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Bericht über das Jahr 1992

1. Die Mitgliederversammlung des Vereins für das Schweizer
deutsche Wörterbuch fand am 6. Mai 1992 in Zürich statt. Das
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 2. Mai 1991 und der
Jahresbericht 1991 wurden diskussionslos genehmigt.

Der Quästor kommentierte die Jahresrechnung 1991 und
stellte fest, daß der Nationalfonds die Kosten für das Sekretariat
nicht mehr übernehme, womit das Wörterbuch in eine finanziell
schwierige Lage gerate. Im Zusammenhang mit der Rechnung
erinnerte der Präsident an den Beschluß der Deutschschweizer
Erziehungsdirektorenkonferenz vom Herbst 1991, die Kan
tonsbeiträge an das Wörterbuch um 20% zu erhöhen. Wegen
der angespannten finanziellen Lage seien allerdings viele Kan
tone außerstande, diesen Beschluß vor 1993 zu vollziehen. Die
Rechnung wurde in der Folge stillschweigend genehmigt.

In seinem Vortrag «Die Anfänge der Baselbieter Mund
artforschung und das Schweizerische Idiotikon» stellte Dr. h. c.
Eduard Strübin, Gelterkinden, die seit 1760 andauernde inten
sive Beschäftigung der Basler Mundartforscher mit ihrer ein
heimischen Sprache dar. Diese sei daher von Anfang an im
Wörterbuch repräsentativ vertreten gewesen. Der Vortrag ist
unten S. 10 ff. abgedruckt. Bei dieser Gelegenheit sei auch
erwähnt, daß Dr. Strübin das Schweizerdeutsche Wörterbuch
seit Jahren an seinen Baselbieter Mundartsammlungen teilha
ben läßt. Die Redaktion dankt ihm für die regelmäßigen Zu
sendungen von gut aufgearbeitetem Zettelmaterial.

2. Die Zusammensetzung des Vorstands und der Kontroll
stelle änderte sich nicht.

3. Die Besetzung der Redaktion und der Assistentenstelle blieb
unverändert. Im Sekretariat teilen sich seit dem Frühjahr 1992 He
lena Cadurisch und Barbara Stammler in eine ganze Stelle. Von
den Hilfskräften sind Viggo Haueter im Frühling und Urs
Amacher auf Ende Jahr zurückgetreten. Wir danken ihnen für die
während mehreren Jahren zuverläßig geleisteten Dienste. Neu
eingetreten ist Sabine Rotach. Zusätzlich haben Simon Leder
mann und Roland Kahler während einiger Zeit bei uns gearbeitet.

Rudolf Trüb, bis 1987 Redaktor am Wörterbuch, wurde für
seine herausragenden Verdienste um die Dialektologie der
deutschen Schweiz von der Universität Bern mit dem Dr. h. c.
geehrt. Wir freuen uns darüber.
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4. Fortgang des Wörterbuchs. Im Berichtsjahr ist die 193.
Lieferung erschienen, die die Gruppe Wad-wud (Früelings
Weid bis Widerigkeit) enthält.

Kurt Meyer hat das grammatische Register weitergeführt. Wir
danken ihm sehr für seine Arbeit.

5. Veranstaltungen und Tagungen. Peter Ott besuchte die 28.
Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim
(24.-26.3.), die sich mit «Deutsch als Verkehrssprache in
Europa» befaßte. Niklaus Bigler nahm an der 5. Arbeitstagung
der bayerisch-österreichischen Dialektologen in Brixen teil
(2.-5.10.).

Ruth Jörg und Hans-Peter Schifferle zählten zu den Teil
nehmern am Internationalen Brüder-Grimm-Symposion zur
historischen Wortforschung auf Schloß Rauischholzhausen bei
Marburg (15.-18.10.). Dabei sprach Ruth Jörg über Bedeu
tungsangaben bei historischem Wortgut, Hans-Peter Schifferle
über Konzepte und Pragmatik historischer Lexikographie am
Schweizerdeutschen Wörterbuch.

Der Einführungskurs ins Schweizerdeutsche Wörterbuch
wurde im Wintersemester 1992/93 von Peter Ott betreut.

6. Archiv und Bibliothek. Die Bibliothek wurde im üblichen
Rahmen ergänzt. Die Arbeiten an der EDV-Erfassung des
Bibliothekskatalogs wurden fortgesetzt. Manuskripte und
Druckschriften erhielten wir von folgenden Institutionen und
Privatpersonen:

