
REINHOLD OLESCH 

ZUR SPRACHE FRIDERIZIANISCHER 

TSCHECHENSIEDLUNGEN IN SCHLESIEN 


Innerhalb der deutschen Reichsgrenzen von 1937 gab es in Schlesien 
Reste autochthoner tschechischsprachiger Bevolkerung und auBerdem 
einige tschechische Siedlungen aus friderizianischer Zeit. Zu den Auto
chthonen gehoren einige mahrischsprachige Dorfer in den oberschlesi
schen Kreisen Leobschiitz und Ratibor1 sowie der sogenannte Bohmische 
Winkel im Nordwesten der Grafschaft Glatz.2 Die friderizianischen Sied
lungen waren urn die Mitte des 18. Jahrhunderts durch tschechische 
Auswanderer aus Ostbohmen angelegt , die aus religiosen Grunden ihre 
Heimat verlassen hatten und yom Preui3enkonig in Schlesien angesiedelt 
wurden. Es waren vorwiegend tschechische Bauern, die in dorflicher 
Abgeschiedenheit und konservativer Lebenshaltung Brauchtum und 
Sprache auch in ihrer neuen nun deutsch- oder polnischsprachlichen 
Umgebung beibehielten, Religiose Unterschiede gegeniiber der neuen 
Umgebung und bauerliche KonservativWit haben diese bohmischen Emi
granten ihre nationale Eigenart, die sich besonders in der Sprache kund
tat, Ianger bewahren lassen als dies bei den vorwiegend handwerklichen 

1 Zur Verbreitung und Charakteristik dieser ostmahrischen, lachischen 
Mundarten s. Karol Dejna, Polsko-laskie pogranicze j~zykowe na terenie Pol
ski. Teil 1. Atlas. L6dzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I. Nr. 12. Lodz 1951. 
Teil II, aaO Nr. 15. Lodz 1953. S. 11 ff weitere Literaturangaben. 

2 Zur Sprache im BOhmischen Winkel s. Janusz Siatkowski, Dialekt czeski 
okolic Kudowy. Teil I. Fonetyka-Slowotw6rstwo. Monografie Slawistyczne. 4. 
Breslau, War schau Krakau 1962. Teil II. Fleksja-Slownictwo-Teksty. AaO 5. 1962. 
- Uber das Tschechentum im Bohmischen Winkel s. Josef. ~t. Kubin, Ceske 
Kladsko. Ndstin lidopisny. Narodopis lidu ceskoslovenskeho. DH II. Prag 1926. 
Auf Seite 3,weitere Literaturangaben. Zwischen Seite 16 und 17 eine Karten
skizze: Cesky koutek v Klddsku, 1:33000. - S. auch Franz Tetzner, Die Slawen 
in. Deutschland. Beitriifte zur Volkskunde der Preuss en, Litauer und Letten, 
de ;' Masuren und Phillpponen, der Tschechen, Miihrer und Sorb en, Polaben 
und Slowinzen, Kaschuben und Polen. Braunschweig 1902. S. 249 ff. 
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bohmischen Auswanderern der gleichen Zeit, wie den von Nowawes bei 
Potsdam oder Berlin-Neukolln, die im EinfluB stadtischen Milieus sich 
der neuen Umgebung assimilierten und sprachlich im Deutschtum auf
gingen, der Fall war. • 

Die in Schlesien siedelnden tschechischen Auswanderer der frideri 
zianischen Zeit sind schon verschiedentlich Gegenstand ,*,issenschaft
licher Forschung gewesen. Geschichte und Siedlungskunde,3 in bescheid
nerem MaBe die Sprachwissenschaft, haben sich gelegentlich oder in 
direkter Fragestellung4 mit diesen tschechischen Auswanderern des 18. 
J ahrhunderts befaBt. Dber ihre Sprache liegen keine erschopfenden Un
tersuchungen vor und es bleibt zweifelhaft, ob solche in befriedigendem 
MaBe noch durchgefiihrt werden konnen, nachdem groBe Teile dieser 
tschechischen Siedler nach dem Zweiten Weltkriege wieder in ihre alte 
Heimat zuriickgekehrt sind. So wird die -knappe, aber solid gearbeitete 
Abhandlung VOn Antonin Frinta5 iiber die tschechische Sprache der 
Emigrantensiedlungen in PreuBen unsere verliiBlichste QueUe bleiben. 
Bei einer solchen sprachlichen QueUenlage erhalt jedes Stiick sprachli 
cher QueUenlage erhalt jedes Stiick sprachlicher Oberlieferung, sofern 
es nur ein unmittelbares und echtes Zeugnis darstellt, seinen besonderen 
sprach- wie kulturhistorischen Wert. Diese Einschatzung betrifft auch 
die ins Tschechische iibersetzten vierzig Mustersatze des Deutschen 
Sprachatlasses. 

