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1. Schindler und der Wein 

Johann Andreas Schmeller (1785-1852) 
ist der Begründer der wissenschaftli-
chen Dialektforschung. Er stammte aus 
Tirschenreuth in der Oberpfalz, wuchs 
bei Pfaffenhofen an der Ilm am Rande 
der Hallertau auf und wurde in Mün-
chen zum Bibliothekar an der könig-
lichen Hof- und Staatsbibliothek, der 
heutigen Bayerischen Staatsbibliothek, 
und auch zum ersten ordentlichen Pro-
fessor für deutsche Philologie an der 
damals gerade neu von Landshut nach 
München verlegten Universität. Von 
Schmeller stammt das wegweisende 
„Bayerische Wörterbuch"1, ein Werk, 
das noch heute unersetzlich ist, unter 
anderem auch, weil die 1995 begonne-
ne Publikation des neuen „Bayerischen 
Wörterbuchs" der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften2 bis zum Jahr 
2011 mit Faszikel 16 erst beim Stich-
wort Bock angelangt ist. Das Stichwort 
Bier ist also im neuen „Bayerischen 
Wörterbuch" enthalten, das Wort Wein 
aber noch nicht. 

J.A. Schmellers Bayerisches Wör-
terbuch dagegen enthält schon einen 
umfangreichen Wortartikel Wein? 
Hier schreibt er (Spalte 924): „Heut-
zutage zwar kommt über hunderttau-

1 Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. 1. 
Aufl. Augsburg 1827-1837. 2., von G. Karl 
Frommann bearb. Aufl. München 1872-1877. 

2 Bayerisches Wörterbuch. Hg. von der Kom-
mission für Mundartforschung. Bde lff. 
München 1995ff. 

3 Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. 
2. Aufl. München 1872-1877, Bd 2, Spalten 
924-928. 

sende gemeiner altbayrischer Lippen 
Jahr aus und ein kein andrer, als etwa 
der Johannis-Wein ... Aber ehmals war 
es anders."4 Den Weinanbau in Bay-
ern nennt er „einen „Idiotismus seiner 
Art" - heute würde man sagen: eine 
Eigenheit, eine Eigentümlichkeit ganz 

4 Der heilkräftige Johanniswein wird am Jo-
hannistag, dem 27. Dezember, in der Kirche 
geweiht, vgl. etwa Judenmann, F.X.: Kleines 
Oberpfalzisches Wörterbuch. Regensburg 
1994, S. 89. 

$ e r S B t i t t ( W e i " , ®imin . W e f l , Weins- ! ) , loie 
hd)b.; (mbb. t o i n , afj'D u u T n , qotf). D e i n ; cf. tat . 
Vitium, Qtird). otvoj. ©raff I, 886. 8 S i . I I I , 676. ffiei= 
ganb, 336$. I I , 1045). Qcutjutagc jroar fommt über 
j)unberttau|tnbe gemeiner altbahrifdjer Sippen Saht au» 
unb ein fein anbrer, als etroa ber 3 o h a n n i S « U ö e i n 
(fieh II . I l j . , S p . 1206 unb 1617 f . ) , obet ber, reo 
mitunter ein §od)jeitmahl bis jum SujuS eines © e i n -
m a l § gefteigert roirb. Äber ehtnals mar es anberS. Unb 
ficher hat nur bie gro&e 2ehrmeifterin Sr fahrung nnmäh" 
lieh Bon jenem 3uj lanS auf bieten, oom SBein jum Bier 
geführt, bas nun fogar auch no<h roeiter iiiMidj jufehenS 
an Beifall ju geroinnen fcheint. S a n f t l . ttatalog I I , 
951—52. 956. 960. Subhar t , ält. ® e f 4 ». Samern 699 ff. 
ÜB. Hüacfernagel in § a u p t ' 3 3eitfi$r. VI , 261—280. Der 
ÜBeinbau in g ran len (Eccardi Fr . or. 1, 643, ad 750) 
unb am Khein , auih am obern, gehSrt unter bie alt» 
betannten unb geläufigen Glinge; aber übet bcn in «lt= 
hapern, einen 3biotiStmiS feiner 'Art, barf meHeid)t eilt 
3Bort mehr gefaßt roerben. „Regio Bniovariorum v i n i 
f e r a x , " fagt W r i b o ums J a h r 649. ,^Joh et 6 r u » 
c u n p e r d ) (Buch unb Aruthenberg fach fRegenShurg), in 
quo sunt p lan tag ines v i n e a r • ra;" Congcstum Arnonia, 
sec. VI I I . cf. Meichelb. H . F r . I , I I , 59. „ V i n e a 
i n ü B i n j e r quae nunc a rea fac ta e s t ; " Sreljb. S a m m l . 

I I , 201. ad 1147. „Decimae vini de Omnibus vinei» 
inter S B i f e n t et X u r f e n t a l n u p e r p l a n t a t i s et 
adhuc p l a n t a n d i s ; " Stieb 224, ad 1155. „Decimae 
vini (ad Conventum Garsense , a°. 1200 circa);14 MB. I, 
41 ( fad! bie hier genannten Orte nidjt etroa inOfterreuft 
lagen). 1281 bingt man }u S t a b t a m ^ o f a ls fcofpitaU 
Oteichuifi „unum po tum v i n i w a w n r i c i mensurae 
dictae P o l l " au§ ; Sang, Reg. I V , 775. „Rat ispona 
. . . v i n e i a ubar t im ef&uentibus d i l a t a t a ; " Clm. 17142 
(4°. X I — X I I . seo.) , f. 4. „(Abbreviat io redi tuum 
monaster ium Schirense a t tenent ium:) Ratiapone vinea 1. 
Vinum quod ibi na tum fueri t i ta pa r t i e tu r : deeima 
u m a vini p lebano, XI* colono d a t u r , cetero in usum 
dominorum ceden t ; " Clm. 17401 (2° max . X I I I . seo., 
1226), f. 12b. Clm. 17420, f. 3 9 ' . „Heinricus comes 
Rat isbonenais contradidi t nobia v i n e a m quandara 
quam Rat iapone habn i t ; * MB. X , p. 397, ad 1140. 
Siach einem Salbud) t>. 1240 rourbe bamals ÜBein gebaut 
an ber Dernau (bei) ÄagerS, Bach, Donauf tauf , 'ilbbad), 
Jtelheim, SedjSgmünb, fflofter tgehönfelb), an ber Bit» 
mühl (ju « u ) , an ber Stab ( ju Sßettenborf, tedelftrirwc.), 
an ber innern fiaber. ( j u ©ofborf, Sinbhart « . ) , an ber 
3 fa r (ju Sanbäbut, 9lltborf i t . ) ; ti. Sang bat)r. 3af |rb. 
p. 365. 3nbeffen roill Sintpert ($e j , thes. I I I , ©. 394) 
»iffen, ba& ju Sanbsljut (erft) ,a° . 1380 $er jog gribric? 
bie äBeinroacijS angefangen habe ju bauen. ' Dami t ftimmt 
»herein bie Urtunbe b. 1394 in MB. X V , 489. Uber 

Der Artikel Wein aus Schmellers „ Bay-
erischem Wörterbuch " (II, 924-928). 
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bie ©einberge in Segensburg, Pent l ing, Siglinq 1345 
jief) ©f t r . « t r . V I I I , 119. 126. 127. „A°. 1385 Der-
to.uft 9). SUünjmeifter ju Imberg bem 91. Surger balelbft 
3rocp © e i n g ä r t e n , an bem Ilmberg gelegen;" ©d)entl. 
,,'Jlota roaS auf bie © e i n ju Äelbeim gegangen ift 
a". 1392;" Straubinger §of.9technung in $repb. Samml . 
i l , 157 fj. 3m 3at)r 1450 fdjentl £>rrjog (»einrieb ben 

M Wonnen 3u Sicbtrfcpönjelb .jffien alte © e i n g ä r t e n " ju 
fiedjSgemunb; MB. XVI, 493. ©eingärten ju S e g e r n . 
b e i m , 1474; Jtr. £f|bl. X, 33. A°. 1499 reiipe ©ein . 
örnte unter SegenSburg; Cgm. 311, fol. VI. 3m ©Reiter 
Dienftbatenbucp 0. 1500, f. 7. 19. 45 ift Biel bie Sebe 
Bon ben ©eingärten unb ber ©einlefe ju ffeltjeim. Die; 
fen ftelpamer tränt baS ©efinbe. Sach Dräger p. 48 
jäplt man ju ftelheim bermalen nodj jroep. efcmalS gab 
eS feripS unb mehr ©einbauern. „Dritthalb unb oierjig 
©eingärten ju SegenSburg, a°. 1509;" flr Sijbl. XVII , 
250. , 3 u © t a u f f , ba mir bairifd) roeingeroechs haben;" 
tlofletlerorbn. B. 1552, überbaut. 'Jlrcpio IX, p . 103. 3g. 
Dom. ©chmibt in Cbm. 1996, B, p. 11 —12. „ I ^ u m . 
f t a u f er ©ein [ofiete a°. 1539 bie SJlafj 3', 2 Wenn., nach 
jetzigem Selbe 3 ffreujer l 3 / i dn. ," flohlbrenner, S t r . 
1783, p. 63. 67 te. 3 n ber tuffchlagS.- 3nftruttion für 
ben Baperroein B. 1544 (2btg. o. 1543, p. .231) finb eine 
DJtenge Crle ber ©eriepte ßanbSput, Depfpacp, Straubing, 
Degg'enborf, Dingolfing, iteblheim, §of bep Kegenfpurg, 
Donauftauf namenllicp aufgeführt. um roelche bamals noep 
©ein gebaut roorben fepti mufe. Bom Stricht S c h m o r jad) 
bemertt § a j j i , S la t i f t . I V , 439: .epebeni milffen eint 
^Dlenge ©einberge Borpanben geroefen fepn, bo notp jetjt 
»iele roilb mit § o l j beroadjjene Berge fo peilen; felbft ber 
B o g e n b e r g pranglt fonft mit Sehen, fo roie alle äußern 
Berge längs ber Donau." 3 « § e n g e r t S b e r g unb 
© i n j e r innren (naep S . 522) nad) bor h"nbert 3al)ren 
24 ©einbauern (©einjierl , , bermalen leiner mepr. 1587 
mürbe „in ben §ofgärten ju 9)tünehen ©ein grjügelt; ' 
Sippert'S SluSjüge Cbm. 2095. „ i S a i e r i j d ) m e i n , " 
Cod. Ob. Alt. 94" (8" XIV. sec. , Clm. 95114"), h inter , 
bedel. I h - I , S p . 587: D ä f e r n . Birlinger 429. — 
Balb roerbtn Bießeicpt auch auf ben Mügeln Jtinäcpft unter 
SegenSburg unb auf benen bep Sanb5f)ut bie legten Sefte 
D o m ©einbau Berfdjroinben. §opfen unb ©eiteibe roirb 
pier, (nie anberSroo, unb j. B. autp im cpn: Gitpfiaüiitpfn 
bep Deulenberg, an befjen ©teile treten Der gute 'fluen; 
i in fagt (in ber ßinleilung ju feiner (Epronil. S . XI I ) : 
„ber gemeine 3J!ann auf bem 0 ä u in Bapern fi?t Dag 
unb S a $ t bep bem ©ein ." (SSrgl. S.Secpt 0. 1516. 
X I I I , 3. ß .C . B. 1553, fol. 21. 165). ©ie golben ein 
folcheS 3eitaller - ©ein für ben gemeinen Bauers 
mann! — (feinen möchte, fo bürfte es boch taum für 
baS jetjige Ju Bttlaufchen fepn. Der B a p e r r o e i n toirb 
l o o I B o n jeher ein roenia in bie flrl ber Dreptnänner: 
meine getragen paben. „9Jtir feit ein prifter, bn j b a i r i f d ) 
t o i n , juben unb junge roölflin nflerbefte fin in ber jugenl;" 
Qugo B. Deimberg, Senner 22570 (Cgm. 307, f. 220). 
Sicht umfonft hielten bie frommen Bäter in S t i f te rn unb 
Jtlöftern jiemliipe ©tüde auf ben Befi? Bon ©eingütern 
im (Jlftplanb, in Üfterreicp it. Den ß a n b m e i n tpeilten 
jie miibiglitp iprem ©efinbe m i t ; fie jelbft fühlten fiiip 
mepr mit £ f t e r m e i n (fieh I- , Sp . 170), © e l f c h -
t o e i n , 9 i e d a r = , S r a n f e n m e i n , S l f a f e e r ober niol 
gor ÜJia lbnfer , S a i f a l , S i u m a n i it. befreunbet. 

