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Sie 9SolS[prad^c be§ ^uvfür[tentuni§ Reffen, bereu SSorti^orrat i^

\)'m barjulegen v>erfuc^e, seiest fel}r erl)ebUd^e ^er|d)tebent}eiten. Stuf ber ©renjc

be§ oOerbeutfc^eu uub uieberbeutfdjeu ©ipradjcjebiete» cjetecjcu, umfdjlie^t

^ur^effeu ebeu fo tt?ol eutjd^iebeu oberbeutfd) , tvie eutfdjiebeu uieberbeutfd)

rebeube ^Segtrfe, fo tvie btejeuicjeu ©egeubeu, tücldie, wefeutlid) ber überbeuti*d)eu

©prad)e burd) t^reu (5on]'onauti»mu§ aucjeljoricj, im SSocaliSmug uub im

^öiotigmuä bie Uebergäuge 3trifd}eu Oberbeutfd) uub ?tieberbeutfd) barftelleu.

©iefe 3Serfd)iebeut)eiteu prägeu jid) uic^t uur iu bem 5)iale!t, beffeu ©arftelluug

i)on bem ^biotifcu au^gefdjtoßeu bleibeu mujj, fouberu aud) iu bem 2öort=

t)orrate beuttid), oft fel)r eut[d}iebeu au§.

SDie ©reuje simjd^eu Oberbeutfd) uub 9Ueberbeutfd) 5iel)t fid) iu

^urt)e[[eu jiemlid) geuau v>ou Ofteu uad) 2?3efteu l)iu, auf ber 2öa§erfd)eibc

3toifd)eubeu ber @ber uub gulba ^ugeljeubeu ^^lü^d^eu: @lbe, @mS, 58auna

uub %^ncL eiuerfeitä, uub beu ber ©iernel sugel)eubeu lEIeiueu @eu)%r:
(Sr:pe, S^tvifte, 3öarme uub (Sffe aubererfeitg. ©ie begiuut au ber gulba

oberl)alb ^uidl)ageu, fc^t [id^ auf ber ^ül)e gmfd^eu ^mmeuljauf eu uub

§o^euürd}en fort, gel)t über beu Sraub uub ©tal^lberg gtmfc^eu SBeimar

uub ^ürfteutüalb I}iuburd), tneubet fic^^ üou ba au fübtid; uad) bem ©oruberg

uub ^abid)tgU)alb, gel)t jtmfdjeu ®l)leu uub ?D^artiu!^ageu, fobauu s'n?ifd)eu

3ftl)a uub 23an)oru, 23riiuber|eu uub Stiteuftdbt Ijiuburd), uub eubigt

am SßeibelSberge, wa bag im Ouellgebiet ber (Slbe liegeube S)orf ,3p^iug=

l^aufen, al§ eiujige 5tu§ual)me, bem uleberbeutfd)eu ©prad)gebiete auge^ört.

^er :potitifd)eu (Sluteiluug uad) umfaßt biefe» uieberbeutfd)e ©:prac^gebiet

bie kreiße Hofgeismar uub SS>ülfl)ageu.

5luBerbem gei^ört l)ierl)er bie tief iu $Rieberbeutfertaub aU ©uclatoe

liegeube @raffd)aft ©c^aumburg, bereu ^biotiSmeu iube», tüeil tdugft üoU=

ftäubig burd) ba§ 23remifd)=?lieberfä(^fifd)e ^öorterbud^ üertreteu, id), um uid)t

abjd)reibeu ju mü^eu, mit geriugeu 2luguat)meu uid)t berücffid)tigt I)abe.

®a§ ?tieberbeutid)e ber üort)er abgegreujteu ©egeub tl)eilt fid) aber merHid)

iu beu ^yeftfäUfd)eu uub beu fäd)fifd)eu (t)auoüerifd)=brauufc^U}eigifd)cu)

Siiatect, toou beueu ber erftere beu tveftlid)eu 5lt)eil beä uieberbeutfd)eu

^urt)e[feu§ , beu Ä'reif3 2öotft)ageu, ber aubere beu oftlit^eu Xl)ei(, beu ^reifj

Hofgeismar, im Mgemeiueu geuommeu, umfaßt, ^u bem ^Deftfdlif d)eu

Heffeu gebort ba§ ©ebiet ber (gr^e, %m\k uub Sßarme, fo tvic ber obere

Sauf ber Siemet bis ©ieleu, gu bem fä^fifd)eu H^lf^ii ^^^ ©ebiet ber
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^efer felb[t uub bev ®[fe, jo tvie feer untere ^auf ber 3)iemel. „8^^il'^)en

biefeii beibeii ©cHeten, bem \Deftfälifd)en unb bem fäd}[ifc|eit ©iateftgebiet,

finben fid) jebod) mef}vfad)e Uebergänge (@t)r[tett, ^eimbreffen, ©c^adjten,

SDeifjet, ;^angeutt)al u. a.)-

(gutfc^iebeu oberbeutfd) t[t ba§ ganje gürftentum §anau, ba§ ®rüi3=

l)ersogtf)um ^ulba , bie i^errid)aft ©d)mal£alben unb ber fubUd}en Zljdi üon

OberI}e[feu. SDie nädjfte 5Bern)anbjd)aft untereinanber I}aben g^ulba unb

©d^malfalben, tüag mid) and) beftimt I)at, bie ©d)mal!alber ^biotBmen mit

auf5uuel)men, ttiiewol bte mciften in DflelnwalbS §enneber9ifd)em ^biottfon

bereite i3eqeid)uet finb. 25on bem 3^nlbaifd)en 3)tale£t unb 2öort\)ovrat

unterfci^eibet fic^ jet)r beftimt bie angTenjenbe f. g. Obergraffdjaft §anau,

unb uod) met)r bie f. g. 9'tiebevgrafid)aft §anau, tt3eld)e, ci()nlid) bem jüblid)en

