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Alexander Schwarz. (TAUSCH – Textanalyse in Universität und Schule). Bern. 
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Museumsschriften. 4. Bd. 1). S. 535-544. 
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zwischen Maas und Unstrut. Hochmittelalterliche Sprach- und Dichtungsgeschichte im 

westlichen und östlichen Mitteleuropa vor dem Hintergrund der deutschen -burc- und -stat- 

Stadtnamengebung des 11.-13. Jahrhunderts. In: Beiträge zur historischen 

Stadtsprachenforschung. Hrsg.: Helga Bister-Broosen. Wien, S. 205-222. 
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„Stadt“-Wortwandel in Zusammensetzungen. In: Regionalsprachen, Stadtsprachen und 

Institutionssprachen im historischen Prozess. Hrsg.: Michael Elmentaler. Wien, S. 27-41. 

 

Schmitt, Ludwig Erich (1942): Die sprachschöpferische Leistung der deutschen Stadt im 

Mittelalter. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur [PBB] 

66(1942), S. 196-226. 

 

Skrzypczak, Henryk Alfons (1956): Stadt und Schriftlichkeit im deutschen Mittelalter. Beiträge 

zur Sozialgeschichte des Schreibens. Diss. Berlin. 

 

Steinführer, Henning (2007): Zur Überlieferung der sächsischen Städte im späten Mittelalter 

als Quelle für eine Untersuchung der Ostmitteldeutschen Schreibsprachen im 

Spätmittelalter. In: Ostmitteldeutsche Schreibsprachen im Spätmittelalter. Hrsg.: Luise 

Czajkowski, Corinna Hoffmann und Hans Ulrich Schmid. Berlin, S. 165-175. 

 

Voeste, Anja (2008): Orthographie und Innovation. Die Segmentierung des Wortes im 16. 

Jahrhundert. Hildesheim (u.a.). 

 

Ziegler, Evelyn (1999): Deutsch im 19. Jahrhundert: Normierungsprinzipien und 
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Studien zu Ortspunkten im niederdeutschen Sprachgebiet 
 

a) Ortspunkte 
Aken 

Attendorn 

Berlin 

Bielefeld 

Braunschweig  

Bremen 

Buckow 

Coesfeld 

Damme 

Duisburg 

Emmerich 

Essen 

Flensburg 

Frankfurt/O. 

Geldern 

Göttingen 

Greifswald 

Groningen 

Halberstadt 

Haldensleben 

Halle/S. 

Hamburg 

Helmstedt 

Herford 

Hildesheim 

Lemgo 

Lingen 

Lübeck 

Lüneburg 

Magdeburg 

Minden 

Münster 

Oldenburg 

Osnabrück 

Prenzlau 

Rostock 

Schwerin 

Soest 

Werl 

Wesel 

Wittenberg 

Wittstock 

Wolfenbüttel 
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Eine weiterführende Bibliographie zu niederdeutschen Ortssprachen wurde von Robert Peters 

und Norbert Nagel 2012 im Internet publiziert: „Bibliographie der niederdeutschen, 

ostniederländischen und kleverländischen Regional- und Ortssprachen vom Spätmittelalter bis 

1800“. 

 

 

b) Allgemeine Studien 
 

Bieberstedt, Andreas (2006): Modale Konstruktionstypen in der mittelniederdeutschen 

Urkundensprache. In: Historische Soziolinguistik des Deutschen VII. Soziofunktionale 

Determinanten des Sprachgebrauchs. Hrsg.: Gisela Brandt. Stuttgart, S. 17-31. 

 

Blume, Herbert (1996): Die Sprachenvielfalt des 15. und l6. Jahrhunderts im geographischen 

Bereich des Sächsischen Städtebundes. In: Hanse – Städte – Bünde. Die sächsischen Städte 

zwischen Elbe und Weser um 1500. (Ausstellungskatalog) Hrsg.: Matthias Puhle. Bd. 1. 

Magdeburg, S. 545-556. (Magdeburger Museumsschriften, 4). 

 

Blume, Herbert (2001): Städtisches und ländliches Hochdeutsch in Ostfalen um 1900. In: Die 

deutsche Sprache in der Gegenwart. Hrsg.: Stefan J. Schierholz. Frankfurt/M., S. 105-114. 

 

Chevtschenko, Svetlana N. (1999): Der Hanseat als Sprachmittler zwischen Ost und West. In: 

Historische Soziolinguistik des Deutschen IV. Soziofunktionale Gruppe – kommunikative 

Anforderungen – Sprachgebrauch. Hrsg.: Gisela Brandt. Stuttgart, S. 69-80. 