Pr ima declinatio am morgen in taberna 
Haec est jugie ratio ba fep mir afläeit gerne 
Quaestio fuit mota B o n @ l f e f f e r unb Bon O f t e r m e i n 
Sed non decisa tota meldjer ber peffer fol fein 
Ad hanc reapondere tan id) fieser rjol 
Gustavi ambo vere fi haben mid) oft genialpet Bol 
Quod ego vix ambulavi roenn icp je Bil getrand 
Sed ftatim me prof t ra r i hin auf bit naihfttn pand 
Sunt parvae differentiac D i i e r t n e i n unb S l f e | f t r 
Et magna convenientia ber ain madjt Bol, ber anber nit 1er 
Tuoa potatorea tan ber tbel mein 
Qni reputant se doerorps bpe (äm (foin) fthüler 

mcditen fein 

0 v i n u m a u a t r a l e roie buft bu mir fo rool 
Propter donuni tole ilp bith piflilp loben fol 
Tu oa veraciter bäfe mein herej begert 
Confiteor tenaciter Bon Surft haft bu inith offt ernert 
Si oportuerit me mori noep pan icp bid) geren 
Sitienti ori i(h mag bein nit enperen 
ß ic i t cor meum bu mad)ft mid) freben reitp 
Teator Burumum deum ba§ icp Boll bir nit toeiep 
Beatus qui intelligit maS in ber lantten ift 
Qui se ipsum non negligit je trinden Je atUr fr ift 
Ego vos et ipse trinden adjeit gertn 
Illc tu et ipse foQtn baS bemeren 
Sic est sensuB perfectus Bon bem öfter mein 
Mihi eet eleotua er bundt miip ber peffer fein. 
Tu autem doraine nulli rustico miaerere. 

Aug. S. Ulr. 94 , f. 128b (B. 3 . 1477). Teg. 1839: 
Berft , beren ©chlufe: 

Vinum subtile facit cor in Bene juvenile 
Sed vinum vile facit oor juvenile senile. 

„Smer mtin epauft in Bajjen ober in ponjen baS fei 
S t e d e r m e i n , I a n t m e i n , o f t e r m e i n , p a p t i f d ) m e i n 
ober anberlap mein;" »lUncpn. ©tB., Sluer p. 69. © a r 
tin Untertrieb jroiWen I a n t m e i n unb p a p r i f i p m e i n ? 
„fiutermin, b e i e r i f e h e n unb m e l j e n o b e r g l j a t e ober 
I r i g i f c p e ober f i p p e r m i n e , " (sec. XV.) ; IRone'S «n= 
jeiger V I I I , 407 . 3 n ber Rechnung beS ffliüncpner 
3efuiten*SoDegiumS B. 1630 (Cgm. 3942) heit eS fol. 4 : 
„3 ( rung unb trindgelt bf 4 fuefjren Bmb ben b a p r i f e p e n 
© e i n oon Bfeffenpaiifen H f l . 30Ihr 3uhrIon oon bem 

; S e e m e i n Bon Softencj bis gen SlugSburg 10ß . 58 Ihr. 
Umb 7 © e e 6 m e r . . . . " S p a n i f i h e r © e i n n u r i n 
eiujelnen tBlafeen u 56 Ihr. ©. ouih Xh- I , ®P- " S : 
ö t j ep . A°. 1516 muips jeboep ein feht guter b a p r i f c h e r 
© e i n , bafe et attt ©ein t übtrtrof. , © t r jn in baS anber 
jar behalten h " ' . bem galt ber Ropf gern 10 © i t n t t 
$f tnninge." ©ibmann'S Shron. B. SegenSb. ,A° . 1388 
crevit vinum acerbum in Anstria quod Czcrtnlield 
dicebatur et dicitur adhuc esee unum vaa de eo in 
Mellico;" Chiem. ep. 11, fol. 244b. 3 m 16. unb 17.3ahr-
hunbert mürbe ber ©ein Bom beflen ©eroäihs auä btr 
^errfepaft Donauflauf in ben §of(eHer naih OTIlnchen ab. ST 
geführt, unb bie »egenSburger Bürg t r hielten grofet Sagtr 
Bon r o t h t n b a p r i f c h e n © t i n t n ; ©emeintr, Seg. 
Shron. 281. Durdj baS S .S . b. 1616, f. 532 routbe ben 
©irthen in ©labten unb ®?är[ten Berboten, n e b e n a n . 
b e m © e i n e n baprifepen ©ein einjulegen unb auSju. 
fipenfen, ^ „tt t i l t8 unjimlicp fep, unb aus alerlep 
pabenber Bepforg, barciuS entftanbenen Betrug? unb B t r . 
fälfcpung." ,3c(i niaife jmar rool, bafe ber B a p e r r o e i n 
bep Billtn Itinen gueten Samen hat. boch löfet manches 
3aPr ber rotpe am Bogenberg roaepfenbt autp ein ge-
fepledigeS ©einmaul niept erratptn, maS 2anb5mann er 
jtp," fagt a°. 1679 Baltafar S tg l t r in ben Bogenberg; 
miralein p. 32. Der r o t p e S a n b S h u t e r toftele, a°. 
1785 7 flreujer, ber me»6e 5 »reujer bie 9Jla6;" TOei-
bingtr 's £nnb§h- 122. ©Ortenberg im C.®. Srbing treibt 
roahrfcheinlich Bon uralten 3eiten her auih etmaS © e i n . 
bau; (Qarfner auf ©iltelSbach 1837, p. 48). 3m 3 a h r 
1834 mürben ju Gölnbach, OTooS; unb Dürnthening über 

j 150 gimer niept üblen 3jarroeineS gejogen. Die Segens. 
burger 3eilung (ihreibi: .Der in ber Sähe StgtnSburgS 

; on btn fübliihtn ®ängtn beS linltn DonauuferS roaepfenbt 
! fogenannte B a p e r r o e i n ift jroar, jo lange er jung, etroaS 

perber Satur , unbehaglich einem burch milbere ©eine B e r . 
; roöhnlen ®aumen; aber bieä gibt fid) mit bem 2111er, 

unb ber in guten Jahrgängen gewonnene roirb feiner 3cit 
: ein ganj trtfflid)t8 ©eeräntt. D t r B a p t r r o e i n hat Biel 
j ©eift, rceit mehr als bie geringeren ©orten beS Spanien-
; unb Sedarmeines. Die? roiffen audj bie fttmbtn ffitin-

här.bler. bie ihn manchmal in beträchtlichen Quantitäten 
auflaufen, natürlich, >™ mieber ju B e r l a u f e n , aber 
niept mehr als — B a p e r m e i n . 2lnbere Borjüge beS 
B a p e r m t i n S finb feint ©ohlftilheit unb feine Unber* 

I iciljditpeit. ©er B a p e r m t i n t r int t , ber barf übtrjeugt 
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f e p n , bag er ®etrönl geniefct, tuie es bie S a t u r ge. 
geben, roäfjtcnb bep gar Bielen anbern © e i n e n , namenl« 
iich benen, bie uniec berühmten S a m e n auSgefd)entt loer-
ben, bie ß u n j t baS fflleifte getpan hat, — unb jroar häufig 
nieht j u m Beflen ber ®efunbhe i t ; " (3Ründ)n. bapr . Sanb= 
böte b. 20. Sehr . 1843). Soch fommen j. 8 . in TOün. 
cpen eigene auf B a p e r r o e i n berechtigte S c h e u t e n Bor. 
©eroöhnlidj aber roirb ba r in ftatt beS Di tu la rge t rän teS ein 
berläfeigereS, nemlich echtes Baperbier , gereicht. Dagegen 
ift ber orbenttiche © t i n r o i r t h . roo er in a l tbapri idjen 
E t ä b t e n unb Biä r l t en oor tommt, in ber Segel n u r mepr 
auf belifatere, befonberS frembe, Sä f t e berechnet, unb baS 
orbinäre EanbStinb — B ü r g e r ober B a u e r s m a n n — geht 
m i t Seipect an bem Bornehmen grünen B a u m e — Bor-
bep, u m fiep bep einem gewöhnlichen (b. b S i e f ) © i r t h 
ober B r e u BaterUnbifih gütlich ju thun. B r g l . B i e r , 
I . S p . , S p . 264—266 . D e r S n f i n g r o e i n , fieh I I I . I h - . 
S p . 3 1 3 ; ' S e f t i o e i n , f. I. S h - . S p . 7 7 5 : j u r Befieg. 
l u n g eines .Kaufs ober £anbe lS ; B i r l i n g e r 4 2 9 ; ' g i r f t -
w t i n , fieh © P - 1 5 8 ; g o r b e r w e i n , baf., 

© p . 7 5 3 ; $ ä f t e l r o e i n , fieh I I . Dh-, ©P- 1065 ; R a n . 
b e l r o e i n , fieh II- I b - . € p . 1 2 5 3 ; D p f e r r o e i n , a d 
aacr i f io ium m i s s a e , © p ei § m e i n f ü r bie Ga iumuniean . 
ten, fieh I I I . f h . , ©P- 687. © e i n - 2 i m e r , © e i n . 
© m m e r e r , fieh I. SS-, © p . 75. D i e © e i n h e r ( W e r -
b e r , b a i W e i ' b e ' l , Wei~b i3 ' l ; 3eitfchr. I I I , 100: W e i m -
m a r ; V I , 114 , i s : W e i m b a r , D r a u b e ) , a ) ©einbeere . 
b ) öfter (roie, rool a u s ähnlichem S r u n b e , auep in ©diroe. 
ben roinbär), bie J o h a n n i s b e e r e ; cf. I. I h - . © p . 263. 
Wei'bi'X b r o c k a " , S r i Rinberfpiel. D e r © e i nf a l t e r , 
a) ber Schmetterl ing, fieh I . I h - ©P- 6 3 4 ; 3e i t fd i r . VI , 
347 . b ) im S c h e r j : Siebhaber beS © e i n e s . D e r © e i n . 
g a r t e n , f. I I . Sh- , ©P- 9 3 8 - ä tuSbrud ijt, roie 

© e i n b e r g , aud) auger ben oben berührten weinbauen« 
ben ©egenben ber S igenname Bon Ört l icpfei ten, beren 
manche, ieboch nicht alle, bie B e r m u t h u n g julaffen, bafe 
fie bemjelben einft burch b i e l h a l enlfprochen haben. B r g l . 
bapr . 2lnnalen 1834, © p . 789, auch 767 unb 89. Übr igens 
hat fieh a n ber D o n a u bie ältere 2luäfprachform © i n -
g a r t ( W i n g a ' t ; ahb. S p . u u i n g a r t , mljb. roingarte, 
« r a f f I V , 250. B5R. I , 484. 3eitfd)r. V , 174,112. V I , 
107,fi. 468) erhalten. Bg l . Saxon . c h r o n . ad an . 1073, 
ä n g r a t n p. 278 : , © i H e l m geroan that laub BlanS (äRaine) 
anb h i ' Snglifce men froide a m p r b o n , roingearbas hi 
forbpbon." „ S p e c u l a , roingart=hutt;" Voc. ». 1429. 
B r g l . © i n t o f , © i n j e r . D i e © e i n g l o c l e n . „ 3 u r 
3e i t m a n © e i n g l o d e n l äu t e t , " foHen bie fflirthe ihre 
®äfie abfehaffen; roirjb. Berorb. B. 1579. cf. Dh- H , 
© p . 1182. D e r © t i n l a u f — nach fränlifcher üuS^ 
fpraepe nod) © i n t o f f — w a s , allgemeiner auSgebrüett, 
S e i t l a u f , fieh I I . I h - , S p . 1536 f. D a S © e i n t r a u t . 