5tl)eite i)on OberI}effen, bie ndd)fte 3Semanbtfd)aft mit bem ©iateft ber

äBetterau t>-it. 2Säl)renb id> mit ber ijorliegenben ©amlung befd)dftigt ti^ar,

l)atte §err ^rofeffor Dr. SSeiganb in ©ie^en bie 2lbfid)t, ein äöettcrauifd)e§

^biotifon l}eran&3ugeben , n)e§t)alb id), um uid)t fet)r unnötiger SBeife gu

cottibieren, bie Sf^iebergraffc^aft §anau mit geringen 5lu§nal)men au§ meiner

©amlung au§fd)lü^, tuobei e§ geblieben i[t, metnol iä) biefen ^kngel, tueld)er

übrigen^ nid^t fet)r er^eblic^ ift, jet^t bebauere.

SDer n5rblid)e ^§eit be§ ^reif^eä ^ünfelb, nic^t unbebentenb tterft^ieben

i)on bem Dflpnbegirf, nähert [icü in 8^rad)e unb Söortüorrat bem Slmt

ßanbecf unb bem ©tift ^;)er§felb. ©§ ijt berfelbe unter bem Spanien „§ann=

grunb" aufgefitt)rt. ®eogra:pI)iid) genommen reid)t freilid) ber ^aungrunb

i)on Unter^auna bi§ l^inauf nad) 3^riefent)aufen in ber l)oI)en dlijm, bod)

»erfter^t man im gemeinen '^tbm ben 5Ramen gen35l)nlid} fo, ba^ barunter

bie Ortf^aften i)on 23nrg{)ann abn)(irt§ bi§ Unterl)auna begriffen tt>erben;

ic^ l}abe mir geftattet, unter biefem Flamen and) bie ^biotismen auf5ufüt)ren,

tx)eld)e aug ben übrigen 5j:t)eilen beä ef)emaligen reid)§ritterf(^aftlid)en ßantonä

9'lf)ün»2öerra (33nd)enau, ?D^an§bad), SEBerba, Sangenfd)lX)arg) toon mir aufge=

lefen ober mir zugetragen tDorben finb.

S)a§ ©tift (g^ürftentnm) §ergfelD bitbet ba§ 35erbinbnng§gUcb 5iinfd)en

ber 5ulbaifd)en (5^rad)e (nät)er ber ©prad)e beg „^aungrunbes'') unb ber

©^rad}e, weldje im etgentlii^en 9^iebert)effen l)erfd)t, eincrfeitS, fo luie

anbererfeitä ber ©^raci^e ber ®raffd)aft ^^egen^ain. 9^iebcrl}effen felbft aber,

ujenn gteid) im ©anjen eines unb beffelben, giemlid) breiten unb nid)t fauber

barjuftellenben, confonantifd) ;^od)bentfc^en, üocalifd) nieberbeutfd)en ®ialcfte§,

unb t)infid)tlid) beä SBorttiorratS mit jatreidjen nieberbentfd)en ^biotiSmeii

burd)fel^t, bietet mehrere uii^t gang uner()eblid)e 8d)attiernngen bar. S)er öftlidje

Stl)eil, ba§ 5föerrageblet toon geringen bis unterl)alb @fd}uu'ge, t)at mel}rfad)e

nat)e 58ertuanbtfd)aft mit ber tl)iiringifc^en unb I)enncbergifd)en ©^rad)e unb

^biologie, unterfjalb (^fd^iucge fangen niebcrbeutfd)C ©tcmcnte an, fid) ein5u=

mifd;£n;'nod) treit ftdrfer iM'rtrctcn finb bicfe ©temcnte an ber untern ©d^tualm
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uub (Sber unb iit ber IXmgecjcnb üon Gaffel, merflid) ttjcnicjer im eigentUd)

innern i:)e[feu (§oml3eTo, O^iotenburg, ?lJteljuuc|cn, ©^angeuberg, ßid)teuaiO.

