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Die beiden seltenen Druckschriften, deren hier vor-

liegende getreue Nachbildungen den Biicherliebhabern

ohne Zweifel ebenso willkommen sein werden, wie den

Litterar- und Kulturhistorikern, verlangen eine kurze Erlau-

terung, die ihre Erscheinung und ihren Inhalt insbesondere

den fachwissenschaftlich nicht vorgebildeten Lesern ver-

standlich macht. Von der Verlagsbuchhandlung aufgefor-

dert, die Drucke mit einem solchen Kommentar zu ver-

sehen, babe ich mich dieser Aufgabe gern unterzogen und
will im folgenden zusammenfassen, was mir iiber unsere

Denkmaler in litterarhistorischer, bibliographischer, anti-

quarischer und sprachlicher Hinsicht vor allem bemerkens-

wert erscheint. In letzterer Beziehung freilich ist es mir trotz

eifrigen Bemiihens nicht immer gelungen eine sichere Er*

klarung zu finden, und auch die rein technologischen

Fragen, die in den Gedichten hie und da beriihrt werden,

habe ich grosstenteils auf sich beruhen lassen. Die Erkla-

rung dieser zuweilen noch durch mangelhaften Satzbau

Oder eigene Unkenntnis des Dichters verdunkelten Stellen

mag besseren Kennern der mittelalterlichen Gewerbskunde
vorbehalten bleiben.

Die Gedichte vom Hausrat, wie sie uns in Handschrif-

ten und Drucken aus dem i5. und i6. Jahrhundert in

ziemlicher Anzahl vorliegen, sind aus zwei Wurzeln ent-

sprossen. Die eine derselben reicht weit zuriick. Es ist

die merkwiirdige Vorliebe der mittelalterlichen Menschen
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an langen Aufzahlungen. Man erinnere sich etwa der

volkstiimlichen Heldenepen oder auch des weitschweifigen

Titurel-Gedichtes Albrechts von Scharffenberg, in dem die

nicht enden woUende Aufzahlung fast unbekannter oder

iiberhaupt erfundener Heldennamen nicht selten bis zum
Absurden getrieben wird. Auch manche der allegorisch-

mystischen Gedichte und Traktate namentlich des 14. Jahr-

hunderts, wie die «Rede von den i5 Graden», «Zwolferlei

Friichte des Abendmahls», «die 12 Krafte der Seelew, ((die

37 Namen und Grade der Liebew, «die i5 Zeichen des

jungsten Tagesn, «von den 7 Gaben des heiligen Geistesw,

«i2 Gegenwiirf und 24 innerliche Leiden Jesu Christi»,

«i2 Friichte von dem Leiden Jesu Christie, «die 12 Staf-

feln der Demutw, «das Buch von den 9 Felsen», «die 7
Betrubnisse Mariaw, «die 7 Freuden Maria)), «i3 Stiicke

der geistlichen Spurw und viele andere konnten hier als

Beispiele angefuhrt w^erden, und die friihe Revue-Form
des Fastnachtspiels im i5. Jahrhundert geht wohl gleich-

fails auf diese Vorliebe fiir Aufzahlungen zuriick, die ihrer-

seits zum guten Teil in der Bequemlichkeit der Verfasser

und der Denkfaulheit des Publikums gewurzelt haben mag.
Bei soicher StofFwahl war die Disposition von vornherein

gegeben und gah es keine verwickelte Handlung im Kopfe
zu behahen.

Die leichtere Einpriigbarkeit derartiger poetischer Er-

zeugnisse hat dann in den Jahrhunderten der vorwaltenden

Didaktik immer mehr dazu gefuhrt, in gleicher Weise alles

moglicheWissenswerte in Reimezu bringen : Vorschriften wie

man sich in Pestzeiten verhalten solle, Lehren iiber Kin-

dererziehung (((Kinderzucht»), Anstandsregeln iiber das

Benehmen bei Tische (((Tischzucht))), Aufzahlung dessen,

was zu einem wohlgebauten Hause notig sei, u. s. f.

Solchem praktischen Zweck soil auch die iiberwiegende

Mehrzahl der Gedichte von allerlei Hausrat dienen. Sie

sollen jungen Leuten, die sich zu verheiraten gedenken, ein

moglichst voUstiindiges Verzeichnis samtlicher Gegenstiinde,
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die zur Ausstattung eines Hauses gehoren, an die Hand
geben, sie dadurch [bei Aufstellung jdes anzusciiaffenden

notigen Inventars unterstiitzen, nebenher auch vor Uber-

eilung bei der Begriindung eines eigenen Hausstandes

warnen. Dieser rein praktische Zweck ist die andere

Wurzel, aus der unsere Gedichte erwachsen sind.

Im Keim vorgebildet finden wir den Typus bereits an

verschiedenen Stellen alterer, umfangreicher epischer Ge-
dichte, wie beispielsweise in einem «von den eliutenw be-

tiielten Abschnitt in Hugo von Langensteins «Martina»

aus dem Ende des i3. Jahrhunderts (vgl. Bibliothek des

Litterarischen Vereins Bd. XXXVHI S. 33o— 32) oder,

mehr ais hundert Jahre sparer, in Heinrich Wittenweilers

((Ring)). Man vergleiche in der Ausgabe des Stuttgarter

Litterarischen Vereins (Bibliothek des L. V. Bd. XXHI)
Seite 76, 83, 114 f. und besonders auch auf S. i35 ff.

die Lehren, die der alte «Saychinkruog)) dem hitzigen

bauerlichen Liebhaber Bertschi Triefnas iiber das Haus-
halten und den Hausrat erteilt. Etwas spater mag das aus

1 1 sechszeiligen Strophen bestehende Gedicht «Von dem
hausgeschirrc)) entstanden sein, das Ludwig Uhland (Deut-

sche Volkslieder Nr. 278) nach einer von 1443— 1447
geschriebenen Heidelberger Papierhandschrift (cod. pal.

314. 20 Bl. 98) mitgeteilt hat und das uns auch im Lie-

derbuch der Clara Hiitzlerin (ed. Haltaus S. p Nr. 35)

itberliefert ist. Die beiden ersten Strophen lauten :

«Ich waiss ain orden darin ist mangem also we,
er ist vil leuten wol erkant vnd haist: die e;
der ist so bitter und so scharf,

wann man so vil darzu bedarf
von hausgeschirre,
wer aram in den orden kumt der wirt wol irre.

Wann er nun die schiissel hat so hat er nicht

ain schiisselkorb der zu gehort, der ist entwicht,
auch hat er nicht ain pfannen,
so hebt sich grein und zannen;
wa leffelfuter ?

im ware bass dahaim gcAvesen bei seiner muter.

»

Mit Fragen nach allerlei Hausgerat und Aufzahlung
zahlreicher Stiicke, die man in einem wohl ausgestatteten



Heim fiiglich erwarten darf, aber in dem diirftigen Hausrai
unbedachtsamer und leichtsinniger junger [Eheleute ver-

geblich sucht, geht es fort. Die Einkleidung wie die Ten-
denz — Diktion und Form weichen noch ab — sind in

diesem volksmassigen Liede bereits dieselben wie bei den
Gedichten vom 'Hausrat aus dem Ende des i5. und der

ersten Hiilfte des i6. Jahrhunderts.

Zwischen diese und das eben behandelte Lied schieben

sich zeitlich namentlich noch ein paar Einblattdrucke, die

bei Schreiber, Manuel de Famateur de la gravure sur bois

et sur meial au XV^ siecle Bd. II, (Berlin 1892) unter

Nr. 1989, 1990 und 1991 genauer beschrieben sind. Fur
uns kommt von diesen Blattern vor allem das dritte (Nr.

1991) in Betracht, das, wenn es auch keine Aufzahlung

des Hausrats bietet, uns doch einen grosseren Teil dessel-

ben in Abbildungen vorfiihrt. Es ist bisher nur in einem
einzigen Exemplare bekannt, das dem konigl. Kupferstich-

kabinet zu Mtinchen angehort. Nach diesem wurde es

zuerst von W. Schmidt in dem nur in einer verhaltnis-

massig kleinen Anzahl von Exemplaren gedruckten Werke

:

Inkunabeln des Holzschnitts aus dem Miinchener Kupfer-

stichkabinet veroffentlicht, dann von Alwin Schultz (Deut-

sches Leben im XIV. und XV. Jahrhundert Fig. i5i) auf

Grund einer (nicht ganz zuverlassigen) Pause einem gros-

seren Publikum vermittelt. Auf der beigegebenen Tafel

findet sich das interessante Blatt in etwas weniger als ^4

der Originalgrosse in Autotypie reproduziert. Die Mitte

nehmen zwei Liebende ein, die in hiigeliger Gegend ein-

ander gegeniibersitzen. Der Jiingling ist eben im Begriff,

der Erwahlten seines Herzens den Ehering zu iiberreichen.

Uber dem Bilde stehen die Verse:

«Were zu der Ee greyffen welle Der tracht das er dar zu bestelle

Haussrat das er nit mangel hab Hye merck du dirn vnd iunger knab
Wiltu dich hausshaltens nemen an So beacht was du darzu must han
In ein hauss gehort als vil haussrat Das der zehenteil nit hye gemalet stat.»

Die Umrahmung bilden 24 Felder mit^Darstellungen

von allem moglichen Hausgeriit, auf die bei ^Erkliirung



unserer Gedichte gelegentlich zuriickzukommen sein wird.

Als besonders seltene Abbildung eines Gegenstandes, der

sich auch kaum in einem Original erhalten haben diirfte,

sei hier nur auf das im zweiten Felde wiedergegebene

Kandelbrett aufmerksam gemacht. Es isi mit Einschnitten

versehen, in welche die Kannen mit dem Fuss, Offnung
und Deckel nach unten, eingehiingt werden. Zum besseren

Abtropfen des Spiilwassers aus den enghalsigen Gefassen

war diese Einrichtung praktisch.

Die Riistungsstiicke in dem Felde darunter, die Tracht

der beiden Liebenden (lange spitze Schnabelschuhe des

Jiinglings etc.) und andere Kennzeichen lassen das Blatt

mit ziemlicher Sicherheit in die Zeit von 1475 bis 1480
setzen (vgl. auch Schreiber a. a. O. II, 32 1). Auf einem

Felde links unter der Hauptdarstellung hat sich der Form-
schneider, der wohl zugleich auch der Briefmaler war,

genannt : «hanns paur». Schreiber (a. a. O. II, 240) mochte
ihn mit einem Niirnberger Kartenmaler gleichen Namens
identifizieren, den Joseph Baader (Beitriige zur Kunstge-

schichte Niirnbergs I, 5), zum Jahre 1445 nennt. Ich

mochte mit W. Schmidt lieber an den ^Junghanns Priff-

malerw denken, der 1472 das xylographische Buch vom
Antichrist herausgab und mit dem Niirnberger Kartenmaler
Hanns Paur wohl nicht verwechselt werden darf. Im
iibrigen lasse ich diese Frage, die fiir uns nur von neben-

sachlicher Bedeutung ist, auf sich beruhen.

Mag das Blatt in Niirnberg entstanden sein oder nicht,

aller Wahrscheinlichkeit nach hat es ebenso wie die anderen

Einblattdrucke ahnlicher Art auf die Produktion der un-

mittelbaren Folgezeit, die nunmehr zu besprechende Gruppe
der wichtigsten Hausrats-Gedichte, Einfluss geiibt, vielleicht

zur Schaffung des spiiteren Typus den Anstoss gegeben.

Denn wenn auch heute bestenfalls in einigen sparlichen

Exemplaren erhalten, miissen jene friihesten gedruckten

Flugblatter, jene illuminierten «Briefe», doch jedenfalls in

ungleich betrachtlicherer Zahl aus den Offizinen der Form-
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Schneider hervorgegangen sein und bei der grossen Be-

liebtheit, deren sie sich alsbald erfreuten, eine weite Ver-

breitiing gefunden haben.

Der erste, der den hausbacken-volkstiimlichen Stoffzu

einem langeren Gedicht verarbeitete, war Hans Folz, der

Niirnberger Fastnachtspieldichter und Meistersinger. Und
nicht nur einmal hat er ihn bearbeitet, sondern in zwei

sehr wesentlich von einander abweichenden Versionen liegt

uns sein Hausratsgedicht vor, das eine mal als strophischer

Meistergesang, das andere mal in der Form des aus Reim-
paaren bestehenden Spruches. Das Meisterlied ist uns nur

handschriftlich erhalten, da es den Mitgliedern der Ge-
nossenschaft namentlich in der Friihzeit des Meistergesangs

streng verboten war, ihre in der Singschule vorgetragenen

«Pare» durch Drucklegung zu profanieren. Eben diese

Vorschrift ist ja auch noch fiir Hans Sachs mehrfach der

Grund gewesen, seine Meisterlieder zu Spruchgedichten

umzuarbeiten, um sie dann in dieser Form in Druck aus-

gehen zu lassen.

Allerdings ist uns der betreffende Meistergesang in der

sogenannten Naglerschen Meisterliederhandschrift (cod.

Berol. germ. 4^ 414 Bl. 373 b — SyS b), nach der er sich

im Anhang I dieses Biichleins buchstabengetreu abgedruckt

findet, nicht ausdriicklich unter Hans Folzens Namen
iiberliefert. Aber die zahireichen, oft wortgetreuen Uber-
einstimmungen zwischen dem Meisterliede und dem von

Hans Folz herruhrenden Spruchgedicht lassen dennoch
iiber seine Autorschaft keinen Zweifel aufkommen. 1 Schwie-

1 Man vergleiche namentlich folgende Stellen

:

Meistergesang Sprvtch gedicht

Str. 2: leiichter, liecht scher vnd licht Leuchter liechtscher vnd ein liecht

digel. digel.

prieff an die went brieff an die wand

Str. 3 : hack penck vnd penck schab . . . Vnd czu der hackbenck ein banck-
schaben.

nach dem einr ist arm oder reich. Nach dem eyner arm ist oder reych.



riger ist die Frage, welches der beiden Gedichte, Meister-

gesang und Spruch, zuerst entstanden sein mag. Nach
dem oben Gesagten konnte man vielleicht auf die Ver-

mutung kommen, dass auch hier, wie meist bei Hans
Sachs, der Meistergesang das altere Gedicht sei. AUein
die frtihe Zeit des Druckes «Uon allem Hawszrathw, den

man wohl nach der Tracht der beiden Figuren auf dem
Titelblatte, den Typen u. s. w. in den Anfang der acht-

ziger Jahre des i5. Jahrhunderts wird setzen miissen,

scheint in diesem Falle doch fur die Prioritat des Spruch-
gedichtes zu sprechen. In Niirnberg wenigstens hat um
jene Zeit schwerlich bereits eine Meistersingergenossen-

schaft bestanden (vgl. Mitteilungen des Vereins fiir Ge-
schichte der Stadt Nurnberg XII. Heft S. 104 f.)- Uber-
dies deutet wohl auch die vielfaltige Unbeholfenheit und
Gezwungenheit des Ausdruckes, die allerdings zum Teil

auch in der gewahiten Strophenform, Jorg Schillers Maien-

weis\ ihren Grund hat, und der kurz abbrechende Schluss

des Meisterliedes darauf hin, dass es aus einem ausfiihr-

Meistergesang
Str. 4: rot riiben wix mon ir gewont.
In die schlaffkamer do ich schleich
der hat ein pet senft vnde weich
riiet die nacht des seuberleich
irt die nit was ,

dicz Oder das
so schlafft ir also frey —
Ein strosack spanpet vnd ein deck

ein deckpet wii es nit wil kleck . . .

nacht schiich nacht haiiben zimet aiich
wer dar on spart der ist ein gaiich

Str. 5: Was siinst dw in der druen steck
von leckiich latwerig confeck . . .

silber geschir
diit mich nit ir

Spr uchgedicht
Rot ruben hat man yr gwant.
Vorth ich in die schlaffkamer schleich
Wer dan ein beth hat semfft vnd weych
Der rut des nachts vil dester bass
So 3'n nith yrt diss oder das
Ein spanbeth vnd ein strosack dreyn

deck
Ein deck beth wo das alles nicht

kleck . . .

Nachtschuch nabh'thauben zimptauch
Wer dar an spart der ist ein gauch.

vnd was sunst in den truhen steckt
Pffefferkuchen latwergen vnd confect.

silbergeschir
Die manchem ym haus nitt fast yrn.

Str. 6 : Die Beschreibung des Kellers und seiner Gerate ist im Meistergesang
in zwei Teile zerschnitten (vgl. Strophe 3: Weinkeller). Auch ira Spruch-
gedicht zerfallt die Schilderung des Kellers in zwei Abschnitte (Keller und
Kellerzeug).
Auch wirtt nement des kellers war
. . . perber kraus . . .

verroret vil ich lobes nicht
Hy mit so kiim ich auch herein
so mon im haiis was pessern sol

Nun nempt des kellerczeuges acht
probirkrauss
wan nicht verrun es wer vil besser
Hiemit ich aber weitersingk
... so man etwas bessern sol.
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licheren alteren Gedicht, eben unserem Spruchgedicht, zu-

sammengezogen ist.

Wie unsere Nachbildung, die nach dem Exemplar der

K. Bibliothek in Berlin (Z. 4267) hergestellt wurde,

zeigt, enthalt der Druck weder eine Angabe iiber das Er-

scheinungsjahr, noch iiber Drucker und Druckort. Nur
der Verfasser hat sich in der Schlusszeile des Gedichtes

genannt. Wir wissen von ihm, dass er einige seiner klei-

nen Schriften, Gedichte und Traktate, selbst gedruckt hat,

und zu diesen werden wir ohne Zweifel auch die in Rede
stehende offenbar erste Ausgabe des Spruchgedichtes Von
allem Hausrat rechnen diirfen. Darauf deuten ausser der

zuweilen bis zur Unleserlichkeit gehenden Unklarheit

mancher Buchstaben und Worter namentlich zahlreiche

Druckfehler (vgl. fleylsch statt fleysch, nabhthauben statt

nachthauben, kinsten statt kisten, vntrewe statt vntewe =
undeue, undaue, er czu statt herczu, aussadrauff statt was
drauff, nihr statt mehr, fiur statt flux, des enden statt

des endes etc.) und die hochst willkiirliche Orthographic

Meistergcsang Spruchgedicht

Str. 7: vogel hiindt kaczen knecht vnd
diren

vil kerczenlicht
on die mon nicht
gesicht wol pey der nacht
schwert messer spies . . .

auch was ider hant was bedarff
nemlich es ist mir vil zw scharflf.

Str. 8 : So das weib mit eim kindlein get
grawen vnd kreien ir zw stet
mancherley lust sie nit verlet

Ein wigen want vnd wigen fein
nymet die halben stuben ein
solt man halt vngearbeit sein
ein wigen panck
das vogel gsanck
wirt manchem vil zav scharfi'.

So dan des weib geperen sol
wirt der mon gepeiniget wol
gar eilet heist mon in do hoi
dy hebam . . .

etc.

Fogel hunde kaczen knecht vnd dirn

Gollicht vnd wachs licht an die wyr
Des nachts mit nicht vns kOnnen ge-

regen.
Schwert messer spies . . .

Auch was yedes hantwerck bedarff
Solchs czu erczeln wermir czuscharif.

Dan so das weib mit einem kint gehet
Graw vnd vntrewe ir czu stet

Vnd gwint sso manchen glust darbey
Ein strosack wigenband ein wygen

Kan man hart in ein ecken schrnigen
Ess nymt die halben stuben ein

Solt man darumb vngearbeit sein
In die kamer ein wiegen banck
Darauff sich hebt dz nachtigalgesanck
So dan das weib geberen sol

Erst wirt der man gebeyniget wol
Mit eiln heist man yn holen die ara-

men . . .

etc.
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des Druckes hin. Fiir diese letztere sind Schreibungen wie

(cgruess)) (pi. von krauss, kruse, Krug), «Fur die czughen

drunck» (= fiir die zu jahen Trunk', zur Vermeidung zu

raschen Trinkens), «czam vnd vild)) (zahm und wild),

wgeschlecx)) (Geschlecks) «czuuorsten)) (zu verstehen), «dar-

hyn» (darin) ((Geben» (= gewen, gewohne) und viele an-

dere bezeichnend genug.

Der fruheste uns bekannte Nachdruck des Folzischen

Gedichtes Von allem Hausrat stammt aus dem Jahre 1493

und ging aus der Offizin von Marx Ayrer und Hans Per-

neck in Bamberg hervor. Al. Reifferscheid hat uber diesen

seltenen Druck, der hie und da von dem Original nicht

unerheblich abweicht, nach einem Exemplar der Bibliothek

des Senators Culemann in Hamburg im VHI. Bande der

Zeitschrift fur deutsche Philologie (1877) unter dem Titel

«Zur Folzbibliographie» berichtet.

Einen anderen alten Druck fuhrt G. E. Waldau im
zweiten Bande seiner «Neuen Beytrage zur Geschichte der

Stadt Niirnberg)) (Niirnberg 1791) S. i74f. an. Ein Exem-

Meistergesang
Str. 9: Einkinsmeit und ein kins pfenlein
milch mel liidel schlotterlein klein
ein firhang der mus aiich da sein
geweichtes wax
da mit mons nachts
kreiicziget vnde ficht —

Erst hebt sich grisgramen der zen
dy kellerin geit zw versten . . .

Hat einer dan kein hinder hiit

frew dich der zinst get atich daher
das ich manch iar
aiich inen worden pin.

Spruchgedicht
Kyndes meit ludel ein schlotterlein
Milch mussmel digel mus da seyn
Ein furhangk wu es ist der sit

Weywasser wurtz geweichts wachs mit
Domannechtlichmitkreucz vnd weigt

Erst hebt sich grisgramen der czen
Im gibt die kellnerinne czunorsten . . .

Hat dan der man keyn hinterhut
Frew dich der czins get auch daher

wan ich bin
Sein drei iar innen worden eben.