 

Damme, Robert; Macha, Jürgen und Müller, Gunter (2003) (Hrsg.): Von Beschrivinge bis 

Wibbelt. Niederdeutsche Forschungsfelder. Festschrift für Hans Taubken. Münster. 

 

Denkler, Markus (2006): Sterbfallinventare. Text- und variablenlinguistische Untersuchungen 

zum Schreibsprachwechsel in Westfalen (1500-1800). Köln. 

 

Ebert, Robert Peter (1990): Zur Einbettung des Syntaxwandels in der städtischen Gesellschaft 

des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Deutsche Sprachgeschichte. Grundlagen, Methoden, 

Perspektiven. Festschrift für Johannes Erben zum 65. Geburtstag. Hrsg.: Werner Besch. 

FrankfurtM.., S. 181-186. 

 

Fischer, Christian (1999): Zwischen Vision und tradiertem Erzählstoff. Zur Schilderung der 

Teufelsbuhlschaft in Hexenverhörprotokollen des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Historische 

Soziolinguistik des Deutschen IV. Soziofunktionale Gruppe – kommunikative 

Anforderungen – Sprachgebrauch. Hrsg.: Gisela Brandt. Stuttgart, S. 89-102. 

 

Lazar, Marija (2010): Argumentationsmuster der niederdeutschen und altrussischen 

Hansebriefe aus dem nord- und westrussischen Gebiet im 13.-15. Jahrhundert. In: Sprache 

in der Stadt. Hrsg.: Moulin, Claudine, Fausto Ravida und Nikolaus Ruge. Heidelberg, S. 

113-132. 

 

Maas, Utz (1986): Sammelbände als Quelle für die Erforschung der sprachlichen Verhältnisse 

in Norddeutschland in der Frühen Neuzeit. Teil I. In: Niederdeutsches Wort 26(1986), S. 93- 

147. 

 



8 

 

Maas, Utz (1986): Sprachliche Verhältnisse in den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Städten in Norddeutschland. In: „Stadt im Wandel“. Kunst und Kultur des Bürgertums in 

Norddeutschland 1150- 1650 (Katalog zur Landesausstellung Niedersachsen, Braunschweig 

1985). Stuttgart 1985. Bd. 3. S. 607-626. [gekürzt auch unter dem Titel „Die 

'Modernisierung' der sprachlichen Verhältnisse in Norddeutschland seit dem späten 

Mittelalter“. In: Der Deutschunterricht 38(1986), S. 37-51. 

 

Maas, Utz (1987): Sammelbände als Quelle für die Erforschung der sprachlichen Verhältnisse 

in Norddeutschland in der Frühen Neuzeit. Teil II. In: Niederdeutsches Wort 27(1987), S. 

163-189. 

 

Macha, Jürgen (1998): Schreibvariation und ihr regional-kultureller Hintergrund: Rheinland 

und Westfalen im 17. Jahrhundert. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 117(1998) 

Sonderheft, S. 50-66. 

 

Macha, Jürgen (2003): Unvollendetes zu „afiniten Konstruktionen“: Diachronische Skizzen zu 

einer Erscheinung der Kanzleisyntax. In: Niederdeutsches Wort 43(2003), S. 25-36. 

 

Macha, Jürgen; Neuß, Elmar und Peters, Robert (2000) (Hrsg.): Rheinisch-Westfälische 

Sprachgeschichte. Köln,Weimar, Wien. 

 

Macha, Jürgen; Neuß, Elmar und Peters, Robert (2003): Sprachgeschichte der Regionen: 

Rheinland und Westfalen. In: WWU Münster: Forschungsjournal 12(2003), S. 33-39. 

 

Mihm, Arend (1992): Sprache und Geschichte am unteren Niederrhein. In: Niederdeutsches 

Jahrbuch 115(1992), S. 88-122. 

 

Mihm, Arend (2000): Rheinmaasländische Sprachgeschichte von 1500 bis 1650. In: Rheinisch-

Westfälische Sprachgeschichte.  Hrsg.: Jürgen Macha, Elmar Neuß und Robert Peters. 

Köln,Weimar,Wien, S. 139-164. 