88 (O.a.) M a t r i c a r i a p a r t h e n i u m L . , (Semnich I , 298 f . : 
A n e m o n e p r a t e n s i s unb pu l sa t i l l a ) , anberwär t s R u t a 
g r a v e o l e n s , bie hier bagegen © e i n r a u t e n (Semnich I I , 
1189) heifet. D a s © e i n = S 5 g e l e i n (Wei~nAga- l ) , bie 
Berbe r i j e , B e r b e r i s vu lgar i s L . „©rbfiep; ober Naurath--
bör le in , fonften © e i n n ä g l e i n genann t . " . D i e S i n . 
ben Bon Cerbfig« ober S a u t a u d j f t a u b e n , ba ran , Bon etlichen 
alfo genanbt , bie © e i n n ä g e l e i n roaepfen;" D r . K i n . 
berer 108. 114. 143. 224. D a S © e i n . n ä g e l e i n h o l j 
bient, Schuhnägel , 3ahnflocher unb brgl . barnuS ju fipnei. 
ben. . B e r b e r i ( s ) , roeinlegelein, Berfi l j ;" Clm. 16487, 
f. 97. „ B e r b e r i s , roeinflaffel" (-fläfchel?); C g m . 170, 
f 10. Semnich I , 591 : © e i n n ä g e l e i n , © e i n j ä p f e l , 
© e i n f c t i e r l i n g , © e t n f c h ü r l i n g , © e i n f c p e r l i n g , 
(Ofterreich) © e i n f ( h e i b l i n g , © e i n f c h ä b l i n g , © e i n . 
f d j a r l , © e i n f c h i e r l i n g , (Ulm) © e i n 1 ä g e I e i n, 
( U n g a r n ) © e i n b I i n g. Baporoilfch p. 497 . © e i n -
f c h ä r l i n g , B e r b e r i s vu lga r i s , © e i n f i a b e l , ehmalS 
©einnieber lage in "München (auch i " Dürnbe rg u n b 
-.'lugSburg; Bi r l inger 429), ' roooon noch eine ber l&aupt; 
f t rasen © e i n f t r ä g W - Dafelbf t gab es auch eine 
eigene „ f f i e i n l e n b " ju r 2 u 5 l a b u n g ber auf RIB&en 
lommenben | ,Dirol tr) ©e ine , bie jetjt freplicp in tünftlicper 
größerer ge rne liegen. S e n b . C r b . o. 1727, §. 2 4 - 2 7 . 

C b m . Kl . 167, p . 46. D a S © e i n j e p f l e i n (Wei~zeuf l ) , 
bie I r a u b e ber B e r b e r i s vu lga r i s . D e r © c i n j i e p e r , 
fieh un ten : j i e h e i t . Der © e i n j ü r l ( W e i ' z i o ' l , Wei~-
ze ' l , nach ber SluSfpr. gewöhnlich gefchrieben © e i n j i e r l , 
i n § e u m a n n ' S o p u s c . 704 rool gar © e i n j e t t e l ) , b<bb. 
ber © i n j e r , u n b , roie biefeS © o r t , opne 3roeifel a u s 
bem Iat. v in i to r gebilbet, roie auch R e i t e r , l o r t e l , 
© i m m e t , © i n t p a u s erft a u s bem Satein genommen 
f inb ; (ä. S p . „ © e i n j ü r e l , " C g m . 66, fol. 57, m p b . S p . 
roinjürle, ahb. u u i n j o r i l , u u i n j u r i l , u u i n j u r n e l . 
« r a f f V , 692 . B9JI. H I , 717. © e i g a n b , ©bep. I I , 
1089 f. Raup t 'S Scitfcpr. V I , 262). 3 m Cod. d ip l . 
R a t i s b . ( $ c j , t he s . I, I I I , p . 119) lonimt Bor „ u n n m 
curh ' le ad U u i n J u r i l u n ; " baf. p . 158 „in v ine t i s 
U u i n j e r e . " D i e Sbent i tä t beiber j o r m e n jeigt fieh i n 
ben heutigen O r t s n a m e n © i n j e r , in roclcpen fid) roie 
in W i n g a r t ( © d n g a r t ) baS alte l erhalten hat. . B r e i . 
t e n , © e i n j i e r " bep Bogen , Är . S()bl. I I , 222. . S t. 
(öfterreich.) ^ a t r i m . §errfehaft © e i n j i r l . . . " ,SImlS= 
tanj le i © e i n j i r l j u tierjlhof, 1 8 4 4 ; " «Hgern. 31g. 1843, 
Be i l . p . 255. 21bt Sßeter j u Dberallaeh ( 1 3 8 0 - 1 4 0 3 ) 
gibt ber Siebet 3 u n j t i n g e r i n purger in ju I u m | l a u f f 
. r o e i n j i r l r e c h t auf beS tlofterS aigen roeingarten ju 
Dumflauff genant ber S ä r e h i n g e r ; " Clm. 9558," Saehfep= 
blatt . „ 6 r (ber Qolejer) roart gefangen Bon jttmin roein-
j ü r n , bp in roiber gen © i e n roarn f ü r n . D p felbcn 
roeinjurl für ten in geBangen f ü r ben herejog h i n ; " 
SDtid) B e h a m , © i e n e r p. 255,'i-n. „2lin djrieg jroijchen 
tinfer unb unfrer © e i n j u r l bat; © p i l j ; " MB. X I , 277, 
a d 1320. .Ulrich ber © e i n j i e r l gefeffen hinter ber 
$ o r n u , " SIB. I I . 6 0 , ad 1496. 3 n beS Deufel ©egi 
(Ms. B. 1449) ift bie Sebe „Bon ben roeinjurnrn" 
( B a r a d p. 3 6 0 : .Bon ben reb lü len ," ogl BerS 11329". 
11351") , Sebfneehten, im ©egenfalj beS ©einbergSher rn . 
. © e i n c j u r e l ; * Clm. 9728, f. 199 (B. 1468). „ © e i n -
j e r l , heder, v i u i t o r e s ; * 21B. © r a m m . „BacpuS haben 
bit al ten ©riechen unb Sönier f ü r btn ®ott btS © t i n 5 
g t th r t , roit jtl;t b i t © t i n j e r l ©t . U t b a n ; " 21B. U h r . 4 9 . 
„21m Sef t ©t . U r b a n geht baS 3echen f ta rd bep ben 
© e i n j i e l e n ;" S c l p a m e r „ 3 h r ©e ingn r thaue r obtr 
© t i n j ö r l habt fü r eure P a t r o n e n ben heil Bietor unb 
heil. SeBer in ; " 1'. Abraham. D i e b. Sanbfehaft fprieht 
(Sbtag B. 1 5 4 2 , p . 60) f ü r bie armen ffieinjitrl; c f . 
Sbtß. B. 1544, p, 230 . „ © t i n j i r , " Dho» 'aS, Obcrh-
p . 4 2 3 ; " 3 a c . S t i m m ; ( I h o m a S , p. Dberhof ju S r a n l -
f u r t a. 9R., 1841). ' „®törg ©epmibt © e i n j a h l e r («), 
©ich. ©chaüfelin © e i n j a h l e r , § a n S S r f h a r b t © e i n = 
j a l l e t " in 21ugSburg 1 6 3 7 — 1 6 4 9 ; Cgm. 4905, f. 456 . 
5 3 5 ; 4906, f. 635 öfter. „ B ü r g e r l i c h « © e i n j i e r l im 
§ a g r a i n ; " SanbShu t t r ©od)tnbl 'at t 1815, p . 175. S g l . 
t ä rn t . Binograbni ! , © t i n j t r l , ( S a r n i l p. 225) ; t t f t . 
rointet, roineif, roincaur, roinar, © i n j t r . D e r 
© t i n l i n g . „ P r u n a ibcr ica , grofet © t i n l i n g ; p r n n u 
j u l i a n a , Keine © e i n l i n g ; " H . J u n i i nomoncl . 1629, 
p . 57. m e i n e n , b t r o e i n e n (©r imm, ©bch- I , 1777 : 
v i n o i n s t r u e r e . BSD). I I I , 677 . B i r l i n g e r 429). ®eorg 
Subroig p. SRaurrr ( S t a a t S r a l h ) : „Ueber baS gcrid)ttiche 
© e i n e n . B e w e i n e n unb bie geri^tliche B t r o t i n u n g ; ' 
Münch. Se i . 2(njeigen, B b . I I I (1846), S r . 21. 24. 25, 
(womit j u Bergleiipcu t h - I, S p . 7 5 3 : J o r b e t w e i n , 
baf. g p . 8 4 5 : B i e r t e l w e i n , I h - H , S p . 1253 : 3 o r . 
b e r . R a n b e l r o e i n ) . fieh b e r o e ; i n e n , fid) in © e i n 
be t r in fen ; © r i n i m , ©bch. I , 1777 f.' w e i n e l n (wei~ln, 
w e i n d l n , w e i n a - l n ) , a ) © e i n t r i n l e n ; b) bem © e i n e 
ergeben fepn; c) nach © e i n riechen ober fd jmtdtn . 3eit= 
fchr. I I I , 305 (Bora r l b . ) : rcimla. , D a j I rau t (Baf i l i ton) 
hät gar a in ebelnfmad,ber w e i n e t ( „ r o e i n e n t " —roeinenen?) 
a in teil;" Jtonr. B. TOegenberg, f. 229, (Pfeif fer 387 ,0 -
' „ © t r bie tüten fchclt unb fi legt in a in gepichtej Baj unb 
regenwajjer b a r a n geuj t , ff wi r t b a j waj jer roeinenb;" 
baf. 320,21.' Sich ü b e r w e i n e n , j u Biel © e i n h i n t e n ; 
Voc. b. 1618. „ M c r a c i s s i m u m , luteriftej, w i n i g i f t i j ; " 
Cgm. 17, f. 213", $ j u p t ! S 3eit |chr. V I I I , 131. 