In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte Georg 
Wenker,6 der Begriinder des Sprachatlasses des Deutschen Reichs, an 
die Volksschullehrer etwa dreiBigtausend Fragebogen verschickt, mit 
deren vierzig Satzen er das mundartliche Bild des nord- und mittel 
deutschen Sprachraumes zu erfassen und 'naher zu bestimmen gedachte. 
Unter den aus Schlesien in seinen damaligen Grenzen eingesandten Be
antwortungen befand sich auch slavischsprachliches Material und unter 
letzterem auch solches aus den friderizianischen Tschechensiedlungen. 
Von diesen hatten in mehr oder weniger schriftsprachlich beeinfluBter 
Form folgende Orte diese Fragebogen ausgefiillt: Hussinetz, Kreis Streh
len (gegriindet 1749); Mittel-PoCiiebrad, Kreis Strehlen (gegriindet 1764); 
GroB Tabor, Kreis GroB Wartenberg (gegriindet 1749); Friedrichsgratz, 

3 Herbert Schlenger, Friderizianische Siedlungen rechts der Oder bis 1800 
aUf Grund der Aufnahmen von Hammer undv: Massenbach. Beihefte zum 
Geschichtlichen Atlas von Schlesien. Breslau 1933. S. 94 ff. Weitere Literatur
angaben S. X ff. '--- Walter Kuhn, Siedlungsgeschichte Oberschlesiens. Wiirz
burg 1954. S. 201 ff. Die Kolonisationen Friedrichs II. ' ' 

4 Jerzy Sliiinski, Sladami Braci Czeskich na SlqskU i w Malopolsce. Prze
gl,!d Historyczny. Ed. 58. Warschau 1957. S. 289 ff. 

o AiltoninFrihta, Cestina emigrantskych osad v Prusku. Sbornik FilologickY. 
Jg. 4. Prag 1913. S. 207-231. ' 

6 Georg Wenker, Sprachatlas von Nord- und Mitteldeutschland. Auf Grund 
VOn systematisch mit Hiilfe der Volksschullehrer gesammeitem Material aus 
circa 30000 Orten. Text, Einleitung. Strassburg 1881. - Bernhard Martin, Georg 
Wenkers Kampf um seMen Sprachatlas(1875~1889). Von Wenker zu Wrede. 
Marburg 1933. S. 1-37. - Walther Mitzka, Handbuch zum deutschen Sprach
atlas. Marburg 1952. 
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Kreis Oppeln (gegriindet 1752) und das im Jahre 1832 von Friedrichs
gratz aus gegrlindete Petersgratz im Kreise Gro£ Strehlitz. Aus Mlinch
hausen, Kreis Oppeln, in dem laut Fragebogen zweidrittel Polen und 
eindrittel Bbhmen lebten, liegt nur ein polnischsprachlich beantworteter 
Fragebogen vor. 