 

Mihm, Arend (2001): Das Aufkommen der hochmittelalterlichen Schreibsprachen im 

nordwestlichen Sprachraum. In: Skripta, Schreiblandschaften und 

Standardisierungstendenzen. Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und 

Romania im 13. und 14. Jahrhundert. Beiträge zum Kolloquium vom 16.-18. September 

1998 in Trier. Hrsg.: Kurt Gärtner, Günter Holtus, Andrea Rapp und Harald Völker. Trier, 

S. 563-618. 

 

Nagel, Norbert und Peters, Robert (2013): Die fortlaufende digitale Bibliografie zu den 

niederdeutschen, ostniederländischen und kleverländischen Regional- und Ortssprachen 

vom Spätmittelalter bis 1800. In: Stadtsprache(n) – Variation und Wandel. Hrsg.: 

Christopher Kohlbeck, Reinhard Krapp und Paul Rössler. Heidelberg, S. 71-80. 

 

Rösler, Irmtraud (2003): Zum Problem der Klassifikation von Kanzleitexten. In: Aufgaben 

einer künftigen Kanzleisprachenforschung. Hrsg.: Jörg Meier und Arne Ziegler. Wien, S. 

45-56. 

 

Rösler, Irmtraud (2006): Mecklenburgische Eidestexte des 16. bis 18. Jahrhunderts in 

soziolinguistischer Sicht. In: Historische Soziolinguistik des Deutschen VI. Kommunikative 
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Anforderungen – Textsorten – Sprachgebrauch soziofunktionaler Gruppe. Hrsg.: Gisela 

Brandt und Irmtraud Rösler. Stuttgart, S. 157-174. 

 

Sander-Berke, Antje (1995): Zettelwirtschaft. Vorrechnungen, Quittungen und Lieferscheine 

in der spätmittelalterlichen Rechnungslegung norddeutscher Städte. In: Vestigia 

Monasteriensia. Westfalen – Rheinland – Niederlande. Hrsg.: Ellen Widder. Bielefeld, S. 

351-364. 

 

Scheel, Willy (1894): Zur Geschichte der Pommerischen Kanzleisprache im 16. Jahrhundert. 

In: Niederdeutsches Jahrbuch 20(1894), S. 57. 

 

Tophinke, Doris (1999): Das kaufmännische Rechnungsbuch im Kontext städtisch-amtlicher 

Schriftlichkeit. In: Niederdeutsches Jahrbuch 122(1999), S. 25-43. 

 

Tophinke, Doris und Wallmeier, Nadine (2011): Textverdichtungsprozesse im Spätmittelalter: 

Syntaktischer Wandel in mittelniederdeutschen Rechtstexten des 13. bis 16. Jahrhunderts. 

In: Sprachvariation und Sprachwandel in der Stadt der frühen Neuzeit. Hrsg.: Stephan 

Elspaß und Michaela Negele. Heidelberg, S. 97-116. 

 

 

c) Studien zu den einzelnen Ortspunkten 
 

Aken 

Lasch, Agathe (1987): Aus alten niederdeutschen Stadtbüchern. Ein mittelniederdeutsches 

Lesebuch. 2., um eine Bibliographie erweiterte Aufl. Hrsg.: Dieter Möhn und Robert 

Peters. Neumünster. 

 

Attendorn 

Fedders, Wolfgang und Goebel, Werner (1988): Zur mittelniederdeutschen 

Urkundensprache Attendorns. Variablenlinguistische Aspekte einer südwestfälischen 

Stadtsprache. In: Niederdeutsches Wort 28(1988). S. 107-141. 

 

Berlin 

Gilles, Peter (2001): Regionale Intonation. Die Intonation der Weiterweisung im 

Hamburgischen und Berlinischen. In: Zeitschrift für Germanistische Linguistik 

29(2001)1, S. 40-69. 

 

Bergerfurth, Wolfgang (1993): Sprachbewußtsein und Sprachwechsel in der französisch-

reformierten Gemeinde Berlins ab dem Ende des 18. Jahrhunderts. In: Das Französische 

in den deutschsprachigen Ländern. Hrsg.: Wolfgang Dahmen. Tübingen, S. 83-119. 

 

Böhm, Manuela (2011): Sprachwechsel in der Stadt und auf dem Land – Struktur und 

Dynamik des Sprachkontakts bei Brandenburger Hugenotten vom 17. bis 19. Jahrhundert. 

In: Sprachvariation und Sprachwandel in der Stadt der frühen Neuzeit. Hrsg.: Stephan 

Elspaß und Michaela Negele. Heidelberg, S. 163-187. 