Antiquarische Gesellschaft, Zürich; Centro di ricerca per la
storia e l'onomastica ticinese CRT, Zürich; Das Beste, Zürich;
Deutsches Wörterbuch von Wilhelm und Jacob Grimm, Ar
beitsstelle Göttingen; Deutschschweizer Sprachverein, Luzern;
Forschungsstelle für Orts- und Flurnamen Baselland, Pratteln;
Gemeindekanzlei Neftenbach; Gemeindeverwaltung Nieder
weningen; Gemeinnütziger Verein, Meiringen; Glossaire des
patois de la Suisse romande, Neuenburg; Heimatbriefverlag
Adelboden; Heimatmuseum Wald; Ortsgeschichtliche Kom
mission des Verschönerungsvereins Höngg; Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Wien; Schweizerischer Juri
stenverein, Zürich; Schweizerisches Landesmuseum, Zürich;
Schweizerischer Nationalfonds, Bern; Staatsarchiv des Kantons
Basel; Staatsarchiv des Kantons Luzern; Staatsarchiv des
Kantons Zürich; Stiftsbibliothek St. Gallen; Universität Leip
zig, Redaktion der Namenkundlichen Informationen, Leipzig;
University of London, Inst. of Germanic Studies, London;
Untervazer Burgenverein; Verlag des Kantons Basellandschaft,
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Liestal; Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Lugano;
Dr. Lotti Arter, Zollikon; Dr. Reinhard Bauer, München; Dr.
Niklaus Bigler, Zürich; Dr.- Ludwig Denecke, Hann. Münden;
Dr. Beat Dittli, Zug; Dr. h. c. Georg Duthaler, Basel; Dr. Oscar
Eckhardt, Chur; Prof. Dr. Elisabetta Fazzini Giovannucci,
Pescara; Max Flüeler, Heerbrugg; lic. iur. Heinrich Frank,
Freiburg; Werner Frei, Winterthur; Prof. Dr. Eugen Gabriel,
Freiburg i. Br.; Prof. Dr. Peter Glatthard, Bern; lic. phi!.
Barbara Grossenbacher Künzler, Äschi; Dr. Gaby Hogan
Brun, Oxford; lic. phi!. Lorenz Jehle, Schaan; Prof. Dr.
Wolfgang Kleiber, Mainz; Prof. Dr. Werner König, Augsburg;
Wilhelm Kar! König, Bempflingen; Prof. Dr. Rolf Max Kully,
Solothurn; Dr. Max Lauterbach, Allschwil; lic. phi!. Peter
Masüger, Chur; Dr. Kurt Meyer, Aarau; Dr. Agnes Michaelis,
Riehen; Max Michel, Füllinsdorf (Nachlaß Theodor Strübin);
Dr. Alfons Müller, Luzern; KarlObrist, Schlieren; Dr. Peter
Ott, Zug; Dr. Helmut Protze, Mölkau b. Leipzig; Prof. Dr.
Roland Ris, Herrenschwanden; lic. phi!. Hans-Peter Schifferle,
Zürich; Prof. Dr. Robert Schläpfer, Itingen; Max Schwein
gruber, Krauchthai; Dr. Otto Sigg, Zürich; Prof. Dr. Stefan
Sonderegger, Herisau; Dr. h. c. Eduard Strübin, Gelterkinden;
Dr. Rudolf Trüb, Zollikon; Dr. Rudolf Vetter, Neerach; lic. phi!.
Gertrud Walch, Schaffhausen; Franz Wülser, Zeihen; lic. phi!.
Benedikt Zäch, Winterthur.

7. Besucht haben uns u. a. Valgerdur Bragadottir, Freiburg i.
Br.; Marilena Di Mascio, Pescara; Maria Concetta Di Paolo,
Pescara; Prof. Dmitrij Dobrovolskij, Moskau; Prof. Dr.
Marianne Duval, Paris; Prof. John M. Jeep, Oxford, Ohio; Prof.
Dr. Werner König, Augsburg, und sechs Mitarbeiter; Dr.
Graham Martin, Glasgow; Prof. Dr. Emil Skala, Prag; Dr. h. c.
Eduard Strübin, Gelterkinden.

8. Finanzen. Der Schweizerische Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung hat wie in den
Vorjahren die Saläre und Sozialabgaben für die Redaktoren
und die studentischen Hilfskräfte übernommen, nicht dagegen
die Kosten für die Sekretärin. Die übrigen Salärkosten und
Teuerungszulagen auf BVK-Renten gingen zu Lasten der
Betriebsrechnung; sie wurden zusammen mit den allgemeinen
Betriebsausgaben, der Miete und den Druckkosten für Lie
ferung 193 aus den Subventionen der Kantone, der Stadt Zürich
und den Mitgliederbeiträgen gedeckt. Die Betriebsrechnung
schließt mit einem Kapitalrückgang von Fr. 71976.05. Es ver
bleibt nur noch ein Saldo von Fr. 35631.06, d.h. das Vermögen
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der Betriebsrechnung ist praktisch erschöpft. Wir hoffen immer
noch, daß die Kantone der deutschen Schweiz in Zukunft höhe
re Beiträge leisten werden, und bemühen uns auch unsererseits,
weitere Spenden zu erhalten. Das Kapital der Vermögens
rechnung (Reservefonds) verminderte sich um Fr. 9427.40.

Wir danken folgenden Spendern: Pro Lehrerkollegio Kan
tonsschule Enge, Zürich, Fr. 200.-; W. Frei-Fischer, Winterthur,
Fr. 100.-.

Obwohl wir den Entscheid des Schweizerischen National
fonds auf Kürzung seines Beitrags bedauern, danken wir seinen
Organen sowie den Behörden der deutschschweizerischen
Kantone, der Stadt Zürich, der Antiquarischen Gesellschaft
Zürich und den Mitgliedern für ihre Beiträge, die uns auch im
vergangenen Jahr die Fortsetzung unserer Arbeit ermöglicht
haben.

Zürich, 31. Dezember 1992

Verein für das Schweizerdeutsche Wörterbuch

Für den Vorstand:

Der Präsident:
Regierungsrat Dr. Alfred Gilgen
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Betriebsrechnung 1992

Einnahmen

1. Saldo 1. 1. 92 . 101'607.11

2. Mitgliederbeiträge:
Kantone der deutschen Schweiz 144'350.-
Stadt Zürich 1'000.-
Antiquarische Gesellschaft 200.-
übrige Mitglieder 700.- 152'250.-

3. Zinserträge aus pe und PK 4'955.15
aus Festgeldanlagen 23'951.30 28'906.45

4. Spenden 300.-

5. Einlage aus dem Reservefonds 25'000.-

6. Diverse Einnahmen. 100.-

314'163.56

Ausgaben

1. Besoldungen:
Gehälter 118'258.65
Teuerungszulagen an Pensionierte 38'134.80 156'393.45

2. Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge an
AHV, IV, EG, FAK, ALV 1'396.60

3. Beiträge an Pensionskasse . 10'724.20

4. Unfallversicherung . 1'009.35

5. Miete, Heizung, Licht, Reinigung 54'044.-

6. Schaden- und Sachversicherung 3'985.80

7. Bibliothek und Buchbinder 7'287.85

8. Druck- und Versandkosten Jahresberichte. 3'865.-

9. Anschaffungen 1'818.50

10. Reisespesen 1'700.40

11. Übrige Betriebsauslagen 6'365.50

12. Druckkosten und Freiexemplare Lfg.193 23'291.85

13. Programmierungskosten «Satzanpassungen» . 650.-

Saldo 35'631.06

314'163.56
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Ausweis

Guthaben:

Kasse

Postcheck-Konto

Privatkonto SKA

Trans. Guthaben aus

Verrechnungssteuer und Reservefonds .