Seinen vierzig Mustersatzen hatte Wenker noch einige Fragen nach
gestellt. Eine dieser Fragen lautete: Sind in Ihrem Schulort Nichtdeut
sche (Danen, Polen, Lithauer etc.) in grb£erer Zahl ansassig? und welche? 
und wie stellt sich etwa das Zahlenverhaltnis7 in diesem FaIle? Die 
Antworten aus Hussinetz und Mittel-Podiebrad sind auf diese Frage 
ausgeblieben. Gro£ Tabor hat in folgender Weise geantwortet: »Die Ein
wohner des Schulorts sprechen untereinander fast nur bohmisch. Es 
sind namlich Emigranten, welche urns Jahr 1750 aus Bohmen der Con
fession halber auswanderten und das hiesige reformierte Kirchspiel Gr. 
Tabor, eigentlich Gross Friedrichs Tabor genanni nach Friedrich d. Gr., 
griindeten. Dasselbe umfa£t die schlesischen Dbrfer Gr. Tabor, Klein 
Tabor und Tschermin. Au£erdem ist auch noch das angrenzende posen
sche Dorf Veronikenpol, Kreis Schildberg, fast ganz von bohmischen Co
lonisten bewohnt, welche mit zur hiesigen Parochie gehbren.« Aus Frie
drichsgratz8 lautet die diesbezligliche Antwort, da£ aIle 1474 Seelen dieses 
Ortes Tschecho-Slaven seien. Das von Friedrichsgratz nachgegrlindete 
Petersgratz9 erwahnt nur kurz: 2/3 Bohmen, 1/3 Polen. 

Die ins Tschechische libersetzten Wenkerschen Satze sind bezliglich 
ihrer mundartlichen Qualifikation unterschiedlich. Wo die Vbersetzung 
durch den des Tschechischen machtigen OrtsgeistIichen vorgenommen 
wurde, dort liberdeckt das Schriftsprachliche den mundartlichen Habi
tus, der nur gelegentlich in Erscheinung tritt. Das gilt fUr die Texte aus 
Gro£ Tabor und Friedrichgratz. Die Schriftart betreffend herrscht die 
Antiqua vor. Nur der Pfarrer aus Friedrichsgratz schreibt in Antiqua 
und in zweierleiFraktur, denn »diese drei Schreibarten sind bei den 

7 Das Amtliche Gemeindeverzeichnis fur das Deutsche Reich aUf Grund der 
Volksziihlung 1933. Statistik des Deutschen Reichs. Bd. 450. Berlin 1934, gibt 
nur die sprachlich undifferenzierte Gesarntzahl an Einwohnern der jeweiligen
Gerneinden an. Die Einwohnerzahlen betragen fUr Hussinetz 1524, fUr Mehl
theuer-Podiebrad 905, fUr Friedrichsgratz 1907, fUr PetersgdHz 1481. - Die irn 
Handbuch uber den PreufJischen Staat fur das lahr 1929 (Jahrgang 135), Berlin 
1929, S. 51, enthaltene Tabelle »Die BevOlkerung in den gernischtsprachigen 
Gebieten des Freistaats Preuss en 1910 und 1925« bringt in der Rubrik »tsche
chisch und rnahrisch« nach preuBischen Provinzen getrennt die jeweiligen 
Gesamtzahlen der rnahrisch und tschechisch sprechenden Bevolkerung. Die 
gleiche Statistik ist auch irn Statistischen lahrbuch fur den Freistaat PreufJen, 
Bd. 25, Berlin 1929, S. 22/23, veroffentlicht. Eine fUr die einzelnen Orte genaue 
Zahl tschechischsprechender Bevolkerung ist aus dies en Angaben nicht zu er
rnitteln. Eine prazise Angabe dieser Art erwahnt WaHer Kuhn aaO S. 202 fur 
Friedrichsgratz, das irn Jahre 1910 unter 1790 Einwohnern 1679 Tschechen 
zahlte. , 

8 Uber Friedrichsgratz urn die Mitte des vergangenen Jahrhunderts orien
tiert Felix Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, 1. Halfte, 
Breslau 1864. S. 102. 