 

Bretschneider, Anneliese (1973): Berlin und ‚Berlinisch‘ in der märkischen 

Sprachlandschaft. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 24 (1973), S. 68-

84. 
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Butz, Georg (1988): Grundriß der Sprachgeschichte Berlins. In: Wandlungen einer 

Stadtsprache. Berlinisch in Vergangenheit und Gegenwart. Hrsg.: Norbert Dittmar und 

Peter Schlobinski. Berlin, S. 1-40. 

 

Dittmar, Norbert und Haedrich, Doris (1988): Gibt es die „Berliner Schnauze“? 

Schlagfertigkeit und Berliner Stilregister im linguistischen Kreuzverhör. In: Wandlungen 

einer Stadtsprache. Berlinisch in Vergangenheit und Gegenwart. Hrsg.: Norbert Dittmar 

und Peter Schlobinski. Berlin, S. 103-144. 

 

Dittmar, Norbert und Schlobinski Peter (1988)(Hrsg.): Wandlungen einer Stadtsprache. 

Berlinisch in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin. 

 

Dittmar, Norbert und Schlobinski, Peter (1988): Forschungsergebnisse aus dem Projekt 

„Stadtsprache Berlin“. In: Wandlungen einer Stadtsprache. Berlinisch in Vergangenheit 

und Gegenwart. Hrsg.: Norbert Dittmar und Peter Schlobinski. Berlin, S. 41-81. 

 

Eckert, Olaf (1988): Geteilte Stadt – geteilte Sprache? In: Wandlungen einer Stadtsprache. 

Berlinisch in Vergangenheit und Gegenwart. Hrsg.: Norbert Dittmar und Peter 

Schlobinski. Berlin, S. 171-182. 

 

Fischbach, Gerda (1988): Das Berlinische im Couplet und im Chanson. In: Berlinisch in 

Geschichte und Gegenwart. Stadtsprache und Stadtgeschichte. Hrsg.: Hartmut Schmidt. 

Berlin, S. 149-156. 

 

Gerlach, Karlheinz (1988): Friedrich Nicolai über die Herkunft der Ortsnamen Berlin und 

Kölln. In: Berlinisch in Geschichte und Gegenwart. Stadtsprache und Stadtgeschichte. 

Hrsg.: Hartmut Schmidt. Berlin, S. 100-107. 

 

Gessinger, Joachim und Fischer, Christian (1998): Schriftlichkeit und Mündlichkeit in 

Brandenburg-Berlin. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 117 (1998), Sonderheft 

„Regionale Sprachgeschichte“. Hrsg.: Werner Besch und Hans Joachim Solms, S. 82-

107. 

 

Gessinger, Joachim (1999): Regionale Sprachgeschichtsforschung. Metropolenbildung und 

Sprachwechsel am Beispiel Berlin-Brandenburg. In: Historische Soziolinguistik. Hrsg: 

Klaus J. Mattheier und Peter H. Nelde. Tübingen, S. 159-178. (Sociolinguistica 13) 

 

Gessinger, Joachim (2000): Überlegungen zu einer Sprachgeschichte des Brandenburg-
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Studien zu Ortspunkten außerhalb des geschlossenen deutschen Sprach-

gebietes 

Tschechien 

Böhmen und Mähren 
 

a) Ortspunkte 
 

Böhmen 

Budweis/České Budějovice 

Eger/Cheb  

Komotau/Chomutov 

Krumau/Český Krumlov 

Prag/Praha 

Mähren 

Brünn/Brno 

Fulnek 

Iglau/Jihlava 

Olmütz/Olomouc 

Ostrau/Ostrava 

 

 

b) Allgemeine Studien 
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Müntzers deutsches Sprachschaffen. Hrsg.: Joachim Schildt und Roswitha Peilicke. Berlin, 

S. 228-251. 
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Masařík, Zdeněk (1966): Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache Süd- und 

Mittelmährens. Brno. 
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Fulnek 
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Iglau/Jihlava 
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Humanismus. In: Kanzleisprache – ein mehrdimensionales Phänomen. Hrsg.: Andrea 
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Studien zu Ortspunkten außerhalb des geschlossenen deutschen Sprach-

gebietes 

Slowakei 

 

a) Ortspunkte 
 

Georgenberg/Spišská Sobota 

Göllnitz/Gelnica 

Karpfen/Krupina 

Kaschau/Košice 

Käsmark/Kežmarok 

Kremnitz/Kremnica 

Leutschau/Levoča 

Neusohl/Banská Bystrica 

Preschau/Prešov 

Preßburg/Bratislava 

Rosenau/Rožňave 

Schemnitz/Banská Štianica 

Schmöllnitz/Smolnik 

Schwedlar/Švedlár 

Sillein/Žilina 
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