Nicht unerwahnt soil bleiben, dass die Diktion des Meistergesangs an
einigen Stellen dem spateren Gedicht Hans Sachsens naher steht als dem
Spruchgedicht Folzens. Man vergleiche:

Meistergesang. Hans Sachs. Folz' Spruchgedicht.
Str. 2: hackpret hackmes- Ein Hackpret Hackmes- Hackmesser stuckmesser

ser mit. ser darzw. hackbret.
Str. 3: vamloffel Faimloffel schaumloffel.
So mon niin in das pad "Wen man den in das pad Darnach was als ghort

wil gan wil gan yns badt
ein kriig mit laugen mils Ein krueg mit lawgen Ein krugk mit lawen ist

mon han mues man han . . nith schad.
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plar desselben befand sich (nach Waldau) in einem Sam-
melbandchen in Duodez (wohl kl. 80) der bekanntlich

seitdem in alle Winde zerstreuten Ebnerisch'en Bibliothek

in Niirnberg zusammen mit einer Reihe anderer Werke
des Hans Folz. Keines dieser Stiicke wies eine Jahres-

zahl auf, sie alle waren aber «zu Niirnberg aus Hanns
Stfichsens Presso) hervorgegangen. Mir ist dieser Druck
bisher nicht zu Gesicht gekommen. Da indessen Hans
Stuchs in der That um i52o mehrere Folzische Ge-
dichte und zwar gerade diejenigen, welche Waldau als

Hans Sachs. Folz' Spruchg-edi cht.Meistergesang.
-Str. 5: In der speis kamer

miis mon han . . .

Str. 7: Von schwarcz vnd
weisser farb ein zwirn

Auch mustw haben im
vorat

in der speiskamer frue
vnd spat . . .

Ein schwartzen vnd ein
weisen zwirn.

Vorth ich in die speyss-
kamern kum

Nach anderm ding czu
sehen vmb

Die man czu der narung
mus han . .

fehlt.!

Indessen diese wenigen Ubereinstimmungen fallen gegeniiber der grossen
Zahl jener vorhin angeflihrten nicht schwer ins Gewicht und erklaren sich ja
liberdies am einfachsten aus der Thatsache, dass Hans Sachs den fraglichen
Meistergesang gekannt hat. Der Naglersche Meisterliedercodex namlich, in dem
uns derselbe erhalten ist, steht in naher Beziehung zu Sachs, ist vermutlich
die haufig allerdings fehlerhafte und mit mangelndem Verstandnis hergestellte
Abschrift einer Sammlung von Meisterliedern, die Hans Sachs auf seiner
Wanderschaft und in der ersten Zeit seines Lernens und Dichtens zusammen-
gebracht hat. Ich habe iiber die Handschrift in den Mitteilungen des Vereins
flir Geschichte der Stadt Nurnberg XI (1895) S. 174 f. ausfiihrlicher gehandelt.
Schon die teilweise recht verworrene und verstandnislose Wiedergabe unseres
Liedes konnte als Argument dafiir gelten, dass an Hans Sachs selbst als
Schreiber des Naglerschen Codex schwerlich gedacht werden darf.

Wie die Dinge liegen, ware nun schliesslich an dieser Stelle noch die Frage
zu erortern, ob Einzelheiten in Hans Sachs' Gedicht darauf schliessen lassen,
dass ihm ausser dem Meistergesang auch das Spruchgedicht Hans Folzens
bekannt gewesen sei und als Vorlage gedient habe. Die tibereinstimmvmgen
zwischen den beiden Spruchgedichten, die nicht bereits durch Hans Sachsens
Kenntnis des Folzischen Meistergesangs erklart Averden, beschranken sich auf
die Ahnlichkeit der Verse und Gedanken: «vnd weib vnd kint wiss czu
(er)nern» (Folz) und «Vnd darzw weib vnd kind erneren» (Sachs), «Aufheb
schusseln vnd czu leg teller** (Folz) und «Ein aufheb schiiesl, Ein zwleg deller»
(Sachs), sowie auf die gleichmassige Erwahnung des <!;riebeisen» (Folz: reyb-
eissen), «schuesselkorb», «durschlag», «kuerlein»(lies «kunerlein», Folz: «kuner»;
der Meistergesang hat dafiir <pipen»), «hamer». «negel», «hobel», «laitren» und
«muelter» in den beiden Gedichten. Die Aufzahlung dieser Dinge fehlt im
Meistergesang. Wie man sieht, sind die Ubereinstimmungen nicht derartig,
dass man zur Annahme von Entlehnung oder Anlehnung seitens des jiingeren
der beiden Dichter gezwungen ware. Sie konnten sehr wohl auf Zufall be-
ruhen. Moglich bleibt indessen selbstverstandlich auch, dass Hans Sachs beide
Gedichte Folzens, den Meistergesang und das Spruchgedicht, gekannt und
benutzt hat.
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mit dem «Hausrat)) zusammengebunden aufziihlt, aufs

neue hat in Druck ausgehen lassen^ so diirfen wir an

der Richtigkeit von Waldaus Angaben nicht wohl zwei-

feln. Auch dieser Druck wich — wenn Waldaus Abdruck
(a. a. O. S. 1 60— 174) buchstabengetreu ist — von dem
Originaldruck Folzens, der als Vorlage gedient zu haben

scheint, in Einzelheiten verschiedentlich ab. Die erwahn-

ten hauptsachlichsten Mangel des Diiettantendrucks sind

zu beseitigen versucht worden ; freilich liaben sich dafiir

vs^ieder andere Druckfehler (kandeibart statt kandelbret,

beym gesten statt bey gesten u. s. w.) eingeschlichen.

Ein nicht vollig getreuer Wiederabdruck der von Waidau
bekannt gegebenen Version findet sich in Johann Adam
Gotz' Hans Sachs, IV. Biindchen (Nurnberg i83o) S.

I 52— 162.

Moglicherweise in einem alten Augsburger Drucke
endlich (vgl. J. M. Lappenberg im Anzeigeblatt der Wiener
Jahrbiicher 1828, S. 20, A. v. Keller, Fastnachtspiele,

in der Bibliothek des Litterarischen Vereins Bd. XXX S.

1464) liegt uns das Folzische Gedicht in einem aus i3

Siiicken bestehenden Sammelband der Hamburger Stadtbi-

bliothek vor, aus dem Keller es im dritten Bande der «Fast-

nachtspielew S. 121 3— 1222 mitgeteilt hat. Die zahlreichen

Ubereinstimmungen zwischen diesem und dem von Waidau
benutzten Druck gegeniiber dem Originaldruck Folzens und
dem zumeist abseits stehenden Bamberger Druck — die

genaueren Nachweise wiirden diese Einleitung iiber Ge-
biihr hinausdehnen und beschweren — lassen mit ziem-

licher Sicherheit darauf schliessen, dass dem — sagen wir

also : Augsburger Drucker lediglich der oben erwahnte
Hans Stuchs'sche Druck vorgelegen hat.

Schon die Thatsache, dass uns von dem Spruchge-
dicht Folzens vier alte Ausgaben bekannt sind, wiirde dar-

auf schliessen lassen, dass sich das Werkchen besonderer

Vorziige erfreut. Denn eine trockene gereimte Aufzahlung
des wichtigsten Hausgeriits allein wiirde gewiss nicht zu
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so offenbarer und langdauernder Beliebtheit gefuhrt haben.

In der That hat sich denn auch der Dichter mit einer

solchen Aufzahlung nicht begnugt, sondern er hat als

praktischer und in vielen Dingen erfahrener Mann aller-

lei niitzliche Winke und gute Lehren eingeflochten und
iiberdies das ganze mit seinem kraftigen, herzhaften, wenn
auch zuweilen etwas derben Humor durchirankt, der na-

mentlich gegen den Schiuss hin, wo von den Erforder-

nissen des Kindbetts, den zahlreichen Bediirfnissen des

Neugeborenen und der Wochnerin, den weitgehenden An-
spriichen der «Kindbettkellnerin» und der Amme ausfiihr-

lich gehandeh wird und der Dichter die Form der Auf-

zahlung fast ganz verliisst, bedeutender Wirkungen fahig

wird. Eine treffende volkstiimliche Ausdrucksweise und
eingestreute Sprichworter tragen nicht selten noch zur Er-

hohung derselben bei.

Ich mochte in dieser Beziehung, insbesondere auch

was die Urwuchsigkeit betrifft, das Folzische Gedicht so-

gar iiber das urn mehrere Jahrzehnte spatere des Hans
Sachs «Der ganze Hausratw stellen. Dieses ist zwar viel

glatter in Form und Ausdruck und kunstmassiger in Auf-

bau und Einkleidung; dafiir aber ist, wie denn das Ganze
ernster und lehrhafter gehalten ist, der Humor und Witz,

der Hans Sachsens Werken sonst in so hohem Maasse
eignet und sie vielfach allein noch heute auch fiir Laien

geniessbar macht, nicht zu seinem vollen Rechte gekom-
men. Im aligemeinen finden sich in die Aufzahlung des

Hausgerats nur wenige Nebenbemerkungen eingeschoben,

und reichere Ausbeute in dem angedeuteten Sinne ge-

wahren fast lediglich die Ausfuhrungen iiber die Sorgen

und Note, die ein Wochenbett auch fiir den Vater des

neugeborenen Kindes mit sich bringt — allerdings, mussen

wir hinzusetzen, zum guten Teil auf Kosten Hans Fol-

zens, dem gerade hier Auffassung und Behandlungsweise,

dazu einzelne Stellen fast wortlich direkt entlehnt sind.
^

Und zwar diente dem Dichter bei seiner vom 12. De-
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zember 1544 datierten Umarbeitung, die sich als Anhang
II nach der eigenhandigen Niederschrift Hans Sachsens in

dem der koniglichen Bibliothek zu Berlin gehorigen fiinf-

ten Spruchbuche (Bl. 100— io3) abgedruckt findeti, sicher

der Meistergesang Folzens und vielleicht auch dessen

Spruchgedicht — vgl. daruber S. 14, Anmerkung — als Vor-

lage. Ob Hans Sachs das Gedicht noch in demselben

Jahr 1544 zum Druck befordert habe, wie E. Weller (An-

nalen der Poetischen National-Literatur der Deutschen im
XVI. und XVII. Jahrhundert II, 371 und Der Volksdich-

ter Hans Sachs und seine Dichtungen. Eine Bibliographie

S. 44 Nr. 68) und nach ihm andere angenommen haben,

scheint mir zweifelhaft. Das Exemplar, auf das sich Wel-
ler bezieht, ist wohl zweifellos dasselbe, das sich bei Will,

Bibliotheca Norica III, 787 unter e, also als Teil eines

Sammelbandes, angefiihrt findet. Bei Will heisst es jedoch

nur «Der gantz haussrat s. a.w, wahrend wir bei Weller,

(Hans Sachs-Bibliographie Nr. 68) die ausfiihrlicheren

Angaben lesen : «Der ganz haussrat bey drey hundert stuck.

Am Ende : Gedruckt durch Hans Guldenmundt. o. J. 5

Bl. 40 m. Titelholzschn.» Das wiirde doch wohl darauf

schliessen lassen, das Weller nicht einfach aus Wills «Bi-

bliotheca» entlehnt, sondern das Buch auch wirklich selbst

gesehenhabe. Andererseits aber fehltdas betreffende Schrift-

chen der Willschen Buchersammlung in der Niirnberger

Stadtbibliothek schon etwa seit der Mitte unseres Jahr-

hunderts und vielleicht noch langer. Bereits Ghillany

(Stadtbibliothekar bis i856) hat dieses Fehlen im Kataloge

kurz vermerkt. SoUte demnach Weller nicht doch viel-

leicht das kurze Zitat bei Will fiir den II. Band seiner

«Annalen» von 1864 (wo ubrigens vom Titelholzschnitt,

sowie von Stelle und Wortlaut des Druckervermerks noch

* Die von einem Beamten der Strassburger Landes- und Universitatsbibliothek
hergestellte Abschrift hatte Herr Geheimrat Barack die Freundlichkeit mit
dem Originale zu vergleichen.

2



nicht die Rede ist) und fiir seine Bibliographie von 1868

frei nach der Ausgabe von 1545 ausgestaltet haben? Die
Niirnberger Stadtbibliothek v^enigstens besitzt keinen an-

deren Druck, der hier in Betracht kommen und Weller
vorgelegen haben konnte. Auch die Bibliothek des Ger-

manischen Museums hat die erwahnte Ausgabe nicht ;

ebensowenig die k. Hof- und Staatsbibliothek in Miinchen,
die Konigliche Bibliothek in Berlin und die kais. Landes-
und Universitatsbibliothek in Strassburg, an welche An-
stalten ich mich in dieser Sache mit einer Anfrage wandte.

Es war mir daher nicht moglich, die Angaben Wellers
nachzupriifen. Doch halte ich es an sich weder fiir wahr-
scheinlich, dass, da doch das Gedicht erst am 12. Dezem-
ber 1544 verfasst und uns aus dem Jahre 1545 bereits ein

Druck bekannt ist, eine diesem vorangehende friihere Aus-
gabe soUte existiert haben und alsbald vergriffen worden
sein, noch sehe ich uberhaupt irgend eine Notigung, an-

zunehmen, dass eine solche undatierte Guldenmundsche
Ausgabe noch vor i545 entstanden sei. Sie konnte ja

ebensogut — Guldenmund druckte noch i 555 — ein

Wiederabdruck der Ausgabe 'von 1545 sein. Gewissheit

iiber diese Frage wiirde sich vielleicht, wenn uns ein

Exemplar der undatierten Ausgabe vorliige, aus einer

genauen Textvergleichung gewinnen lassen
;

vielleicht,

nicht zweifellos, denn auch die spateren Drucke weichen
— abgesehen von der Orthographic — nur in we-
nigen zumeist ziemlich bedeutungslosen Punkten von
der alteren Ausgabe oder dem Text der Berliner Hand-
schrift ab.

Auf den Druck von 1545 (5 Bll. 4°), der auf dem
Titelblatte ausser dem Titel «Der gantz haussrat» nur noch
einen Holzschnitt (junger Mann im Gesprach mit einem
Madchen) aufweist, wahrend die Jahreszahl und die An-
gabe ((Gedruckt durch Hans Guldenmundt)) sich am Ende
des Gedichtes findet, folgen zeitlich die beiden von Weller

(Annalen II, 371) angefiihrten Ausgaben «Gedruckt zu
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Nuremberg, durch Georg Merckel, Wonhafft auff dem
newen baw bey der Kalckhutten», in denen unser Spruch-

gedicht zusammen mit Hans Sachsens aRat zwischen einem
alten Mann und jungem Gesellen dreier Heirat halbenw

erscheint. Die eine dieser Ausgaben trligt die Jahreszahl

I 553, die andere ist nicht datiert, stammt aber vermutlich

aus dem gleichen Jahre. Beidemale ist jedem der beiden

Gedichte ein Titelholzschnitt beigegeben. Derjenige des

wHausrats)) stellt die Eingangsszene dar : der Dichter sitzt

mit den Seinigen zu Tisch, da kommt eilig «mit grossem

Gescheib) der uniiberlegte junge Freiersmann und bittet

ihn, sein ((Heiratsmannw d. h. sein Brautwerber zu werden.
— Auf die beiden Merkelschen Ausgaben folgt der Ab-
druck des Gedichtes im ersten Band der Niirnberger Folio-

ausgabe von Hans Sachsens Gedichten (S. 440 f.), der,

von Christoph Heussler in Niirnberg gedruckt, i5 58 im
Verlage des Augsburger Buchhiindlers Georg Wilier er-

schien. Dieser Druck (mit der nach Ausweis der Hand-
schrift des Dichters unrichtigen Datierung des Spruches

vom 10. Dezember 1544) liegt dem Neudruck in der von
Adelbert von Keller und nach dessen Tode von Edmund
Goetze besorgten grossen Tiibinger Hans Sachs-Ausgabe
(Bibliothek des Litterarischen Vereins Bd. CV S. 339—344)
zu Grunde, do h finden sich hier auch die geringen Ab-

weichungen der noch zu Hans Sachsens Lebzeiten er-

schienenen zwei weiteren Niirnberger Folioausgaben (oder

richtiger: Auflagen) aus denJahren i56o und iSyo sowie der

Kemptener Quartausgabe von 161 2 vermerkt. Zudem hat

Goetze in den «Nachtragen und Berichtigungen», die dem
21. Bande der Tiibinger Ausgabe (Bibl. d. L. V. Bd. CXCV)
beigegeben sind, auf S. 408 bereits die Abweichungen der

Handschrift, des funften Spruchbiichs, dieser w^ichtigsten

Grundlage fiir die Textgestaltung, in Kiirze mitgeteilt.

Endlich sei noch ein Einzeldruck unseres Gedichtes aus

dem Jahre i56o ohne Angabe des Druckorts oder Druckers
erwahnt, von dem sich ein Exemplar im Brittischen Mu-
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seum in London befindet. Von der Aufzahlung spaterer

Abdrucke sehe ich hier ab.

Vergleicht man Zeile fiir Zeile den Text der drei wich-

tigsten Ausgaben von i545, i 553 und i558 mit der Hand-
schriit, so nimmt man durchgehende Verbesserungsversuche

hochstens hinsichtlich des Metrums wahr, indem — offen-

bar von Hans Sachs selbst — durch Hinzufiigung von
Flickwortern oder Streichung entbehrlicher Silben ein mog-
lichst regelmassiger Wechsel von Hebung und Senkung
zu erreichen gesucht wird. Im iibrigen bietet zv^ar der

Druck von i545, der immerhin vielleicht als die authen-

tischste Fassung gelten kann, eine Reihe besserer Lesarten,

als sie die Handschrift aufweisti, daneben aber auch meh-
rere Verschlechterungen, die zum Teii auf Druckfehlern

beruhen mogen. 2 Ganz ahnlich ist das Verhaltnis der

1 Man vgl.: Hs. : Ein kiielkessel, kandel vnd Flaschen
Ausg. V. 1545: E. k., k., stentner vnd flaschen

Hs.: Rosin, mandel vnd weinperlein
Ausg. V. 1545: Von mandel vnd von w.

Hs : kuerlein (Schreibfehler fUr kuerlein kunerlein)
Avisg. V. 1545" kunerlein

Hs. : Ein Stentlein vnd Etlich Icandel (schlechter Rhythmus)
Ausg. v. 1545: Ein wein stentlein vnd etlich kandel

Hs.: Sawr krawt, payrisch rueben vnd weis rueben
Ausg. V. 1545: Saurliraut, Bairisch vnd Aveiss ruben

Hs.: Gelt Silber geschirr von pocalln
Ausg. V. 1545: Gelt, silbergeschirr, vergult pocalln

Hs. : slaider. Ausg. v. 1545 : schlayr
Hs.: Zw deim handl in dein werckstat

Ausg. V. 1545: Zu dem handel in dein werckstat
Hs.: fischack. Ausg. v. 1545: fischsack
Hs.: kiiszichen. Ausg. v. 1545: kiisszieclien
Hs.: vbs. Ausg. v. 1545: obs (Obst)
Hs.: Der Hawszinst lawft dir auch da her [ira Reim auf daher]

Ausg. V. 1545: Der hausszinst lauft't dir auch nicht leer [so auch die spa-
teren Drucke]

Hs.: Ich hab es nit so weit pedacht
Ausg. V. 1545: Ich habs vor nicht so weyt bedacht

Hs.: in drewen darmit zw pedewten
Ausg. V. 1545: In trewlich damit zii bedeuten

2 Man vgl.: Hs.: Erzelen wil doch ongefer
Ausg. V. 1545: Wil erzelen, doch on all gfer

Hs.: «Zwleg deller». Ausg. v. 1545: Zleg deller

Hs. : «Lawgen, saiifen, holtz vnd aschen
Ausg. V. 1545: Laugn, saj^ffen, holtz, vnd giiten aschen

Hs.: Halshem, facilet, goller nach den
Ausg. V. 1545: Halsshem, facilet vnd nach dem [ebenso die spateren Drucke

Hs.: schaw in solcher. armuet vnd mue
Ausg. V. 1545: Schaw solcher armut vnd auch mue, etc.
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beiden Merkelschen Drucke (i553) und der Folioausgabe

von 1 5 58, die enger zusammen gehoren, zur Ausgabe von

1545. Sie iibernehmen zwar zumeist die besseren Lesarten

derselben, fiigen auch noch kleine textliche und insbeson-

dere metrische Verbesserungen hinzu, weisen zugleich aber

auch manche Verschlechterungen und Verstiimmelungen

des Textes, die ohne Zweifel wieder vielfach dem Drucker

zur Last fallen, auf. Nach alle dem bin ich doch zweifel-

haft, ob es, waren uns Handschrift und Drucke — den-

jenigen von 1 56o habe ich nicht vergleichen konnen —
samtlich ohne Jahreszahl iiberliefert, gelingen wiirde, die

zeitliche Aufeinanderfolge und das Abhiingigkeitsverhaltnis

aus einer Vergleichung der Texte richtig zu erkennen.