®te ©^radie ber ©raffc&aft 3ieö2"t)^iit fdjliefjt ficf) im ®ebirc?§tl)eil tl)dl§>

an ba§ fo eben I)e5eid)ncte ©^^''^'i'ös^^st ^^^ innern §e[[en§, tljeilg an ba§

be» ©tifteg §er§felb an, iDOcjecjen ba§ ©ebiet ber eicjentlidjen ©d)watm fid)

ber ober^effijd)en ©:prad)e annäl)ert, bod) mit 3alreid)en ^•ic5entümUd)fciten,

an tDeId)en ber nörbUc^e 2;i)eil ber ©raffdjaft, ba§ 2lmt ©d)önftein (Xrci)fa),

am reid)[ten i[t, nnb mit ben, jet^t oberl)efii]c^en , el;ebem 5iec)enl>iini]d)en

SSe^irfen (Dtaufd)enberg , ©emiinben, §aina) nod) V\§> jet^t in ber näd)[ten

3Sern)anbtfd)aft ftet)t. S)qä nörblic^e OberI)e[|en (^ranfenbercj) §etgt mand)e

merflidje ©^uren beg 9^ieberbeutjd}en, bie fid) jporabijd) U§> in ba^ ^interlanb,

tüeftlid) i)on ^IJ^arburg, fortfe^en, unb unterjd}eibet fid) baburc^ beutlid) üou

bem jüblic^en OberI)e[len (5(mt g^ron^aufen, Xrei§ an ber Sumbbe, @b§i?5rter

©runb, 5lmt Slmoneburg, 2lmt ^ird)'^ain). Sind) i[t ba« Don 9:)hrburg

o[tlid) gelegene Oberl)e[fen i)on bem §interlanb nic^t unmerflid) üerfdjieben,

unb ii^ieberum l)aben bie el}emat§ main5ifd)en Ort[d)afteu jeneä ö[tlid)en ^l}eile§

manche Se[onberl)eiten in ®iate!t unb 3Sort\)orrat.

3)ie Einlage gu biefem ^\c>ioti!on tüurbe non mir üor jet^t Dierjig ^a^^ren,

1827—1828, gemad)t, unb bie ©amlung ber @in5el(;eiten, ^lanmänig r>om

^at)r 1835 an, mit einigen Unterbrechungen bi§ ^um ©nbe be§ ^'al;re§ 1866

fortgefelst. ®en groften S;i)ei[ I^abe id) felbft burd) i5erfel}r mit bem SSolfe

au» 9^ieberl)e[|en
,

§er§felb, bem ^aungruub, ^iegent}ain unb Oberl^effen,

tljeitoeife aud) au§ g^ulba uub ©d)malfalben, in ben ^al}ren 1827—1832,

bann 1835—1843, gujammengebradjt; bie Zitate aug ben oberl)ef[ifd)en

3ftenterei= unb gorftre^nungen be§ 16. 17. 3'arl)unbert§ finb ben betreffenben

in meinem 25efit3e befiublidjeu Siteralien entnommen. ©e[)r i)iele§ aber i:>er=

banfe ic^ bereittüiltigen unb freuublid)en 9}ätteilungeu Slnberer. Unter benen,

icelc^en iä) S)an! für luerti^otle umfaugreid^e ©amlungcn jd)ulbe, l^abe id)

3uncid)ft mef)rerer SSer[torbenen ju gebenfen: beg in Hamburg Derftorbenen

el^emaligen Pfarrer» 33er ing Don Düebermeiffer, ben id> alä einen befonber»

einfid)tigeu ©amier (fiir ba§ n3e[tfdlil'(^e unb jdd)j'ijd)e Reffen) rül)meu mu^,

be§ 9fteaM)re§ ©alomon 23erlit ^u §er§felb, eine§ f:prad)funbigcu unb

Sorgfältigen 23eobad)ter» ber ©prad)e be§ SSolt§ftamme§ , au» n)eld)cm er

felbft tjcrtoorgegangeu tnar (©d)malfalben), be§ (Santor§ ©traube ju ©d}mal=

Mben, be§ ^farreS ® ei d)manu gu §elfa (bamalä, 1829, in ©rebenftein;

für ba§ fäd5fifd)e unb tt)eftfälifd)e Reffen), be§ 2trd)iorat§ Dr. Sanbau in

Gaffel, n)eld)er tl)eil§ burd) SJJitteilung Don Urfunben, tl)eil§ i)on StuSjügen

au§ benfelben mir eine fel)r tüertt^otte ^ülfe ge'it)ät)rt t)at, unb fonft 'i0^and)eg,

namentlich aug bem n)eftfälifd)en Reffen, für mid) fammetn lie^, beg ^JRetro=

:politan§ 33runner in ©ubenSberg (für bag öftlid)e Reffen unb für ©d)5nftein),

unb beg Oberconfiftorialratg Dr. 2öi^ in g^utba (jux bie 3^eid)»ritterfd)aft).