Trans. Passiven

Abschluß

Saldo Ende 1991

Saldo Ende 1992

Rückschlag

6

179.44

6'789.52

6'733.90

26'874.65

40'577.51

- 4'946.45

35'631.06

107'607.11

35'631.06

71'976.05



Nationalfondsrechnung 1992

Einnahmen

1. Saldo 1.1.92

2. Beiträge

3. Zinsen auf Kontokorrent

4. Diverse Einnahmen. .

Ausgaben

1. Besoldungen . .

2. Arbeitgeberbeiträge
a) an AHY, IV, EO, ALV
b) an BVK d. Kts. Zürich, Prämien

Einkäufe
an EVK, Bern, Prämien

c) an Unfallversicherung

3. Bankgebühren und -spesen

Ausweis

SKA, Kontokorrent .
SKA, Festgeldkonto
Guthaben aus Verrechnungssteuer 1992
und Betriebsrechnung

56'226.90
13'741.30
16'756.80

- 50'629.60

869'029.60

186.35

6'213.55

824'799.90

735'708.15

46'959.85

86'725.

5'503.45

72.30

874'968.75

93'809.
700'000.-

8'472.05

802'281.05
- Trans. Passiven:

Subvention 1993
Beiträge an AHV und Unfallversicherung

Abschluß

Einnahmen
Ausgaben

Ausstehende Subvention 1992 .

841'838.40
10'611.50 -852'449.90

50'168.85

824'799.90
874'968.75

50'168.85
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Vermögensrechnung 1992

Reservefonds
(Zuwendungen aus privaten Quellen)

Einnahmen

1. Vermögen Ende 1991

2. Zinsen auf Sparkonti und Wertschriften.

Ausgaben

1. Bankgebühren und -spesen.

2. Entnahme zugunsten der Betriebsrechnung
(trans. Buchung) .

3. Vermögen am 31. Dezember 1992.

Ausweis

303'476.70

15'802.60

319'279.30

230.-

25'000.

294'049.30

319'279.30

Wertschriften .

Guthaben auf Konti und Sparheften

Verrechnungssteuer 1992 (trans. Guthaben)

an Betriebsrechnung

Abschluß

Vermögen am 31.12.1991

Vermögen am 31.12.1992

Vermögensabnahme .

8

295'000.

18'518.40 313'518.40

5'530.90

319'049.30

- 25'000.

294'049.30

303'476.70

294'049.30

9'427.40



Revisorenbericht

An den Vorstand
des Vereins für das
Schweizerdeutsche Wärterbuch
Zürich

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ausübung des mir übertragenen Mandates habe ich die
Jahresrechnung 1992 Ihres Vereins stichprobenweise geprüft.

Dabei habe ich festgestellt, daß

- Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung mit der
Buchhaltung übereinstimmen

- die Buchhaltung ordnungsgemäß geführt ist

- die Aktiven und Passiven nachgewiesen und die Einnahmen
und Ausgaben belegt sind.

Aufgrund des Ergebnisses meiner Prüfung beantrage ich Ihnen, die
Ihnen vorgelegte Rechnung zu genehmigen.

Zürich, 10. Februar 1993

Mit vorzüglicher Hochachtung

Die Kontrollstelle:

W.Moser
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Die Anfänge der Baselbieter Mundartforschung und das
Schweizerische Idiotikon

Referat, vorgetragen an der Mitgliederversammlung des
Vereins für das Schweizerdeutsche Wörterbuch am 6. Mai 1992

von Eduard Strübin

Herr Regierungsrat, meine Damen und Herren,

es freut mich, daß ich in Ihrem Kreise sprechen darf, und ich
danke der Redaktion des Wörterbuchs für ihre Unter~tützung

und ganz besonders Ihnen, Herr Niklaus Bigler.

Vorspiel

Die vorhandenen Quellen haben mich gedrängt (oder ver
führt), neben den sprachlichen Problemen auch kulturpoliti
sche und rein menschliche Aspekte einzubeziehen.

Zuerst dies:
Base/stadt und Baselland
sind zwei Finger an einer Hand.!

Das gilt auch für die städtische und die landschaftliche Mund
art, die verwandt, aber keineswegs identisch sind.2 Gleich sei
auch festgehalten, daß die letztere sich zudem deutlich in zwei
Stränge gliedert, wie es Robert Schläpfer in seiner grundlegen
den Dissertation dargestellt hat: einen östlichen, gesprochen
auf dem Boden des alten städtischen Untertanengebiets, und
einen westlichen im Birseck und Leimental, die großenteils zum
Territorium des Bischofs von Basel gehört haben.

Der Spruch von den zwei Fingern an einer Hand ist aber nicht
nur auf die Sprache anzuwenden, sondern auch auf die Sprach
forschung; das Idiotikon zum Beispiel hat früher für Basel
Stadt und Basel-Landschaft vielfach die vereinfachende Be
zeichnung Bs verwendet.