Das Hans Sachsische Spruchgedicht ist vorstehend

gleich im Anschluss an die beiden Folzischen Gedichte

besprochen worden, da es in nahem Zusammenhange mit

diesen steht, mit ihnen eine Gruppe bildet. Den chrono-

logischen Gang unserer bisherigen Betrachtung innehaltend

wiirden wir unsere Aufmerksamkeit zunachst demjenigen
Gedicht zuzuwenden gehabt haben, das in der vorliegenden

Veroffentlichung an zweiter Stelle in Facsimiledruck wie-

dergegeben ist, einem aus i3 Bliittern bestehenden und
mit neun verschiedenen Holzschnitten geschmiickten Quart-

heftchen ohne Angabe des Jahres, des Ortes oder des

Druckers, dessen Titelblatt ausser einem spiiter noch ein-

mal wiederkehrenden Holzschniite nur die sechs Verse

aufweist

:

«Hie in finstu zii eine nuw^ Jar
Einen Hussrat den hon ich dir fur war

Vss der nesten Mess fiir ein Krom gebracht
Nini es yetzund vergut und nit veracht

So wil ich Zu nest bass an dich gedencken
Vnd wil dir etwas vil bessers schencken.»i

1 Die Facsimilierung ist nach dem Exemplar der Bibliothelv des Strass-
burger Priesterseminars erfolgt. Fiir die giitige tjberlassung desselben zu
diesem Zweck sei dem. Vorstand der Bibliothek, Herrn Professor Miiller, auch
an dieser Stelle der verbindlichste Dank gesagt. ,
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Die einzelnen Bogen sind mit Ausnahme des letzten,

unvollstandigen bezeichnet, der erste auf dem zweiten Blatte

mit ii, auf dem vierten mit iiii, der zweite auf den beiden

ersten Blattern mit b bezw. bii, der dritte nur auf dem
zweiten Blatte mit c ii, indessen sei gleich hier hervorge-

hoben, dass mit diesem dritten Bogen dem Drucker und
Handler ein Versehen passiert ist. Der Bogen hiitte in der,

Mitte auseinandergeschnitten, die so entstehenden beiden

Teile desselben einzeln hintereinander geheftet werden
miissen. Der Leser muss demnach auf die Lektiire von
c I zunachst die von c IV, dann von c II und c III

folgen lassen. Da es sich bei der vorliegenden Ausgabe
um eine getreue Nachbildung des alten Druckes handeit,

haben wir auch diesen Irrtum nicht verbessern zu sollen

geglaubt.

Wenn ich oben andeutete, dass unser Druck dem Hans
Sachsischen Gedicht zeitiich vorangehe, so scheint diese

Annahme in Widerspruch zu stehen mit der Vermutung
E. Wellers, der im II. Bande seiner Annalen (Freiburg i. B.

1864) S. 371 das Gedicht in das Jahr 1544, also in das

Entstehungsjahr des Hans Sachsischen Spruches zu setzen

geneigt ist. Grunde hat er fur diese Datierung allerdings

nicht angefiihrt und dieselbe auch in seiner Hans Sachs-

Bibliographie (Nurnberg i868) S. 45 wieder fallen ge-

lassen. Uberdies bezog sich Weller, wenn wir uns auf

seinen Abdruck der Uberschrift verlassen durfen, wohl
auf eine andere, vielleicht spatere Ausgabe, denn die erste

Zeile c(Hie linstu zu eine" nuw^ Jarw weicht von der oben

"zitierten unseres Druckes verschiedentlich ab, und in der

dritten Zeile liest man bei Weller «Kron)) (statt «Krom»)
in der vierten «yetz vnd vergut» (statt «yetzund vergut»). *

Jedenfalls genugt ein Blick in das hier in Nachbildung

^ Ein anderes Exemplar unseres Druckes befindet sich in der Bibliothelc

der Dominikaner zu Frankfurt a. M. (kl. 4° Nr. 2335). Nacli diesem fertigte

Professor Ehrmann eine Abschrift, die sich in der Landes- und Universitats-
bibliothek in Strassburg behndet.
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vorliegende Schriftchen, urn zu erkennen, dass die Da-

tierung 1544 fiir diesea Druck eine zu spate ist. Ohne
Zweifel trifft der Verfasser des Kataloges der Kunst- und
Gewerbeausstellung zu Strassburg 1895 (Dr. Schorbach)

wait eher das Richtige, wenn er (unter Nr. i486) unseren

Druck etwa in das Jahr i5i4 setzt. Als Druckort nennt

er Strassburg, und in der That T^ann zunachst als ausge-

macht gelten, dass das Biichlein fur ein Strassburger Pu-
blikuni berechnet war und wohl audi der ungenannte
Verfasser des Gedichts in Strassburg ansassig gewesen ist

und dem Kreise Sebastian Brants nahe gestanden hat. Es
ergiebt sich das mit annahernder Gewissheit vor allem aus

zahlreichen den Elsasser verratenden Dialektformen, Aus-
driicken und Redewendungen, die zuweilen sogar speziell auf

Strassburg deuten (vgl. schnotfisch etc.), aus der zwei-

maligen Nennung dieser Stadt (Bl. c II a und cllpi),

der Anschauung, dass Frankfurt am Main schon im «Nider-

land» d. h. rheinabwarts liegt (Bl. alip) und der riih-

menden Erwahnung des «doctor Brant» und seines «Narren

biichlins)) (b I a). Man wird daher auch mit grosser Wahr-
scheinlichkeit auf einen Strassburger Drucker schliessen

und vielleicht in erster Linie an Johann Griininger, der

in Strassburg von 1483 bis i53i druckte, denken diirfen.

Der Umstand, dass das Initial-N auf Bl. alia unseres

Druckes einem nachweislich von Griininger verwendeten

Alphabete angehort — vgl. Paul Heitz, Der Initialschmuck

in den elsassichen Drucken des XV. und XVI. Jahrhun-
derts. II. Reihe (Strassburg 1897) S. 6 — sowie ferner,

dass der Holzschnitt auf Blatt a IV p sich auch in Geilers

Brosamlin (Strassburg, Joh. Gruninger, iSiy) i. Abteilung,

Bl. LXXXII b aufs neue verwandt hndet, scheint darauf

hinzudeuten. Die Typen selbst decken sich zwar nicht

' Mit der Lokalitat «vff riiwern owen» ist wohl die Gegend beim Reuerer-
kloster — auf alten Karten: zun reweren, zun reueren etc. — gemeint.
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ganz mit den in Griiningerschen Drucken sonst vorkom-
menden, und auch der Zeichner und Formschneider, der

fiir unseren Hausrat die Abbildungen lieferte, ist — etwa

durch die iibereinstimmende Technik dieser Holzschnitte

und der lUustrationen in anderen Werken der Gruninger-
schen Offizin— als fiir Griininger arbeitend, so viel ich sehe,

nicht sicher nachzuweisen. Aber ebensowenig ergeben sich

hinsichtlich dieser beiden Punkte augenfallige Uberein-
stimmungen mit Werken anderer Strassburger Drucker
jener Zeit, sodass man bis auf weiteres wohl an Griininger

wird festhalten diirfen.

Das Gedicht stellt sieh gewissermassen als eine Art

Gliickwunsch zum neuen Jahre dar, wobei aller mogiicher

Hausrat, den man sich nur irgend wtinschen kann, zu-

gleich als ein Mess- oder Kirchweihangebinde dem Em-
pfiinger — freilich nur in Bild und Wort — dediziert wird.

Die Einkleidung ist also eine wesentlich andere als bei

der friiher besprochenen Gruppe von Gedichten. Ebenso
weicht die Anordnung des Stoffes insofern ab, als nicht,

wie bei Folz und Sachs, eine Einteilung in einzelne Ab-
schnitte nach den verschiedenen Raumen des Hauses (Stube,

Kiiche, Speisekammer, Keller, Schlafzimmer u. s. w.) vor-

genommen ist, sondern die Aufzahlung der mannigfachen

Dinge ziemlich planlos, nur Zusammengehoriges im allge-

meinen auch zusammen behandelnd, verliiuft und infolge-

dessen nicht selten — vgl. namentlich die Stellen iiber die

verschiedenen Fischarten, Schiffe u. s. w. — weit iiber das

eigentliche Hausrat-Thema hinausschweift. Abgesehen da-

von, dass hier wie dort die Ausstattung und Pflege des

Neugeborenen den Schluss des Gedichtes bildet, sind im
Ganzen wie im Einzelnen kaum Ahnlichkeiten, viel we-
niger Anklange vorhanden. Man darf daher wohl als sicher

annehmen, dass der Strassburger Hausrat und die Niirn-

berger Gedichte ganz unabhangig und ohne Kenntnis von
einander entstanden sind.

Indessen hat es fur die Einkleidung des Strassburger
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Druckes doch iiltere und sogar gedruckte Vorbilder gege-

ben, die ihrerseits, insbesondere in ihrer Tendenz, viel-

leicht nicht ohne direkien oder indirekten Einfluss auch auf

andere friihe Hausratsgedichte gewesen sind.

Vor mir liegt eine uberaus seltene Ausgabe des «Acker-

manns aus Bohmen», jenes bekannten Zwiegesprachs zwi-

schen einem Witwer und dem Tode, die vor einiger Zeit

vom Germanischen Museum erworben wurde und den

Bibliographen unbekannt zu sein scheint. Sie ist am Ende
des Textes datiert; «lm Ixxvii jor», d. h. von 1477, und

mag wohl aus derselben Offizin hervorgegangen sein, wie

die von Hain im Repertorium bibliographicum unter Nr. 75

naher beschriebene Ausgabe des «Ackermanns», die Hain
dem Esslinger Drucker Conrad Fyner zuteilen mochte.

Wenn man von der Vergieichung des Titels auf das Ganze
schliessen darf, w^eicht unsere Ausgabe von dieser nur in

Kleinigkeiten zumeist rein typographischer Art ab. An
dieses Werk nun sind zwei ktirzere Prosaschriftchen an-^

gehangt, die, mil den gleichen Typen gedruckt, ganz offen-

bar derselben Zeit und Druckerw^erkstatt angehoren wie

jene Ausgabe des «Ackermanns aus Bohmeu)) und mit

dieser iiberhaupt wohl von vorn herein fest verbun-

den waren. Der erste dieser beiden Traktate triigt die

Ueberschrift : «Ein hussrat in ein gut Jarew, der andere

ist iiberschrieben : «Von den vier tugenden leret vns Seneca)).

Jener «Hausrat)) umfasst elf Seiten. Er beginnt mit

einem Gebet («0 hymelischer vatter almechtiger got» u.s. w.),

um alsdann, ahnlich wie der aAckermann aus Bohmen))
in Rede und Gegenrede, ernste Ermahnungen und Be-

trachtungen aneinander zu reihen und die verschiedensten

Ansichten und Vorsiitze iiber Ehe, Lebensfiihrung u. s. w.

zu kritisieren.

Der dialogartige Traktat begleitet mit seinen Bemerk-
ungen das ganze Leben des Menschen von der Griindung

des eigenen Hausstandes bis zum Tode. Er beginnt dem-

entsprechend mit dem Satze «Ich wil huss haltteu)) den
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man sich als von dem ((Menschen)) ausgesprochen zu denken
hat und der Entgegnung des «Weisen)) : «Betracht ob din

ierlich gull vnd gebruch solichs liden mogen)) etc. und
schliesst mit den Thesen «Ich lass wib vnd kindt vnd muss
sterbenw, «Ich will nun furbas recht thuu)) und «Ich hoff

nach minem tode das evs^ig leben» und den jedesmaligen

Erwiderungen darauf. Die Diktion ist volkstiimlich im
guten Sinne, reich an sprichwortlichen Redensarten und
voU eindringlicher Kraft.

Es handelt sich hier also keineswegs um eine Auf-

zahlung des Hausgerats, sondern um einen Rat, um Rat-

schlage und Ermahnungen fur das Haus und fur das

Leben. Dennoch haben, wie gesagt, aller Wahrscheinlich-

keit nach solche und iihnliche Erzeugnisse auf die Ein-

kleidung des Strassburger Hausratsgedichts als Neujahrs-

gruss bestimmend eingew^irkt. Ja man konnte sogar an

eine bewusste Gegensatzlichkeit denken, die an Stelle der

ernsten Bilder, der oft allzu skeptischen und unliebens-

wiirdigen, ja zum Widerspruch reizenden Entgegnungen
des «Weisen» ^ heitere und angenehme Vorstellungen setzen,

anstatt eines strengen und herben Rates ins Haus am
liebsten einen mehr als vollstandigen Hausrat zum neuen

Jahre schenken mochte.

Von eigentlichem Ernst, wie er doch in den Gedichten

von Hans Folz und Hans Sachs hin und wieder zu Tage
trat, ist in dem Strassburger Gedicht so gut wie nichts zu

verspiiren. Der Wein dunkt den Verfasser der aller beste

Hausrat zu sein (c IV a) ; vielerlei Putz und Tand ist in

seinem von der Kirmes mitgebrachten Kram, denn «du

kerst dich on das nit an predig gschwetzo (c II P) ; mit

besonderer Ausfiihrlichkeit und in launi^er Weise behan-

delt er die Zubehor zu Schlittenfahrten und Mummenschanz

1 Vgl. z. B. Bl. 2a: «Ich habe liebe kinder*. «wye lieb habent sie dich?

Liig das du ynnen nit zelang lebest. Die byrcken riidt zugt dye liebe des
kindes* u. ahnl. m.J
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(c I p), wie er denn iiberhaupt versucht, die trockene Auf-

ziihlung des Hausgerats, wo es irgend angeht, durch

witzige Wendungen meist recht derber Art zu beleben.

Andererseits zeigt sich ein Sinn fur Hoheres doch auch in

dem grossen Wert, den der Verfasser dem Besitze und
der Lektiire guter Biicher, der «Ghronicken, Bibeln vnd

Legenden» u. s. w. beimisst (b I a—p) ; und in den aus-

fiihrlicheren Ratschlagen fiir die Wartung des Neuge-
borenen und das Aufziehen des Kindes spricht sich sogar

gelegentlich eine Innigkeit der Empfindung aus, die

unserem fDichter auch sonst nicht fremd gewesen sein

mag, im vorliegenden Fall jedoch bei der Trockenheit des

Stoifes nur ganz sporadisch zum Ausdruck kommen konnte.

Es konnten nun aus dem 16. und 17. Jahrhundert

noch eine Reihe weiterer Gedichte angefiihrt werden, die

sich entweder noch direkt als Hausratsgedichte geben oder

in denen diese eigentiimliche, in der zweiten Halfte des

1 5. und der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts so sehr

beliebte Gattung von Gedichten wenigstens nachklingt.

Ich verweise beispielsweise auf das Gedicht : «Wie ain

fromer hausman sein hauss versechen soll», das A. v. Keller

in den Anmerkungen zur «Nachlese)) seiner Fastnachtspiele

(Bibl. des Litt. Vereins Bd. XLVI S. 33o) unter Hinweis

auf die Gedichte vom Hausrat aus einer Handschrift der

k. Kreis- und Stadtbibliothek zu Augsburg anfiihrt, so-

wie auf ein fliegendes Blatt vom Jahre i 525, das ausser

einem Holzschnitt ein Lied von 17 Strophen aufweist. Es
tragt die Uberschrift:

«Ain Lied von dem Haussrat gut,

Der geh6rt zu der Armuth,»

findet sich bei E. Weller in seinem Repertorium typogra-

phicum (Nordlingen 1864) in der Nachschrift am Schluss

des Vorwortes (S. XII) zitiert und bereits 1817 von J.

Gorresin seinen « Altdeutschen Volks- und Meisterliedern aus

den Handschriften der Heidelberger Bibliothek» S. 145— i5o
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neugedruckt und ist eine bittere Klage iiber Diirftigkeit

und schlechte Zeiten, in der weniger aufgeziihlt wird, was
der Arme besitzt, als was er nicht hat und schmerzlich

entbehren muss. Der Verfasser ist, wie in der letzten

Strophe ausgesprochen wird, «ein Renter zart», der viele

Kriegsfahrten mitgemacht hat. Nun aber ist sein Ross

eine Sitzbank hart, «Darauf er sich so schwerlich nert;

Sein Gewinn die seyn so bald verzehrt ; Das klaget er

so hart». Nach dem Tone, der in dem Gedichte herrscht,

konnte man versucht sein, etwa an den verbitterten blinden

Landsknecht-Dichter Jorg Graff zu denken.i Die Erwiihn-

ung des Lechs, aus dem sich der Dichter sein ((Backschmalz»

schopfen muss, schliesst jedoch Niirnberg als Entsteh-

ungsort des Gedichtes aus, deutet eher auf Augsburg. — Auch
direkte Anlehnungen an eines der iilteren, viel gelesenen

Gedichte finden wir gelegentlich in der iibrigen Litteratur

dieser Zeit. So ist der Monolog des Speisemeisters in

der zweiten Szene des ersten Aktes von Paul Rebhuns
wHochzeit zu Cana)), die i538 zuerst erschien, offenbar

unter dem Einfluss der genauen Bekanntschaft mit Folzens

Spruchgedicht entstanden,2 wenn man auch nicht gerade

1 Vgl. tlber ihn Euphorion, Zeitschiift fiir Litteraturgeschichte IV (1897),

S. 457 ff. Beilage (Nr. 210) zur Allgemeinen Zeitung (Jahrgang 1898).

2 Man vgl. namentlich:

Rcbhun (Bibl. d. Litt, Vereins Folz' Spruchgedicht.
Bd. 49, S. 100).

v. 137 f.: Spiss, offengabel.schauffel, rost
Welchs alles seinen pfenning kost

V. 145: Auch handquel.tischtuch facelet
V. 148: Wenn sies nicht teglich borgen

wolln
V. 149 f.: Vnd wie kan ichs gar rechnen

aus
Als was man haben muss ins haus?

Dreyfuss blassbalgk bratspis rost

Mus man auch haben was es kost
Tischtuch czweheln vnd facilet

Ob man nicht teglich wil drum czan-
nen

Was man als haben mus ins haus

Des ich ein teil will ecken aus.

Eine nahere Verwandtschaft zu Hans Sachs' Gedicht besteht nicht. Hoch-
stens ware auf die Ahnlichkeit von Rebhun (a. a. O. S. 99) Vers 121: «Brot,
fleisch, kess, butter, eyr vnd schmallz* (im Reim auf saltz) im Verse
Hans Sachsens: «prot, kes, ayr, fleisch vnd schmaltz* (ebenfalls im Reim auf
saltz) hinzuweisen. Ein Grund zu der Annahme. dass Hans Sachs Rebhuns
Drama gekannt habe, liegt deswegen nicht vor.
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von letzterem als von der Vorlage Rebhuns filr diesen

Monolog wird sprechen diirfen.

Aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts endlich sei

ema noch das Gedicht der «Anna Koferlin zu Nurnberg»
kurz erv^iihnt, in dem sie das von ihr hergestellte und mit

kleinem Hausrat ausgestattete «Kinder- Hauss» d, h.

Puppenhaus schildert, «dergleichen nie gesehen noch ge-

macht» . . . «vnd wie ettlich Hundert Stuck, alle zum ge-

meinen Nutz auch dienstlich, darinn zusehen)). 1

Bei diesen ' Beispielen dem Stoff nach verw^andter Ge-
dichte von geringerer Bedeutung oder aus spaterer Zeit

mag es hier sein Bew^enden haben.

* -*•

Was den oben ausfuhrlicher behandelten alteren und
w^ichtigeren unter alien diesen Gedichten in erster Linie

ihren hervorragenden Wert verleiht, ist nicht etwa ihr poe-

tischer Reiz, — dieser ist trotz der im Vorstehenden niiher

bezeichneten Vorzuge im ganzen doch nur gering und
konnte bei der Wahl des Stoffes kaum anders sein. Es ist

auch nicht das erzieherische oder ethische Element, das

einigen der Gedichte eignet, oder ihre Stellung innerhalb

der Litteratur, ihre litterarhistorische Bedeutung, die gleich-

falls nur bescheiden genannt werden kann. Der Wert der

Gedichte beruht vielmehr ganz vorzugsw^eise auf ihrer Be-
deutung fiir die Kulturgeschichte, fur die Kenntnis des

Hausrats am Ausgang des Mittelalters, der «Privatalter-

tumer», v^ie man wojil sagt. Insbesondere fiir diese konnen
unsere Gedichte als wichtige Quellenschriften gelten, und
hier nimmt der Strassburger Druck vielleicht die erste

Stelle ein. Denn v^rahrend die beiden Niirnberger Dichter

nur einen einfachen, biirgerlichen Haushalt und seine Er-

fordernisse im Auge haben, wie dies Hans Folz auch

1 Einblattdruck im Kupferstichkabinet des Germanischen Museums (H.
B. 2243).
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ausdriicklich andeutet,* geht, wie schon bemerkt, der Ver-

fasser des Strassburger Hausrats viel weiter und wird noch
dazu in seinem Bestreben, dem Leser den Reichtum seines

Krams recht vor Augen zu fiihren, durch die Abbildungen
unterstiitzt, die, ohne engeren Zusammenhang mit dem
Text, eine weitere Fundgrube ftir den Forscher bilden.

Es liegt mir fern, in dieser knapp bemessenen Ein-

leitung auch nur den Versuch zu machen, diese reichlich

fliessenden Quellen nach irgend einer Richtung bin auszu-

schopfen. Es kann mir lediglich darauf ankommen, an
wenigen Beispielen zu zeigen, in welcher Weise sie fiir

die Kulturgeschichte nutzbar gemacht werden konnen, und
anzudeuten, welche Punkte vor allem noch der Aufhellung

von Seiten der v^eiteren und eingehenderen Forschung
bediirfen.