Unter ben Sebeuben l)aben l)öd)ft banfenStvertc ^Beiträge ijon grojjerm Umfange
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mir 311 2:1)611 tverbe la^en §err ®omca:pttuIar Dr. ?0^alfmu§ 311 ^-ulba,

bem id) beu gröfteu 3:r)eil ber g^ulbaer ^bloti§meu i-'evbaufe, §etr Pfarrer

Dr. 33 cm et in (Sid)eit (früt)er in©teiuau; üon i^m fiub jämtlic^e 3'bioti»meu

ber Obergratfd}aft ^anau forgfam gefammelt unb mir freuublic^ft ^um @e=

braiid^e ükrlafjeu irorbeu), ^err Pfarrer ^n oll in ^ern^tvig, §err Pfarrer

fönbemann, jel^t in föberfrf)ül^ (für ©ct)malfalben) , nnb §err ^poftwagen^

meifter 33 eder in ?D^arburcj. (Sin^elne tvertüoUe Mitteilungen ijerbanfe id)

bem verftorbeneu ®el}eimen 9^egierung§rat Ungemitter, bem ijerftorkneu

3J?etropolitan -^röl^Ud) in S'ieuürc^en, bem i)erftorbenen Pfarrer 33üding

in 3JJi(^^ell3ad), fo n)ie ben ^errn ^[arrern ©t^illing in OBerrieben, £artf
in Obermeiffer, ^üid) in ^ombreffen nnb ^elbmann in 2Öeiter§t)aufen.

UebrigenS l)at eg mir bie lange ®auer be§ ©ammelnä moglid) gemad)t,

bie groye Met)r3al ber SBörter unb 3lu§brüde, tüeld)e mir ju ber ^iit cil§>

fie mir mitgeteilt iDurben, er[t burd) biefe ?01itteitungen jur ^euntni^ !amen,

nac^l)er felbft gn controlieren. 5)ie|3 gilt in§be[onbere auii^ toon ben ^biotiSmen,

\xidd)t mir au§ anbern alg ben [0 eben nami^aft gemad)ten suüerläjjigeu

Ciuellen jufamen; tDO bie (Sontrole berfelben nid)t gelingen tollte, aber

2öarfd)einlid)fett für bie Dfiid)tig!eit ber SJJitteilung i?orl)anben tvar, ift bie^

überall (meift burd} ein „foll") angegeben, g^ueifelljafte 3'^ioti§men l)abe id)

i^orgejogen, ganglid) tceggula^en — worin id) ,^uweilen r>ielleic^t gu \x>dt

gevgangen bin, ba mir einige r>on ben [e^t in ben 5Rad)trägen aufgefül}rten,

nameutlid) fulbaifd)en unb oberl)effifd)en , äßortern üerbad)tig fj^ienen, unb

nun bod) burd) bie gütige '^Jtitteiluug ber §errn S)ümca))itular Dr. SJialtmu^

unb 'ü)lebicinalrat Dr. ©djtvar^, fo tuie einiger anbern freunblic^en Mithelfer,

nai^träglid) Dolle 23eftätigung erfaren l}aben.

9]al)e am ©d)luße ber 2lu§arbeitung, nnb nac^bem fogar ein grofjer

St^eil ber einfd)lagenben Strtifel bereite aufgearbeitet tr»ar, l)abe id) mel^rere

l^iinbert Slrtifel ber -Samtung njieber au»gefto^eu, fold;e ndmlic^, n)eld)e, aud

altern ©d)riften unb Urfunben entnommen, je^t nid)t mel)r üblid), nid)t auf

Reffen befd)räu!t unb nid)t bon l)ert)orragenbem ^ntercffe ober aud), alä bem

altern beutfd)en 9led)t augel)6rig, fouft fd)on l)inreid)enb betauut unb in ben

bctreffenben 3Börterbüd)ern i)ertreten fiub. ©iefelbe 1)taf3regel ber 5lu§fto§ung

I)at einige lueitere ^unberte betroffen, tceldje Ortsnamen, 33erg= unb äöalb=

?^-imeu eutl)ielten, in fo fern benfclbeu ein irgenb bebeuteubeä fprad)lid)eä

ober gefd)ld)tlid)e» 3'^tereffe nid)t beigutvol)nen fd)ien. S^inr bie erl}eblid)eren

au§ bciben ßategorieen l)abe id) ftel)en geladen. 5lud) eine 9kil)e ted)uifd)er

Slubrüde, bie uid)t auf .^i^effen befd)räuft fiub, l)abe id) uad)träglid) tüieber

befeitigt, tuag ic^ l)infid)tlid) einiger, bie bem 9Xu§fterben nal)e fd)eiuen, jel^t

faft bebauere; e§ gilt bief3 r>on maud)en gifd)er =
, 3*'^i^2^=

^^^'^
f'^Ö'-'^^"

23erg=

mann§au§brürfeu. ©el)r balb aber gab ii^ e§ auf, bie 23egeid)uuug ber

galreid)en ßinberf:picle nnb t»ollenb§ bie iunerl)alb berfelben riortommeuben

?luöbrüde p \)ergeid)neu. ©d)on jene 33e3eid)uungen tved)fcln nad; oft fel)r
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eucjeii 23e5lrfeu, ja iiad; ein3elnen Ortfcf)aften , unb bie ©pielaiiäbrücfe, ncd)

mel)r crtUd) n)ed)felub, äiibern fid) fogar nad) ber ^dt, unb überbauevn nid)t

fetten fein i)olIe§ 2)Zenfd)enatter, ja ein nid)t geringe ^injat berfelben lüirb

offenbar witlfüiiid) erfunben. ®a§ Söenige bie]"er 2tvt, n3eld)e§ [teilen geblieben

t[t, I)citte fa[t bur(^gdngig o'^ne Dlac^t^eil 'wegfallen fonnen.