s t o e i n in S a n l r o e i n ( ä n t w e i n , fieh S t a m m . 
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45. 3m 
fefyr bcbcnflid) 

v,,» wna i a r r a d a <*e eeruiaa tmmt fäon 816 «1« Abgabe 
^ n bei jtircfce *u ^e t ing »e r ; Meiohelb. H. Fr . I , I I , 
1 ' ? ; ®rfll- b. Capitulare de villi«, §. 4: 
r ; , , 1 ? ? 0efd>ab, fjeutjutrtge » i 

^urbe : Jperjogc Subemig unb Ott «Boten, bag 
«n 3«nje« b»ntm«$ im Sanbe fein ö i e r gebmui 
» w e n füllte, „ t q nieman, mit fxe fagen, übet ai unfer 

k ? r ® f t i t t t t b(>cin fot Rittet bi$ int«, 
*>5f mug e« netftwenbta n o $ mit me% Söein 

J-oer metf me^t S i e b t e t bes SBaffcrö gegeben fctben, 
I T . 1 4 ? 1 m u ^ t e ®«jen«burg, wer l ©erfien 

em r^lb Ib. an. in ein äJtäuf^u* gab, Dafür bt* 
«mmen 8 <8imtx f ü e f ee unb 6 Ötmet l a n t t a c ö SBtet", 
^em. 9?Cg. II. a u f bem Sbfg. ». 1542 (p. 66. 74) 

< würbe b<l3 <DMY>tnfiitr ««« <*Aroi fti« gMrfutrit bl'e 3»ftß 
Der Artikel Bier (Auszug) aus Schmellers „Bayerischem Wörterbuch" (1, 265). 

besonderer Art. Es folgt eine ausfuhrli-
che Darlegung der Aussage historischer 
Quellen zum Weinbau in Altbayern mit 
vielen Quellenzitaten. Auch in seinem 
Wortartikel Bier bemerkt Schmeller5, 
dass anno 1293 „geschah, was heutzuta-
ge wol sehr bedenklich seyn würde: die 
Herzoge Ludewig und Ott geboten, daß 
ein ganzes Jahr hindurch im Lande kein 
Bier gebraut werden sollte." Schmel-
ler merkt dazu noch an: „Da muß es 
nothwendig noch weit mehr Wein 
oder weit mehr Liebhaber des Was-
sers gegeben haben." Diese Vermutung 
Schmellers ist, wie wir wissen, tatsäch-
lich zutreffend. Das veranschaulichen 
sehr schön die Angaben in Schmellers 
bereits erwähntem Wörterbuchartikel 
Wein. Dort wird zum Beispiel eine Stelle 

aus der um 750 von Bischof Arbeo von 
Freising verfassten Vita des Heiligen 
Emmeram zitiert, in der berichtet wird, 
der Heilige sei im 7. Jahrhundert nach 
Regensburg in eine Gegend gekommen, 
die Arbeo als terram optimam ... vino 
copiosam 'wohlversehen mit Wein' 
bezeichnet.6 Zum Schluss der Vita7 be-

5 Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. 
2. Aufl. München 1872-1877, Bd 1, Spalten 
264-266. 

6 Arbeo von Freising: Vita et passio Sancti 
Haimhrammi martyris, in: B. Krusch (Be-
arb.): Passiones vitaeque sanetorum aevi 
Merovingici et antiquiorum aliquot Bd 2 
(Monumenta Germaniae historica - Scrip-
tores rerum Merovingicarum 4), Hannover 
1902 (Nachdruck 1995), S. 452-524, hier 478. 
In Schmellers „Bayerischem Wörterbuch", 2. 
Aufl., München 1872-1877, Bd 2, Spalte 924, 
wird ein weiteres Zitat angeführt, das Arbeo 
zugeschrieben wird: „Regio Baiovariorum 
vini ferax". Die tatsächliche Quelle konnte 
ich bisher nicht identifizieren, die Stelle war 

auch in der Sammlung des „Mittellateinischen 
Wörterbuches" der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften nicht zu verifizieren. 

7 Arbeo von Freising, ebd., S. 518f. 
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gleitet der Leser einen Pilger, der staret 
in monte contra Radaspona inter Danu-
bii et Imbris fluenta iuxta plantationem 
vinearum, der also gegenüber der Stadt 
Regensburg auf dem Berge, dort wo die 
Weinberge liegen, zwischen Donau und 
Regen steht. Schmeller zitiert in seinem 
Bayerischen Wörterbuch diese Quelle 
und viele weitere einschlägige Werke. 
Als Bibliothekar der Hof- und Staats-
bibliothek hatte er sie zur Hand, da sie 
nach der Auflösung der Klöster alle 
nach München gebracht worden waren. 

Regensburg erscheint in der Zeit Em-
merams als Mittelpunkt des Weinbaus 
in Bayern. Im Verlauf der folgenden 
Jahrhunderte breitete sich der Weinbau 
auf das ganze Herzogtum aus, und Wein 
wurde zum Leibgetränk der Bayern. 
Das blieb Jahrhunderte lang so. In sei-
ner „Baierischen Chronik" schreibt der 
Historiker Johannes Turmair genannt 
Aventinus vom Stand der Gemeinen 
in Bayern8: „Der gemain man, so auf 
dem gä und land sitzt ... sitzt tag und 
nacht bei dem wein, schreit singt tanzt 
kart spilt". Aventinus starb 1534 in Re-
gensburg; geändert hat sich seit damals 
zumindest das Lieblingsgetränk der 
Bayern. Das Volk trank damals eben 
Baierwein. Es darf natürlich auch die 
Bedeutung des Weins für die Messfei-
er nicht vergessen werden; die Kirche 
brauchte steten Nachschub an Wein von 
hoher Qualität für den Ritus. Schon da-
raus ergibt sich die wichtige Rolle der 
Klöster für die Förderung des Wein-
baus. Der Weinbau war im Mittelalter 

8 Johann Turmair's genannt Aventinus sämmt-
liche Werke. Hg. von M. Lexer. München 
1881-1908, Bd 4, S. 42. 

zum Beispiel eine der Haupteinnahme-
quellen des Klosters Prüfening, wie An-
dreas Weber in einer schönen Studie he-
rausgearbeitet hat."' Die altbayerischen 
Klöster förderten auch den Weinbau in 
Österreich und Südtirol, und die Klos-
terleute ließen sich die Erzeugnisse die-
ser Länder munden. In einem Kloster 
oder Stift tranken die Höhergestellten 
den so genannten Osterwein, den Öster-
reicher also, und das Gesinde den Kel-
hamer, den Donauwein, so legt es etwa 
eine Dienstbotenordnung des Klosters 
Scheyern aus der Zeit um 1500 fest, aus 
der Schmeller in seinem Wörterbuch 
zitiert. Das Gesinde des Klosters Prü-
fening erhielt im 16. Jahrhundert zwi-
schen 2 und 6 Maß Wein am Tag.10 

Noch zu Schmellers Zeiten, also in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gab 
es in München Schenken, die Landshu-
ter Wein ausschenkten, sie waren aber 
das allerletzte Relikt der früheren Be-
liebtheit des Landweins als Volkstrunk, 
und Schmeller merkt zu diesen Schen-
ken noch an": „Gewöhnlich aber wird 
statt des Titulargetränkes ein verläßi-
geres, nemlich echtes Bayerbier, ge-
reicht". Schmeller selbst war in seinen 
Jugend- und Wanderjahren während 
eines langjährigen Aufenthalts in Spa-

9 Weber, A.O.: Studien zum Weinbau der alt-
bayerischen Klöster im Mittelalter. Stuttgart 
1999. 

10 Natürlich war die Menge für die ganze Fa-
milie gedacht und galt ferner zum Teil als 
Naturalienentlöhnung zum Weiterverkauf. 
Zu bedenken ist auch, dass der Alkoholgehalt 
geringer war als heute, vgl. Weber, ebd., S. 
19. 

11 Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. 2. 
Aufl. München 1872-1877, Bd 2, Spalte 927. 
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nien zum Weinkenner geworden. Schon 
kurz nach seiner Ankunft in Tarrago-
na im Jahr 1804 - er diente dort in ei-
nem Schweizer Regiment - schreibt er 
ins Tagebuch'2: „Etliche Abende her 
nehme ich in einer abgelegenen Wein-
schenke ein Paar Gläser gegen meine 
ungebetnen Bettgenossen ein". Im Juni 
1805 schreibt er an die Freunde in Mün-
chen13: „Bey meinem Wein vermisse 
ich das Karaibengetränk Bier nicht, für 
den Werth eines Groschens in hiesigem 
Gelde trinke ich euch manche Gesund-
heit zu", und am 16. März 1806 mahnt 
er sich selbst zur Mäßigung14: „Der 
Wein! welch verführerischer Genus, 
der so viele Tausende an Leib und See-
le in's Verderben bringt! ... Ich kenne 
alle Folgen dieses Genuses und eben Er 
scheint auch mir allmählig Leidenschaft 
werden zu wollen, - werde ich so viel 
Selbstüberwindung haben, - Wasser zu 
trinken?" Bis zum Ostersonntag hält er 
seine Abstinenz durch; an diesem Tag 
(6.4.1806) feiert er seinen ersten neuen 
Weingenuss mit dem Eintrag eines Ge-
dichts in sein Tagebuch15: 

Auferstehung dir, du langverbannte, 
Aus dem Staube der Vergeßenheit! 
Weg den stolzen Wahn, der dich 
verkannte, 
Deinem Dienste bin ich neu geweih't! 

12 Johann Andreas Schmeller. Tagebücher 
1801-1852. Hg. von P. Ruf. München 1954-
1957, Bd 1, S. 109. 

13 Johann Andreas Schmeller. Briefwechsel. 
Hg. von W. Winkler. Grafenau 1989, Bd 1, 
S. 17. 

14 Ebd., S. 130. 

15 Ebd., S. 133-134. 

Schön läßt's zwar, zu trinken aus der 
Quelle, 
Die, wie Silber rein, durch Blumen 
fleuß't, 
Aber schöner noch, wenn in die Kehle 
Deines Nektars Labung sich ergeuß't! 

Hingestreckt in's Kühl der Rebenlaube, 
Soll Diogens Schale vor mir stehn -
Soll von Tarragona's Purpurtraube 
Frevelnd ich den Feuertrank 
verschmähen? 

Ha! des eisekalten Sittensprechers 
Der der Freuden Schönste sich vergällt, 
Der nicht kennt die Kraft des 
Sorgenbrechers, 
Und am eckein Wasserkrug sich quält. 