Was zunachst die kurzen Exkurse betrifft, die sich hie

und da, die Aufziihlung unterbrechend, in unseren Ge-
dichten finden, so haben hier die Ausfiihrungen Hans
Folzens gegeniiber denen des Strassburger Dichters — Hans
Sachs kommt dabei weniger in Betracht — in der Regel

den Vorzug grosserer Deutlichkeit und Zuverliissigkeit,

was wohl mit dem praktischen Berufe des Dichters als

Barbierer und Wundarzt zusammenhangt. So kann man,
wo er von der Weinbehandlung und -verfaschung spricht,

die meisten der von ihm aufgezahlten Zuthaten ; Milch,

Senf, Waidasche und Eiweiss auch aus den Kunstbtichlein,

Kalendarien, Haus- und Kochbiichern etc. des i6. und
' noch des 1 7. Jahrhunderts als vielfach angewandte Mittel,

um triib gewordene Weine wieder klar, verdorbene wieder

wohlschmeckend zu machen, nachweisen. Die ebenfalls

erwahnte «thaen)) d. h. Thon, Thonerde jedoch habe ich

sonst nur noch in den von Joseph Baader herausgegebenen

Vnd in die gerten manch czubaus
Welchs man den re^^chen als czu mist
Do von mein maynung hie nith ist.»
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Niirnberger Polizeiordnungen aus dem XIII. bis XV. Jahr-

hundert (Bibl. d. Litterarischen Vereins Bd. LXIII) ge-

funden («iahenn)), «die tahenn))), die iiberhaupt ganz offen-

bar fiir diese Stelle liber die Weinverfalschung Hans Folz

als Quelle gedient haben.i

Wenn dagegen der Verfasser des Strassburger Hausrats

sowohl beim Aderlassen, wie beim Harnbesehen eines dabei

zur Verwendung kommenden Filzhuts Erwahnung thut, so

findet diese Stelle in den zahlreichen iilteren Lass- und
Arzneibiichern , die ich daraufhin darchgesehen habe,

keine Erklarung imd muss vorderhand dunkel bleiben. 2

Von manciien alten Gebriiuchen und Sitten, wie dem
((Kreuzen und W^feiheu)) mit Weihwasser, Raucherwerk

1 Anstatt der betr. Stellen aus den Polizeiordnungen, die man a. a. O.
S. 258 f., 260 f. und 263 nachlesen moge, will ich hier lieber einen ebendiese
Stellen kommentierenden, lehrreichen Abschnitt aus E. Mummenhoffs inhalt-

reicher und gelialtvoller Arbeit «Die offentliche Gesundheits- und Kranken-
• pflege im alten Niirnberg» (in der Festschrift zur Eroffnung' des neuen Kran-
kenhauses der Stadt Nlifnberg. Niirnberg 1898 S 12 f.) wiedergeben

:

«Der Wein durfte, wenn er nicht zuvor durch die geschworenen Weinver-
sucher, Visierer oder Euterer, g-epriift worden war, nicht angestochen und aus-
g-eschenkt werden. Ntirnberg, das ein bedeutender Markt fiir Rhein-, Frank en-,

Tauber und auch Elsasser Weine war, hatte auch einen besonderen Weinamt-
mann, der die Aufsicht liber den Weinmarkt flihrte. Das Vermischen des
Weines mit Wasser war im allgemeinen verboten und nur in einem Falle ge-
stattet, wenn namiich der Wein auf der Fahrt sich g'esetzt hatte und des
Nachfiillens bedurfte. Im 15. Jahrhundert schwefelte man in Ntirnberg dea
Wein, verschnitt ihn mit geringeren Sorten, lauterte oder falschte ihn durch
Beimengung von Milch und Wasser, Thon und Eiern, was alles verboten war.
Nach einer spateren Verordnung des 15. Jahrhunderts durfte allerdings eine
ein- Oder zweimalige Durchriiucherung der Fasser mit Schwefel, eine Ver-
schneidung gieichartiger Sorten, wie Rheinwein mit Rheinwein, Frankenwein
mit Frankenwein u. s. w., und eine angemessene Liiuterung mit Thon und
Milcli nach Dreikonigstag vorgenommen werden. Man mengte auch sogenannte
Schmier, geschwefelten "Slisswein, dann Branntwein, Weidasche, Speck, Senf,
Senfkorner und andere «fchadliche und gefahrliche Gemachte» bei, was alles
unter empfindliche Strafen gestellt war. Ausserdem wurden die so gefalschten
Weine noch in die Pegnitz geschuttet, eine Strafe, die bis zu Beginn des
vSOJahrigen Krieges bestehen blieb. Der als «Weinschmier» gekennzeichnete
gefalschte Wein wurde auf einem Wagen, auf dem eine Fahne aufgesteckt
war, zur Pegnitz gefahren, den Fassern die Boden ausgeschlagen und der In-
halt in die Pegnitz gelassen.»

2 Nur nebenbei sei bemerkt, dass der Hut in den Fastnachtspielen schmut-
ziger und ekelhafter Art gelegentlich zum Auffangen nicht nur des Harns,
sondern noch ganz anderer Dinge gebraucht wird. Vgl. z. B. Keller, Fast-
nachtspiele, Nachlese (Bibliothek des Lift. Vereins, Bd. 46) S. 2, 31 (filtz); 4, 12
u. 13 (huetlein und huet); 6, 26 (huet), etc. in dem «Fastnachtspiel von einem
Arzt». Sollte der Verfasser des Strassburger Hausrats an derartige derbe
Vorfijhrungen gedacht haben?
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iind geweihten Kerzen an der Wiege des Neugeborenen,
dem Zeichnen nicht nur, wie heutzutage, der Wasche, son-

dern auch der Geriite, den Vorbereitungen und Zuriist-

ungen zum Bade u. s. w. geben uns die Gedichte will-

kommene Kunde, worauf auch in dem folgenden Ver-

zeichnis noch verschiedentlich hingewiesen werden wird.

Ich habe in demselben hier am Schluss unserer Einleitung

die in den vier Gedichten vorkommenden, ftir den Laien

nicht sogleich verstandlichen Worter und Ausdriicke in

alphabetischer Folge zusammengestellt, die Erklarung der-

selben, soweit es moglich war, nach den bekannten Worter-
biichern von Lexer, Grimm, Martin und Lienhart (Wor-
terbuch der elsassischen Mundart I. Bd. Strassbarg 1899)
Schmelier u. s. w. hinzugefiigt und, wo es thunlich

schien, den Begriff weniger nach der sprachlichen^ als

nach der gegenstandlichen, antiquarischen Seite hin er-

iautert. Und zwar sind, wonach sich auch die Reihen-

folge bestimmt, die zu erklarenden Worter in genau

der Form und Orthographie ^ gegeben, in der sie in den

Gedichten erscheinen. Dem Laien, auf den dies Verzeichnis

in erster Linie berechnet ist, wird so das Nachschlagen

erleichtert. Auf das betreffende Wort folgt zunachst jedes-

mal in Klammern die Angade des Gedichts, in dem es vor-

kommt, und zwar bedeutet :

Folz, Spr. = Folzens Spruchgedicht,

Folz, Mstrgsg. = Folzens Meistergesang,

Hs. Ss. = Hans Sachs' Spruch,

Str. Hsrt. = das Strassburger Hausratsgedicht.

1 Fiir fs ist iiberall ss gesetzt worden.



abascar (Folz, Mstrgsg. Str. 2) : fraglich, was gemeint ist.

Vermutlich liegt eine Verschreibung vor.
abbrechen pi. (Str. Hsrt. b II a): mhd. diu abebreche die

Lichtschere (Lexer), abbreche Lichtputze von: den Docht ab-
brechen (Ch. Schmidt, Glossarium alsaticum i).

abschlag (Hs. Ss.) s. aschlauch.
agel (Str. Hsrt. b I a): <Agele, Agel = Granne, Spelze der Ge-

treideahre . . . ; die holzigen Telle des Hanfs, die sich beim Brechen
ablosen, Splitter, die besonders zum Feueranzunden dlenen» (Martin-
Lienhart, Worterbuch der elsass. Mundarlen I, 20). Vgl. auch
Schmeller, Bayer. Worterb. I, 47 etc.

alblin (Str. Hsrt. c, II a): «albel Weissfisch albula* (Grimms
Wb. I, 201). «Von Albelen : . . . Im ersten jar werdendts
genennet Seelen, im anderen jar Stliben. Am Zlirychsee aber
werdends genennt Albalen (Alburin) eintweders ab albedine,
das ist, von der weisse der schuppen dess fleischs : oder aber vom
w6rtlin_ Halb, quasi Halbelen, darumb das es halb erwachsen
visch sind. Im dritten jar werdendts genant Gangfisch, . . . .»

(Gregorius Mangoit, Fischbftch Von der natur vnd eigenschafFt
der vischen. Zurich, o. J. S. 34 f.).

am (Str. Hsrt. dig): <hiiltzen am» bedeutet ohne Zweifel
ein holzernes Gefass, fraglich welcher Form. Mhd. ame, ome Ohm,
Mass Gefass (Lexer); spater in der Regel speziell ein Kornbe-
halter oder ein Weingeschirr, Weinmass (vgl. Grimm 1, 278

;

Martin-Lienhart I, 35; Schmeller T, 53; Schweizerisches Idioti-

kon I, 2 1 1 etc).

ancken (Str. Hsrt. a II g) : (der) anke Butter (Lexer) ; das Wort
istnoch heute in weiten Gebieten Oberdeutschlands (incl. Schweiz)
das gebrauchliche anstatt «Butter». Vgl. Martin-Lienhart I, 55;
Ch. Schmidt a. a. O. S. 10 etc.

arbes (Hs. Ss.): Erbsen.
arbis (Folz, Mstrgsg.) : desgl.

1 Herr Heitz hatte die Liebenswurdigkeit, mir die ersten Bogen dieses dem-
nachst im Verlage von Heitz & Miindel erscheinenden Werkes fur die Zwecke
dieses Verzeichnisses zur Verfugung zu stellen.

3
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arrass (Str. Hsrt. c II 3)'- mhd. arraz : leichtes Wollenge-

webe, Rasch (Lexer).

aschlag (Folz, Mstrgsg.): s. aschlauch.
aschlauch (Folz, Spr.): mhd. aschlouch Aschlauch, aus lat.

ascolonium ; allium ascalonicum L. die Schalotte. In alten Koch-
biichern noch hauhger als in den modernen.

atzel (Str. Hsrt. c II 3): Elster.

atzelenkeffych (Str. Hsrt. c II B) ElsternkHfig.
ausecken (Folz, Spr.): «expendere, fleissycg ermassen* (Josua

Maaler 40 a), «alle Ecken und Winkel erwilgen, erortern, aus-
messen, ausarbeiten* (Grimm I, 849).

badsack (Folz, Spr.]: dieses Wort habe ich sonst nicht ge-
funden. Vielleicht schlupfte man nach dem Bade in einen solchen
und pflegte darin der Ruhe?

banchen (Folz, Spr.): Waldau (Neue Beitr. II, 168 Anm. n)

schreibt nach dem Stuchsschen Druck, der ihm vorlag, «bauchen»
und erklart es nach Scherz' Glossar I. col. 99 mit «aus Lauge
waschen* (vgl. unten <rgebucht»). Die Lesart «banchen» des
Folzschen Originaldrucks beruht demnach entweder auf einem
Druckfehler oder wir haben dabei an eine Dialektform = bant-
schen, pantschen : «hin- und herrutteln> (Saaner Mundart),
<sudeln». «in etwas Weichem, Fliissigem herumwuhlen* (Eger-
lander Mundart) — vgl. Frommann, Deutsche Mundarten VI,

410 u, 173 — zu denken.
banckschaben (Folz, Spr.): mhd. banc-schabe fem. Werkzeug

zum Abschaben, Reinigen der Fleischbanke (Lexer). Vgl. auch
Grimm I, 1 1 1 3.

bappen pfennel (Str. Hsrt. d I [i): Pfannlein fiir die pappe,
peppe, bappe = Kinderspeise, dicker Brei fiir die kleinen Kinder,
«puls densior, ital. pappa» (Grimm I, 1120).

bedket (Str. Hsrt. c IV a) entspricht wohl oberschwab.
<beckats> (Frommann, Mundarten IV, iio Anm. 52), «bekket»
(Schmidt, a. a. O. 54) eine Art Becken,

bennen (Str. Hsrt. c I a) : benne «Korbwagen auf zwei
Radern; ein gallisches Wort* (Grimm I, 1473). Vgl. auch Jahr-
buch f. Geschichte, Sprache u. Litt. Elsass-Lothringens IX, 184;
Ch. Schmidt, Worterbuch der Strassburger Mundart (Strassburg,

Heitz, 1896) S. i5; Schmidt, Gloss, als. 29, also wohl vorzugs-
weise im Elsass gebraucht.

berlin (Str. Hsrt. c II a): eine Lampretenart. In einem der
friihesten gedruckten Fischbiicher, einer kleinen Schrift, die den
Titel tragt : «Wie man Visch vnd vogel fohen soil, mit den hen-
den, vnd ouch sunst mit vil bewerten recepten», etc. [Holzschnitt.]

Am Schluss «Getruckt zh Strassburg>, o. J. (ca. i5oo— i5io) 6

Bll. 4O und fast gleichlautend auch in spateren Drucken heisst

es (Bl. 5 b): citem ein Berlin ist des Lempfritz (Lempfrit oder
Lempfrid, mhd. lampride die Lamprete) brftder vnnd ist gftt von
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dem zw61fften tag vnncz vff vnser lieben Frowen tag der ver-

kiindung in der vasten>. in Conr. Gassners Fischbfich, in das
Telitsch gebracht durch D. Cftnradt Forer, Zurich, Froschauer
iSyS Bl. i8ib: Barle, Berlin, Berling.

bersich (Str. Hsrt. c II a): Barsch (lat, perca).

bessemlin (Str. Hsrt. b IV a): kleiner Besen
;
«gewand bes-

semlin» entspricht unserem : <Kleiderblirste».

blieckten (Str. Hsrt. c II -): Gesner-Forer Bl. 167b hat

fur diesen Fisch die deutschen Namen: Blick, Blickling, Breittele,

Pleckle und Meckel, die lateinischen blicca, ballerus und plestya;

«bliek Weissfischi- (Schmidt, a. a. O. 44).
bl6chel (Str. Hsrt. b I a): kleiner Block,
blofuess (Str. Hsrt, c IV a) : mhd. bla-vuoz Blaufuss, eine

Falkenart (Lexer).

blwel (Folz, Spr.) : mhd. bliuwel, bluel, pleuel, plewel etc,

Holz zum Klopfen (Lexer).

b6cken (Str. Hsrt. b II a) : wohl = mhd. becken, ein In-

strument der Spielleute (Lexer).

bolle (Str. Hsrt. a IV a) : ein Schopfgefass (vgl. Jahrbuch
f. Gesch. etc. Els.-Lothr.'s IX, i83); «auch heute noch in der
Wetterau hohlrunde muldenartige, holzerne Schiissel zum Kii-

chengebrauch» (Grimm II, 23 1).

bolleyen (Str. Hsrt. c I Polei, Mentha Pulegium L., Pu-
legium vulgare Miller. In alten Koch- und Haushaltungsbuchern
nicht selten vorkommend. Namentlich wurde ein « Poleyen-Bier*
damit gebraut, wie denn derartige Krauterbiere (und ebenso Ge-
wiirzweine) friiher uberhaupt ungemein beliebt waren. Vgl. Johann
Coler, Calendarium Oeconomicum & perpetuum. Das ist : stets-

werender Calender, darzu . . . Haussbuch, Wittenberg (1592) II.

Buch Bl. H I 3 ff.

b61ring (Str. Hsrt. b III 3) : was fiir ein Spiel damit gemeint
ist, habe ich nicht ermitteln konnen. Das Wort hangt ohne
Zweifel mit bollern = rollen (mhd. boln) zusammen.

b5mlin (Str. Hsrt. d I a) : Baumlein; «mach es ein bdmlin
ston> : Der Ausdruck begegnet auch sonst gelegentlich, doch selten.

Vermutlich ist damit jene Stellung kleiner Kinder gemeint, bei

der sie, sich blickend, schelmisch zwischen den eigenen Beinen
hindurchsehen, also gewissermassen der Ansatz zum wirklichen
Purzelbaum, wie wir ihn so haufig auf Kupferstichen, Holz-
schnitten, Handzeichnungen etc. jener Zeit dargestellt finden.

braeder (Folz, Spr.): «brater masc. machina veru versando»
(Schmeller i, 268; Grimm II, 3 12) Bratenwender.

bressmen (Str. Hsrt. c II a): mhd. brahsem, brasme, bresme
Brasse (Lexer).

brieff an die wand (Folz, Spr.) : damit sind in erster Linie
die Heiligenbilder, die Flugblatter mit ihren kolorierten Holz-
schnitten u. dergl. m. gemeint. Vgl. Grimm II, 379 brief 3. Vgl.
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auch «kunckelbrieff». An Jiriefe in unserem Sinne, wie Alwin
Schultz (Deutsches Leben im 14. u. i3. Jhdt. S. 104) meint, ist

hier wohl nicht zu denken, noch weniger an cBriefschry nkchen
mit Fachern» (Waldau, Neue Beitrage II, 161 Anm. m).

brockten (= schiissel) (Str. Hsrt. d I ^): brockt, brocket Ein-
gebrocktes (Ch. Schmid a. a, O. S. 55, Grimm, II, 3gb).

buchzapffen (Str. Hsrt. b IV [3) : Was unter «hultzin Buch-
zapfFen* zu verstehen ist, habe ich nicht ermitteln konnen.

bumppelfesslin (Str. Hsrt. a II [i): wird durch das folgende
«Dar in man Kess vnd och den Ancken macht* erklart, also

Butterfass. «bumpeln: bin- und herwerfen* (Schmidt a. a. O. 58).

Es ist auf dem Holzschnitt Bl. a II a vorn rechts abgebildet.
buntschuch (Str. Hsrt. d I 3): «Et cetera Buntschftch* — «etc.

punctum2>. Vgl. Lexer, Mhd. Wb. I, 884 und die dort zitierten

Stellen.

burset (Str. Hsrt. c II 3): «bursat: halb seidenes, halb wol-
lenes Zeug» (Schmeller II, ioo3).

busse (Str. Hsrt. b II mhd. buhs stm. Buchs aus lat.

buxus (Lexer),

biitelvass (Str. Hsrt. a IV a): mhd. biutelvaz lederner Sack,
der oben zugezogen werden kann (Lexer).

butzenanlyt (Str. Hsrt. c I 3)* Larve, Maske (Schmidt 62).

byssem apfel (Str. Hsrt. b I a): Bisamapfel. Vgl. fur die

Stelle: Alexius Pedemontanus, Von den Secreten oder Kunsten
S. 1 56 «Gute Bysem Knopff, oder wolriechende Paternoster zu
machen »

calamar (Str. Hsrt. a IV a): mhd. kalamar Schreibzeug
(Lexer). Es liegt auf der Abbildung Bl. a IV 3 auf dem Tische
neben dem Lichtschirm.

cloben (Str. Hsrt. c II a): Kloben, Klappe um Vogel zu
fangen (Martin-Lienhart I, 489).

cl6ss (Str. Hsrt. b III 3): Klos m. Kreisel (Martin-Lienhart
I» 497)-

czannen (Folz, Spr.) s. zannen.
czu leg teller (Folz, Spr.): s. zwleg deller = zulegteller.

damesser (Hs. Ss.): s. demmesser.
damhader (Folz, Spr., doch siehe auch unter «messer): mhd.

doumhader, damhader Hader zum Verstopfen (Lexer I, 455).
demmesser (desgl.): mhd. doummezzer, dammezzer, so viel wie

schopisen : ein Eisen zum Zustopfen, wasserdicht machen (Lexer).

dentzeliers (Str. Hsrt. d I a) : «tanzelier' es». Mhd. denzieren
im Tanz umfiihren (Lexer), also wohl: fiihr' es tanzelnd herum.

dryschen (Str. Hsrt. c II a): «Mustella fluviatilis — Ein
Trusch» (Gesner-Forer, Fischbuch Bl. 171 b).

dryspitz (Str. Hsrt. a III a) : Dreifuss (Lexer).

dubenkropff (Str. Hsrt. c IV a) : ^Taubenkropf* fumiterrae,
fumus terrae, Fumaria officinalis L. gebrauchlicher Erdrauch.
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(vgl. Lexer II, i554, Ch. Schmidt 69). Ich will nicht unterlassen,

zu erwahnen, dass von den Botanikern heute Silene vulgaris als

Taubenkropf bezeichnet wird.

dupffen (Str. Hsrt. b II |5) : mhd. tupfen, tuppen, duppen
Topf (Lexer).

eindewen (Folz, Spr.) : = eindeuchen einteuchen, : ein-

tauchen (Grimm III, 162).

engster (Folz, Spr.; Hs. Ss ) engster glas (Folz, Mstrgsg.)
= angster aus angustrum Gefass mit engem Halse (Lexer). Vgl.

die beiden zuriickstehenden Glaser auf dem Holzschnitt des
Blattes b III a vorn rechts und das lange Glas auf dem 4. Felde
des auf unserer Tafel wiedergegebenen Einblattdrucks.

erbeyssen (Str. Hsrt. c III a) erweyss (Folz, Spr.) Erbsen.
eschen (Str. Hsrt. c II a): mhd. asche swm. die Asche, ein

Flussfisch (Lexer).

facilet (Folz,
*

Spr. ; lis. Ss.) fatzilet (Str. Hsrt. b III 3):
Handtuch, Tellertuch, Taschentuch, Halstuch (Schmeller I, 781,
Grimm III, 1218, Schmidt 96) ; im Strassburger Hausrat ofiFenbar

in der Bedeutung Serviette, wie sich aus dem Zusatz: <das einer
zft Tisch vff der Achsslen het» ergiebt.

federkengel (Str. Hsrt. a IV p): Federkiel (Lexer).

fewer pocklein (Hs. Ss.): «feuerbock m. fulcrum focarium»
(Grimm III, 1589).

flader (Str. Hsrt. b II 3)- mhd. vlader stm. geadertes Holz,
Maser (von Ahorn, Eibe, Esche) (Lexer).

fleischgelt (Folz, Spr.): kleine Fleischbiitte (Lexer); gelte =
Gefass.

fliick (Str. Hsrt. c II a) : «Fluck m. Lockvogel, Vogel der
auf dem Herde angelaufert ist> (vgl. Schweizerisches Idiotikon I,

1 195).
flucksteb (Str. Hsrt. c IV 3) : wohl = Fluck-Stabe, die Stilbe

auf denen die Lockvogel sitzen; ich habe das Wort sonst nicht
gefunden.

flugel (Str. Hsrt. b II a) : ofFenbar ist ein flugelformiges
Saiteninstrument gemeint, vielleicht eine kleine Harle, wie sie

auf der Abbildung Bl. a IV 3 im Vordergrunde rechts neben
einem Hackbrett und einer Art Guitarre zu sehen ist.

furtucher (Str. Hsrt. a II 3): furtftch Schurz (Ch. Schmidt
114), ein vorgebundenes Tuch, Schlirze (Grimm IV, i, 920).

futterfass (Str. Hsrt. b I a): mhd. vuotervaz: taschenartiger
Behalter (Lexer; vgl. auch Grimm IV, i, 1079).

gaden (Str. Hsrt. b II a): mhd. gaden, gadem Gemach, Ram-
mer (Lexer).

gagelremen (Str. Hsrt. b III a): Instrument zum Schnur-
machen, wie sich aus unserer Selle ergiebt; «gageln> gaukelnde
Bewegung machen (Grimm IV, i, 1142), hin und her wiegen
(Martin-Lienhart I, 200), in schwankender, unruhiger Bewegung
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sein (Schweizerisches Idiotikon II, i3j). Handelt es sich vielleicht

um das auf dem Holzschnitt Bl. a IV im Hintergrunde rechts
abgebildete Instrument ?

gallat (Folz, Mstrgsg. Strophe 6, lo): unverstandlich, wohl
ein Schreib- oder Lesefehler.

gamahy (Str. Hsrt. c III «gameho, gammenhli etc. das
heutige Gamee» (Grimm IV, w 1208).

gatzen (Str. Hsrt. a IV a) : <Gazi, Gazi n. Schopfkelle, ble-
chernes Becken mit Stiel, woraus man trinkt> (Martin- Lienhart,
I, 253).

gauch (Str. Hsrt. c I : Kukuk.
gebucht (Str. Hsrt. d I a) : Part, von buchen mit Lauge

waschen (Lexer; vgl. auch Ch. Schmidt 5j).

gelten (Hs. Ss.): mhd, gelte swf. Gefass fur Fliissigkeiten
(Lexer).

gespriigel (Str. Hsrt. d I a): dieses Wort habe ich sonst
nirgends gefunden. Es scheint eine Fallhaube fiir kleine Kinder,
gemeint zu sein. Das Wort hangt vielleicht zusammen mit elsass.