9}^and)e SB orter nnb SluSbrüde finb nur nad) it)rer eigentlidjen §eimat

toer^eii^net \Dorben, tDäI)renb biefelben fiporabifd) aud) in anbern ©egenben

t>Dr!ommen; bie§ gilt i)on einigen fd)mal!albifd)en ^v'biotiSmen, tDeld)e aud)

im 3^ulbaifd)en, r>on einigen siegenl)ainifd)en, ja nieberl)effifd)en , n)eld)e einzeln

aud) in Oberl)e[fen erfd)einen, unb n)ol nod) öon einigen anbern.

©0 3at)e bie 9Solf§f^rad)e im ©anjen bie alten SBörter, ja einige ber

aUerdlteften , "mk Aidchen (aithei, eidi), Gnenn (ginamno), Heite, Owwe,
i)iele ^^rl^unberte lang feftt)cilt, fo fet)lt eg boc^ aud) nid)t an 33eifpielen bcg

Slbfterbeng einiger unb nid)t unerl)eblid)er Söörter- unb g^ormeln felbft im

3Sol!§munbe. ^ie^ gilt swucid)ft i)on ben tief nieberrl)einifd)en, ja nieber«

ldnbifd)en Söörtern, tveld)e im 15. unb jum ^l)eil im 16. 3arl)uubert in

3^ieberl)effen , einige aud) in Oberl)e[fen, erfd)einen, mit bem ©nbe be§ 16.

^arl)uubertg aber gan^lid) i)erfd)tijinben; e§ gilt aber aud) bon altein9feimifd)en

oberbeutfd)en Söörtern, tüeld)e bi§ ^um (5nbe beä i)origen 3arl)unbertg üblid)

n^aren, unb in ben legten 60 big 70^al)ren, einzelne erft feit 1830, abge=

[torben finb.

S)ie Einlage biefe§ l)effifd)en SBorterbuc^g ift 3uncid)ft eine f^rad)lic|=

tüi^enfdiaftlid)e ,
ju U)eld)er ©d) meliert bav)erif(i^e§ SBörterbud) ba§ uner=

teii^bare 3Sorbilb getüäl)rte, inbeS berüt)rt bie ©amlung auc^ ba§ fad)lid)e

©ebiet (ben attgu au§fü:^rlid)en Slrtitel „3Balbred)t'' bitte id), einem Slltt)e[fen

freunblid)ft nad}fe'^en gu njoüen) unb ift nid)t blo^ auf S:prad)fürfd)er bered)net,

fonbern eben fo U)ol, unb mel)r i^ietteid)t, auf biejenigen, it)eld)e bie l)eimifd)e

©^ra(^e in it)rem lejcicalifc^en ©e^alt alg Slu^brud beg SebenS unb ber

©ittc beg 9}olfe§ fennen lernen unb lieb getüinnen trollen. SDie fretoell)aftc

Unti3eigl)eit, gegen n)eld)e ber erfte pc^tige ©ebanle einer SSeroffentlici^ung

eiueg l)effifd^en SOßßrterbuc^g, im 3^l)r 1828, gerid^tet tuar, alg jene 5lfter=

tueig^eit tUn in ber pd)ften 33lüte ftanb: in ben 3Solf§fd)ulen abfid)tlic|

aßeS 3Solf§maf3ige in ber «Sprache ber £inber burd) ^abel, §ol)n unb ©träfe

IVL ijertilgen, ift feitbem gdnglid) abgeftorben, unb l)at erfreuli^er äöeife einer

oft fel)r forgfamen, allezeit banfengtrerten ^pflege ber altbolfgmäBigen ©^rad)e

unb ©itte Dfiaum gegeben, ^d) barf tüol l)offen, ba§ man aui) biefeg iBuc^

al§ einen SSeitrag gu biefer Pflege aufnel)men ft)erbe. 2lllerbing§ ft»irb nod)

gar ^and)eg fel)len, ivelc^eg mir entgangen ift unb ?)(ufseid)nung i^erbient,

fogar geforbert l)dtte; ift eg bod) bem unermiiblici^en Derert)igten ©d) melier

nic^t anberg gegangen, beffen !Rad)trdge gu feinem SSörterbud) (je^t gtüdlid)er

SBeife in ben befdl)igtftcn Rauben unter allen, be§ §errn Dr. g^rommann
in siürnberg) an Umfang bem SBorterbuc^ gleid) ftet)en.



VIII 23 or »wo lt.

2Ba§ bie 6inrtd)tunc} be§ 2öorterbud)§ betrifft, fo finb bie meiften abcje«

leiteten Sßovter unter ben ©tammtDörtern üer^eidjnet, Derfäumt clUx l)<xU id),

bie fcimtlid^en 2lHeitungen, tüeld)e einen anbern Slntaut ober ^nlaut l^aben,

al§ ba§ ©tamnnüort, an il}rer at^l)a'6etifd)en ©teile befonberg, mit 35ertüetfung