Wenn das Unmäs an dem heil'gen Glase 
Nie mit schnöder Rechte sich vergreift, 
Und der Schwelger, im geweihten Nase, 
Des Bewußtseins Würde nie ersäuft; 

Wenn der wilde Kreis entmenschter 
Zecher 
Nie der Unschuld holdes Reh 
verscheuht, 
Und mit heitrer Stirn den mäß'gen 
Becher 
Stäts der Weisheit hohe Grazie beut; 

Wenn das Kosten von dem Zauber-
tranke 
Balsam geus't in das erkrankte Hertz, 
Und des Trübsinns tödtender Gedanke 
Mild sich wandelt in der Freundschaft 
Scherz; 

Wenn der Traub' Ambrosia Adlerflügel, 
Adlerschwung dem trägen Geiste 
schenkt, 
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Wenn sie zu der Pflicht bedorntem 
Hügel 
Neugestärkt den müden Waller lenkt; 

Wird auch dann der Tugend strenger 
Lehrer 
Unerbittlich des Pokales Gegner sein? 
Wird der Weisheit würdigster Verehrer. 
Sich nicht auch des hohen Trankes 
freu'n? 

Drum, so stehe auf, du langverbannte, 
Aus dem Staube der Vergessenheit! 
Ferne sey der Wahn, der dich verkannte, 
Deinem Dienste bin ich neu geweiht! 

Von Spanien in die Schweiz zurückge-
kehrt, veröffentlichte Schmeller im Jah-
re 1813 einen Aufsatz „Art zu trinken 

der Katalanen".1'1 Hier beschreibt er das 
in Katalonien übliche Trinkgefäß, das 
Purö, wie er es nennt (heute schreibt 
man porrö), es „hat ausser der größeren 
behalsten Oeffnung, durch die es gefüllt 
wird, am Bauch eine Art Schnabel, aus 
welchem sich das Getränk in einem 
mehr oder minder feinen Bogenstrahl 
ergießt". Er betont die Vorteile der ka-
talanischen Trinkgepflogenheiten, sie 
seien hygienisch, Durst stillend und 
gestatten einen preiswerten Weinge-

16 In: „Wöchentliche Mannigfaltigkeiten" (Ba-
sel) vom 12. Mai 1813, S. 147-149. Neudruck 
in: Jahrbuch der Johann-Andreas-Schmeller-
Gesellschaft 1983. Hrsg. von R. Harnisch. 
Bayreuth 1984, S. 156-161. 

Der porrö, ein katalanisches Trinkgefäß 



nuss17: „In Katalonien sättigt sich eine 
beträchtliche Tischgesellschaft, den 
Purö von einer Hand in die andre her-
umgehn lassend, nach Herzenslust mit 
dem, was nach unsrer Art zu trinken 
eine einzige Person mit ein Paar Zügen 
in den Magen schüttet ... Auch Schrei-
ber dieses hat es an sich selber erfah-
ren, wie unvergleichlich schneller und 
entscheidender dem brennendsten Durst 
durch das katalanische denn durch das 
gewöhnliche Löschverfahren zu begeg-
nen ist". 

Nach der Rückkehr in seine bayeri-
sche Heimat scheint Schmeller auch 
ein Freund des bayerischen Landweins 
geworden zu sein. Er hat sich eine Zei-
tungsnotiz aus Regensburg aufgehoben, 
die 1843 im „Bayrischen Landboten" 

17 Vgl. Kohlheim, R.: Schmeller und Spanien. 
In: Zeitschrift für Bayerische Landesge-
schichte 48 (1985), S. 195-223, hier 220. 

erschienen war, und zitiert in der zwei-
ten Auflage seines Wörterbuchs sehr 
wohlwollend und ausgiebig daraus18: 

„Der Bayerwein hat viel Geist, weit 
mehr als die geringeren Sorten des 
Franken- und Neckarweines. Dies wis-
sen auch die fremden Weinhändler, die 
ihn manchmal in beträchtlichen Quanti-
täten aufkaufen, natürlich, um ihn wie-
der zu verkaufen, aber nicht mehr als 
Bayerwein. Andere Vorzüge des Bayer-
weins sind seine Wohlfeilheit und seine 
Unverfalschtheit. Wer Bayerwein trinkt, 
der darf überzeugt seyn, daß er ein Ge-
tränk genießt, wie es die Natur gegeben, 
während bey gar vielen andern Weinen, 
namentlich denen, die unter berühmten 
Namen ausgeschenkt werden, die Kunst 
das Meiste gethan hat - und zwar häufig 
nicht zum Besten der Gesundheit". 

18 Ebd., Spalten 926-927. Zitiert ist dort der 
Bayrische Landbote vom 20. Februar 1843. 
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2. Der Baierwein im Spiegel 
literarischer Quellen 

Die historischen Quellen dokumentie-
ren klar und eindeutig die Bedeutung 
des Weinbaus für das Bayern des Mit-
telalters und der frühen Neuzeit.19 Zur 
Frage aber, wie der damalige Baierwein 
wohl geschmeckt hat, sind literarische 
Quellen aussagekräftiger. Das oben 
zitierte Lob des einheimischen Land-
weins ist eine Ausnahme; selten wird 
ein so positives Bild gemalt. In Öster-
reich und sicher auch in Altbayern war 
es bis ins 20. Jahrhundert hinein zur 
Risikoverminderung üblich, die Wein-
berge mit verschiedenen Rebsorten zu 
bestücken. Ungeachtet der unterschied-
lichen Reifezeiten wurden die zeitigen, 
die überzeitigen und die noch nicht zei-
tigen Beeren gemeinsam gepflückt und 
zusammen gekeltert.2" Der Baierwein 
war damit eher für den baldigen Verzehr 
gedacht. So erwähnt schon der Bamber-
ger Kanoniker Hugo von Trimberg in 
seinem Gedicht „Der Renner" aus dem 
Ende des 13. Jahrhunderts den Rat eines 

19 Vgl. dazu etwa Häußler, Th. (2008): Der 
Baierwein einst und heute. In: Schriften zur 
Weingeschichte. Hg. von der Gesellschaft für 
Geschichte des Weins. Nr. 162, Wiesbaden 
2008, S. 5-40, sowie Weber, A.O. (2009): 
Quellen zur Geschichte des Weinbaus im 
altbayerischen Donauraum. In: Regensbur-
ger Land. Der Landkreis Regensburg in Ge-
schichte und Gegenwart. Bd 2. Regensburg, 
S. 137-158. 

20 Vgl. etwa Geyer, I.: Weinbauterminologie 
in Österreich zwischen Tradition und Inno-
vation. In: Besse, M„ W. Haubrichs und R. 
Paul (Hg.): Weinwörter - Weinkultur. Mainz, 
Stuttgart 2009, S. 203-216, hier 211. 

Priesters21: Mir sagte ein priester duz 
beirisch win, juden und junge wölfelm 
allerbeste sin in der jugent. In dem alter 
wehset ir untugent. Baierwein sei „in 
der Jugend" am besten, im Alter wach-
se dessen „Untugend". Der Trinkgenuss 
hing früher ferner wohl erheblich vom 
Jahrgang ab, und einheimische Weine 
galten für verwöhntere Gaumen über-
haupt eher als besserer Essig. Der Jurist 
Freiherr von Kreittmayr (1705-1790) 
referiert folgendes Urteil22 über „den 
Bayer-Wein, von welchem der Polack 
Ol felix Patria, ubi Acetum, quod alibi 
studioso Labore fit, suä sponte nasci-
tur gesagt hat" - die Stelle wird meist 
in deutscher Übersetzung zitiert als „O 
glückliches Land, wo der Essig, wel-
cher anderswo mit großer Mühe bereitet 
werden muss, von selbst wächst". Theo-
dor Häußler referiert eine bezeichnende 
Episode aus Geisling bei Regensburg: 
Napoleons Offiziere konfiszierten alle 
Weinvorräte für sich, überließen aber 
dem Pfarrer den Baierwein als Mess-
wein - „nachdem sie ehvor dessen Säu-
re gekostet hatten".23 Es waren nicht nur 
Bayerns Weine, die einen solch schlech-
ten Ruf hatten. Der Dichter Oswald von 
Wolkenstein, der aus dem verwöhnten 
Weinland Südtirol stammte, berichtet 
bereits 400 Jahre früher aus Überlingen 

21 Der Renner von Hugo von Trimberg, hg. von 
G. Ehrismann. Nachdruck mit Nachwort und 
Ergänzungen von G. Schweikle. Berlin 1970, 
Verse 22617-22620. 

22 von Kreittmayr, W.X.A. (1761): Anmerkun-
gen über den Codicem Maximilianeum Ba-
varicum Civilem. Zweyter Theil, München 
1761, S. 1443. Wer der zitierte „Polack" ist, 
konnte ich bisher nicht eruieren. 

23 Häußler, Th.: Der Baierwein. Amberg 2001, 
S. 97f. 
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am Bodensee von einem Wein, den er 
dort getrunken hatte24: 

Vasst süsser wein als slehen tranck, 
der reuhet mir die kel so kranck, 
das sich verierrt mein hels gesangk; 
dick gen Traminn stet mein gedanck.... 

Qualität sein. Die überall übliche Prob-
lemlösung bestand nämlich im Nachsü-
ßen und im Würzen. In einem Weinbuch 
aus dem Kloster Biburg aus dem 15. 
Jahrhundert - aus heutiger Sicht könnte 
man vielleicht sagen: einem Leitfaden 
'Weinverbessern für Fortgeschrittene' 
- wird erklärt, wie man besser schme-
ckenden, höherwertigen Wein (klaret 
genannt) macht25: Wiltu klaret machen, 
so nim honig an des czuker stat vnd pi-
per an der wurcz stat\ Also Honig statt 
Zucker, Pfeffer statt anderer Gewürze. 

Oswald von Wolkenstein 

Bei dem Gesöff, das wie Schlehen-
trank schmeckte und ihm die Kehle so 
aufrauhte, dass sein heller Gesang da-
nebenging, schweiften seine Gedanken 
zurück zu seinen heimatlichen Traminer 
Weinen. Aber auch Wein, der nicht rau 
und bitter schmeckt, kann von geringer 

24 „Überlingen-Lied" (Kl 45), wohl um 1400, 
nach: Die Lieder Oswalds von Wolkenstein. 
Hg. von K.K. Klein. 3. neubearb. und erw. 
Aufl. von H. Moser, N.R. Wolf und N. Wolf. 
Tübingen 1987. 