<tSprejl, wofiir vielleicht Spriigel oder Sprigel als altere bzw.
idealisierte Form anzusetzen ware. Dies bedeutet : Sperrholz,
Querholz vor den zwei Fensterladen, das drehbar ist und bei
geschlossenem Laden horizontal steht und das Offnen derselben
hindert* (frdl. Mitteilung des Herrn Direktor Lienhart in Mar-
kirch). Danach wurde «gesprugel> etwa nur die ailgemeine Be-
deutung einer Schutzvorrichtung haben.

gewichs (Folz, Spr.) : im Augsburger Druck des Hamburger
Sammelbandes : gefix, von Waldau a. a. O. S. 171 Anm. r er-

klart mit «allerley Gezeuchs*, was etwa das Richtige treffen mag.
gieskalter (Hs. Ss.): Giessgefass.

glen (Str. Hsrt. c IV a) : Lanze (Lexer).

gogel (Hs. Ss.): mhd. gogel, gol: ausgelassen, lustig (Lexer).

goller (Hs. Ss.) : mhd. goUier, kollier, goUer, stn. Halsbe-
kleidung, KoUer an mannlicher und weiblicher Kleidung (Lexer).

gollicht (Folz, Spr.): diinnes Unschlittlicht.

graw (Folz, Spr.) grawen (Folz, Mstrgsg.): mhd. graewe
graue Farbe (Lexer).

grisgramen (der tzen) (Folz, Spr. u. Mstrgsg.): mit den
Zahnen knirschen, brummen, knurren (Lexer).

gruess (Folz, Spr.): mhd. kruse Krug, irdenes Trinkgefass
(Lexer).

gruppen (Str. Hsrt. c II a): mhd. groppe, in dem Strassburger
Druck Wie man Visch vnd vogel fohen soil Bl. 5b: «kopte oder
gropte», G. Mangolts Fischb&ch S. 68: •din Kopt oder ein

gropp», der Kopp, Mulkopp, Kaulhaupt, Kaulbars. Vgl. Grimm
V, 1782, Schmeller, I, 1271.

gufen (Str. Hsrt. b III [i): mhd. glufe, gufe Slecknadel (Lexer).
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Noch heute im Elsass und anderen Teilen Oberdeutschlands in

dieser Bedeutung gebrauchlich (vgl. Martin-Lienhart I, 199).
guttrolflf (Folz, Mstrgsg.): s. kuttroif = kutrolf.

gwaut kalter (Folz, Mstrgsg.): Kleiderkasten.
hael (Str. Hsrt. a III a): mhd, hahel, heel Haken, um den

Kessel ubers Feuer zu hangen (Lexer).

hafenreff (Str. Hsrt. a III a): hafen = Topf, mhd. ref stn.

Stabgestell zum Tragen auf dem Riicken (Lexer), hafenreff also

wohl ein Bort zum Aufstellen der Topfe.
haiden (Hs. Ss.) : heiden Buchweizen.
hangenden wagen (Str. Hsrt. b II g): Kutsche.
hang-ysin (Str. Hsrt. a IV a) : mhd. «hangisen lucibulum,

pendiculum, perpendiculum* (Lexer), <hangeisen n. gekrummtes
Eisen, worin ein Balken, eine Rinne oder ein anderer Korper
hangt* (Grimm).

hebrigel (Folz, Spr.) : Hebel (Lexer I, 1200).
hep (Str. Hsrt. b IV 3)- mhd. heppe Winzermesser (Lexer)

• Messer von sichelartiger Gestalt* (Grimm).
heris tuch (Folz, Spr.): mhd. h^rines tuoch = har-tuoch,

harenes Tuch.
hetzen (Str, Hsrt. c II 3) : hetze, corvus pica die Elster

(Grimm).
heyd (Folz, Spr.): s. haiden = heiden.
h6w spatzen (Str. Hsrt. c I 3) • spatz = spatel, spatula

Schaufel, Spaten (Jahrbuch f. Gesch., Sprache u. Litt. E.-Ls. IX,

189), also Heuschaufeln.
hundsskappen (Str. Hsrt. c IV a) : Eisenhiite in Form von

Masken, namentlich Hundskopfen.
husen (Str. Hsrt. c II a): huse der Hansen, der grosse Stor

(Lexer).

hiiwerling (Str. Hsrt. c II a): wohl = altstrassburgisch «Hur-
ling», neustrassburgisch «Hierli3>, das einen kleinen Hecht be-
deutet (vgl. Ferd. Reiber, Kiichenzettel und Regeln eines strass-

burger Frauenklosters des XVI. Jhdts. Strassburg, Heitz, 1 89 1 S. 40).
ilen (Str. Hrst. c IV 3) : elsass. 01 = Eule. (Vgl. 'Martin-

Lienhart I, 3 1.)

kachelmiiss (Str. Hsrt. b III 3) : «Milchbrei u. ahnl. im Tiegel
gekocht» (Grimm V, i3), «aus Eiern und MehU (Jahrbuch IX,
182), «susser Milchbrei fiir Kinder und Kranke» (Martin-Lienhart
I, 728).

kalter (Hs. Ss.) : Schrank, Behaher.

_
kar (Str. Hsrt. a II 3): Gefass, Geschirr, Schussel (Lexer;

Grimm V, 202).
karnir (Folz, Spr. u. Mstrgsg.): karnier Ledertasche (Lexer),

Tasche, Schnappsack, Ranzen (Grimm V, 219).
kechelin (Str. Hsrt. b III 3): kleine Kachel, kleines Gefass,

«kleiner Nachttopf* (Lexer).
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kengel s. federkengeL
kensterlin (Str. Hsrt a IV 3) : Schrank, Kasten in der Wand

(Lexer); «kansterlein: Schrank, Kasten in der Wand etc., im Sud-
westen heimisch* (Grimm V, 171).

kermesyn (Str. Hsrt. c II 3); «karmesin, kermessin Schar-
lachrot, mehrfach als Name eines Zeuges* (Grimm V, 218 u.

593).
kernirn (Hs. Ss.) : s. karnir = karnier.

kerch (Str. Hsrt. c I a): = karch Karren, besonders am mitt-

leren und oberen Rhein (Grimm V, 207; vgl. auch Martin-Lien-
hart I, 466). '

kerchlin (Str. Hsrt. d I a) : kleiner Karren, Wagelein (Grimm
V, 209). Hier: Gestell aut RoUen, in dem die Kinder das Gehen
lernen ; im Str. Hsrt. zweimal abgebildet : auf dem Holzschnitt
c I a im Hintergrunde links, auf "dem Bilde c III g im Vorder-
grunde links.

kessrusse (Str. Hsrt. a IV a): mhd. ksese-riuse geflochtener
Kfisekorb (Lexer).

kesswasser (Folz, Spr.): mhd. keesewazzer Molken (Lexer).

kesten (Folz, Spr.): mhd. kestene, kesten stf. Kastanie (Lexer).

kilwemmen (Str. c III a) : was fUr ein Pelzwerk ist hier ge-

meint ? hangt das Wort mit kilber weibl. Lamm, Mutterlamm
(Grimm V, 7o3) zusammen ?

kleinter (Str. b IV 3): Kleinoter, Kleinodien.
klwel (Folz, Spr.) : mhd. : kliuwel, kliuwelin dem. zu kliuwe

Kniiuel, Kugel (Lexer).

knacken (Folz, Mstrgsg.) : «der Knack, Knacken, Knacker
eine kleine Muntze», auch Gnacke, Knocker . . (Grimm V, i328,
i33i, Schmeller I, 1347).

knechtlin (Str. Hsrt. a IV a) : unter knecht, chnecht, knechtlin

werden verschiedene Gerate verstanden (wie noch bei uns : Stiefel-

knecht u. s. w.). Vgl. Schmeller I, 1347, Martin-Lienhart I, 5o2 f.

und namentlich Schweizer. Idiotikon 111, 722.
knortzen (Folz, Spr,): kneten.
kopff (Folz, Mstrgsg.): mhd. kopf, koph stm. Trinkgefass,

Becher (Lexer),
kopten (Str. Hsrt. c II a): s. gruppen.
krans (Folz, Mstrgsg.) krawsen (Hs. Ss.): mhd. kruse Krug.
kreien (Folz, Mstrgsg. Str. 8, 2): schreien (Schmeller I, i358.)

kren (Folz, Spr.): auch kran, kreen Merrettich (Grimm V,

2167), noch heute in Siiddeutschland gebrauchlicher Ausdruck.
kressen (Str. Hsrt. c III a): kresse ein Fisch, Grundling

(Lexer).

krSpff (Str. Hsrt. b. IV 3): kropf, der kroppen = Haken
(Grimm V, 2399 unter 7a, Schmeller I, 1878).

krSwel (Str. Hsrt. c I B) ^ mhd. krouwel, krewel etc. Krauel,

Gabel mit hakenformigen Spitzen (Lexer).
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kruchen (Str. Hsrt. c II a): mhd, kruche = Krauche, Kruke,
Krugart, Gefass (Lexer).

krucklen (Str. Hsrt. c IV 3): kleine Krucken ? Der Zusammen-
hang lasst auf ein Gerat zum Vogelfang schliessen.

kuepferling (Hs. Ss.) : kiipferling m. kupfernes oder kupf-
richtes Ding (Grimm V, 2765).

kuerlein (Hs. Ss.) : verschrieben fiir kuerlein = kunerlein

;

in Folz' Spruchgedicht dafur : kuner. N-och Waldau (Neue Beiir.

II, 166 Anm. z) verstand das Wort, wie es scheint, da er kuner
mit «Kunerlein» erklart. Grimm V, 2666: «kunner ... 2. Keller-

gerfit, wohl der Heber, Saugheberw. Folz' Meistergesang hat an
der betreffenden Stelle anstatt kuner oder kunerlem: pipen, wo-
mit kuner moglicherweise identisch ist; piepe wird im Grimm-
schen Worterbuch VII, 1842 unter 2. erklart mit «R6hre mit
Drehhahn am Fasse um die Fliissigkeit abzulassen>.

kumpost (Str. Hsrt. c I 3) : Eingemachtes iiberhaupt, beson-
ders Sauerkraut (Lexer).

kumpost stendel (Str. Hsrt. c IV ot):]kompoststande Kompost-
fass (vgl. Grimm V, 1688).

kunckelbrieff (Str. Hsrt. b I a) : Einblattdruck mit buntem
Holzschnitt zum Schmuck der Kunkel- oder Spinnstube. Vgl.

den Artikel «brieff an die wand».
kuner (Folz, Spr.): s. kuerlein = kunerlein.
kiingliii (Str. Hsrt. c 111 a) : mhd. kiiniclin Kaninchen (Lexer).

knten (Str. Hsrt. c II a): kaut, kaute wird im Grimmschen
Worterbuch V, 363 ebenfalls als Kaulbarsch erklurt (vgl. zu
«gruppen))), doch auch Goldfisch, perca fluviatitis minor (vgl.

auch Martin-Lienhart I, 48 ij. In den wschimpflichen Gleichnissen
der Fischeo oder scherzhaften spriichwortlichen Redensarten, die
den Schluss der meisten alteren Fischbiicher bilden, heis^t es in

dem mehrfach zitierten Strassburger Druck aus dem Anfang des
16, Jahrhunderts von der Kute : «Item der Kuth [ist] ein golt-

schmit)).

kuttroff (Folz, Spr.): Druckfehler fiir kuttrolff, kutrolf, klit-

rolff (so bei Hs. Ss.) etc. langes enges Glas.

kutzen (Str. Hsrt. c IV S): Kautze. Vgl. Martin-Lienhart 1,487.
kymich (Str. Hsrt. cip): mhd. kiimich, kumich = kumin

Klimmel (Lexer).
lassbinden (Str. Hsrt. b III Aderlassbinden (vgl. Grimm

VI, 270). Eine solche ist, wie es scheint, auf dem Holzschnitt
Bl. c III in der Mitte des Hintergrundes oben abgebildet.

lassbrieif (Str. Hsrt b II P): Aderlassbrief oder -zettel, Ver-
zeichnis der Tage, an welchen zur Ader gelassen werden soil,

(Grimm VI, 270). Nach der Figur auf solchen Einblattdrucken
auch wohl ((Lassmannleo genannt.

lassczedel (Folz, Spr. u. Mstrgsg.) : Aderlasszettel, s. das
vorige. Unrichtig sind die Erklarungen von Waldau a. a. O. 161
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Anm. n, (nach Scherz' Glossar) : «Tagbuch> und A. Schultz,
Deutsches Leben im 14. und i5, Jhdt. b. 104 : <loszettel sind die
Steuerquittungen»

.

lendel (Folz, Mstrgsg. Str. 7, 2): Wohl Deminutiv von lent,

lend = Band, Riemen (vgl. Frommann, Mundarlen 11, 553, IV,
262).

leymparten (Str. Hsrt. c II a): mhd. lampnde Lamprete
(Lexer).

lichtdigel (Folz, Mstrgsg.) liechtdigel (Folz, Spr, und Hs. Ss.)

= lucibulum (Lexer I, 1910), «Lampe in Tiegelform)) (Grimm VI,

893).

liechterform (Str. Hsrt. a IV a); lichtform = Form zum Lich-
tergiessen (Grimm VI, 883).

loffelgurt (Str. Hsrt. a III a) : wohl an der Wand befestigte

Riemen oder dergl., hinter die die Loffel gesteckt wurden.
ludel (Folz, Spr.) liidel (Folz, Mstrgsg.) lUdeleiu (Hs. Ss.) ;

Sauggefass fur kleme Kinder (Lexer; Grimm VI, i23o).

lydt (Str, Hsrt. a III ^); lied = Deckel, Deckel eines Gefasses,
Behalters etc. (Grimm VI, 982).

mat (Str. Hsrt. c I g) = mhd. mete, math Honig Met, susser

Trank? Vgl. Martin-Lienhart I, 736 unter «Met>.
matzen (Str. Hsrt. b IV ol): «matze getlochtene Decke, die

oberdeutsche Form von Matteo (Grimm VI, 1770).
mess (Str. Hsrt. b. II a): Messing.
messen (Hs. Ss.j: aus Messing.
messer (Folz, Mstrgsg. Str. 6, 7): cDan hat der messer* sinn-

los verlesen oder verschrieben liir «damhader,-messer»> s. dam-
hader, demmesser.

mistberen (Str. Hsrt. b IV g): mistbahre, mistbare, mistbere,
mistber etc. Mistbahre (Grimm VI, 2267).

Montflaschcuu (Str. Hsrt. c III a) : eine Weinsorte. «Vin de
Montetiascon, M^achset bey der Stadt Montefiascon, am Berge
Alcino nella Compagna di Roma, davon das Sprichwort ent-

standen : Propter est, est, Dominus meus mortuus est> (Der. . .

Curiose Kelier-Meister etc, I. Teil. Niirnburg 1705. S. 95.)

morreticb (Str. Hsrt. c I Meerrettich.
moschin (Str. Hsrt. c III a): mosch (Grimm VI, 2595). Was

fiir ein Pelzwerk ist gemeint ?

muelter (Hs. Ss.): multer = Melkkiibel, «langlich ausgehohltes
Gefass, Trog> (Grimm VI, 2658).

murkolben (Str. Hsrt. c II a): «murkolbe: cottus gobio, Kaul-
kopf, eine Fischart* (Grimm VI, 2717). Vgl. indessen die Bemer-
kungen zu «gruppen> und <kuten».

miisskorb (Str. Hsrt. c II P): Kiifig fiir die Vogel wahrend
der Mauserzeit (Lexer). Vgl. die Abbildung des Vogelkaligs auf
dem Holzschnitt Bl. a IV p oben rechts.
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mylling (Str. Hsrt. c H a): «mulling, Name eines Fisches,

cyprinus phoxinus, der Elritze> (Grimm VI, 2657).
nadelbein (Str. Hsrt. b III 3) : Nadelbuchse aus Knochen

(Lexer).
narten (Str. Hsrt. a IV a): mhd. narte Trog Mulde (Lexer).

uassen (Str. Hsrt. c II a) : eine Fischart. <Die Nasen siad

bekannte fisch bey alien Teiitschen, hat seinen nammen von der
gestalt seiner nasen, so stuntz oder kumpff, wirdt sonderlich von
Alberto benamset vnnd beschriben, 1st nit vngleych dem Alat.

In seinem bauch hat er ein seer schwarczes fal, von dannen das
spruchwort kompt: Ein Nasen ist ein schryber.* CGesner-Forer,
a. a. O. Bl. 170 b.)

neber (Hs. Ss.) nebigher (Folz, Spr. und mit Verschreibung
Mstrgsg.): der Bohrer (Lexer Grimm VII, 7, etc).

nesser (Folz, Spr.): der Naser, Neser = Sack Tasche (vgl.

Schmeller I, 1758).
nunocken (Str. Hsrt. c II a): Neunaugen.
ofenkrucke (Folz, Spr. und Mstrgsg., Hs. Ss.) ; in Folzens

Meistergesang schon durch den Zusatz cda mit mons feir zw-
samen ruck> erklart, also Feuerhaken. Vgl. iiber das alte Wort,
das schon im ahd. (ovanchrucha) vorkommt, Grimm V, 2428.

orgriffel (Str. Hsri. a IV a): nach Grimm VII, i263 «ein

chirurgisches Instrument, welches von den Wundarzten zu den
Ohrgebrechen gebraucht wird» ; doch siehe den folgenden Artikel.

ougenzengel (Str. Hsrt. a IV a) : In der Zusammenstellung
mit dem vorhergehenden wird man hier wohl an Instrumente
fur Augenoperationen zu denken haben. Nach E. Martin (frdl.

Mitteilung) konnen orgriffel und ougenzengel nur Instrumente
zum Reinigen von Ohr und Auge sein. Dann ware also <or-

griffeU wohl so viel wie OhrlofFel.

pachen (Hs. Ss.): ahd. pacho, mhd. bache «Rucken und Seiten-

stiick (Speckseite), das geschlachtete, aufgehangte, dann auch das
lebendige Mastschwein* (Grimm I, 106 1).

pan (Folz, Mstrgsg.): Bohnen.
panczerfleck (Folz, Spr. u. Mstrgsg, Hs. Ss.): «Stuckchen

Drahtpanzer, das die Koche zum Scheuern der Gefasse brauchem
(Waldau Neue Beitr. II, i63 Anm. y). Im Meistergesang auch mit
dem erlauternden Zusatz: «da mit mon week den vnfiat reiben
dw>.