Natürlich haben sich die alten Landschäftier und Bistümler
mit ihrer Sprache nicht wissenschaftlich auseinandergesetzt.
Die Regenten enthielten ihnen ja eine höhere Bildung vor,
ließen sie von Leuten schulmeistern, denen niemand einen Hund
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zu dressieren anvertrauen würde (Pfr. von Sissach 1798). Und die
Untertanen hatten auch keine derartigen Bedürfnisse: 1694 sag
ten vermögliche Gelterkinder, man sei ohne Schulen auch in
Himmel kommen, und noch um 1800 verwahrten sich im bäuerli
chen Anwil die Eltern dagegen, daß ihre Mädchen schreiben ler
nen sollten; sie würden es dann nur zu Liebesbriefen anwenden.

Der erste, der sich um die Erforschung der Basler Mundart
ernstlich bemühte, war füglich ein Städter: Johann Jakob
Spreng (1699-1768), an der Universität unbesoldeter Professor
der deutschen Poesie und Beredsamkeit. Er hat u. a. ein wohl
um 1760 abgeschlossenes handschriftliches ,Idioticon Raura
cum oder Baselisches Wörterbuch' hinterlassen.3

Uns Heutige beeindruckt, daß er bereits verschiedene Sprach
ebenen unterscheidet: Bschiß für ,Betrug', Buggel für ,Rücken',
keyen für ,fallen' oder ,werfen' sind Pöbelwörter. Fressete heißt
in der Pöbelsprache eine jede stark besetzte oder feyerliche Mahl
zeit; Deukeler: ein verhudeltes Wort, welches in dem Verwün
schen und Fluchen des Pöbels ein Henker oder den Teufel bedeu
ten soll.

Den Sprachwandel betreffend finden sich Goldkörner, etwa:
Müterlein, Müeterli nennten vor etwann 30 Jahren die vornemen
Kinder ihre Müter, wofür das jetzt gewöhnliche Mama aufge
kommen.

Bedeutend ist auch der Ertrag für die Volkskunde, so: Stürete,
Steuer, dergleichen das Christkindchen den kleinen Kindern zu
bringen pflegt, oder: Spreu zetteln, geschiht in der Nacht vor dem
Hochzeittage einer Braut von bösen Leuten, welche dardurch
jedermann wollen glauben machen, sie würde der Spreu näch
stens zu einem Wiegensacke benöhtigt seyn.

Kulturhistorisch bedeutsam ist des Städters von damals
genaue Kenntnis einer von uns als ländlich empfundenen
Sachkultur und ihrer Sprache. Wer etwa die Stadtprospekte des
berühmten Matthäus Merian mit den weiten Flächen von
Kraut- und Weingärten innerhalb des Mauerrings kennt, wird
sich über diesen städtischen Heu- und Stallgeruch nicht wun
dern. Stücken heißt: ,einen Baum beschneiden', strauchen ,ei
nen Acker nach der Aernde wieder umbrechen'. Ein Logel ist
ein hölzernes Weingefäß mit einem Deckel und Schnabel, der
gleichen man den Schnidtern in der Aernde zuträgt, aber auch
ein versoffener Kerl.
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Für die Landschäftler ist wichtig, daß Spreng nicht selten
Wörter aus dieser Sphäre ausdrücklich als Landwörter (oder
ähnlich) kennzeichnet. Genauere Lokalisierungen fehlen zwar;
er muß also nicht unbedingt den heutigen Kanton Basel
Landschaft im Auge haben. Immerhin: Warben sagen die
Landleute um Basel, wenn sie das frisch gefällte Gras mit der
Gabel aus einander schütteln. Oberte nennen die Landleute den
Ort in der Scheuer, da der Haspel ist und da sie die Garben hinle
gen. Manches ist längst verklungen oder im Verschwinden
begriffen, etwa: reiten, Landwort für fahren auf Wagen oder in
Kutschen; Zyt, das Landvolk sagt auch das Zyt für Uhr,
Schlaguhr oder Sonnenuhr; klenken heißt man auf den Dörfern
das letste Zeichen zum Gottesdienste läuten.

Sprengs Idiotikon ist nur in Auszügen gedruckt; für die
Redaktoren des Schweizerischen Idiotikons ist es zu einer
Schatztruhe geworden.

Anstoß von außen: das Schweizerische Idiotikon (Id.)

Auf Spreng folgt eine breite Lücke, und es bedurfte hundert
Jahre später eines neuen Anstosses, um die Mundartforschung
in Stadt und Landschaft Basel wieder in Gang zu bringen.
Ein Vortrag des Pädagogen Friedrich Staub (1826-1896) vor
der Antiquarischen Gesellschaft zu Zürich führte 1862 zur
Gründung des Vereins für das Schweizerdeutsche Wörterbuch.
Prompt wurde der Presse, der Lehrerschaft, der Geistlichkeit
im ganzen Land ein Sammelaufruf zugestellt. In der ersten
Zusammenstellung der Erklärten Korrespondenten figurierten
aus dem Kanton Basel: Die Herrn Lehrer Becker an der Gewer
beschule und Ludwig Sieber, Lehrer am Gymnasium, Herr Se
minardirector Kettiger in Wettingen (für Basel-Land).4 Dr. Fried
rich Becker, Deutschlehrer an der höheren Gewerbeschule, der
schon an der Gründungsversammlung teilgenommen hatte, soll
te sich als besonders tätiger Mitarbeiter erweisen, Dr. Ludwig
Sieber machte sich als späterer Bibliothekar der Univer
sitätsbibliothek nützlich.