auf ba§ ©tammnjort, ^u notieren, toa§ im ^ntereffe beg :praftifd)en ©ebraud)e§

tvot nötig geujefen toäre; bei ben meiften ift eg inbeä ggfd)el)ett. Sitte mit

ben untrennbaren ^rä^ofitionen be- ge- i)er- 5er- sufammengefel^ten

Wörter fud)e man jeboc^ unter ben ©tammtv ortern; aufgenommen finb

fot^e Sßßrter, bereu Stamm nic!^t mel)r erfinblid) ift (tcie: ©eftiefe), ober

u->o bie fd)einbare 3SorfiIbe jum ©tamme geprt, tote h^tu^t ©inem mir

geäußerten bringenben 2[öunfd)e l)abe id) nai^Uräglid) bal^in nad;gegeben, baß

id) biejenigen mit oer- gufammengefet^ten SBörter, ttjetd)e angeblid; ni^t

fofort aufjufinben feien, befonberS mit SSert^eifung toer^eic^net ^abe. S)ie

©emination eK folgt nic^t im c fonbern im k (einige burc^ 3}erfd)iebung

bcr einzelnen S3lätter be§ 3Jlanufcri^t§ ijerantaßte Irrtümer abgeredjuet),

ivot)in fie get)ört, bagegen l)abe id), ba ^ülr nun einmal cli fc^reiben, biefc

5tf:piration nad) h, in ber brüten ©teKe be§ 2ll^l)abetg, belaßen.

2SiÄleid)t ift eg and) jel^t noc^ nic^t iiberflüßig , bie 3Socalbe^eid)nungen

bal^in jn erläutern, baß ä ber Umlaut beSCfurjen) a, ae ber Umtaut be§ ä, ö

ber Umlaut beä (furjen) 0, oe ber Umlaut be§ 6, ü ber Umlaut be§ (lursen)

u, tie Umlaut be§ uo, je^t ü ift, baß ferner e ba§ breite, aug i entftanbene,

e ba§ l)elle alg Umlaut au§ a l)eroorgegangene, e ba§ lange, in ber Df^eget

bem alten ai (ei) entfpred)enbe e be3eid)net. S)ie ^e5eid;nungett al)b. (alt=

l)od)beutfd)), mp. (mittei:^od)beutfd)), altf. (altfäd)fifd)), agf. (angelfäc^fifd))

bürfen al§ allgemein befannt gelten.

£)ie Siteratur ber Onellen unb 33elege l)ter befonberS an3utül)ren, ^rürbe

überflüßig fein, ba biefelbe mit oielleid)t att^ngroßer ®eutlid)!eit, ja 5peinlid)feit

bei ben einzelnen Slrtüeln ijerjeid^net ift. 9lur ba§ ift ^u bemerlen, baß,

ton einfad^ ©ftor mit Slngabe ber ©eiten^al citirt ift, (Sftor§ ^robe eine§

oberl)effifd)en Sßörterbuc^g in feiner 2;eutfc^en 9^ec^t§gelal)rtl)eil (g^ranlfurt

1767) 3, ©. 1403—1423 gemeint ift. 2)a§ l)unbcrtiäl)rige ^bilänm biefe^

erften S3erfuc^e§ eineg l)effifd)en 2öörtcrbu(^e§ tvirb burd) ba§ ijorliegenbe

^uc^ begeic^net, aber e§ ift and) biefeg ^u^ii^ii"^^^"^^)^' ^^^ ev'fte be§ 3>er=

fd)tüinben§ oon ^url)effen au§ ber 9fteil)e bcr beutfd)en ©taaten, unb bicfcg

S3ud) oielleid)t ba§ fd)merjlid)e letzte 3^»ö^ti^ fi'i^' ^cn fed)§l)unbertiäl)rigen

aSeftanb ber ^effenlaffelifc^en fianbe, tv)eld)e oon einer langen 9leil)e trcfflid)er

prften mit ©infid)t unb ®cred)tig!eit jum ©egen il)re§ 3Solfe§ regiert

voorben finb.

müxUx%, am 31. Stuguft 1867.

Jl. /. C. Uiintor.



n.

abgelten, leiften, erftatten; Ift iio^ je^t ni(^t ganj auper ©efirauc^,

lüenigftenS in D6ert)e[fen, tvo e§ nod) ^iu unb ttjiefcer gehört tcirb. „ßattmann
StiebmüUer gu Dber[tmt§t)oufen (wirb um 1^ f(. geftraft) ba§ er biefelb muet
erftmalä .&an§ iDfüHern, imb e^e er ben Sßeinfauf abgölten, bnb ben fauf

Vöiber aufgefagt, anbermol§ 3ot)anne§ gouften toerfauft i)at". SBettcret S3u^i

regifter öon 1591.' ©rimm 2B5Ö. 1,47, wo neben anbern 23etegen aud/ einer

au§ 23. SBalbig angeführt wirb.

äbicil (Dbcr^effen) , afk, äfk (©(^malfalben), äfk (^of)e

SÄ^ön, (Slterg) üeife{)rt. „§inen ©atf äh\6) ma(^en" , einen ©a(f Itnf§ mad;en,
umfef)ren; „bie äffe ©eit eineg 2;u^§"

;
„gri^ I)ot fein Äamifol äff ange*

jßf^nt". 3m (Sd}niQlfalbifd)en wirb afk, afli oui^ für irrig, irrtümlich, gebrandet.