Passuner (Str. Hsrt. c III a): «Sapa, Calenum, Defrutum vnnd
Passum, seind gekochte gesottene wein, gehoren in die Apo-
tecken vnnd herrn kuchen, daselbst weiss man sie zft gebrauchen*
(Hieronymus Bock, Teiitsche Speiszkammer, Strassburg i555.
Bl. 49a); «Vinum Malvaticum, Malvasier, nemlich auf der Insel
Greta ..... Der zu uns gebracht wird, ist Vinum passum, aus
von der Sonnenhitze hart verwelckten oder eingeschrumpften
Trauben gepresset> (Der . . Guriose Keller-Meister. Nurnberg



— 44 —
ijo5 I, 94). Mit dieser letzteren Weinsorte ist vermutlich der
<Passuner» des Strassburger Hausrats identisch. Oder ist der
altberuhmte Bozener gemeint? (vgl. Schultz, Deutsches Leben
im 14. und i3. Jahrhundert S. 5o5 : «Passener», <Passowner>
zum Jahre 1462 erwahnt im God. dipl. Saxon, reg. II, Bd. 8

S. 277 und 332).

penal (Str. Hsrt. a IV a): «Das Pennal theca calamaria*
(Spaien Sp. 1425), Schreibfederbiichse (Grimm VII, 1541). Noch
heute in einigen Gegenden Norddeutschlands ganz gebrauchlich.

penck scliab (Folz, Mstrgsg.): s. banckschaben.
penet (Folz, Spr.) : «penit, penitzucker : zu Stangen einge-

dickter Honig, gewundener Zucker» (Schmeller I, 3g3; vgl. auch
Grimm VII, 1540).

perber kraus (Folz, Mstrgsg.): s, probir kr.

petten pratt (Folz, Mstrgsg.): mhd. botenbrot Geschenk fur
die Qberbringung einer Nachricht (Lexer). Besonders haufig
ist es in der Litteratur die Nachricht von der glucklichen Ge-
burt eines Kindes (vgl. Schmeller I, 3o8); daher wurde das Wort,
wie es scheint, in spiiterer Zeit an Bett (= Kindbett) volksetymo-
logisch angeglichen.

peterlein (Hs. Ss.) Petersilie.

pfanholtz (Hs. Ss.): holzernes Pfannengestell auf dem Tisch,
Pfannenknecht (Grimm VII, 1616).

pfrellen (Str. Hsrt. c II a) : «pfrille: ein kleiner Susswasser-
fisch, besonders die Elrize, aspratilis pelanus* (Grimm VII, 1795).

pfulwen (Str. Hsrt. b II B): mhd phulwe, phiilwe Federkussen,
Pfuhl (Lexer).

pipen (Folz, Mstrgsg.) s. unter kuerlein i= kunerlein.
pisn (Hs. Ss.) Bisam.
platyslin (Str. Hsrt. c II a): <platteise, plateise, der Flach-,

Plattfisch, die SchoUe* (Grimm VII, 1909).
pletz (Hs. Ss.): Lappen (vgl. Grimm VII, igSS).

pleyel (Folz, Mstrgsg.) : s. blwel = bluel, bleuel.

pratter (Folz, Mstrgsg.) s. braeder.
prein (Folz, Mstrgsg.) : Hirse, Buchweizen. (Vgl. Schmeller

I, 333).

pretter (Hs. Ss.) s. braeder.
prieff an die went (Folz, Mstrgsg.) s. brieff . . .

probir krauss (Folz, Spr.) : kruse zum Probieren des Weins
(Lexer II 299); kruse = Krug.

psalterien (Str. Hsrt. b II a): psalterje swf. ein besaitetes

Tonwerkzeug (Lexer).

pulpet (Folz, Spr.): Pult.

rackflsch (Str. Hsrt. c II a): Nach dem Worterverzeichnis zu
Brucker, Urkunden von Strassburg: eine Stockfischgattung.

rechsayl (Str. Hsrt. c IV 3) : Jagdseil fiir Rehe (Lexer),

recken (Str. Hsrt. c II a): Rochen?
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reflP (Str. Hsrt. b IV 3) : s. unter hafenrefF.

regelsbyren (Str. Hsrt. c IV a): regelsbirn eine Abart der
Konigsbirne (Lexer).

reibscherb (Folz, Spr.): wie reibschale eine Schale, um Korper
darin zu zerreiben. (Grimm VIII, 572),

reibtuch (Folz, Spr.): Tuch zum Reiben (Grimm VIII, 372).
reichbocklin (Str. Hsrt. b IV g) : Rehbocklein.
reissend vr (Folz, Msirgsg.) reisende vr (Hs. Ss.): Sanduhr.
reneken (Str. Hsrt. c II a): renke, rank m. am Bodensee

des Blaufelchen und Weissfelchen im 4. Jahre. Der Name zu-

sammengezogen aus ren-ancke, Anke des Rheins (vgl. Grimm
VIII, 8o5).

Rej'nfal (Str. Hsrt. c III a): der bekannte Wein (vgl. Grimm
VIII, 700 f.).

reysent 6r (Folz, Spr.): Sanduhr.
Romanyer (Str. Hsrt. c III a): griechischer Wein.
roppen (Str. Hsrt. c II a): wohl dasselbe wie rufolcken, s.

dort.

rosslen (Str. Hsrt. d I (5): von Rose abgeleitet, Euphemismus
fur das <alvum exonerare» der Kinder und den damit verbun-
denen Duft (vgl. Grimm VIII, 1234).

rotling (Str. Hsrt. c II a): mhd. roetelin, roeteling = rote

ein rotlicher Fisch, Rotflosser, Rotforelle (Lexer, vgl. Grimm
VIII, i3o4und i3i3, wo die «rote> cyprinus rutilus, von dem «r6t-

ling», salmo ambla, getrennt wird).

rfittelen (Str. Hsrt. c II a): wohl mit dem vorigen identisch.

rotten (Str. Hsrt. b II a) : mhd. diu rotte ein harfenartiges
Saiteninstrument, decachordum (Lexer).

rreps (Str. Hsrt. c II a): wohl verdruckt fiir kreps. Der
Krebs («sive Schalfisch* sagt der Spaten [Kaspar Stieler] Sp. 487)
hat meist in die alteren Fischbiicher Aufnahme gefunden, so
figuriert er auch in dem Strassburger Schriftchen: Wie man
Visch vnd vogel fohen soli.

rubnoppen (Str. Hsrt. c I 3) : Rlibnoppen, Rubenschwanze
= Riiben?

rufolcken (Str. Hsrt. c II a): mhd. rufolc Aalraupe, Raubaal
(Lexer); «Aalraupe, der bekannte Raubfisch der Flusse und Seen,
lota fluviatilis, gadus lota = ruppe, rutte> (Grimm VIII, 1409).

rumpfel kes (Hs. Ss.) : «rumpfelkase in Nurnberg eine Art
Pfefferkuchen» . . (Grimm Vill, 1494). Sollte es sich nicht viel-

mehr um den noch heute^ in Nurnberg so beliebten Kasekuchen
handeln?

salssen schusselein (E'olz, Spr.) : Saucenschiisselchen.
schab (Str. Hsrt. a III [i): = schoup Strohwisch, Gebund,

Bundel, Strohbund (Lexer). Vgl. auch Frommann, Mundarten V,

460, 476; Jahrbuch fiir Gesch. etc. E.-L.'s IX, 187.
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schalfthdw (Str. Hsrt. b IV 3) : dasselbe wie schafthalm,

schachtelhalm etc. (Grimm VIII, 2o5i).
schalann (Folz, Spr.) : Decke, Gewand (Schmeller It, 3g3 f.

Vgl. auch Grimm VIII, 2069 : «kommt von der Stadt Chalons> . .

Waldau a. a. O. i65 Anm. i: ceine Art Kleidung, Schlafrockj>,

was vielleicht das richtige trifft).

schalck (Str. Hsrt. all «mundartlich von einem dienenden,
helfenden Gerate, Trager, auf dem etwas ruht* (Grimm VIII,

2075). Ein solcher thliltzner Schalck* ist auf dem Holzschnitt a

II a im Hintergrunde rechts abgebildet.
schamalet (Str. Hsrt. c II Schamlot, ein aus Kameel-

haaren gewebtes Zeug (Lexer, vgl auch Grimm VIII, 2119: z u-
nlichs t aus Kameelhaaren bereiteter feiner WoUstoff).

scharen (Str. Hsrt. b II p): es scheint sich um ein Getreide-
mass Oder -behaher zu handeln. Am nachsten kommt dieser Be-
deutung der Spaten Sp. lySS: <scharre, scharne, schern, schranne

:

fulcrum, panarium>. Oder ist an elsass. Scharr f. = Scharre,
Werkzeug des Schornsteinfegers zum Abkratzen des Russes,
Zusammensetzung : Mueldschtirr = Scharreisen, mit welchem der
Backtrog gereinigt wird, (frdl. Mitteilung des Herrn Direktors
Lienhart) zu denken?

scheffin seyten (Str. Hsrt. b II a): Schafsaiten.
scheift (Str. Hsrt. b II a): Schafte, Stangen, wie man sie auf

den Abbildungen des Strassburger Hausrats verschiedentlich in

Gebrauch sieht ; schwerlich = Schranke (vgl. Schmeller 11, 386;
Grimm VIII, 201 3).

scheling (Str. Hsrt. c II a): die Scholle ?

schewrn (Hs. Ss.): mhd. schiure Becher, Pokal (Lexer).
schifen (Str. Hsrt. c III a): Schife noch heute im Elsass =

Schote von Hulsenfruchten mit oder ohne Inhalt (frdl. Mitteilung
des Herrn Direktors Lienhart. Vgl. auch Jahrbuch IX, 188;
Schmeller II, 884; Frommanns Mundarten III, 146 etc.).

schindelteller (Str. Hsrt. c II g): holzerner Teller, Prasentier-
teller (Grimm IX, 189).

schisselring (Fofz, Mstrgsg.) s. schuesselring,
schlag (Str. Hsrt. a HI a): Schlagel (vgl. Grimm IX, 333).

schlotterleiii (Folz, Spr. u. Mstrgsg.): mhd. sloterlTn Klapper,
Spielzeug fur ein kleines Kind (Lexer. Vgl. auch Grimm IX, 788).

schmyrlin (Str. Hsrt. c IV g): mhd. smirl, smirle, dem. smir-
lin von mlat. smerillus Der Zwergfalke (Lexer).

schnetterling (Str. Hsrt. c II a) = snetz = schnotfisch?

schnotfisch (Str. Hsrt. c II a) : mhd. <snotfisch cyprinus do-
bula, in Strassburg schnottfisch* (Lexer). .

sch6b (Str. Hsrt. b IV 3); Schaub,' Bundel, Buschel (Jahr-
buch IX, 187).

schoubin (Str. Hsrt. c IV a): mhd. schoubin = von Stroh
(Lexer).
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schritter (Folz, Mstrgsg. Str. 6, 19): Damit sind vermutlich

die kleinsten Spahne gemeint, die in Folz' Spruchgedicht an der
entsprechenden Stelle schleussen (= Schleissen, noch heute ge-

brauchlich) genannt werden. Mit schrott, Baumstamm, Klotz zu-

sammenhangend ?

schrotlaitter (Hs. Ss.): Leiter zum auf- und abladen der

Passer (Lexer).
schiirlitz (Str. Hsrt. c 11 : <schurliz paludamentum» also

Mantel (Lexer). «Name eines Zeugstoffes und eines Kleidungs-
stucks aus demselben> (Grimm IX, 2o5i).

schiisselkorb (Str. Hsrt. a II 3, Hs. Ss.): «Gestell, Geflecht,

auf das man Schiisseln setzt> (Grimm IX, 2075). Man sieht einen
solchen Schiisselkorb auf BI. a II a des Strassburger Druckes
links abgebildet.

schuesselring (Hs. Ss.) schusselring (Folz, Spr.): schiisselring

Hohlring, auf den die Schiassel gestellt wird, damit die Decke
nicht beschmutzt wird (Grimm IX, 2075).

schwinggerten (Str. Hsrt. c I wird durch den Zusatz
<macht die Nuss abrysen* geniigend erklart.

schyt (Str. Hsrt. b II a) : so viel wie trumschit, monochor-
dium, der bekannte einsaitige Vorlaufer unserer Bassgeige.

seges (Str. Hsrt. b IV 3) : Sense (Lexer).

sester (Str. Hsrt. c I a): mhd. sehster, ein Gefass (Lexer).

sittecust (Str, Hsrt. b IV g) : Sittich, Papagei (Lexer).

slaider (Hs. Ss.): die Ausgabe von 1545 hat dafur schlayr,

die von i 553 u^ i558 klayder. Es ist wohl ein Schleyer, Kopf-
tuch gemeint.

schanck (Str. Hsrt. a IV (3): mhd. schanc = schranc Schrank
(Lexer).

sprintz (Str. Hsrt. c IV ^) : mhd. sprinze Sperberweibchen
(Lexer).

standgelten (Str. Hsrt. c IV a.) stantner (Folz, Mstrgsg.)
steutner (Folz, Spr.) stentlein (Hs. Ss.): wohl etwa gleichbe-
deutend: Standgefasse, Stellfiisser, Kufen.

stauchen (Hs. Ss.) : mhd. stuche der weite herabhangende
Armel an Frauenkleidern ; Kopftuch, Schleier; Tuch, Schiirze
(Lexer).

stentlein s. standgelten.

stentner s. standgelten.

sternichte Eyer (Str. Hsrt. b III 3): sollten damit Spiegel-
eier, Ochsenaugen gemeint sein ? Ich habe den Ausdruck sonst
nirgends gefunden.

steinbyss (Str. Hsrt. c II a) mhd. «stein-bTze fundulus sa-

xatilis (piscis^* (Lexer).

stossredlin (Str. Hsrt. b III p) : vermutlich = Schlagreifen
(Knabenspielzeug). Oder das auf dem Holzschnitt Bl. c III 3 ganz
im Vordergrunde abgebildete Spielwerk ?
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streyche (Str. Hsrt; b II 3): mhd. striche Streichholz des

Kornmessers (Lexer).

stulach (Str. Hsrt. b II g) : mhd. stuol-lachen Stuhlteppich,
Teppich uberhaupt (Lexer).

sturcz (Folz, Spr.) stuerzen stiiertzen (Hs. Ss.) mhd. sturz stm.
und stiirze swstf. Deckel eines Gefasses (Lexer). Das Wort kommt
bei Hans Sachs (S. 3) innerhalb dreier Zeilen zweimal vor; schon
der unreine Reim ergiebt indessen, dass es sich das erste mal (zwo
stuerzen) um einen Schreibfehler handelt. Es soUte heissen
stlitzen; <die stutzen» ist die noch heute in Nurnberg gebrauch-
liche Bezeichnung fur ein «Gefass von Bottcherarbeit, auch wohl
von Blech in Form eines abgestumpften Kegels mit einer Seiten-
handhabe> (Schmeller II, 802). Vgl. das grossere Gefass auf dem
funften Felde der untersten Reihe des auf unserer Tafel wieder-
gegebenen Einblattdrucks.

stiirtz (Str. Hsrt. c II g): sturz Schleier (Lexer).

surachfessel (Str. Hsrt. b II a): ein Fasschen mit surach oder
suroch (s. d.)?

suroch (Str. Hsrt. c I a): Sollte die nach dem Birnmost
abgelaufene und vielleicht schon sauer gewordene Fliissigkeit,

also eine Art Essig (Birnessig) gemeint sein? Nach einem Zettel

Stobers zum Worterbuch der elsassischen Mundarten bedeutet
«Surraucher» einen ernst aussehenden Menschen (frdl. Mitteilung
des Herrn Direktors Lienhart). Jedenfalls hat man das hier ge-
brauchte Wort seiner Bedeutung nach von dem folgenden doch
wohl zu unterscheiden, da dieses (surouch) besonders aufgezahlt
wird.

surouch (Str. Hsrt. c I 3) : surach Sauerdorn Berberitze. Die
scharlachroten Beeren der Berberitze sind auch wohl gemeint,
wenn es bei Geiler, Christlich bilgerschafFt 210b heisst «Nim den
roten surouch» etc.

siiwnarten (Str. Hsrt. b IV P): mhd. narte Trog, Mulde, also

wohl Sautroge.
thaen(Folz, Spr.):Thon, Lehm. Vgl. oben S. 3of. — A. Schultz,

Deutsches Leben im 14 und i5. Jahrhundert S. 126 giebt eine

ganz verfehlte Erklarung von thaen : «then dehem = Decem,
Abgabe>.

Tramynner (Str. Hsrt. c III a): aus Tirol stammende Wein-
sorte (Schmeller I, 662), die indessen im 16. Jahrhundert bei-

spielsweise auch an den Bergen Churbrandenburgs gepflegt

wurde (vgl. Joh. Colers Haussbuch II, C III a). <Dieses Tramin
ist ein am linken Etschufer gelegener, seiner Weine wegen altbe-

riihmter Tyroler Marktfiecken* (Weigand, Deutsches Worterbuch
II, 918).

trasen (Str. Hsrt. c II g): Tressen.
treyffen (Str. Hsrt. c III P): die Stelle ist mir nicht recht

verstandlich. Sollte es sich um einen Witz handeln: nichts essen
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(leere Hafen, Topfe) ist gut gegen «die treibe» (=: ,DiaiTh6e, Ko-
lik; vgl Schmeller I, 460). Direktor Lienhart (frdl. Mitteilung)

weiss auch keine sichere Erklarung. Er meint : <Vielleicht denkt,

der Verfasser an die Eigoitumlichkeit, dass beim starken Kochen
von Wasser etc. in einem Topf sich an dem etwas iib.er den
Topfrand reichenden Deckel Wassertropfen ansetzen, die, gehorig
erkaltet, abtropfen; cilso: wenn man nicht darin kochen kann,
tropit auch nichts ab oder kocht nichts uber».

trot (Str. Hsrt. c I a): mhd. trote Weinpresse, Kelter (Lexer).

vehe (Str. Hsrt. c II 3) • ieines Pelzwerk. Das Fell welches
Tieres damit urspriinglich gemeint war, scheint nicht ganz fest-

zustehen.
vntrewe (Folz, Spr ): Druckfehler f. vntewe, undeue (gestorte

Verdauung).
vrley (Str, Hsrt. b II : mhd. urlei, orlei, orolei (von ho-

rologium) Uhrwerk, Uhr (Lexer).

wacken (Str. Hsrt. b III a): wacke = Feldstein.
walen (Str. Hsrt. b III 3): walen == walzen, walzen (vgl.

Schmeller II, 884). Ein Hauptwort Wale etwa = Kugel, Rolle

od. dergl, habe ich sonst nicht gefunden, doch teilt mir Herr
Professor Martin mit, dass Wal t. im elsass. heute eine Walze
bedeutet, womit man Kuchenteich gliittet; <also ein Rollspiel wird
gemeint seinj>.

wanne (Str. Hsrt. b II ^) : Getreide-, Futterschwinge, vannus,
ventilabrum (Lexer).

wartolff (Str. Hsrt. c II a): eine Art Netz (Lexer).
• waschpock (Hs. Ss.): noch heute in manchen Gegenden Siid-

deutschlands «Waschbock*, « Waschbockle*, worauf das Wasch-
fass steht.

wasckstbck (Folz, Spr. und Mstrgsg.): wohl die Waschstangen
zum Emporhalten der mit Wasche beschwerten Wiischeleinen.

wecken (Str. Hsrt. c I a) : wecke Keil (Lexer).
weckolter (Str. Hsrt. c I [3): Wachholder.
weidasch (Folz, Spr. und Mstrgsg.): cder Waidaschen. a)

Asche aus gebrannten Weinhefen, besonders zum Gebrauch der
Waidfiirber .... und zum Verfiilschen des Weins. b) Pottasche>.
(Schmeller II, 83o).

weisen (Hs. Ss.) : ist wohl eine Verschreibung, wenn nicht
etwa an die Strohwische, Laubbiische etc. zu denken ist, die

vors Haus gehangt werden, um anzuzeigen, dass an dem betr„

Tage ein Pass VVein frisch angezapft wird oder dergl. Die an-
deren Ausgaben haben dafur (spicknadel-) preysen, was in dieser
Verbindung auch nicht recht verstandlich ist.

wellen (Str. Hsrt. c II a): welle = walze Reisigbundel etc.

(Lexer).

wepp (Str. Hsrt. c III a): eigentlich Gewebe. «Dry wepp
von hanff* wohl soviel wie : drei Gebinde Hanf.

4
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weschker (Folz, Msirgsg ): mhd. wetzger, wetzker, wetschger,
wetscher = Reisetasche, Felleisen (Lexer). Nlirnberg war berlihmt
fur die Fabrikation solcher Taschen

;
vgl. Reiaichronik iiber

Herzog Ulrich von Wurttemberg, ed. SeckendorlT (Bibliothek des
Litterarischen Vereins Bd. LXXIV) S. 87: <Voa Nuernberg die

hipschen wetschger macht>.
westerhemd (Folz, Spr.): Taufkleid, -hemd (Lexer).

westerhemdlin (Str. Hsrt. d I a) Dem. zum vorigen.

weyss (Str. Hsrt. b. II ft): Weizen.
wibl (Hs. Ss.): Bibel.

wigenwant (Folz, Mstrgsg.) : = Wiegenband.
win de Curss (Str Hsrt. c III a): welche Weinart gemeint

ist babe ich nicht feststellen konnen (Vgl. Grimm 11, 640).
w6rmysen (Str. Hsrt. a IV a): Warmeisen, ein zum Lichter-

machen gehoriges Instrument.
wurmysin (Str. Hsrt. c I 3): Druckfehler fur wSrmysen, vvomit

dann an dieser Stelle vielleicht ein Bligeleisen gemeint sein

konnte ?

zanckysin (Str. Hsrt. a IV a): <Zankeisen, ein Nurnberger
Spielwerk> (Schmeller II, 1 1 36 f,). Offenbar eine Art Gedulds- oder
Vexierspiel.

zannen (Hs. Ss.): knurren, weinen.
zeyn, zeynen (Str Hsrt. a III [i und c I a) : zein = Reis, Rute,

Rohr, Stab; zeine Geflecht aus zeinen, Korb u. dergl. (Lexer).

Letzleres ist hierwohl beidemale gemeint. <Za den Spen ein zeyn»

ist auf dem Holzschnitt Bl. a III ^ im Hintergrunde links zu

sehen. Vgl. auch den Korb auf dem dritten Felde des auf unserer
Tafel wiedergegebenen Einblattdrucks.

ziibelflsch (Str. Hsrt. c II a): wohl = «Zwiebelfisch, albula,

leuciscus* (Spaten, Deutscher Sprachschatz 169 1 Sp. 4B7).

zubuess, czubans (Folz, Spr. a III 7. und b I a) : mhd. zuo-

buoz, zuobuoze Zugabe, Zuwage (Lexer), hier etwa = Vorrat.

zwaghub (Str. Hsrt. b II a) : Waschblitte ?

zwlegdeller (Hs. Ss.): = zulegteller, Prasentierteller ? Die

Ausgabe von ib^b hat zleg-, die von i553 und i 558 haben «zerleg-

deller>, was eher an eine' Platte zum Zerlegen des Bratens den-

ken lasst.

zyblecht(kennel) (Str. Hsrt. dip): die Wortform ist nicht

recht verstandlich. Es scheint sich um ein Blechkannchen oder

um ein Kannchen mit einem f<Zuwl» — im Zornihal und Kor-
tersberg ~ Schnauze — (frdl. Mitteilung des Herrn Direktors

Lienhart) zu handeln. Oder bezeichnet das Adjektiv nur die

Form: zwieblicht, von der Gestalt einer Zwiebel ?



ANHANG I.

HANS FOLZENS MEISTERGESANG

VON ALLERLEI HAUSRAT

(nACH DEM COD. BEROL. GERM. 4'* 414 BL. SyS B— b)





^org ©d^itter^ metjen tuei^ 9 lieber.