Daß für Basel-Landschaft ein anscheinend Auswärtiger ein
springen mußte, läßt sich aus den politischen Verhältnissen in
diesem damals jüngsten Glied der Eidgenossenschaft erklären.
Die Landschaft hatte sich in der Regenerationszeit zu Beginn
der dreißiger Jahre in einem blutigen Brud~~kriegvon der Stadt
getrennt und dann buchstäblich um das Uberleben kämpfen
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müssen. Auch war wegen der Vertreibung der fast durchwegs
städtischen Pfarrer, dieser schwarzen Vögel, und des Fehlens
höherer Schulen ein Bildungsnotstand eingetreten, der nur
durch Intellektuelle aus der halben Schweiz und aus
Deutschland gemildert werden konnte. Mit idealistischem
Schwung wurde unter Heinrich Zschokkes Schlachtruf Volks
bildung ist Volksbefreiung das Schulwesen neu aufgebaut.
Schon bald regte sich aber die Opposition gegen das liberale
Liestaler Neuherrenturn. Dem ans Ruder gekommenen sog.
Knorzer-Regiment wich 1856 nun eben der um das Bildungs
wesen hochverdiente Schulinspektor Johannes Kettiger von
Liestal;5 er ließ sich als Nachfolger von Augustin Keller zum
Direktor an das Lehrerseminar Wettingen wählen. Nach kur
zem liberalem Zwischenspiel wurde Baselland als erster Kanton
von der demokratischen Bewegung ergriffen, die 1864 eine Ver
fassung mit obligatorischem Referendum und Gesetzesinitia
tive durchsetzte.

Das demokratische Regime hatte neben der fortschrittlichen
eine ausgesprochen reaktionäre, bildungsfeindliche Seite. Als
Kampfansage gegen diesen rohen Rustizismus (Martin Bir
mann) sind die Bemühungen des Lehrerstandes zu sehen.
Dabei sticht das Jahr 1862 doppelt hervor: An der ,Schullehrer
Conferenz des Cantons Basel-Landschaft' vom 15. September
in Sissach schlug Heinrich Zschokkes Schwager Friedrich
Nüsperli (1803-1876), zuerst Pfarrer in Rothenfluh, dann
Bezirkslehrer, zuletzt Sekretär der Finanzdirektion, den ehe
maligen Kollegen vor, es möge jeder eine geschichtliche und
ortsbeschreibende Heimatkunde seiner Gemeinde verfassen.6

Diese Heimatkunden (aus 63 Gemeinden handschriftlich im
Staatsarchiv Basel-Landschaft deponiert und zum Teil ge
druckt) bilden einen kostbaren Beitrag zur Kenntnis der dama
ligen Lebensverhältnisse.

Das zweite bildungspolitische Traktandum derselben Leh
rerversammlung war: Besprechung des schweizerischen Idio
tikons. Zu diesem war Seminardirektor Kettiger eigens in die
Heimat herbeigeeilt und stellte mit Wärme das nationale
Unternehmen vor und teilte den Aufruf zur Mitarbeit aus.
Dieser fand den Beifall der Konferenz und wurde zum Vollzug
an die Bezirkskonferenzen weitergeleitet. Getan wurde aber
nicht viel; Haupthindernis war offenbar die Arbeit an den
Heimatkunden. Kettiger sandte schon 1863 als Zeichen guten
Willens eine eigene Sammlung von Idiotismen wie auch
Arbeiten seiner Wettinger Seminaristen nach Zürich. Aber
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1869 gibt er den Zürchern resignierend den Rat, sich in erster
Linie an Herren Armeninspektor Birmann in Liestal zu halten.
Diesem Vielbeanspruchten, der bei allen Bestrebungen für das
Gute und Gemeinnützige in Baselland an der Spitze steht, war
damit freilich zu viel zugemutet.?

Mehr geschah für die Sache der Baselbieter Mundart ausge
rechnet in Basel. Unter den Gewerbeschülern, die Friedrich
Becker zum Sammeln anhielt, befanden sich nicht wenige
Baselbieter, die mangels einer eigenen Mittelschule auf Basel
angewiesen waren. Ihre Aufzeichnungen zur Sprache sind wohl
zum größten Teil «verzettelt» worden; sie und die im Original
erhalten gebliebenen Materialien zu Bräuchen wie Fastnachts
feuer und Eierlesen, zu Kinder- und Volksreimen, Heische
liedern, Wetterregeln usw. gelangten mit Beckers eigenen
umfangreichen Sammlungen nach Zürich.

Der entscheidende Schritt:
,Die Basler Mundart' von Gustav Adolf Seiler

Nachdem 1873 mit Ludwig Tobler ein zweiter Redaktor dem
Werk beigetreten war, brachte das Jahr 1874 dem Schwei
zerischen Idiotikon neuen Schwung. Erstmals wurden Bundes
und Kantonsbeiträge erwirkt; Baselland bewilligte für einstwei
len hundert Franken ... Die Redaktoren legten einen ,Plan des
Schweizerischen Idiotikons' und ein Heft mit Probeartikeln vor.
Wohl auf diese Veröffentlichungen hin meldete sich am 4.
Oktober 1874 ein Gustav Adolf Seiler aus Liestal mit der Bitte
um Mitteilung, nach welchen Grundsätzen allfällige Mitarbeiter
am Schweizerischen Idiotikon zu verfahren hätten.8