25 Edition mit dem frühneuhochdeutschen Ori-
ginaltext bei Werlin, Josef: Ein Weinbuch 
aus dem niederbayerischen Kloster Biburg. 
In: Archiv fiir Kulturgeschichte 48 (1966), S. 
133-147; in neuhochdeutscher Übertragung 
bei Hartinger, W„ Häußler, Th.: Ein spätmit-
telalterliches Weinbuch aus der Gegend von 
Regensburg. Bach a.d.Donau 2010 (Schrif-
tenreihe Baierwein-Museum Nr. 12). 
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3. Der Wortschatz des Weins: 
Lateinisches und Germanisches 

Nach diesem kurzen historischen Ab-
riss nun zum Wortschatz des Weines 
im bairischen Dialekt. Dazu sollen ei-
nige Wortgeschichten erzählt und einige 
Wortverbreitungen besprochen werden. 
Zuerst zu den Wortgeschichten: Der 
Winzerwortschatz verrät viel über die 
Geschichte des Weins. Der Wein war 
den Germanen zunächst unbekannt; 
sie tranken einen süßlichen Honig-
wein namens Met und auch ein trübes 
Gebräu aus Getreide, dessen Name im 
englischen ale weiterlebt. Den Wein 
- die Sache und das Wort - haben un-
sere germanischen Vorfahren von den 
Römern übernommen. Das deutsche 
Wort stammt aus lateinisch vinum. 
Auch Most und Essig sind lateinische 
Lehnwörter; Most ist aus lat. (vinum) 
mustum entlehnt, eigentlich 'frischer 
Wein' - den Heurigen nennen die Fran-
ken mancherorts heute noch Most - und 
Essig ist eine Weiterentwicklung des 
lateinischen Wortes acetum. Eine ganze 
Reihe weiterer Weinwörter ist ebenfalls 
lateinischer Provenienz: Becher (aus 
bicarium), Kelch (calix), Kelter (calca-
tura, dem Wortsinn nach das Drauftre-
ten mit der Ferse), Spund (expunctum 
'Stichloch'), Trichter bzw. bair. Trach-
ter, Trejchter (trajectorium) und andere 
mehr. Es gibt übrigens Fachleute, die 
der Meinung sind, dass auch das Wort 
Bier als höherwertiges Kulturgetränk 
ein Lehnwort aus dem Lateinischen 
sein müsse26; mittellateinisch biber 

26 Zum Beispiel Pfeifer, W.: Etymologisches 
Wörterbuch des Deutschen. 2. Aufl. Berlin 
1993, S. 133. 

als möglicher Ausgangspunkt bedeutet 
letztlich nichts anderes als 'Trank'.27 

Das Wort Wein allerdings ist nicht mit-
tellateinischer, sondern der Lautgestalt 
nach klassisch lateinischer Herkunft. 
Lateinisch vinum ist als sehr frühes 
Lehnwort in alle germanischen Spra-
chen eingedrungen - der Rebsaft muss 
den Barbaren gewaltig imponiert ha-
ben. Wein steht also in einer Reihe mit 
anderen frühen Lehnwörtern aus dem 
Latein wie - für Speisen - Birne, But-
ter, Käse, Kirsche, Kohl, Pfeffer, Pflau-
me, Zwiebel und für weitere technische 
Neuerungen etwa Fenster, Keller, kau-
fen, Mauer, schreiben, Spiegel, Straße, 
Stube, Teller, Tisch oder Ziegel. Diese 
Wörter dokumentieren den durchschla-
genden Einfluss der Kultur der Römer 
auf den Alltag der alten Germanen. 

Interessant ist der Weinbau für den 
Sprachhistoriker vor allem deshalb, weil 
große Teile der Fachsprache von den 
Römern geprägt wurden. Maria Besse, 
Weinkennerin und Fachsprachenspezia-
listin an der Akademie der Wissenschaf-
ten und der Literatur zu Mainz schreibt: 
„Die Winzersprache, die eine große An-
zahl von Romanismen aufweist, nimmt 
innerhalb der Fachsprachen, die bis in 
die Römerzeit zurückreichen, eine zen-
trale Stellung ein".28 In Altbayern hat 
wohl nur die Fachsprache der Almwirt-
schaft eine so ehrwürdige Geschichte. 

27 biberie) 'potus, potio attributa', so Mittella-
teinisches Wörterbuch. Hg. von der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften. Bd 1, 
München 1967, Spalte 1460. 

28 Besse, M.: Fremdsprachliches in der deut-
schen Weinsprache. In: Germanistische Lin-
guistik 199-201 (2010), S. 95-109, hier 105. 
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Allerdings tanzt gerade das Donautal 
hier ein bisschen aus der Reihe. Wäh-
rend die Südtiroler Winzersprache von 
allen deutschen Winzersprachen die 
meisten romanischen Lehnwörter auf-
weist, hat die der Donautaler Winzer in 
Bayern und Österreich bei weitem den 
geringsten Anteil an Romanismen von 
allen deutschsprachigen Räumen, so die 
Aussage einer Auswertung des Wortat-

lasses der westgermanischen Winzer-
terminologie.24 Ein einziges Beispiel 
vorneweg (später folgen weitere): man 
sagt in Altbayern und Österreich zu den 
Stützen des Rebstocks mit einem deut-
schen Wort Stecken und nicht Pfahl aus 

29 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Einleitung, Karte E7. 

Verbreitungskarte Weinpresse aus Th. Frings, Grundlegung einer Geschichte der 
deutschen Sprache 
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lateinisch palus30 wie etwa an Neckar, 
Main und Rhein. Aber auch in Altbay-
ern sind manche Winzerfachwörter 
Lehnwörter. Jeder Student der Germa-
nistik lernt, dass der lateinische Einfluss 
in verschiedenen Teilen Deutschlands 
eben nicht immer direkt aus Rom, son-
dern aus den benachbarten Teilen der 
römischen Welt stammt. 

Und alle Studierenden der deutschen 
Sprachgeschichte betrachten im Ver-
laufe ihres Studiums irgendwann diese 
Karte aus Theodor Frings' „Grund-
legung zur Geschichte der deutschen 
Sprache"31, welche diese These am 
Beispiel der Benennung für die 'Wein-
presse' veranschaulicht. Torkel aus la-
teinisch torculum war das Wort des Sü-
dens. Das Verb targln als Dialektwort 
— aber in der Bedeutung 'Obst pres-
sen' - haben Sammler des Bayerischen 
Wörterbuchs um 1930 noch aus Neu-
beuern im oberbayerischen Inntal 
(Landkreis Rosenheim) gemeldet, an-
sonsten ist das Wort heute nur in Süd-
tirol und am Bodensee verbreitet.32 

Somit vermittelt die Karte für die Ge-
genwartssprache ein irreführendes Bild, 
denn man sagt auch in Bayern und Ös-
terreich schon seit dem 14. Jahrhun-
dert (wohl auf Grund einer technischen 
Neuerung) nicht mehr Torkel, sondern 
Presse, ein Wort, das über das mittel-
lateinische pressa aus Gallien zu uns 

30 Ebd., Karte 49. 

31 Frings, Th.: Grundlegung einer Geschichte 
der deutschen Sprache. 3 Bde, Halle a.d. Saa-
le 1956. 

32 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 96. 

gedrungen ist. Von Abgaben auf Wein 
von dem piet oder von der press ist in 
einer Regensburger Urkunde von 1332 
die Rede.33 Das Biet - dem Bacher 
Biethaus gibt das Wort den Namen - ist 
genau genommen der Boden der Wein-
presse34, in Bach an der Donau verwen-
det man es auch pars pro toto für die 
Presse selbst. Das Wort ist letztlich von 
der Wurzel des Verbs bieten abgeleitet 
und hatte ursprünglich den Sinn 'Tisch 
oder Brett, auf dem Speisen oder Opfer-
gaben angeboten werden'. Abgebildet 
ist der einschlägige Wortartikel des neu-
en „Bayerischen Wörterbuchs" (BWB 
II, 786). 

fBiet2 

N. 1 Kelter, Boden der Kelter: von dem piet oder 
von der press 1332 Rgbg.Urkb. 1,381; piet, kar 
da man wein ausprest AVENTIN 1,406,21 f. 
(Gramm.). 
2 Boden, auf dem die Mühlsteine montiert sind: 
daß die Mühl nit sauber gekehrt und auf dem 
Pieth ein Fenster nicht verwahrt gewest Gna-
denbg NM 1651 VHO 14 (1850) 187. 
Etym. : Ahd. biot 'Tisch', mhd. biet 'Verdeck des 
Schiffs' s tm. , germ. Abi. zur Wz. von ->bieten\ 
E t . W b . A h d . 1 1 , 8 8 - 9 0 . 

SCH.MEI.LBR 1,306, 3 0 8 - WBÖ in,166F.; Schwab.Wb. I, 
1105f.; Schw.Id. IV1857; Suddt.Wb. 11.386 - DWB 11,3: 
F r ü h n h d . W b . I V 3 S 3 f . ; LUXER H W b . 1 .269 ; A h d W b 
1,1083. A.R.R. 

Artikel Biet aus dem neuen „Bayeri-
schen Wörterbuch " (II, 786) 

33 Regensburger Urkundenbuch. Bd 1. Hg. J. 
Widemann. München 1912, S. 381. 

37 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 111. 
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Haiunpraim (-• \Paum\prtMt) au. Kroma NÖ 

Abbildung einer Baumpresse nach dem 
„ Wörterbuch der bairischen Mundar-
ten in Österreich " (III, 901) 

Die Abbildung einer Baumpressei5 aus 
Österreich zeigt im Unterschied zum 
Exemplar im Baierwein-Museum in 
Bach an der Donau ein Modell mit ei-
nem Pressstein. Die Baumpresse im 
Baierwein-Museum, die durch die He-
belwirkung und das Gewicht des rie-
sigen Kelterbaums wirkt, war bis in 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
hinein in Verwendung; Th. Häußler 
berichtet, bis 1957, der Gewährsmann 
des „Wortatlasses der kontinentalger-
manischen Winzerterminologie" sagt, 
bis 1962.36 

Wie bereits oben angedeutet wurde, ist 
es der seltenere Fall, dass Altbayern 
und Österreich als Weinfachwort ein 
Lehnwort aufweisen und die anderen 
deutschen Weinbaugebiete ein deut-

35 Aus dem Wörterbuch der bairischen Mund-
arten in Österreich. Hg. von der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften. Bd 3. 
Wien 1983, Spalte 901 f. 

36 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Kommentarband, S. 511. 

sches Wort. Aber diesen Fall gibt es: 
Die Unterlage, auf der das Weinfass im 
Keller ruht, nennt man in Altbayern und 
Österreich Ganter, zu mittellateinisch 
cantherius 'Wallach, Dachbalken'.37 In 
oberitalienischen trentinischen Mund-
arten hat das Wort übrigens die gleiche 
Bedeutung wie in der bairischen Win-
zersprache. In Franken verwendet man 
wie in den sonstigen deutschen Wein-
baugebieten das aus dem Germanischen 
stammende Wort Lager dafür. 

Fassunterlage 

Teile des altbayerischen Winzerwort-
schatzes reichen also zurück in die Rö-
merzeit. Allein schon der sprachliche 
Befund der Lehnwörter macht es sehr 
wahrscheinlich, dass der Weinbau um 
Regensburg seit der Römerzeit fortbe-
steht. Man versetze sich also in Gedan-

37 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 111. 
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ken zurück an die römerzeitliche Donau. 
Dort gab es den Berufsstand der vinito-
res, der Winzer. Man trifft dieses latei-
nische Wort auch in Ortsnamen wieder: 
ad vinitores, also Winzer bei Regens-
burg, bei Kelheim und Deggendorf. Im 
9. Jahrhundert findet man den Namen 
des heutigen Regensburger Stadtteils 
schon als uillam quq dicitur Uuinzara38 

geschrieben. Aus der Lautform des Na-
mens lässt sich der Schluss ziehen, dass 
die Winzer, die hier namensstiftend wa-
ren, noch unter bayerischer Herrschaft 

38 Datiert circa 863-885. Vgl. Die Traditionen 
des Hochstifts Regensburg und des Klosters 
S. Emmeram. Hg. von J. Widemann. Mün-
chen 1943 (Nachdruck Aalen 1969), S. 56. 

eine Sprachinsel oder Sprachminderheit 
bildeten, die eine Zeit lang weiter ihr 
Latein sprachen und somit auch Zeit 
hatten, die sogenannte romanische Vor-
tonkürze einzuführen und dadurch aus 
vinitör mit langer Erstsilbe vinitör mit 
kurzer Erstsilbe zu machen, und dass 
sie den Ortsnamen mitsamt Kurzvokal 
dann erst bei ihrem eigenen Sprach-
wechsel zum Bairischen mitgenommen 
haben, und zwar nur als Ortsname und 
in der Ausspracheform Winzer. Denn 
die Bayern selber, die dieses Wort als 
Berufsbezeichnung von Anfang an in 
ihren Dialekt entlehnt hatten, machten 
daraus den Weinzierl, und hier merkt 
man das hohe Alter der Entlehnung dar-

Verbreitung des Familiennamens Weinzierl nach M. Wimmer (2009) 

Relative Namensverteilung 
weniger als 41 Vorkommen pro Mio. 