1. gib ain ler bem jimgen man

bie geitlid^en bilnt §ebeu an

3tt) fligen e fte fliegel t)an

bilnb tDetber nem

fte ttjerben jem

al^ id) ei'id^ fingen toil —
Irmiit fiim)3t in gebrilngen ein

fte miiffen alpet fc^Ulbig fein

gewinen bar nad^ finbclein

bie fitn aiif gat

im l)an§ fein prat

ber armiit ber ift t)il —

@in iber fidf) Bebenden btt)

iDil er in ber ee I)aben rn?

ba^ cr ^ab im bar geJjor ^
t)on gef(|ir tjnb l)an§rat

in bie ftitben ftiil pencfj merdO bag
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^ntped fartbelpret t)ub pit gla§

lop^ unbe frails,

bo tnon bxindt aii^

ba^ felDig gar ml ftat —

2. ^anbet onb fla^fdien Mfeffel

leiid^ter liec^t fd^er t)nb Iid)t btgel

loffel falcsfa^

ein eugfter gla^

gilttrolff tried^ter barbe^ —
$rieff an bie mnt ein f))iegel gilt

fartten fpilpret gn? giittem m^t

ein reiffenb t)r ba mit mon bilt

tvaxtm ber ftiinb

mer btt) id) flint

n)a§ J)5 nottiirfftig fek)
—

©0 mon biit in bie fiid^en gann

^effen t»nb fritg feffel t)nb ))fann

briffu^ pi^citfpi^ ntii^ mon aiid§ l^ann

pla^|)alg ein roft ift fit

ein ^ratter mb ein offen ror

ein aba^car

cimet i)ilr loar

ein friig mit effig lailtter flat

morfer, ftempffel offengabel

Ijadpret ^admeffer mit —
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3. SJamloffel feid^pfan offenfrud

ba mtt mon^ feir gU) famen xnd

eiu ^effen in ein luindel Cc^mi'Kf

[374 a] ein panqer fled

ba mit mon to^d

ben unftat reiben bit) —

Moffel t)nb aiid) ein falcgfaS

fdjilffel unb better ftein t)nb gra^

l)a(! pen(J t)nb pcnd fc^ab nit frat bn§

feierjeiig fd^tveffel

ma^t ein feier fd^nel

t)nb biire^ t)olc5 bargtt) —

<3o mon niln in ba^ l^ab tril gan

ein friig mit laiigen mil^ mon t)an

pattiid^ mifd^ biicS^ tmb ein pah ^d^mm

paiptd pat J)iit ein ftrel

in ben njeinfetter btv id} ftreid^

tt)ein pix frant ojjffelmii^ gelcid^

nad) bem einr ift arm ober reid^

merd oilrpa^ ad)t

t)nb ttjeitter brad^t

ba^ bir bie fad^ nit uel —
4. din toxp mit at)ren ba l^ant

pratforp fe^forb ein I)affen pant

rot riiben n:)il man ir qzmnt

lattt?eri9 gilt

and^ ^ab in pt

aKerle^ fipecgeret) —



3fn bic fd^tafffatner bo id) jd^letd^

ber J)at ettt pet feiift t)ube n)eic^

riiet bie nad)t be§ feuberleid^

irt bie nit

bic§ ober ba§

fo f(i)Iafft ir alfo fret) —
@in ftro fac^ fpanpet u^b ein be(J

ein beifpet mil e^ nit iDil Ikd

^Bdjaw ba§ in nit ber njinter tvtd

tM polfter h\)lad) mit

nac^t fc^iic^ nad^t ^aiiben jimet and)

mx bar on fpart ber ift ein gaiid)

bie mon jio notUrfft bnt geprai'Ki^

ein priincj fdjerben

briien fiften

bie fad) ^at gar fein pit —
5. din Qmnt falter bar ein man biit

menttt rod ^offen ^emet gnt

fd)att)ben pelcj fittel tinb ein ^t

gi'irtel t)antf(^ud^

bafcS^en mh \)nid)

[374 b] n)ef^der paret bar pet) —
SBa^ filnft bn? in ber briien fted

con (edii^ (atttjerig confed

ha mit mon beglid^en biit led

filber gefd^ir

biit mid) nit ir

ba^ ftiinb bar pet) gar fret)
—
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ber fpet§ fattier inil^ tnon f)ixn

pxot feg falcg t)nbe fd)tttalc5 ijorait

tjtfd^ f(atfd^ arbi^ litifen t)ttb ^an

ret§ prettx gerfteti bar tnit

liaitti^aber pre^ bub iDeiqentttel

falf af(J)Iag ftioblod) unb sttjiffel

piter etitcn gen^ baubenn t)oge(

f^ed mh retid^

bar tnit^^mon'^miiJ

befteti ttjett e§ ift fit
—

6. 5(ud^ it)irtt nettient be§ fetter^ mx
fa§))orer pipeti gajjffen jtuar

t)il faitben ftantner ein todn rab

eitt ))erber frau^

ba intt tttoit aM
ein l^etttilid^ briitdleiit biit —
!©ati ^)at ber ttieffer aiid^ bar mit

t)erroret t)i( i(^ IoBe§ nic^t

fd^ttjeffel tDeibafd^ wn e0 ift fit

t)il gaUat bir

ba t)on ^t) itiir

gtt) fagen nit ift miit —

|)t) mit fo fiim id§ and) herein

iDa5 algeit notilrfftg mirt fein

bag l^ie jtu melben in gemcin

nton fint e§ alteg feil

ncgber fd^nicgmeffer barff mon n)oI

fo nton int l^aiig ^leffern fol



^ 6

t)U fd)ntter fpen Dnb aii^ bie fol

jangen t)nb fag

borff man al bag

fd)rot eiffen tinb ein fell —
7. §an)en tinb fd^aiiffel etn tDafd^ftocf

lenbel fd^aff jiibev ein ttjafd^brodO

ein pletiel unb ein [375 a] garenrod

ein ^afpel giit

fd^er fingerl^nt

nabet eten aild) bva^t —
SSon fd^toarcj t)nb mi^tt farb ein gmirn

ijogel pnbt facgen fned)t Dnb biren

mar(fforb bractfrob t)nb ein farniren

t)il fercgenlic^t

on bie mon nid^t

9efid)t njol pet) ber nad^t —
©tangen ntag mon geratten i)axt

fd^)tt)ert meffer f))ie§ t)nb ]^eHe^)art

begen ftreid^ l^af stt) miber mart

ein ^rntfd§ ml gepirtt

and^ tt)a§ iber l^ant bebarff

nemtid^ e§ ift mir Dil stt) fd^arff

id^ ge red§t l^ev nad^ meiner larff

ein ^ber fol

felb tt)iffen njol

loag im notiirfftig tvxxi —
8. ©0 ba§ mxh mit eim finblein get

gratt)en unb freien ir ^tv ftet



^ 1 ^

mand^er let) luft fie nit tjerlet

ir kxh get auf

iDoI l^in unb fauff

bein ft)nb wa^ e§ bebarff —
©in njigen tt)ant unb figen fein

ntimet bie ^Iben ftiiben ein

folt inon \)alt ungearbeit fein

ein tvx^tn pand

ba^ Dogel gfani^

ttjirt manc^em "oil fi^^arff
—

©0 ban be§ njeib ge^jeren fol

toixt ber mon ge)3einiget ml
gar eilet l^eift mon in bo l^ol

bt) l^ebam mM er i^ab

aild^ anber tt)eiber pringen hto

fo l^at er itjeber raft nod^ xto

aU (ang p\§ mon im faget gtu

tt)ie e0 gn? gat

ba§ )3etten l^ratt

leid§ ^er id) lag nit ab —
[375 b] 9. (Bin fini^meit t)nb ein fin^ t)fen(ein

mild^ mel liibel fd^lottertein flein

ein firl)ang ber mu§ aiid) ba fein

geioeid^te^ mic

ba mit mong m6)§

freiicgiget t)nbe fid^t —
@rft ^)^bt fid^ grte§ gramen ber gen

bt) fefferin geit git) t}erften
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U\6^ l^er ein tmdtn ober jtDen

ttjein tttU^ man ^)an

ber arm mil§ bran

n)te er bie fad^ ail§ bid)t —

§at etner ban fetn ^tnber l^ilt

Diir tDar bie fa(S^ bt) n)irt nit gitt

f(i)eUcgIid^ fc^en nit l^elffen bnt

rod mentel gen ba l^in

bie loffong filmpt t)nb lailfft nit ler

tvixt mand^em armen oil gn? fd^toer

fren) bidf) ber ginft get aiid^ ba l^er

e^ ^)at fein fpar

ba§ id^ mand§ iar

aiid() inen toorben pin —



ANHANG II.

HANS SACHSENS SPRUCHGEDICHT

((DER GANTZ HAWSRAT»

(nACH DEM HANDSCHRIFTLICHEN FUNFTEN SPRUCHBUCHE

DES DICHTERS, COD. GERM. 2° 69

1

DER KONIGLICHEN BIBLIOTHEK ZU BERLIN BL. 100— I o3)





[^] l§ id) ain^ tagg jiD bifd^e fa^>

ntit metm gefinb ba§ fruemd a§>

tarn mtr @in juttger gefel

@an| ©tHent ntit grofem gefd^el

33nb ^:)at mid) folt fo n:)o( tl)an

tagg toerben fein §at)rat§ man
antnjort tm m ober n:)en

@r fpra(^ id) folt nur mit im gen

totx t)or^tn tDol \)alb gefd)el^en

it)arb td) it)tber §tt) im jel^en

SBie (Silft, tt)irt bir nod^ jtr) frue

2Ben bu Derfnd^ft 3(ngft, fovg Dnb mne

©0 in ber @ Itegen t)er^3orgen

@r f)3rac^ id) la^ bie fogel forgen

"^k miiefen in bem tvalb tjmbfliegen

i(^ f:pra(^^ bie (ieb t^uet bid§ petriegen

S5nb ^)Ienbet bid) in biefen fad^en

5Die @ ttJirt bic^ ml forgen mad)en

@r fprad§ n:)arumb bag toeft id^ gem
id) fprad) bw tt)irft palt innen mem



in bem l^aufalten mit bem ^aufrat

(Sr fprad) njeu man gmo fi^itefel t)at

35nb amen loffel ober bret)

(Sin ^afen ober uir bar|3et)

^De^ fan man fid) gar lang petragen

^d) id) n:)i( birg anberft fagen

@g g^ort t)i( §an0rat5 gum ^auft)alten

^ito eg anberft redit uerwalten

^en id) bir nai^ einanber J)er

(Srgelen mil bod) ongefer

(Srftlid) in ber ftneben gebend

3D^ueft J)aben bifd), feffel, ftiiet onb pend

^andpolfter, fiieg, tinb (Sin faul)3et

gieffalter t)nb ein fanbel pxtt

^ant^ml)^l, bifd§bued) fc§iieffelring

^fan]^o(§, loffel, better, fuepferling

^ran)fen, (Sngfter ein ipiergla^

^iitrolff, bric§ter onb fal|fa§

(Sin filelfeffel, fanbel mb glafdien

Sin ^3ilrften glefer mit ^tv toafd^en

£ett)^ter, pntfd^er tjnb fer|en t)il

fc^ad^, farten, miirffel Dnb pretfpiel

(Bin reifenbe Dx, f^irm mh f|)iegel

(Sin fd^reibgemg, binte, |3apir mh ftegel

^Die njibl t)nb anbre l^iied^er mer

Q\y) furgtoeil t)nb fitlic^er ler

!iDarnad) in bie fued^en oerfiieg

^effel, :pfannen, l)efen t)nb friieg

^I)rifug ipratfpieg grog onb flein

(Sin roft t)nb pretter mug ba fein

(Sin toiierg piid^g onb ain @fid§ t)ag
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Wox^zx mh ftent)?fel aud) t)ber ba^

@in laugn t)a^, laugen ()affen t)nb gitjo ftller§en

3^ fen)re0 not etn mefjen fprite^en

^in fifd)pret unb ein riebeifen

<ScE)iieffeIforb, ftuerjen fpi(fnabel treifen

(Sin gaifpret, |)a(fmeffer bargm

(Bal|fa§, iDermpfaunen @enfffd)uffel

@ttt fuelbrid)ter ein ^5)urf(^lag

gaimloffel t)nb foloffl bie meng

@tn f^jiilftant panqerped barpe^

<Scf)ileffeI t)nb better atterlet)

^Ie| flain unb gro^ id) btr nit leiug

@d)iDebeI guinter unb femer gewg

(Sin femer gangen din ofen friteifen

femer )3odIein gn? ^in fc§mit(len

(Sin begel, plafpal(f, offen ror

(Bin offen gabel mnft J)aben oor

tin, fpen unb t)ol| pm femer frifc^

(gin peffen, ftrortitfd) nnb fleberiuifc^

%n(i) mnfttt) l^abcn im uorat

in ber f^jeiffamer frne unb ^pat

pxdt, h§, at)r, flaifc^ unb fd^malg

gifd^, bp\tl, pirn, nii§ unb fal|

padjen f(aifd§, bnrr flaifd) unb fpe(J

lattuergen, Ie(fud)en unb anbren fd)le(f

3?ofin, manbel unb meinperlein

SKa^ man funft mad)t im gnder ein

3u(fer, (S^onfect unb fpeceret)

^iierl, rotrueben and) barpet)

^nobIad§, gnjibel unb abfd)Iag

)3eterlein, retig nue|t man all tag
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Sinfen, gerften x>nh 5lrbe§ gel

§tr^, rei§, §atben t)nb n)at)5en mel

|)unr tienb gen§, @ntn tinb fogel

^te mad)en bie geft frolic^ t)nb gogel

©in an\\)th fi^iiefl, ©in gtrleg beller

muft aud) ^aben in bem Mler

SBetn t)nb ^ter te mer te peffer

©in fd^rotlaitter mh ein bameffer

@tn faf^3orer tttue§ au(i) ba fein

(Stn roren t^nb ein fuerletn

©in ©tentlein t)nb ©tlid^ fanbel

3BeinfdS)lauc^ t)nb n)a§ get)ort gun ^)anh^l

(Bam ixamt, pat)nf(% rueben unb mi'i rueben

(So bie alten in fant ein grueben

SKilt nun in bein fd^laffamer gen

(Bo mue^ barin @in fpanpet ften

^it Btxo\ad t>nb t)nb eim geberpet

^olftev, fiie^, Iet)Iad) t)nb be(Jt)et

^e(^, prnnlfd^erben ^arngla^ ain petuc^

^a^t ^an:)ben, pantofel, nad)tjc§ued§

S3nb auc§ ein bru^en ober ^tvn

'^ax^in man ml pefd^liefen t^tt)

(S5elt, ©ilber gfd)irr i)on |:)ocat[n

Mainat, gotten, f^eturn t)nb fd^alln

!^ie bing gar ml tpnb in bem alter

^ud) muftrt) ^aben ain gmant falter

^arein bm ^endft, rod, mantl mh fd^auben

^ittl, $o|en, mma§ onb §art)ben

§emat, ^iret, Ijuet, flaiber onb ftaud)en

5lu(^ tda§> man bem gmant mue^ pran)d§en

(Sin gtuanti^uerften mh ein gn)ant)3efen
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pgn {ft almal gut htm gtoeffen

5(ud^ mueft funft f)dbtn in gemein

S3il §ati:)jrag in bent §an)fe bein

IDarin man beglid^ flic! t)nb l^effer

©in fegen, neber t)nb fd)nit meffer

§anter, negel, maifl unb gangen

|)obe(, ]^antpet)J)el ein laitren l^angen

fd^auffel ^att)en t)nb ajt nue|t man gern

(Sin red)en, fd)Iege( t)nb ein latern

5(uc£) tuercfgenjg mand)erlet) t)orat

3tt) beim l^anbl in bein tv^xd^tat

l^en felben tan id) bir nit §eln

SDm iDirft birn felBert ml pefteln

tod^ mueflit) ^aben fned^t tinb maib

3)ie felben leg, trend, f)3ei^ unb flaib

^Dar^tt) ein pnb tjnb aud^ ein fa|en

t)iir bie bieb, men^ t)nb aud§ bie ra|en

5lnd) mneftn) fixr bein maib t)nb franjen

nad) einem f:pinreblein t)mb fd)atDen

roden, fpinbl onb §afpel gnet

©d)er, nabel; @ln t)nb ^Jinger^uet

©in fd§n)ar|en t)nb ein njeifen ^tvixn

Tlaxkox'b, bragforb, fif^ad, fernirn

5lnd) mne^ fie l)aben gn) bem n)afd)en

Sawgen, faiffen, §ol| t)nb afd)en

^uelter, mafd^pod mb gneberlein

gelten tinb fd^effl grog t>nh thin

SKafd^bifd^, ipefc^^letvl t)nb ftangen

S)aran man t^)tv bie n)efd§ anfl)angen

Seilac^, fufgidien t)nb t)nter§em

|)alff)em, facilet, goUer nad^ ben
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233ett man ben in ba§ |3ab iDtl gan

@in frneg mit latugen ntne§ man ^)an

^abmantl, ^ab^uet Dnb ^anptned)

$ecf, ^uerften, famb, fd^wamen i)nb ptntd)

@et ban bie fraiu mit ainem tinbl

(Bo hxa^t 'omb t)ier mh §n)an|ig ttjinbel

@in fnr^ang tjnb ain rnmpfel fe0

23Se(f, fe§, ijnb t)B^ §tt) bem gefreg

@in fint)3et pet, bem finb ein njiegen

11^ ben fo mneft im ftro bn? liegen

Da§ finb bie f)a(b nad^t J)oren §annen

SO^neft ^aben milc§, mel i)nb finbf^^fannen

(Bin finbfmaib t)nb ein liibelein

@rft geg neber ben pemtel bein

l^ie §ebam mnftn? ^alen pax

!J)ie fettnerin §at and§ fain fpar

3Bie fie bir§ gelt t)ertragen fan

^arnad§ gieb ix an6) iren Ion

^argtt) ^^egal and^ fnec^t t)nb maib

S)ropp fd^nlb bnnb bit t)il §m laib

(So get bie loffnng and^ ba^er

^©er ^amfginft Ian)ft bir and^ ba {)er

^anftn) foId§§ atfe^ nit (Srfd^ttJingen

mneft im oerfe^ten bon ben fingen

fd^ait) in fold^er armnet i)nb mne

mancE) jnng ©nolf in irer :pliie

SSnb item jnngen plmt tierberben

in armnet pleiben :pi^ fie fterben

(So f)ah id^ bir selt anfgefnnbert

^5)e0 ^ato^xa^ \tmd in bret) ^nnbert

SKie mol no(^ t)il gprt jn ben bingen
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^Dranjfttt) bit ben ^to tt)egen ^tingeri

^nb bax^xo mih t)nb ftnb ernereit

©0 magfttt) gremffen ml ito @ren

^rumb pben(f bid^ mol Itgt an btr

!J)a l^ueb er an mb f^^rad^ mir

2J?etn lieber maifter |)an^ tft ba§ n)ar

t(i| gleic^ barren nod) etn jar

tDiber fnmet bie gafnad^t

id) l^ab eg nit fo n)eit pebad)t

SDag fo Dil in bag §ang geprt

!Die lieb l^at mid^ ):)Ient tinb pebort

3Bei( ict) pebad^t in nteinem ^ergen

in ber © n)er nnr fct)impfen »nb fd^erjen

^Der bretoen ler fag id^ endE) band

id^ antn)ort im eg ift mein fdemand

!5)arnmb magfttt) t\)nn mag bn? n)ilt

!5)en l^anfrat l^ab id^ fiirge))i(t

3tD tDarnnng bir t3nb jnngen (enten

in brettjen barmit ^ebetrten

!Dag man fiirfidt)tig i)at)raten fol

!iDen t)nfoft t)or :)3ebendn n?o(

5(nf bag fein nad^rett) barang n)ai$g

(So yprid^t ijon S^nrenberg §ang fac§g.

tono falntig 1544

?Cm 12 tag ^ecembrig









fhf£tb€c fhi^enOmc^Qtnmt
CSoman5mm die htQl)mt>tit

Zopff (lurQenfeflelpfdnncn:

&6mmnicf^tnQUch wilbrnm gi^mtetl^

SrevfttegWd^alg^ gi^tfpid rojl

tOcJC nidyt iocl} fc^umloffel ^etr

^(tfinQinfftlnmo oftnfmcttn

h^^^tf'nmb tin ffc(ene millet:



&inmc0tvvnbemomn vot

@^|ilf}j^l tellervm ^oIq ^it%

Scptmelvrtb teller rotp ija ^i^

lba$mM 0e(lc9tfc^tea ttin felke

Bmfffett^ f^lptn jc^flcleln ilth

^mnt tinftmbomitq»fc^nm

^ V^itb fe^ in &ie (pe^^f^mem fotn

aUecUv pjcl^ m^rtc^erlev fle^lR^^

Vnl> fi^c^ett Ipetewk ic^ bit l^evp



Von ftre»temfol mangolc i?nt> pcnee
64latt>n^ )vaa matt fi0Qiwme^

^nff falfeti rectrg al^ pim
%tlitereruengms fogelvn&tM§m

2&et&Q^m t>n& t^ai> anc^fp^ ^mb
XX>4n mati g^r^rt gei;et frer ^ti^t^
"^€^01$ $t0tt0t9 tin &4ffe»i Piim;

Von T»t>^cl^^t\m vonmi^9itUtmii^
Viocfy dn$ If4t| k}^ ntc^c wolvOi5(it$m

i)4tmttman gil9i; fifc^ flet|^im&Ptey

li^tcmteje^ b€c binctctnc^em tsil



ffiirt t>ec? Pet9 tijo alk& rtic^tHccC

tCm^m tinficnbmnmm t^nt
^ji^tm^mes Ifittcl pelts i?n&fc^m§m

&mtmmtd tafc^tn "^nttbSmt^^

<s^n?arttfeltec lc^)en p»Ipef;