Der äußere Lebensweg dieses Mannes ist bald erzählt.9

Gustav Adolf Seiler wurde am 20. September 1848 als Lehrers
kind in Binningen BL bei Basel geboren; beide Eltern stamm
ten aber aus Frenkendorf im mittleren Baselbiet, und schon
dem Kleinen wurden die Unterschiede zwischen dem westli
chen und östlichen Baselbieterdütsch bewußt. Sein Vater ist
übrigens der Verfasser der Binninger Heimatkunde von 1863.
Der Lernbegierige durfte in der nahen Stadt das Gymnasium
und dessen Oberstufe, das Pädagogium, besuchen, so daß er
auch mit dem städtischen Dialekt vertraut wurde. Da ein klei
ner Landwirtschaftsbetrieb dem schmalen Lehrerlohn des
Vaters aufhelfen mußte, fand es Adolf selbstverständlich, daß er
am frühen Morgen zuerst im Stall behilflich sein mußte. Er
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schätzte später den Wert humanistischer Bildung hoch ein, was
ihn nicht hinderte, ein Kind des Volkes zu bleiben. Der entschei
dende Lehrer an der Universität war der Germanist Moritz
Heyne. Von 1871 bis 1875 war Seiler Lehrer an der Bezirks
schule Liestal, wo er neben Deutsch und den alten Sprachen als
Lieblingsfach Turnen unterrichtete. Er verehelichte sich mit der
Tochter eines Liestaler Lehrers, und die vier Kinder waren die
Freude der Eltern. 1875 übersiedelte er überraschend nach
Frauenfeld als Lehrer an der Kantonsschule, aber schon zwei
Jahre später nahm er einen Ruf an die Mädchensekundarschule
Basel an und wirkte dort bis zu seiner Pensionierung 1919. Als
städtischer Beamter fügte er sich dem Zwang, in Basel Wohn
sitz zu nehmen, blieb jedoch ein überzeugter Baselbieter. Er
starb, bis zuletzt geistig tätig, am 30. April 1936. Er ist der Vater
des bedeutenden Baselbieter Regierungs- und Nationalrats Dr.
iur. Adolf Seiler.

Mit dem Werk ,Die Basler Mundart. Ein grammatisch-lexika
lischer Beitrag zum schweizerdeutschen Idiotikon, zugleich ein
Wörterbuch für Schule und Haus. Basel 1879' hat sich der erst
Einunddreißigjährige ein Denkmal gesetzt. Der Titel zeigt an,
daß Seiler im Sinne des ,zwei Finger an einer Hand' ein gesamt
baslerisches Werk schaffen wollte (wenn auch das Schwer
gewicht beim Landschäftlerischen liegt). Deutlich kommt der
Wille zum Ausdruck, nicht nur ein Wörterbuch, sondern
zugleich eine Grammatik zu bieten. Unübersehbar ist, bei aller
wissenschaftlichen Haltung, der Zug zur Pädagogik. Und
schließlich: Das Buch will ein Beitrag zum schweizerdeutschen
Idiotikon sein.

Der Werdegang des Buches läßt sich anhand der Einleitung,
von Protokollen und besonders der Korrespondenz mit
Friedrich Staub nachzeichnen. Erste Anregungen zur Sprach
forschung hatte ihm sein verehrter Lehrer Prof. Heyne gege
ben. Seit dem Antritt der Lehrerstelle in Liestal regte sich seine
pädagogisch-didaktische Ader; er gelangte zur Überzeugung, im
Fache Deutsch dränge sich ein von der Mundart ausgehender
vergleichender Unterricht auf. Er schreibt (Einleitung S. X):
Angeregt durchJ. Meyers ,Sprachbuchfür höhere allemannische
Volksschulen', begann ich die Mundart im Unterricht zu verwer
then und zeichnete gelegentlich aut was ein glücklicher Zufall
mir zuführte, bis ich endlich [. ..] mit Aufwand aller verfügbaren
Zeit mich auf die Erforschung der Mundart warf und dem
Redaktionskomite des schweizerdeutschen Idiotikons in Zürich
meine Beihülfe anerbot, die denn auch mit Freuden angenom-
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men ward. Er begann mit seinen zwölf- bis sechzehnjährigen
Bezirksschülern eine kleine alamannische Grammatik, nebst
einer Sammlung womöglich aller bei uns üblichen Idiotismen
anzulegen. Zugleich machte er fleißig Auszüge aus der Dialekt
literatur der beiden Basel. Aus diesen Keimen ist ,Die Basler
Mundart' entwachsen.

Natürlich suchte er sich die Mitarbeit von Kollegen aus dem
Kanton zu sichern. Er versandte Zirkulare und, gegenwärtig
damit beschäftigt, die Basler Mundart für das schweizerische
Wörterbuch zu bearbeiten, bittet er um Mithilfe an diesem
patriotischen Werke. Er fügt gleich eine Lauttabelle mit
Wortbeispielen bei und ersucht um die Lieferung weiterer
Beispiele in höchstens vierzehn Tagen [!]. Es ist nicht bekannt,
wie viele Helfer er so schnell gefunden hat ... Immerhin hat er zu
rühmen (Einleitung S. XIII), so mehrfach als überaus fleißigen
Mitarbeiter Lehrer Eduard Wirz in Wenslingen, Verfasser der
vorzüglichen Heimatkunde Wenslingen, Großvater mutterseits
des Mundartdichters Traugott Meyer. Er hebt auch mehrere in
Basel wirkende Kollegen hervor, darunter Wilhelrn Senn von
Liestal, Heimatdichter und Textautor der Baselbieter «Na
tionalhymne» ,Vo Schönebuech bis Ammei'. Besonders erfreut
war Seiler über die Beiträge eines Prominenten von außerhalb
der Schule: des alten Politikers Dr. iur. Ernil Remigius Frey
(1803-1889), Arlesheim, der, aus altem städtischem Geschlecht,
in den Trennungswirren nach 1830 einer der führenden Köpfe
der Baselbieter Revoluzzer geworden war.