• bis 165 Vorkommen pro Mio. 
• bis 330 Vorkommen pro Mio. 
• bis 49s Vorkommen pro Mio. 
• bis 660 Vorkommen pro Mio. 
• mehr als 660 Vorkommen pro Mio. 

Summe. 1027 Vorkommen 
Statistische Daten Stand: 31.07.2004 
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an, dass wie im Wort Wein selbst die ur-
sprüngliche lange Erstsilbe vorgelegen 
haben muss.39 Johann Ludwig Prasch, 
der Regensburger Bürgermeister, der 
anno 1689 das allererste Wörterbuch 
eines deutschen Dialekts, nämlich ein 
„Glossarium Bavaricum" verfasste, 
verzeichnet das Wort Weinzierl für den 
'Winzer'40, als Berufsbezeichnung ist 
es noch im 20. Jahrhundert und bis heu-
te, zuletzt natürlich ausschließlich in 
Bach an der Donau und in Kruckenberg, 
erhalten.41 Als Familienname allerdings 
ist Weinzierl in Altbayern und Öster-
reich immer noch weit verbreitet.42 Die 
Österreicher sagen jedoch zum Wein-
bauern heute Hauer, Weinhauer, die 
Franken Hacker oder Hacker. 

Schon im Mittelalter waren die Win-
zer in Kruckenberg Spezialisten. Das 
sehen wir daran, dass der Agilolfinger-
Herzog Theodo, als er um das Jahr 700 
nach Christi herum43 an das Stift Sankt 

39 Schwarz, E.: Sprache und Siedlung in Nord-
ostbayern. Nürnberg 1960, S. 49f. 

40 Prasch, J.L.: Glossarium Bavaricum, in: Dis-
sertatio altera, De Origine Germanica Latinae 
Linguae ... Regensburg 1689, S. 16-26, hier 
25. 

41 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 41. Das Wort wird dort 
femer aus Ratkau (Rätka) im ungarischen 
Tokajer Gebiet gemeldet. 

42 Vgl. Klausmann, H.: Atlas der Familienna-
men von Bayern. Ostfildern 2009, S. 107, 
und Winner, M.: Der Wein und die Namen. 
In: Regensburger Land. Der Landkreis Re-
gensburg in Geschichte und Gegenwart. Bd 
2. Regensburg 2009, S. 159-170, hier 168 
(Abb. 6). 

43 Niederschrift um 790, aber überliefert nur in 
Kopien des 13. und 14. Jh. 

Peter in Salzburg zwei Weingärten 
verschenkte, diese mitsamt den Win-
zern weiterreichte: in loco, qui dicitur 
Chruchinperch, vineas duas cum vinito-
ribus suis.44 Wir haben anlässlich einer 
späteren Schenkung von Herzog Tassi-
lo auch Nachricht von neu angelegten 
Weinbergen in Kruckenberg: Tassilo 
dux, qui tradidit ... in loco qui dicitur 
Chruchinperk, qui adiacet secus amne 
Danubio, in quo nunc sunt plantaginas 
vinearum Institute.4" Kruckenberg steht 
also ganz am Anfang der Überlieferung 
über den Weinbau in Bayern, und hier 
hat sich die alte Tradition ja auch am 
längsten gehalten. 

Auch wenn der Weinbau sonst überall 
aufgegeben wurde, hat er dennoch Spu-
ren hinterlassen. Es wurde bereits der 
Familienname Weinzierl erwähnt - die 
Verbreitung des Namens ist ein deutli-
ches Indiz für die einstige Verbreitung 
des Berufsstandes. Auch sonst findet 
man im Namenschatz Bayerns noch 
allerhand Hinweise auf den früheren 
Weinbau.46 Der Familienname Wein-
berger weist auf einen Vorfahren hin, 
der neben Weinbergen lebte; der Name 

44 In den sogenannten „Breves notitiae", vgl. 
Salzburger Urkundenbuch. Bd 1. Traditions-
codices, ges. und bearb. von W. Hauthaler. 
Salzburg 1918, S. 20. 

45 In den sogenannten „Notitia Arnonis", um 
788, zum Jahr 747, überliefert in einer Kopie 
des 12. Jh., vgl. Salzburger Urkundenbuch. 
Bd I. Traditionscodices, ges. und bearb. von 
W. Hauthaler. Salzburg 1918, S. 7. 

46 Vgl. etwa die Beispiele bei Winner, M.: Der 
Wein und die Namen. In: Regensburger Land. 
Der Landkreis Regensburg in Geschichte und 
Gegenwart. Bd 2. Regensburg 2009, S. 159-
170. 
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konzentriert sich, so der „Atlas der Fa-
miliennamen von Bayern"47, insbeson-
dere auf die Gegend um Deggendorf. 
Den Weinberg oder Weingarten gibt es 
als Flurnamen in ganz Bayern. Sogar in 
Arzberg im Fichtelgebirge finden wir 
eine Weinberggassel 

Die Fläche, auf der Wein angebaut 
wird, heißt heute in Bach und Krucken-
berg Weinbeach (Weinberg). In mittel-
alterlichen Urkunden wird viel eher wie 
noch heute in Österreich das Wort Wein-
garten verwendet, und J.A. Schmeller 
verbucht dieses Wort in seinem Bayeri-
schen Wörterbuch „an der Donau"44 mit 
der verballhornten älteren Aussprache 
Wingat, die heute noch in Franken üb-
lich ist.50 In einer eigenen Dialektbefra-
gung in Bach und Kruckenberg Anfang 
der 1980er Jahre konnte diese Ausspra-
che nicht mehr festgestellt werden, aber 
es gibt in Kareth eine Flurbezeichnung 
Im Weigert. 

Der Bischofsweinberg in Kruckenberg 

Die geographische Verbreitung solcher 
Indizien für früheren Weinbau zeigt die 
beigegebene Karte der früheren Wein-
anbaugebiete in Altbayern4*, bei der 
auch die entsprechenden Flurnamen be-
rücksichtigt sind, zum Beispiel liegt bei 
Schwandorf ein Weinberg beim alten 
Regensburger Tor. 

47 Klausmann, H.: Atlas der Familiennamen 
von Bayern. Ostfildern 2009, S. 135. 

48 Aus Häußler, Th.: Der Baierwein. Amberg 
2001, S. 71. 

49 Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. 2. 
Aufl. München 1872-1877, Bd 2, Spalte 927. 

50 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 29. 
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4. Winzersprache in Bach im ostober-
deutschen Vergleich 

ab-arbei ten sw.: gären (von der Maische 
bei Schillerweinherstellung), da 'arvat da Jilr 
ab Szek. 0 7 - vgl. arbeiten. . Lit.: DWBNb. 
1, 30; SchwabWB 1, 3; ShessWB 1, 4. 

ab-beere ln sw.: 1. abfallen (von der über-
reifen Beere) Steir. 08.- 2. Trauben entrap-
pen Bad. 34, Eis. 08, Bas. 03, Aarg. 01, Aarg. 
02, Zür. 01, Zür. 02, Thurg. 01, StGall. 02, 
StGall. 03, Steir. 08, 'dri:vl 'abbe:rla Eis. 17. 
• Formen: 'a:bi:rln Steir. 08, 'abbe:rla Eis. 08, 
abbeiraia Aarg. 02 StGall. 03, abbe:rla Bad. 

34 Bas. 03 Zür. 01 Zür. 02, abbe:rlat Aarg. 
01 Thurg. 01, abbeirl« StGall. 02, lapbe:rla 
Bad. 34 - vgl. beerein. • Lit.: BairZ. 2005, 
33; SchaffhWB 51; SchwäbWB 1, 5; Schweiz-
WB 4, 1475; SuddWB 8; TirWB 1, 4; Vor-
arlWB 1, 3; WBÖ 2, 1066; Weber 1949, 25. 
168. 

ab-beeren sw.: 1. Trauben entrappen 
Würt t . 04, Würt t . 11, Bad. 03, Bad. 10, Bad. 
21, Bad. 27, Bad. 30, Eis. 03, Eis. 07, Eis. 
10, Eis. 13, Aarg. 01, Aarg. 02, Aarg. 03, 
Aarg. 05, Graub. 01, Graub. 02, Bern 01, 
Bern 02, Wojwo. 02, 'drouba abbeira Würt t . 
13, di Jtir)g:l tuat me 'a:bbeara Steir. 06.-
2. durch schlechtes Wetter vorzeitig abfallen 
(vom Blütenköpfchen) Steir. 02. • Formen: 
'aibberen Steir. 02, 'abbsira Eis. 13, apbe:ra 
Bad. 30, 'abbeira Eis. 07 Eis. 10, abbe:rd 
Bad. 27, 'abgabeird Eis. 03, 'abbe:ra Bad. 03, 
abberen Würt t . 04, 'abbe:ra Aarg. 01 Aarg. 

02 Aarg. 03 Aarg. 05 Graub. 02 Bern 02 Woj-
wo. 02, 'abberran Würt t . 11 Bad. 10, labbe:rat 
Graub. 02 Bern 01, 'abbe:rd Bad. 21, 'abbe:rt 
Aarg. 01, abgabered Bad. 03, 'apbe:ra Graub. 
01. • Lit.: Ambrosi 1996/98, 7; Arnberger 
2007, 11; BayWB 1, 264; Birlinger 1864/1968, 
7; BrockhWein 2005, 13; Coburger 1998, 62; 
Dahlen 1878, 249; Dippel 1997, 11; DWB-
Nb. 1, 43; Egli 1982, 46; Engl 1988, 17; Gehl 
2003, 1; GrDud. 1, 54; Humbert-Droz 1977, 
147; Ibald 1994, 9. 10; Jakob 1995, 9; Jakob 
1998, 39; Keller A. 1956, 258; Keller U. 1977, 
17: Klinsner [19351. 241: Koch H.-.). h9991. 1: 

Artikel aus dem „ Wörterbuch der deut-
schen Winzersprache" 
(www. winzersprache.de/onlinewb/) 

Das führt zu der Frage, wo man In-
formationen über die Winzersprache 
überhaupt erhalten kann. Als erste An-
laufstelle gibt es im Netz ein online-
Winzerwörterbuch51; die Publikation 
eines umfassenden „Wörterbuchs der 
deutschen Winzersprache" ist für das 
Jahr 2011 geplant. Bearbeitet wird das 
Projekt an der Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur Mainz. Eine 
„Vorabversion" mit einer Auswahl an 
Stichwörtern wurde auf einer CD und 
drei DVDs publiziert.52 Als Buchpub-
likation liegt der sehr nützliche „Wort-
atlas der kontinentalgermanischen 
Winzerterminologie" (WKW)53 bereits 
fertig vor; dafür wurde unter anderem 
anno 1983 bei einem 1926 geborenen 
Kruckenberger Weinzierl eine aus-
führliche Dialektaufnahme zu seinem 
Weinbauwortschatz durchgeführt. 
Anfang der 1980er Jahre hat auch der 
Berichterstatter selber bei Konrad und 
Josef Heitzer, beide in Kruckenberg ge-
bürtig (geboren 1920 und 1929), sowie 
bei Wilhelm Eibl aus Bach eine Befra-
gung mit einer Liste von Weinwörtern 
durchgeführt. Beide Familiennamen 
dürften den Liebhabern des Bacherer 
Weins bekannt sein. Die Befragungser-
gebnisse sind unter anderem deswegen 
interessant, weil in dem recht kompak-
ten Weinbaugebiet an der bayerischen 
Donau mit seinen kleinen Anbauflächen 

51 S. unter www.winzersprache.de. 
52 Wörterbuch der deutschen Winzersprache. 

Hg. von M. Besse, W. Haubrichs, R. Puhl. 
CD 1. Stuttgart 2005. DVD 2-4. Stuttgart 
2007-2009. 