S^iCtmeiitel tapp^t^aebtxip

^nl^ V0a0 (nn^ inbznml^miitttt

^limW^&cti$m nil;!;f^p ^^ii



C Vortic^ inbmMkt macfy
lOS nitdn tmmUtin folgc^anac^

Wdtt ^^fttl^tautmSm opffel mf^
Tditnq n>itre^ tf^n mc^peltt gleic^

^iti fxiHcmiW^t^nbtm ge^mtest

&unmtt btk^t flafc^mtmmn



m^n mArth^tmfunftwegnugf

•

Zt% to^smm tl^ntmtt tvaffit^^wagm
Vnt>wU(iinwmctt^mpt^n written

S>ann manmQ^z in alUntctm

wKli^^ttSdmt^mc^itpinvu^anxtn
Vnmfe^fcyumln fpnnt fimm
SOttmm^4rtefrteQtvmtntan
09mnmnic^twA mm^d^m
€ i^mittc^aSt^mimpnQi

Ibol^Mnfpm(c^evwaptvnb St^ft

^Smmb neStg^erbat^mmwol

6c^ntmtef]<i^|c^n{Qer garner ^anQzn



Sfilfest dn^Stl^mtt>^ $tf

SC^ttc^ tin^pmfnot^nvnb fltbdti

<9oUtc^tvnbvo(^c^Uc^M bit xof^
2)ea nac^ts mit ni<!^tvMt$nm gercgetl

&myt^ctt0<>tp9tSlff»nttAvnb

iQ9<lc^tnaii&eiii:evcl^fial^^mifE



Wm yc^cmfcw rec^ti^ii geSsttt^

i>c^mtt.K^ gat vil Qeii? vozl$z

<i dan fo Oad wdS mittinm tint ge^et

tVergUuf$ feym resb nit tveg

VPolmf(H^mm ricl^mnml^tt^

©^0 0ffteymamim ffl^ fc^at^'

6otttmnbmm?vt^mSdt (esn

CI @0 n^et^ ge?erm (ol



3S>anmeffOct! nacl^dtwtmt^ufamw
2)^0mmOemwdS cin^tyfxmt^^

J0S es ttn f^e fvf ot^erem

vnb nac^evnem ptsflet; erfi t^rn?Ui»ff

'K^tiQt^ itiet'tfoOeletn (c^lotteclem

tpfet$btxmmm$ftntvnbUc}^

Do fc|^ beti^nt^fci^Ust^^^iHc^^



3mo^e^ie Eebmerfiihet^nnot^m
'iS pecba ftawtn^imStftin6kt

i&49mn Qtrnie^eticflen filter

VHbma'fnt it fc^icUn gutgem^c^
2)0ge^ntQwetipftonl^vtigelta&o^
Vnp ^^^^ n?n^Q(igeiv{ii

3lti«vM eevmS re^woffcrgcti;

iDfegefrnt^eft (Mfn0)fti$

h<(^banbofmm^'fn^tnut^t

jDom^mbm teaffel erfi vor gr^tvoi



2ti tc5eml>ret lol&ngotrgeSeii
;$tDObmmOen e^ne ^ett^em

tVw foitbei:inbmit ^ittgnlb^
tttnjpiUl^micl^^wtlfctwubp^it^i^^m
Vnbwas frobM c6-batSt^f

09ttbm wncPa^auc^St\cfy^$
sD^ tijeis fd^ tilc^rqi> (ageti t>ott

Vti5 metrt erfec^mtc^ &<ttforM
ntmBabt ^ en^no^

Suge ^nM^tbcti^anttin Sa
2>^ V^i^aa ?tor<me btnttigebtftrSi^

ler meitttDoe vm vflSaa getrnff

IDi(d far get b{tt ba^ine betme

SDae ertitr^mernvm^e^^nboi^



^ant»tt^i^^wam<di4m gefelkrt

^evm^nc^ci:emgemf]in ^^^t;

Wo ^les0e^ttmeyb tsiftnec^tee Ion

W^z es wdm tin tsrfre(e^f]io

2>atim^^fopmg^ fiek Cfitie

wa^t/c 00 Urn $e»o04;£ K^s:ev?e tefcntvcc

2>mkmetoJ^^nmeeee a:

1011^wdS xint>ttiet^ipQi^mm



3)^e ^mfou (em leSeag frum^r
C IDamacI^ tc^bm5^m ^es glevcl^
¥{)^ln fie <trmt»t ^iijc^Sben etitt^e^c^eii
So (oto fie ^4^eet 4itreg Q^flu^^t
Csl^ nearer (c^aihvnb (iecer^c^$

noc^ Qii getiefc^ we bae mu^fdn
C$ic^ (ic^mc^t fcl^Iuc^tifc^ ]cv nstf^^l
Vnb lae fyin0O6 n)^team btmrmisl

2>(ia matt mcl^tergird^ff|ltge^$t^S

m^bt$ f:^mtSe^m^er^
^4(1 wolc^t VO0It^nt^ni^m tan
Vnb Udi^t mmgeniscf&^&e4ii





nim c« ycQtmb vw&ut mb nit \xxai^t





2>5 Btin^tn von ?ct:'8u'wyn c^ck me^

it



iWutd HibetlanD gcu jVancffutt fat:

So ^rtrmtt^em fal (Oc$t nit et^noi

S^ ml tf^ ?ti: ^ie ^m^n^mtmmm

Vnb^tHnfMffd^^'Hiffnb nit^ncldtt

©4e Crtfi Se^tigefeii/CcUei: oucf IK^s

^i:o^/c(eiit ©upplt>iil>^^)?l§ffel dn pat

0ed glcic^ ouc§9(epfanncfi sS ^m'X>tf
^efeii/Tftmg viib :&timj>pelfegU'st

©ann}mn^^mb0(^^en Znacn ma^t

04 mit man mm^tdcf&pti$qf€n tni

iSud? ent pfmftffu^mb mt 3tC^fgii

^4 ^miget cPtiertmMm 64c#

^vwtt Sim^efciiPii&cm^ttl^iie^Sc^^icg



"Vnbywo (Men ^t\b in 'dklMi^m
*VHi>^k Written ^m^dmamn ?cm^
f&n 'Men Kff »iit> ^4t3a ct'it Gdisfa^

ftin ;^<icIvnt>ci'ttTKep9,ei: if! vol

4Jc$c(ttl5l«|?ertlc?mrt(§t:%fwv|fglc|Tetl

©ftK mtifo w«nitmfln ?rtn^ieRi& Patten

^BcK vfm?>1Kw5clvolm9tcmitfen

/sem ^ttlfti Scfte0 ?rtmif mrtwefc^cii Wic
j!|iMt ttttt&ee 0i>5» rUttei'li w<;& mart wil

3wcy ^AcfmdTct; nt*s^to^ nof6 jecUui

^£iit futgUft^tc eirt635 Pei'&eit fttcfeit

5«5en ?:yfpi59ic3tt Pmc^cit in gemm
3iit(n" f^tfj^Un Plflffeii gtop virb deiri

©ic mrt3tnrtitv»ol 6Kcfai w<i»i rtwit vw'l



^nb ^401(5 mi(^%n ^ku(^t ettnnmh

Vnbcinl)Dafftt({mbtlmittinm

inn (b xpoUeif wtr ?fe fi^fct Bad^m
5fopfe^mlmmnb tin ©c?45-

^amit fo \c$%^ mfmSct l^rraP

fSinvm^mb SmffmulvR em motfdjTet



Qk etU'c§ Pollen c&eK(Baiicnnmnen

Bc^Gtn^m^^ecbaxfffln'^id^ nit f^cmi

^i;^nl^nt€l mnb eifiTKlyentonne

Igi'tt eflfic^ ^cn jfellean ?i'e fonnc

fe^ w5 wttt|7m x>nbm(^in?noBlm<^^ nfe'n ft4tpf4ne/ rojf/©pt^m fned^tlin g«f

i£mX.!cc^tetfojm mi't^Um term t>tnn&er

GteS WormyfettvnbThxtm mUt
;^4ng/w&oc§Qc§iii: yfin: sfi 9eniCy3d

IStn ^icnnyfm jei'c^en xoit^n Sygel
©0 mtrmagfltt }eyc§nenal0^j?n(6efc^yr

©4e 3;4ncfyfin 1% vttnde witxtxxoit

©omttm4gfItt>?tl Pur^wyl ic^etwPert

P4i?yi:%itt \)nnt)febem3&t^« fc^ryPm

^Sym^ vnb fitnyp fanteiillinmb fyncf4l

94i3uelttSc^tteHfc^?ei:i/? tec^t gefiett

fej^nm XcWtttf4jl wol gefctmiert

©c^iy0me||et©cferlifi^erye5)e& dit j>,4r



sf^cgm /fc%isaiti rtegdiiii3k wen*
3S tfiac^cfs m&er mnb fnt an olle enn&



fn tB ^Awit nit ^inhm

^nb Un^'^it etii "Bull mitkm fwtterf^g

iaCis fc^onl ©piegel mb cmlS>#rslag

iSmeii ©cfImlofel f ml &f

d

l^in Rein atnSJglifi ^ff e>^2tmi Bioc^el

JSitt :5ie<§/cfn 4ie<^d ? ie If! agel

ikancS^fen ioit5wvte w©pi'fi&Uw fkyrt

*5?it& funfl fc^orie geyc^en £oi4llm fit^p^en

ftiyft Pulhim ^41: \>ff oc^ Icfjf

iOn?) 4n?^tc "Sitc^er ju'^ejn ^^w^m
©ct eriitff u§ 9u: i^il 05t mft niiwcK Ceffcf

©At (nn Xyg^em t>n t^l^yrt ©UfcP



0411 matt m4g 0c§ ^actitft wol erge^ett

l>e^ fkrreii Pifc^line m't vcrgy^

©40 ^octoJ !^i4iit wjiyten s^ma^t

"Vnb %t v$ %tfm mm ye wfil

Jcf tog ^ir o»c^ wl §ut Seytenfpyl



ttin ^Mfid vcrttyPt^ Sc$t»j>gcii

©<%t;5lofteR/iittgd \>H^ pfalfm'eri

2^ync6mCromer? pfyffcnvn©<^rtlttq^eii

55ttf<MKit vnlt^ !S$cftn mit ^lotm

"S^nb^rtda^eniaUnf0 iHft mane$ tk<^t

©0 tnit itMit fy?<;tt fenfft vffPjcc^enmrtg

©ottM'tttj^it^n^citfgtvit^aXufe nit fel

iBn tMnP3ml>tO<tl0ol^ «« ^ie GtuBcntnit

©At etn 0tegf4dmtteymPt>r(9e^b'it

©0 mttm4«4^Bm$»£yfc§tt>«(rei:g)«
Vtin^ tin fttSfete srwc^cUttC^w mit

ii



Viib'^at Bey ouc^ €fit diiWimiutti

^ut $t^j€ii ^^€it in einm §il^^ui

©arsue^ti T£)4iiitlSt rcyc§s/yii&^©cfatei?

.^>^fi tuiicfeiideri HJageii gfirififareii

©ar jnmanpft^ttmi^ negclcii ^lil:

ymBkmpmmtt mh oEicf/©tifet Plfit

l^iift^fdfcf^^mm mifeepiri fcifi

©orn4ti tc)ekK^n5^^0'Wli)mfrei: ^ut in

e»ii fli^ff Becfer wild @iildfti fag

Vnb mm% Bm^iu fofj kmSft

Sat 8€km$tmntte^m (4 ottc? tmti
Xoffel mn fkbtt mb ou4 wit Bu^



^tbCl^t^Unfim^amit maEx^nmtmlt

Jtin '^?^^c^c^ fleyn in ?er Ihat^lai lyt

Q^tan man xvozmSct ^ie^^^ciibcju jyc



^in'WAQ tin ftitmtd Mtb an pfcffemfl
'ka0dvnb fe«|el/TS?<»lcn/onl> ci'it frtrt

*W<^$fi^<^t/&PfmUm vn citi jQe^fUyn

Sot mogfln 9ed (Oot^end fHt veeftuliett

ifl fwe ^te gefttnt^t fee fafl $at

itin X<^$Bmi^mmtm dtn 3»in 'X>IM

(tin"Xn^i^fiUinxni^ etn &tncStt<iM

licit Oic^iit ?<»i: tn<$n 9te (Snfen flec^

S^o@te^Utt/€l$^(bn^ vn 3t<;toitf<«Uat

^te&t vffm5<^u^vn fuppcftrii

Ipnbf4n^%?4m4n9tepf<mneit vfflcyt

So mis im% pf4imets gtlngetfo ^ej'^

ia» feug mt£lP<#i:tilott(9 offt^vee^
<5e^!$it/^oneii/vn& a'it1k<K^elmu§

Sftmii fttt (<^nm tiMitc^
/<&m (5<iffmtfftt vitboitc^cttt fo^Oet

S«» eutei; in04 »ff 2l(f^tt pet





©m Qtal$eUd ml mk Cfmn Wffm
Unc^ Bnm %<itxm§m SSffett

Sk f?d fu'c^ J^j/fei: wng gmng
wjt fo tm^(luHn tin 'hm^lin fcfda

fes'nb ^loimeli^ v?rgi£mc(n ntt

rtlletley T>0<|el ?4 fiis^erit

affm CccKi^eji fie m«cfcn

$tm gii'fetief «5h'ifcl fir ©iicf f«flet tswii

Stin4^ B€g«&/w& Sfcflers in bi0aidm

Swft me fir fcfmii%s f«i!:4n e«g eitfet



^tt5 fanff(Bm$ efGcp ^tsmf^
(tin yocftiMtct mitemm lAti^en f^l

QkSti^sepfiin finbt manmf<;Uw^ fcfi

(Om mw^ fy v$ ?ieit fp^n^clcrt tna^cit

KEinofelm ifl snt 3n fl4&m Men

J^'n trot ^av wit R?mmo(t wbfuwc^ riitf

l^etc^/Scynen/^enen/TPccKwi fc^lcgel

JEg}l/:2$yfel/1Kw|t/ 4^oi»cii/vnt) pflcgcl



Sat vff ferllfii 9ed noc^fea yn ^em fc^iic

jrurt ^tc$ fc^ fo ^iit ^ii: nit f<ifl we

Sent nt«3 ottc§ vil f(^llcn fef;3c

Sj^ ncmcnt ^ic x>on 9et Haiimifappcii

Qnc^ fo mftjTtt cm PttQcit anlyt^
ivet (nnfl on (ct geimg ^c|Uc§

cr ^odg itff 4lfo wrPi^et fic§

linn l^rowcl/ fctni^ meffci;/ vft fpoQC
Ikmt^cMiii vjollcitiiingcir fvitjm

l^iit fc^one^ ^ttiT&liii ^4* lattfj iottm

f^nlkotS tnit m$ noppm fint gefotteit.

©I'c wcn& «>ii: ?4ii yri ^cn fompojl lecfai

Si'e feiefetr foUtt nit an ^ci^cn xts^n

fy ^ ;i: ift x^Hctfntenon^



Hfinthm/€l^Scn^Jnumn M<S

^ntffdam in Si(<^mmnb ill Qalmcn
•Ottci^OJruppettoberPoptefi mb x^y^ ftfc^

*t)ftn{) voUtn cfent clci'ttei: fiTc^lirt effeji

4Jii^ wlbptrt t>nu& fo$d yn c^tmm
"VonxcUbcnmtmmb fmfl $to^m flm

2lti ^ugwf fc^ ^I't feifien mangel

t4iincf^?otn ^eyrter ^oc^tee fftcfi^ct

c u



foltu Alni^;l ^mc^m

m^cft ftiiiff gfcfe^cfi ?ii u?oi a^ey^t

©4?u^ii: finsa fcfyer 4Ue&fc^ey|t

©le Stin^ i'c§ ^4 ci'it f4c^ mi't feller

^9tt^^tty^/<5^ofc^m/pi4p^4rt/ Bkndm
©!ic4fen/TKrofieii/noPle!t t>iit> fr4ncfeit

©4r\?m6 ^anf^it Bdt^mmtd^tmbmxoci

©u feefl ^ic§ on ^46 nit 4it p:ebi^ gfc^wcQ

^nng ouc^ PetUn jeym x>n anba
2Ir4fen x>nnb ^tStnb alle fUi: t>o!t fy6

Srtmmet/^4mm4i?/©4ffei vfi Permefyn

6cff4ni4kt/^ttrfct/t^ttnt) owc^4vmg feyit

^ute ffltec mit joPrt vnn& ^etmlyit



V5lKiinQlm/^of<^in^ vfi ott(§ Klwfmcrt

3c§ fait eft m't ti^l (^Ue^^genenneix

3S vo: vil PojTltc^ ebel giTciit

©4 mit fo fill 9eytt ^jTen/nrog fcfi^ii

pajfriner/"tl^elfc^vpi'ft/ (O^lncfyct

^inbc (Lm^/(Oti(c<xul/vn (^Oontflafc^aiit

©ct macfet cirt fc^kffm ^iibet ^ein 5W11;

"X?n5 "^eit guteit ^Ifclfe^ vcfi ^em 2vyrt

^eyn ^ow/fttow/fpehj/rocfe/Vn wcyf]eit

Vnni^ ^ct gelyc^rt nmitc^e^j fel^am {licS

Sic I'd^ )^ int wol fan all geiimrtcri

3ci^ mcyit "^tt folteff felPi^woUifcimeii

ICPoft mart ym ^ttgc tiK ^aPeit fol

©Oft tai; t|l latt3 ^tt fefm^cf? cd wo!

IfPoft man^lett vfi cncg ^ctcfl^m

Vn e6 tM(i^' (ancfe mujl cin^eiif



4^et i(S% ee nit Qcftmet 5fe mit
3n fcviptia $k yn ^40 vttflaffn mt

311 lereri ^efeft tjl mt gfitfecfeft

itt&i^^m ^nt feyii ^iifmr fo

Pefojcft ei:wcrt> fi(§9aK att ffoffiti

fti lajjt yit fyccmvpi'e ffmffm



S<diifin hit rtd^t cfemW 9ic^

3d? ftificf feirftc^ar ottc^ cin ':&(^i>SnttCh

Xtbict mit eymt Qd^ondin i^ixtun

©airjii fo mujTtt g«re Tkrutec ^oit

Go wurf?u cttc§ fc^TCpy^cit wol 9ai: v6ft

9ut wol ^eyitcm tmtgert wii^^em fopff

*X?iti) mac^et ^cyit Pint fic^ Sjempctycren

Ring ^tt ouc§ gutc5?c£rel6 Pytert

ii:pfel vnn^ alia ^anbc effert

Stec (fan^gel^en ic§ m't v^ergefjeit

©at yittteit wit Pdteii wollen ?m

iCm^og/vitnt) eirt T5c(iSct tamcn
ftinliknmipoflfimbdmb^lnt ffmim

^nbanbct gefcfo^ wie mimg foUfinbcn

Cfiift Tkew^34nQ/4^elmv>it&5fm^ut
Vfi alitor^arncfc^^umm^fiitm fla^lQut

^iin&^6ippcrT man ettwartrx getmgen

fiuc§ Bring tc^m2ti:in\>nn& ftj^itgewaitt)

©46 fol cjefc^icft ait^crt ta?en5cn ^angeil

VnnD ?<?o fc&erfpyl flof \>ff ^or/lairgm



/^iit4^gengammnh ©tcPejfi suitneii

pfelfcyl/vnbfluc^ee/juceealbwbni't fel

3w rcp^oncm/'tOrtc^telii gefc^i'rvnb fftfc^



©Ae fel% ^wrc^^eix eiic§^ml#
Vnb ktt fcyn^tt^mft fpyl vii&cfc^<?nftcii

3n ^teti ^iiferji if! gar gut ©anftett

(^Ait O^c^t 9te fld(§ iPot 9i2i:{fme ftniitgeit

afer n<H§ drift ^<ift fo ic^ ^ix 0tmQm
©eft ^et tc^ &fm^cnt t^e^cti g^i?

;^itt tc§ 9cd ftn^eft ntc ^enommen iwi?

©4ft imt: nec^tefpat x#meyn germ m^c^fc

©er wfedeii vnb ^eft a?ag6anc^b9^l&acft

Str m^f^niit/ Sn:ofccfet>fi onc^ 6 wi'ii&cl

(Se^^ctt mer ^^nti $u etttem titiM

Xhinbfinb fo rcj^ti vittti) tt^ ge^c^t
5r feime «>art wtmalg ye gepmdjt

l?iin& ^4ljtt dn Sj^meft &ecr(ac^en

©4ft^a&ic§niw aller kffcn m^c^cn

dim yOt\l&^^i^lin 94ft i|t S)«>i>i tort

3wep 2lctefc9uU'rivrtri& eifi!33eiyiit fc^on

(£{ri Cenntn jii^ertm ^ar {rtn mana fi0

©ecf eft^ j« 94ft im 9er itjf^irit erifcf46

T>nrt5 mac^ ym 94ft yOa^ct nit yu W4rme
^nn& nyrn eft 9<?nrT wit)et m 9eyri4i:mc

Vnnb fel5 eft 94nn far 9i<^i>ff 6eyne fc^o^

"Vnh eft 94nit wole wGrt eft grop

©en^elter:ft wt> nwc^ eft erit SSmli'n fLm
ftmg drt Ifterc^ltn 9^ eft lernt ait cfOK



^e^c^ Sim mhb ottcf§MmopffA
©tc Piiwcvnb wetcf ^nitb fh:yc§ fie I'm'&a jii

©cut Siiw mbSctlm mofien 9a mit fic^

Vnnb 9fc ?eyfi alfo wol vetfe^eit

<Dit ^46 9ii fcWct mufi rt§m

©a mit fd ^n5§ t(i^^«;^4e mft fu3

't:)!!?!?) Bt^utbif^gctthym ^ic tcc^tfursfit

tP4Wft % ^4(1 dntcd^t x^ol t>eifo:flef ^ug,

X>imb ottc§o?ad ic^ gufe tfiix wunfc^eit

©eeslyc^eii wiinfc^^u^^^ mbct mit

2tl^€ comen?>4/ itunftmW^wZnm^