9 W. Kuhn aaO S. 202 verrnerkt, daB irn Jahre 1910 in Petersgratz unter 1291 
Einwohnern 851 Tschechen waren. 
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Czecho-Slaven ublich«. Mundartlich am ausgiebigsten sind die Dberset
zungen aus Mittel-Podiebrad und aus Hussinetz, die dialektal gleichartig 
sind. Leider fehlen gerade" bei diesen beiden Fragebogenubersetzungen, 
die sich auf die tschechische Dbertragung der Wenkerschen Satze. be
schranken, jegliche zusatzlichen Auskunfte und das wohl deshalb, weil 
die Antwort auf einem besonderen Bogen Papier und nicht ~uf ·den vor
gedruckten Formularen erfolgte, die nach zusatzlichen Auskunften ver
langten. Die Schreiber alIer Texte sind mit den Grundregeln der tschechi
schen Orthographie vertraut, obwohl Inkonsequenzen zu beobachten 
sind. " 

Frintas Beschreibung der mundartlichen Struktur betraf das Tsche
chisch der friderizianischen Siedlung Hussinetz und zwar nach dem Zu
stand, wie er sich zu Beginn unseres Jahrhunderts vor dem ersten Welt
krieg darbot. Ais Erganzung und zum Vergleich wird die ebenfalls elUS 

Hussinetz stammende Dbersetzung der vierzig Wenkerschen Satze heran
gezogen, bei denen es sich jedoch urn etwa dreiBig Jahre altere Aufzeich
nungen handelt. Generell ist zu vermerken, daB sich die Beobachtungen 
von Frinta im allgemeinen wie auch besonders im phonetischen und 
morphologischen Bereich durch die Dbersetzung der Wenkerschen Satze 
bestatigen, wobei die Aussagemaglichkeiten dieser Satze naturgemaB 
begrenzter bleiben. Hinzu kommt, daB z. B. vokalische Quantitatsunter
schiede oder konsonantische Palatalitaten · zwischen gesprochener und 
schriftlich fixierter Rede, wie sie " Frinta in seine Untersuchungen einbe
ziehen konnte, wegen der nur schriftlichen Fassung der vierzig Satze 
nicht zu erkennen sind. Von solchen im Wesen der Aufzeichnung beding
ten Einschrankungen abgesehen bietet der Text aus Hussinetz Hiriweise 
genug, urn diesen Dialekt dem Ostbahmischen zuzuordnen. " 

An mundartlichen Merkmalen allgemeinerer wie osttschechischer Art 
aus phonetischem Bereich verzeichnen die vierzig ~atze: Vermeidung des 
absoluten Anlauts von 0 durch das Vorsatzelement v (Voheii, vopice, 
voni, vostal, vod). Vertretung des edurch i (mliko, biliho), des y durch ej 
(dobrej, starej, horkey, hodnej, mejdla u. a. m), des i durch ej (v zejme). 
Konsonantenverlust (Dyz, Dybys, pudeme, ukrad). Kontraktion (pojdal, 
pojdala, Ddl, uddli). 

Dialektale Eigenheiten innerhalb der Deklination werden sichtbar in 
Fallen wie v tej studenej (vode), pfed Ctyrma (anebo) sestima nedelma, u 
tej zenskej, na tej (zidce), jeji, svej (dat. sg. f.), s tema lidma, s cerve
nejma jablickama, lZicej (instr.sg.), starej (n. sg. m.), zddnej (acc. sg. m.). 

1m Bereich der Konjunktion auBert sich das mundartliche Element in 
Formen wie ses - nejses (2~ sg. praes.), litaj, bolej, stojej, sedej, sekaj 
~3. pI. praes.), ne mozete (2. pI. praes.). 

Auf mundartlichen Wortschatz weisen hin braunovy, kloci; chury (aus 
Mittel-Podiebrad); tlopy. 

Die vierzig Wenkerschen Satze und ihre tschechische Vbersetzung aus 
Hussinetz. 

1. 1m Winter fliegen die trocknen Blatter durch die Luft herum. - 2. 
Es hart gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser. 