37 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 111. 
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Weinstock nach dem Austrieb 

keine durchgängige Mechanisierung 
durchgeführt worden ist. Somit sind 
alte Arbeitsvorgänge und Arbeitsgerä-
te mit ihren Bezeichnungen recht gut 
erhalten geblieben. Die Ergebnisse der 
zwei Befragungen stimmen im Gro-
ßen und Ganzen überein. Gerade der 
Winzeratlas mit seinen insgesamt 130 
Karten erlaubt zudem den Vergleich der 
Regensburger Winzersprache mit der-
jenigen der nächstgelegenen Weinbau-
gebiete in Franken, Österreich, Südtirol 
und an Bodensee und Neckar. Auffallig 
sind die häufigen Übereinstimmungen 
mit der Terminologie Österreichs ge-
genüber Franken und gegenüber Tirol. 
Ein paar Beispiele: 

Für den Weinstock sagt man in Bach 
an der Donau wie in Österreich Wein-
stock54; in Südtirol sagt man Rebstock, 

37 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 111. 

in Franken Wingertstock. Wie in den 
meisten Weinbaugebieten, zum Bei-
spiel Franken, heißt die Gruppe der um 
den Stiel angeordneten Beeren Traube, 
Schmeller kannte noch die Variante der 
Trauppen dafür. Das Wort scheint aller-
dings in Bayern wie in Österreich mehr 
und mehr außer Gebrauch zu kommen. 
Man bezieht sich eher auf die einzelnen 
Beeren. Diese heißen in Bach an der 
Donau Weinbierln, wie in Österreich.55 

In Franken nennt man sie Träubl, in Ti-
rol Weimer. 

Für die Weinpresse sagt man in Bach 
wie in Österreich Press, der Vorgang 
heißt pressen-, in Franken sagt man Kel-
ter und keltern, in Südtirol und am Bo-
densee Torkel und torkeln 56 Das Quet-

55 Auch im Neckargebiet Weinstock. Vgl. Wort-
atlas der kontinentalgermanischen Winzer-
terminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübingen 
1990-1996, Karte 15. 

56 Ebd., Karten 96, 97. 
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sehen der Trauben vor dem eigentlichen 
Keltern nannte man in Bach übrigens 
dren 'treten'.57 

Die Nachlese heißt in Bach wie in Öster-
reich Nachlese, in Bach sagt man auch 
Nachbierln dazu - man wählt damit ein 
anderes Wort als für die Nachlese auf 
dem Getreidefeld. In Franken sagt man 
zu beiden Nachlesevorgängen stupfein, 
in Südtirol zu beiden spiegeln5*, Wör-
ter, die vom Getreidefeld auf den Wein-
berg übertragen sind. 

Der aus Traubenrückständen hergestell-
te Haustrunk heißt in Bach wie in Ös-
terreich Haustrunk (in Österreich neben 
Pikkolo), in Franken und in Württem-
berg aber Lauere, Gelöre, in Südtirol 
Leps.59 Für den neuen Wein sagt man 
in Bach wie in Österreich Heuriger. 
Schmeller schreibt dazu60: „Wein von 
diesem Jahre, nemlich nach dem Mar-

57 Das deutsche Wort Kelter stammt aus der 
lateinischen Entsprechung calcatura, das 
wäre wörtlich in etwa das "Drauftreten mit 
der Ferse', calcare 'treten' von calx 'Ferse', 
wie es schon im Alten Testament geschildert 
wird, vgl. etwa Hiob 24,11: Sie zwingen sie, 
Öl zu machen auf ihrer Mühle und ihre Kelter 
zu treten, und lassen sie doch Durst leiden. 
Nach Aussage des Wortatlasses der kontinen-
talgermanischen Winzerterminologie. Hg. 
von W. Kleiber. Tübingen 1990-1996, Einlei-
tungsband, S. 509, presste man in Bach die 
Trauben auch durch Treten mit Holzschuhen. 

58 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 87. 

59 Ebd., Karte 102; Haustrunk sporadisch auch 
an Rhein, Saale und Elbe. 

60 Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. 
2. Aufl. München 1872-1877, Bd 1, Spalte 
1154. 

tinstag (11. Novbr.), bis wohin er Most 
geheißen", in Franken heißt er zwar 
zum Teil auch so, meist aber (wie be-
reits erwähnt) auch nach dem Martins-
tag Most, in Südtirol sagt man schlicht 
neuer Wein.b[ 

G'lecha ist in Bach wie in Österreich 
(dort in der Aussprache G'leger) die 
Hefe des Weins, die sich im Frühjahr 
absetzt, während man in Franken dazu 
Hefe sagt und in Südtirol Leger ohne 
Vorsilbe.62 

Aus solchen hier nur grob umrissenen 
Verbreitungsbildern schimmert noch 
das Bild einer insgesamt eher gemein-
samen altbayerisch-österreichischen 
Winzerterminologie durch, die sich in 
Altbayern nur in Bach an der Donau 
und Kruckenberg erhalten hat. Manch-
mal greifen die Gemeinsamkeiten auf 
Franken über, aber meist nicht weiter 
bis in den Rheingau, und Bach bildet 
dann eine Brücke zwischen Österreich 
und Franken. Der Name des Tragge-
faßes Butte (Buttn) ist ursprünglich 
aus griechisch pytine 'umflochtene 
Weinflasche' über lateinisch butina ins 
Deutsche gelangt; die gleiche Herkunft 
hat französisch botte 'Weinfass'. Der 
Begriff ist in Bach wie in Österreich, 
Franken und Württemberg üblich63, die 
Südtiroler aber benutzen eine Zumme. 
Für die Weinlese, Weinernte, verwen-
det man in Bach wie in Österreich und 

61 Wortatlas der kontinentalgermanischen Win-
zerterminologie. Hg. von W. Kleiber. Tübin-
gen 1990-1996, Karte 109. 

62 Ebd., Karte 107. 

63 Ebd., Karte 91. 
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Tragebutte 

Franken das Wort lesen. In Südtirol 
sagt man Wimmet.64 

In einigen Fällen stimmt der donaubaye-
rische Weinwortschatz mit den Rändern 
des österreichischen Raums überein, 
typischerweise mit dem slowenischen 
Krain, wo auch deutschsprachige Wein-
bauern lebten, und mit Südtirol. Hier ist 
zu vermuten, dass an den Rändern, also 
in Bach an der Donau, im Krain und in 
Tirol, ein sehr alter Ausdruck erhalten 
geblieben ist, der in der Mitte, in Ös-
terreich selbst, durch eine Neuerung 
verdrängt wurde. Die Reihe im Wein-
berg65 etwa nennt man in Bach Reihe, 
wie sonst nur in Tirol und im Krain. In 
den anderen Weinbaugebieten heißt sie 

64 Ebd., Karte 86. 

65 Ebd., Karte 34. 

Zeile, in Österreich auch Gräfte. Das 
ausgepresste Traubengut nennt man in 
Bach Trester, wie in Franken, Südtirol 
und Krain, aber in Österreich sagt man 
dazu meist Treber.66 

Geringer ist die Anzahl der Fälle, in 
denen der donaubayerische Weinwort-
schatz mit Franken und gegen Ös-
terreich übereinstimmt. Aber es gibt 
solche Fälle. Das Ausbrechen überflüs-
siger Triebe am alten Holz nennt man 
in Bach wie in Franken (ausbrechen 
oder brocken, gegenüber jäten in Öster-
reich oder schaubigen in Südtirol; das 
Entfernen der Geiztriebe heißt in Bach 
ferner ausgeizen; wie in Franken, in Ös-
terreich und Tirol benutzt man auch da-
für die gerade genannten Begriffe jäten 

66 Ebd., Karte 101. 
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beziehungsweise schaubigen."7 Für den 
in Gärung befindlichen Wein sagt man 
in Bach Fedaweiß, wie (neben Brem-
ser) in Franken; in Österreich heißt er 
Sturm, in Südtirol Sauser.68 Der Begriff 
Federweiß dürfte an der Donau jung 
sein. Schmeller schreibt, dass der Be-
griff nur „am Mittelrhein" üblich gewe-
sen sei.69 Solche mit dem Fränkischen 
gemeinsam durchgeführten Neuerun-
genjüngerer Zeit überraschen kaum, da 
ja der Weinbau an der Donau adminis-
trativ den fränkischen Weinbaugebieten 
zugeordnet wird. 

67 Ebd., Karten 68, 72. 

68 Ebd., Karte 105. 
69 Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. 2. 

Aufl. München 1872-1877, Bd 1, Spalte 691. 

Werbung für Federweißen aus 
Bach a. d. Donau 
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Der Autor Prof. Dr. Anthony Rowley (links) im Baierweinmuseum 

24 Üniv.-Bibliothek 
Regensburg 

5. Schluss 

Unter häufigem Nachschlagen in Jo-
hann Andreas Schmellers „Bayeri-
schem Wörterbuch" und im „Wortatlas 
der kontinentalgermanischen Winzer-
terminologie" wurden im Vorausge-
gangenen einige Wortgeschichten und 
Wortverbreitungen der Winzersprache 
von Bach an der Donau und Krucken-
berg vorgestellt. Den Wortschatz hat 
Schmeller in der historischen Tiefe do-
kumentiert, den Niedergang des Volks-
getränks Wein in Altbayern konnte aber 
auch Schmeller nicht mehr aufhalten. 
Er schreibt in seinem „Bayerischen 
Wörterbuch"70: „Bald werden vielleicht 
auch auf den Hügeln zunächst unter Re-

70 Ebd., Spalte 925. 

gensburg und auf denen bey Landshut 
die letzten Reste vom Weinbau ver-
schwinden". Erfreulicherweise lag er, 
gerade was Regensburg betrifft, weit 
daneben! 

Was der junge Johann Andreas Schmel-
ler in der ersten Strophe seines eingangs 
zitierten Gelegenheitsgedichtes allge-
mein über den Weingenuss geschrieben 
hat, wollen wir als Wunsch für die Zu-
kunft der Weinkultur an der bayerischen 
Donau verstehen: 

Auferstehung dir, du langverbannte, 
Aus dem Staube der Vergeßenheit! 
Weg den stolzen Wahn, der dich 
verkannte, 
Deinem Dienste bin ich neu geweiht! 
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