken" (warum eigentlich
nicht?).

Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten
ist das ein vortreffliches Büchlein, und

mit Recht wird es im Borwort zum Ab-
hören empfohlen wie das „Vocabulaire"
einer fremden Sprache, und zwar sowohl
für die in ihrem Sprachgefühl unsicher

gewordenen Zürcher wie für andersspra-
chige Zeitgenossen. Man kann sich gut
vorstellen, in welch gemütlicher Stimmung
in einer Zürcher Familie jeden Abend
eine solche Sachgruppe (Bom Menschen,

Handel und Wandel, Haus und Hof,
Essen und Trinken usw.) regelrecht

„durchgenommen" wird. Es ist auch zu
wünschen, daß in andern Mundartgebie-
ten ähnliche Sammlungen angelegt und
verbreitet werden. Und wer es nicht

nötig hat, lernt vielleicht umgekehrt, daß

seine Fideeli schriftdeutsch Fadennudeln
heißen und seine Chnäpfli Spätzchen.

Wörter wie Glätterin, ringhörig, zügeln
u. a. stehen übrigens als schweizerische

Eigentümlichkeiten bereits im Duden.

Ein paar wichtige Regeln, u. a. über
die ersten drei Zahlwörter und das be-

zllgliche Fürwort „wo", schließen das

„gmögige" Büchlein ab.

zusehen, weshalb man diese dinge nicht

richtig „erfreulich" nennen könnte. Aber
da die hochdeutsche schriftsprache denselben

fehler begeht, wenn sie von einem ver-
dienten bllrger, einem ausgedienten sol-

daten, einem gelernten schneide? usw.

spricht, darf man die form als schweize-

rische eigentllmlichkeit (die schon Stalder
in seinem „Idiotikon" von 1812 als ale-

Briefkasten
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