.. 
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3. Thu Kohlen in den Ofen, dass die Milch bald an zu kochen fiingt. - 4. 
Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durch's Eis gebrochen und in das 
kalte Wasser gefallen. - 5. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben. 
- 6. Das Feuer war zu heiss, die Kuchen sind ja unten ganz schwarz ge
brannt. - 7. Er isst die Eier immer ohne Salz und Pfeffer. - 8. Die FUsse 
thun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durch gelaufen. - 9. Ich bin 
bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, sie wollte es 
auch ihrer Tochter sagen. - 10. Ich will es auch nicht mehr wieder thun! 
- 11. Ich schlage Dich gleich mit dem Kochloffel urn die Ohren, Du Affe! 
- 12. Wo gehst Du hin, sollen wir mit Dir gehen? - 13. Es sind schlechte 
Zeiten! - 14. Mein liebes Kind, bleib hier unten stehn, die bosen Ganse 
beissen Dich todt. - 15. Du hast heute am meisten gelernt und bist artig 
gewesen, Du darfst friiher nach Hause gehn als die Andern. - 16. Du bist 
noch nicht gross genug, urn eine Flasche Wein auszutrinken, Du musst 
erst noch ein Ende wachsen und grosser werden. - 17. Geh, sei so gut 
und sag Deiner Schwester, sie sollte die Kleider fUr eure Mutter fertig 
nahen und mit der BUrste rein machen. - 18. Hattest Du ihn gekannt! 
dann ware es anders gekommen, und es thate besser wn ihn stehn. - 19. 
Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen? - 20. Er that so, als 
hatten sie ihn zum dreschen bestellt; sie haben es aber selbst gethan. 
- 21. Wem hat er die neue Geschichte erzahlt? - 22. Man muss laut 
schreien, sonst versteht er uns nicht. - 23. Wir sind mUde und haben 
Durst. - 24. Als wir gestern Abend zurUck kamen, da lagen die Andern 
schon zu Bett und waren fest am schlafen. - 25. Der Schnee ist diese 
Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist er geschmolzen. 
- 26. Hinter unserm Hause stehn drei schone Apfelbaumchen mit ro
then Aepfelchen. - 27. Konnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns 
warten, dann gehn wir mit euch. - 28. Ihr diirft nicht solche Kinde
reien treiben. - 29. Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel 
hoher. - 30. Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brod wollt ihr haben? 
31. Ich verstehe euch nicht, ihr mUsst ein bischen lauter sprechen. - 32. 
Habt Ihr kein StUckchen weisse Seife fUr mich auf meinem Tische ge~ 
funden? - 33. Sein Bruder will sich zwei schone neue Hauser in eurem 
Garten bauen. - 34. Das Wort kam ihm yom Herzen! - 35. Das war 
recht von ihnen! - 36. Was sitzen da fUr Vogelchen oben auf dem Mau
erchen? - 37. Die Bauern hatten flinf Ochsen und neun KUhe und zwolf 
Schafchen vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen. - 38. D,ie 
Leute sind heute alle draussen auf dem Felde und mahen. - 39. Geh nili-, 
der braune Hund thut Dir nichts. - 40. Ich bin mit den Leuten da hin
ten Uber die Wiese ins Korn gefahren. -

Hussinetz 

1. V zejme litaj suchy listi v povetri (poveti'im). 
2. Prestarl'e se hned chumelit, potom bude pocas zas lepsi. 
3. Dej uhli do kamen, at' se mHko zvatf (oder:mIiko zacne varit). 
4: Ten dobrej starej clovek (ofters: ten dobrej starousek) se s konem 

skrz led prolomil a skoupal se v tej studenej vode. 
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5. 	 Umfel pfed ctyrma anebo sestima nedelma. 
6. 	 Vohen byl tuze horkej (oder: tuze palil) kolace sou vezpod (zezpod) 

cell cerny (oder skoro spaleny). 
7. 	Von ji vejce pofad bez soli a pepfe. • 
8. 	 Nohy (tlopy) mne tuze bolej, myslim, ze sem si je probehal (protla

pal). 	 _ 

9. 	 Byl sem u tej zenskej a pojdal sem ji to, a vona pojdala, ze to svej 
(jeji) dcefi fekne (povi). 

10. 	Sak ja to uz vic neude1chn! 
11. 	Dam ti hned lzicej za usi, ty vopice! 
12. Kam pak des, marne jit s tebou? 
13. 	Sou zli easy! 
14. 	Mi mile dite!vostan tu dule stat, ty zli husi by te uStfpaly (ofters 

noch : zastipaly.) 
15. 	Ty ses dnes nejvic naucil a byls hodnej, mozes jit dfiv domu nez jiny. 
16. Nejses este dost velkej, abys vypil flasi vina, to musiS eW: kus vyrust 