Noch wichtiger als die Hilfe von Kollegen war die tätige
Teilnahme der Familie. Er konnte auf die volle Unterstützung
seiner feinsinnigen Frau Sarah zählen. lo Diese treue, verständ
nisvolle, gebildete Gefährtin während mehr als fünfzig Jahren,
die einzige Frau in dem Männer-Chor, war die Tochter von
Lehrer J. J. Müller, der als unerschrockener und unermÜdlicher
Kämpfer für Licht und Wahrheit in den dreißiger Jahren ins
Baselbiet geflüchtet war, weil er dem reaktionären politischen
Druck in Zürich weichen mußte. 11 Sarah war dem Vater zeitle
bens dankbar, daß sie von Liestal aus die Basler Töchterschule
hatte besuchen dürfen.

Gustav Adolf Seiler und Friedrich Staub

Das größte Verdienst am Zustandekommen des Buches hat
aber zweifellos Friedrich Staub, der Redaktor des Schwei-
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zerischen Idiotikons. Eine umfangreiche Korrespondenz (Brie
fe und eine große Zahl Correspondenzkarten) zeugt von der
jahrzehntelangen Verbindung der Ungleichaltrigen, die über
das Fachliche weit hinausgeht.

Die Anzeige Seilers, Mitarbeiter werden zu wollen, erfüllt
den Redaktor mit Jubel, daß das Baseldeutsche seinen Bear
beiter doch noch findet, und er geht ihm an die Hand - beförder
liehst, wie dieser gedrängt hat. Er berät ihn in technischen
Fragen (bitte keine Wörterlisten, sondern einzelne Zettell),
begutachtet die Lauttabellen, beurteilt das Grammatik-Schema
- die Grammatik ist die Blüthe des Sprachbaumes (22. Nov.
1874). Die klassischen Werke von Stalder und von Schmeller
wandern leihweise nach Liestal. Der Mentor rühmt die muster
hafte Gründlichkeit, hat allen Respekt vor seinem Feuereifer,
mahnt aber vor Übereifer. Bald liegen gegen 2000 Zeddel vor.
(Nebenbei: Das ist viel und doch nicht viel; wenige Jahre später,
so Walter Haas, wird die berühmte Zettelsammlung des
Idiotikons, aufbewahrt in ausgedienten Zigarrenkistchen, eine
runde Million Zettel aus zerschnittenem Abfallpapier aller
Farben und Formate umfassen ... ).12

Dann ist wegen des überraschenden Wegzugs aus dem
Heimatkanton eine Stockung zu befürchten. Das Verhältnis zu
Staub war so eng, daß sich Seiler über die Beweggründe nicht
nur ungeschminkt äußert, sondern ihn geradezu um Hilfe bei
der Suche nach einer Stelle bittet. Ihnen kann es kaum unbe
kannt sein, daß Baselland in geistiger Beziehung so ziemlich todt
ist, auch wenn die leitenden Persönlichkeiten es nicht zugeben
wollen [. ..]. Um in geistiger Beziehung nicht zu verkümmern, ist
es schon lange mein Wunsch, an irgend einer Pflanzstätte der
Bildung eine Lehrstelle zu erlangen (2. Jan. 1875). Und da ihn
seine demokratische und religiös-radikale Gesinnung mehr nach
der Ostschweiz als nach Basel zieht, denkt er an Zürich oder
Umgebung. An Zürich lockt ihn die Universität - und die Nähe
Staubs. Dieser lehnt freilich eine Vermittlung ab. So verschlägt
es ihn nach Frauenfeld, wo er unentwegt weiterarbeitet. Es geht
fast Schlag auf Schlag: noch in Liestal ist der lexikalische Teil
ganz, der grammatische beinahe fertig. Von Frauenfeld aus
meldet er, das Manuskript werde von zwei - leider nicht mit
Namen genannten - Freunden im Baselbiet durchgesehen. Fast
im letzten Augenblick kann er zum Glück Sprengs ,Idioticon
Rauracum' einarbeiten, das ihm Staub von Basel hat kommen
lassen. Wie er Staub mit der Zustellung der Aushängebogen
überrascht hat, vergleicht dieser den Tramp des schwerfälligen
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Zürichbieters mit der Geschwindigkeit des leichtblütigen
Basellandschäftlers (4. Sept. 1877), und nach dem Erscheinen
des Werks ,Die Basler Mundart' drängt sich ihm wieder der
Vergleich auf: Wie sehr beglückwünsche und beneide ich Sie,
und er nennt sein eigenes Streben Sisyphusarbeit, deren
Abschluß er nicht erleben wird - ein Thor, der in die Sonne
schauen will. { ..J Wir kommen ein halbes Jahrhundert zu spät,
wir Spätlinge (30. Sept. 1878).

Aber auch für Staub kommt ein Freudentag. Am 21. Februar
1881 zeigt er Seiler die Übersendung der ersten Lieferung des
Schweizerischen Idiotikons an und bittet ihn um eine Be
sprechung in der renommierten Basler ,Grenzpost'. Um das
öffentliche Urteil sorgt er sich, denn die jetzige Gestalt des
Idiotikons ist ein Kind der Compromisse, und er bittet ausdrück
lich um Verbesserungsvorschläge. Seiler dankt beglückt Sie
können nicht ermessen, welche Freude ich beim Anblick des
Langersehnten empfunden, und er wünscht zur glücklichen Wei
terführung des vaterländischen Werkes Kraft und Gesundheit.