@ot{). ibuks , retrogradiis; of)b. abuh, aboh , agf. aicoh, af. awuh, per-

versus. ©(^meUer baier. SBörterbud) 1, 11. 9teinwatb ^enneberg. ^biotifon

1, 1. 3eitfc^rift für ^eff. ®ef(^. u. Sanbegfunbe 4, öl. SSgt. ©raff oIt[;o^b.

©prod)fd)a^ 1, 89—91.
Slbleitungen l^ierüon finb abschen, eppen, eppsch, W. f.

vernäffen, uerfe{)rt maden , üerunftalten , meift nur toon £feibern ge^

Braui^t, befonberS im ^orttcipium; cernäffi, „ber 9?dc! ift toernäfft", ^)afft nii^t,

ift öerfe^rt mgefd)nitten. 3" einigen nad) bem SSogelöbcrg f)in liegenben ^'^S^^-
^ainifi^en, äliainjifdjen unb gulbatfdien Drtfd)aften.

able^i^eii, Soften ablegen = erftatten. vnd sollen die von Cappil dem
wibe oder kinden ir bewereclit an dem g-aden uff dem kirchhobe, ab sie das mit

eyn gebuwet ballen ir zcwyleil obelegen nach des landes rechte, betten aber

die landsiddel das gaden allene gebuwet so solle man es jn alles abelegen, vnd

hellen sie schüren vnd huss daruiTe gebuet des betten sie ouch genossen, das

solle man jn nicht abe legen, (©^rud) ber ©(^iebSmänner gwifdien SIbt '^q^.

SHo^mul ju @piePa^3)3el unb ben SD^önnern be§ 2Sirnegau§ 10. SO^ai 1430).

so doch die keutFer oder Ire erben ir bewrecht oder mist in sulchem gute betten,

es inen nach erkentnis fromer lule zuuor abgelacht werde. Urf. to. 1539.

Senne)) Sei^e ju 8©9?. Cod. prob. ©. 51.

ßanbgr. ?p{)iti^^§ 9?eformation, ©efe^e unb orbnung to. 18. 3uU 1527. SKars

fcurg 1528. 4. 331. «a.

(5tn geborgte^ Kapital ablegen ift noc^ ^eute weit übtic^er ot§ abtragen,
©rimm 2B^^. 1, 70.

AblegiiiijBi, Grftattung, SSergütung. „®o^ bem ©tabt^alter unb
Sßrübern (beö b. Drben§ ju 33tarburg) fol(^e jf)re ^oefe — — na(f> jf)ren alten

grei}^eiten önb ^ertommen ju aUen fd;albtjol;ren fre^ önb tebig, an aUerlet)

SSilmar, ^i^iotifon. 1



2 Abnehmen — Acliel.

nBIegung toctlebblget bnb ^ei)mge[aüen [ien". ©c|tebf^ru(f un 1464 Sei Senne^

8etf)e ju ß©3J. C. pr. ©. 240.

abnelimeil mn^ et^ctcm oui^ ben ©inn »on »üteberto er gelten

get)abt ()aben. (Sine »ilnefbote bei 3}?eIonber Jocoseria No. 705 (1603 ©. 762.

1604 ©. 713.) tutjct ou[ biefer ©cv^selbebeutung be§ SBorteg obnel^mcn: ein

^unb t)at bem Krämer Del gefrejjen, unb ber £rämer jagt: „cum non parvam

mihi noxiam feceris, equidem hoc le fus^le lanlisper dedolavero, dum damnum istud

mihi praeslileris; germanice: [id), la^ fe^en, bo§ >uiU i<S) btt reblid) abnemmcn";.

worauf bann eine ©cene folgt, in Viddjn bem .l^unbe ba§ Del (©aalfttt) fe^t

unfigürltf^ njtber Erwarten unb SBiUen be§ ^tämerS obgcnommen loirb. — 2)a

eine 3lnefbote auf biefer ®o))pelbebeutung rul)et, fo niu^ biefclbe allgemein

ge6räu(^Ud) geivcfcn fein; inbeS fommen in ben fcl)riftlid)en ©enfmälern jener

3eit nur anwerft wenig CBelege für bie 23efceutung bon abnehmen oI§ „vergelten"

öor. '^m ^affional (v. £o))fe l)erau8g.) finbet \\6) 288, 17: vz wird dir abe-

genumen, woS feinen onbcrn ©inn Ijoben fann, al§ ben bei 2)2elanber uorfom=

menben; eben fo ebenbf. 511, 44.