(ofters: Na flasi vina ses estemalej, to musiS este kus vyrust). 
17. 	Di, bud tak dobrej a fekni Tvej sestfe, ze rna ty saty (kloci) pro vasi 

mamu dosit (zhotovit) avykartacovat. 
18. 	 Kdybys (Dybys) ho byl znal! bylo by to s nim jinaci, a nebylo by s 

nim tak zle. 
19. 	 Kdo mne ukrad muj kos s masem? 
20. 	Dal, jakoby na mlaceni vobjednali, ale voni to uctali sami. 
21. 	Komu tu novou hystorku (povidacku) vypnivel? 
22. 	Mus! se kficet, jinac nam nerozumi (nesrozumi). 
23. Sme ustall amarne zizen. 
24. Dyz 	sme vcera vecir pfiSli zpatky, tak ty vostatni ui tezeli na luzi 

oder : byli na lUii - a pevne spali. 
25. 	 Snih vostal u nas pfes tuhle noc leiet, ale dnes ranD z·tal. 
26. 	Za nasi chalupou stojej tfi pekny jablonky s cervenejma jablickama. 
27. 	 Nemoiete vokamzik na nas cekat, potom pudeme s varni. 
28. 	 Nesmite takovi detinstvi vyvadet. 
29. 	 Nase kopce nejsou tuze vysoky (veliky), vase sou vyssi (vetSi). 
30. 	 Koli:k tiber jelita a jak mnoho chleba chcete? 
31. 	Ja vam nerozumfm, musite trosku vic na hlas mluvit. 
32. 	Nenasli ste iadnej kousek biliho mejdla pro mne na mim stole? 
33. 	Jeho bratr si chce dve pekny novY chalupy (domy) ve vasi zahradc 

vystavet. 
34. To slovo mu slo vod srdce! 
35. 	To bylo vod vas dobfe! 
36. Co pak tam sedej za ptacky na tej zidce? 	 . 
37. 	Sedlaei pfivedli pet volu a devet krav a dvanaet vovCicek pfed ves, 

ty ehteti prodat. 
38. Lidi sou dnes vseeky venku na poli a sekaj (secou). 
39. 	Di jen, ten braunovY pes Ti nie neudela. 
40. 	 Ja sem tam sterna lidma pozadu pfes louku do iita vjel (zajel). 

ofters aueh: Zadem pfes louku sem slidma do iita zajel. 

• 
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Sazetak 

o JEZIKU FRIDERICIJANSKIH NASELJA CEHA U sLESKOJ 

Unutar granica njernackog Reicha godine 1937. postojala su u Sleskoj, 
pored autohtonog ceskog i rnoravskog stanovnistva nekih naselja na nje
rnacko-ceskorn granicnorn podrucju, jos neka ceska sela, koja su tek u 
18. stoljeeu osnovali ceski iseljenici sto su iz religioznih razloga napustili 
svoju istocnocesku dornovinu. Nakon II svjetskog rata vratio se jedan 
dio tih iseljenika u svoju staru dornovinu. 0 jeziku tih Ceha postoje sarno 
djelornicna istrazivanja. Iz nekih od tih naselja sacuvani su, iz 80-tih go
dina 19. stoljeea, jezicni zapisi i to u obliku cetrdeset Wenkerovih rece
nica narnijenjenih Njernackorn jezicnorn atlasu, rnedu njirna i prijevod 
tih recenica iz Hussinetza u okrugu Strehlen. OVdje se objavljuje taj 
tekst, pogotovu zato 5tO se i rasprava A. Frinta, napisana otprilike tri de
setljeea kasnije, takoder bavi dijalektorn Hussinetza. Usprkos svorn od
redenju, koje je izvan ciljeva slavistickih okvira, Wenkerove recenice 
prenesene na ceski od narocitog su interesa za slaviste vee zbog toga sto 
nerna dovoljno dostatnih vijesti 0 dijalekatskirn odnosirna fridericijan
skih naselja Ceha. 
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