Das Erscheinen von Seilers Wörterbuch und der ersten
Lieferung des Idiotikons bedeutet keineswegs den Abschluß
der persönlichen Beziehungen. Gewissenhaft beantwortet
Seiler während vieler Jahre Staubs Anfragen lexikalischer Art,
und dieser dankt wiederholt für seine Treue, fügt etwa auch
herzliche Grüße namens der Genossen oder an die übrigen
Basler Freunde bei. Er läßt ihn an den Sorgen um den Fortgang
des Werkes teilhaben, muß z. B. am 4. April 1891 von einem be
drohlichen Sturm im Bureau, bitteren Worten und Drohungen
berichten - angesichts des Anschwellens des Stoffes hatte der
Leitende Ausschuß erstmals die Notbremse gezogen (W. Haas).13

Daneben widmete sich Seiler rastlos eigenen Unter
nehmungen. Er bemühte sich um Ergänzungen zu seiner
,Basler Mundart'. Als Kenner der Mundartliteratur gab er eine
Anthologie heraus, ,Gottwilche! Allemannische Klänge aus
Stadt und Landschaft Basel. Für Freunde der Mundart ausge
wählt. Liestal 1879'. Der engagierte Schulmann verfolgte
beharrlich den Gedanken weiter, die Mundart zum Aus
gangspunkt des deutschen Sprachunterrichts zu machen, wies
z. B. die Lehrerschaft auf die eben erschienene Schrift von Jost
Winteler hin: ,Über die Begründung des deutschen Sprach
unterrichts auf der Mundart des Schülers. Bern 1878'. Er war an
der Ausarbeitung neuer Baselstädtischer Sprachlehrmittel
beteiligt, hielt Vorträge, usw.
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Die Hauptarbeit seines Lebens, die ihn während Jahrzehnten
beschäftigen und belasten sollte, nahm er 1881 in Angriff, ,Die
Flurnamen des Kantons Basel', und zwar zunächst zu Randen
des Basellandschaftlichen Urkundenbuches. 14 Er hofft, gelegent
lich eine hübsche Arbeit zustande zu bringen, und bereits 1883
schreibt er dem Freunde kühn, das Manuskript sei fertig, aber
ohne Erklärungen. Dieser rät dringend, solche mitzuliefern,
seufzt aber: ein schwieriges Kapitel, das wenig unanfechtbare
Resultate in Aussicht stellt. Er hatte von Anfang an gewarnt, sich
mit dem Studium der Flurnamen nicht zu sehr zu plagen.
Langsam begann Seiler zu zweifeln: das Werk wird in 1-2 Jahren
fertig sein, aber: ob jemand druckt? (so 1889). Einen schweren
Schlag bedeutete für ihn der frühe Tod des treuen Basler
Beraters und Freundes Prof. Adolf Socin, 1904. Er warf sich auch
noch auf die Behandlung der Geschlechtsnamen, zu denen Staub
ihm aus den Beständen des Idiotikons leider nur ungeordneten
Plunder anbieten konnte. Kleine Einzeluntersuchungen erschie
nen in Zeitschriften und Zeitungen;15 Unmassen von Materialien
häuften sich an. Sie liegen im Staatsarchiv Basel-Landschaft, in
Schachteln verwahrt, und werden gegenwärtig geordnet.

Die Bemühungen Seilers um das Schweizerische Idiotikon
gingen aber auch nach dem Tode Staubs weiter. 1924 dankte
ihm die Redaktion anläßlich seiner goldenen Hochzeit für seine
unserem Unternehmen geleisteten Dienste und rühmte seine
schönste Leistung, sein treffliches Basler Wörterbuch, das unter
den Vorläufern des Idiotikons eine ehrenvolle Stellung einnimmt
und eine wichtige Quelle desselben bildet. 16 Wer das Schwei
zerdeutsche Wörterbuch benützt, wird dem Urteil beistimmen.
Hübsch ist auch die Äußerung unseres gegenwärtigen Chef
redaktors Peter Ott: Seiler, bei dem Generationen von Idiotikon
Redaktoren an die Kost gegangen sind.

Kritische Benützer von heute kennen einige Mängel, etwa die
zu wenig konsequente Scheidung zwischen Stadt- und Land
mundart oder die problematische Mundart-«Orthographie» 
sie verblassen vor den Vorzügen: Da besticht der frische Zugriff
in die wirklich gesprochene Sprache, verbunden mit der
Berücksichtigung abgegangenen Gutes; die genaue Kenntnis
von Wärtern und von Sachen; die Einbettung der Wörter in
einen Kontext; der Einbezug der Mundart-Literatur; schließlich
der Blick auf weite Teile der Volkskultur überhaupt, vom Kin
derreim und Lumpeliedli bis zum «Aberglauben» und zur
Volksweisheit. Kurz: man kann nur mit Hochachtung von einer
solchen Leistung sprechen.
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Doch werfen wir zum Schluß noch einmal einen Blick auf
Friedrich Staub in seiner Menschlichkeit. Am 25. April 1891
klagt der Alternde: Jetzt kann ich keinen Buchstaben mehr sel
ber lesen. 25. Mai 1893: Die Sehkraft hat weiter abgenommen,
aber es ist mir gelungen, meiner Schwermut über meine
Invalidität Herr zu werden. Wie lange? Die schwarzen Mücken
werden schon wieder kommen. Im letzten Brief, am 13.
November 1895, drei Viertel Jahre vor seinem Tod geschrieben,
streitet er mit dem Freund über die Aussprache des Hoch
deutschen; seine Ablehnung einer nach preußischem Schnabel
geschliffenen Aussprache mündet unversehens in ein Bekennt
nis ein: Mir hat die Rettung des immer mehr gefährdeten
Nationalbewußtseins einen unendlich höheren Wert als aller
Gewinn, der vom Utilitäts- und Opportunitätsprincip oder von
der Eitelkeit empfohlen wird. Der Satz könnte auch von Gustav
Adolf Seiler stammen.
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M. N. B/P. Bearbeitet von A. Bachmann,
R. Schoch, H. Bruppacher, E. Schwyzer,
E. Hoffmann-Krayer.
BI/PI bis Bs, Pf, Qu. Bearbeitet von A. Bach
mann, H. Bruppacher, E. Schwyzer, R. Schoch.
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