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gut belegt und formvollendet gestaltet ist, kann der Verfasser des Dankes seiner Leser

gewiß sein. Dannenbauer hat sein Werk „Den alten Schülern“ gewidmet. Einem der
ältesten Schüler sei es gestattet, ihm diesen Dank stellvertretend für viele auszusprechen.

Wu.

Karl Haag: Die Grenzen des Schwäbischen in Württemberg. Stuttgart (jetzt
Silberburg Verlag) 1946. 138 S., 3 Karten.

Zwei Eigenschaften machen das Büchlein liebenswert: die Lesbarkeit und die absolute
wissenschaftliche Zuverlässigkeit. Karl Haag, einer der Altmeister der schwäbischen
Mundartforschung, hat in diesem Werk die Ergebnisse früherer Forschungen zusammen-

gefaßt. So entstand eine saubere Darstellung der Grenzzonen des Schwäbischen; eine

Darstellung, die man mit Genuß liest —■ und die man im wesentlichen auch ohne philo-
logische Vorbildung verstehen kann. Wem es Freude macht, die Grenzen des Schwä-
bischen abzuwandern und selbst nachzuprüfen, am oberen Neckar, auf den Schwarzwald-
kämmen, im Unterland, im Ries, in Oberschwaben, dem kann das Werk als praktische
Handreichung wärmstens empfohlen werden. Besonders hervorzuheben sind die zahl-
reichen Mundartbeispiele (in einfacher Umschrift), in denen die wichtigsten sprachlichen
Unterschiede anschaulich zum Ausdruck gebracht werden. Geschickt teilt Haag die Grenz-
striche in zahlreiche Kleinmundart-Gebiete, ohne jedoch unzulässig zu verallgemeinern:
die Sprachbeispiele sind jeweils aus bestimmten Ortschaften der betreffenden Gegend
genommen. So findet zum Beispiel für das „Löwensteinische“ Sprachbeispiele vom Erlen-
hof, von Großerlach und Fischbach; für das „Hällische“ wird Rinnen zugrunde gelegt, für

das „Ritterländische“ Neuhütte, für das „Ellwängische“ Laufen a. K. und Bühlertann, für

das „Limpurgische“ Mittelfischach usw. Übersichtlichkeit paart sich also mit peinlichster
Genauigkeit; man versteht das Ganze und erkennt das einzelne. Nebenbei erfährt man

alles Wissenswerte über die geschichtliche Entwicklung der Sprachgrenzen, lernt vor-

rangige von minder wichtigen Erscheinungen trennen, und auch die Nachbarmundarten

des Schwäbischen werden kurz skizziert.
Die Karten mögen den Ungeschulten zunächst verwirren. Richtig lesen wird sie nur

können, wer sich gleichzeitig mit den Eigenarten der lebenden Mundart vertraut macht;
und eben dazu soll ja hier angeregt werden. Daß überhaupt eine Karte beigegeben
wurde, wird der Mundartfreund begrüßen, zumal sich das keineswegs von selbst versteht.
Bohnenbergers Darstellung der „Mundarten Württembergs“, die man als Ergänzung zu

Haags Alterswerk betrachten könnte, wurde leider als reiner Textband herausgegeben
und stellt daher an den Leser wesentlich höhere Anforderungen.

Dem Silberburg-Verlag gebührt aufrichtiger Dank für den Neudruck des Büchleins,
das erstmals 1946 als wissenschaftlicher Nachlaß des Verfassers erschien. Wenn es der
schwäbischen Mundart neue Freunde gewinnt, so wird damit dem Andenken Karl Haags
zugleich ein später Dienst erwiesen. Ulrich Engel

Franken. Land, Volk, Geschichte und Wirtschaft. Band 11. Herausgegeben
von Conrad Scherzer. Nürnberger Presse 1959. 480 S. Illustriert.

Gegen Scherzers kühnes Unternehmen, eine Gesamtdarstellung Ostfrankens zu ver-

suchen, wurden viele Bedenken angemeldet: die unbestimmten Grenzen, die fehlende

politische und geschichtliche Mitte, die Zersplitterung Frankens, die fehlenden Teil-
arbeiten. Auch in Württembergisch Franken waren bei der Besprechung des ersten Ban-

des Lücken beanstandet worden (WFr 1957, 212). Aber die Durchführung des zweiten

Bandes beweist, daß eine solche Gesamtschau doch möglich ist. Wilhelm Kraft setzt seine

Geschichtsdarstellung bis 1500 fort, Hellmuth Rößler bis 1815, Werner Schultheß bis zur

Gegenwart (ein knapper Exkurs von G. Wunder behandelt Württembergisch Franken
seit 1815). Ein besonderer Schwerpunkt des Buches liegt in der volkskundlichen Dar-

stellung aus der Feder eines so ausgezeichneten Kenners wie JosefDünninger; der Heraus-

geber steuert selbst einen Beitrag über Hausformen bei. In den Beiträgen über Kunst,
Literatur und Musik überwiegt das bayrische Franken, noch mehr in der Strukturanalyse
der Wirtschaft. Für den Schulgebrauch ist die Dorf- und Stadtkunde von Helmuth

Fuckner wertvoll. Gewiß wird etwa ein Lehrer in Württembergisch Franken das Werk

nicht in dem Maße heimatkundlich verwerten können, wie etwa in Mittelfranken; wo sich
schwäbische und fränkische Einflüsse berühren, wird eine fränkische Heimatkunde eben-

sowenig alles erfassen, wie etwa eine schwäbische. Aber es ist auch und gerade für uns

wertvoll, daß endlich einmal die fränkische Komponente stärker herausgearbeitet wird,

als es bisher der Fall war. Es ist bezeichnend für die Struktur unserer Heimat wie für den