9SgI. Pfeiffer Germania V, 2, 236, WO gebor 23 ed; C»" ^er 5Rec. »on

SiliencronS 2lugg. ber S^ilringer 6t)ronif toon 9fIotl)e) aud; eine ©teüe wo abnemen

in unferm ©inne oorfommt au8 9]otl)e (2lu§g. w. ß. ©. 295), au^erbem jene

2 ©teilen au§ bem ^poffional unb no(^ eine auei ^feifferSb. 2)iV)fttfcrn(105, b)

anfül;rt.

abscIialTeil, fortgeben Ijei^en. ^e^t faum noc^ ubli(^, erf{^eint aber

in altern ©djriften ^äufig: „er ^ob i^r geratljcn fie (bie 3"^"ifitin, au§ feinem

Jpaufe) objufdiaffen". 2)Jarburger 5?inbermorb§ ^^roceffacten ßon 1673. ©rimm
^ffiörterbud) 1, 95. 5lu(^ in ber 23ebeutunk]: »om 2lmt obfejjen , entladen, fel)r

I)äufig: „2lle;^anber ®aul)5l)eu8, ©djulleljrer ju^tirdj^ain, wirb abgefd)offt" 1585.
sich abschaffen, fid) ivegbcgeben, fic^ )5aden, jc^t gleid)fofi§ foft ganj au^er ©e=
brauch, in ciltcrn Sßer^anblungcn aber oft vorfomment: (S'tadjbcm bie 3)?il(^

mit 3)ie|ern gefto(|)en wor, fommt bie vermeinte Jpeje unb) „wolt wie fid)

annabm ein fad gele^net ^aben be§ 2}(orgeng oor tag omb 3 Ul)i, fagte, wo§
wir fo frue mad;ten, il)r bie anbtworbt gaben, Wj fie bann fo frue wollte,

folte fid^ abfd)affen, fie le^neten jl)r nidjtS oDer wollen bem .!g»au§l;errn

ruffen". i?ird)^ainer -^ejen^srojcffacten Don 1654.

abseilen , meiben
,

fliel)en. .Ipount^al. ®a8 Sffiort ift eine Stbleitung

ton abuh, unb nid}t§ anbereS al§ ba6 alte apuhon, abahoti, aversari.

©. äbich unb eppen.

Aliseite fem. SJebenbau an einem ©ebäube, Stnbau, jumat an einer

(Sd)eune, tommt nodt je^t l)in unb wieber oor, unb jwar in Dberbeffen, wo eS

fd)on im 16. 3att)- erfd)eint („ift eine abfeite on baS ^farrl)ou8 gebauet worben"
Üiegifter ber $forrei 2)Jid)clbad) toon ca. 1560), wiewol biefer (Sebraui^ beS
SBorteS »orwiegenb ober au§fd)lie^li(^ nieberbeutf^ ift. 9ln fid) ift abseile nii^tö

onbereg al8 ba8 gricd)ifc^e dipig, al)b. abside, unb beseid)net bo§ 5lird)engewolbe,

urfprünglii^ wol beS Kl)or8, f)jätert)in ber ©eitenfdjiffe unb ba§ ©eitenfc^iff

felbft; fo nur erf(f)eint bas SBort in Dberbeutfdjlaub. ©d)meller b.9B. 3,291.
8118 man e§ für ein beutfd)e8 SSort (au8 ab unb seile) ju l)oltcn anfieng, toer*

ftanb man borunter jeben ©citenbau. ©rimm 2033. 1, 116. ^lofegarten
SBSÖ. ber nieberb. ©^r. 1, 149.

Aeliel fem. (meift im ^luxal Acheln^ , bie gröberen 2ll)ne (®nne f.
an),

au(^ bie ©etreibcgrannej „e§ ift n»ir eine 3l(^el in ben .§al§ gekommen"; „bu



Acheln — Aclitwort. 3

fro^eft (rauf)3er[t bid), ^ufteft) ja, aW mnn bu Mjsln im .l^alfe Jätteft".

^iemlid; allgemein liblicf). ©rimm 2B23. 1, 162. ©(^rnibt f(^icd6. 2BDrter&.

©.9. allein ^proüinciaürorterbuc^ <B. 7. ^iernac^ mujj ba§ 2I5ort in ©d)wa6en,
am ä)?ittelj iinb Siicberr^ein, mit, ba eS 33o| braucht, ivaf)v[c|)ein(td; amf) tief

in 9Jieberbeiit[d)lanb im ®tbraiid)e fein.

aclieln, e§en, ein au§ ber ^ubcnf^rac^e (bem ^e&rciifc^en acbal) unb
®aunerf))ra(i)e ^eriibetgenommene§, befonbei§ im oftlidjen -Reffen gebräud)lid;e§

©c^erjwort. 9?eintt3olb ^enneb. 3b. 1, 1. 2, 19. Älein ^xo\), 2B33. ©. 7.

©rirnm 2223. 1, 162.

aclieil feufjen , ffagen. SBentg mefjt üblic^ oii^er in ber fe^r gewö^n^
Ii(^en Siebengart: mit 2td}en unb Ä'rad)en, cigentlit^ mit ©eufsen unb faft

jufammenbredjcnbj in biefem eigentUdien (Sinne «Jirb jmar bie ÜJebcnSort nod^

tjeute gebraudit, ttjie fie in Reffen f^on im 16. 3a^r{)unbert nbl\6) ujar (^, Sß.

^ird)l)of mdit. ®i§c. 119). „2Bie ge^en fie aber au^ ber SBelt? 9fJ. 2Bie fie

in bie ujelt fommenb fet)nb, mit ad;en unb frad;en, mit fdjmcr^en unb \vel)e,

fd}»öad) unb unüermögli(i, arm unb nadef' Öubmig ©d)röber®iac. ju .ipomberg

£lag^ unt 2:rouer=g>reb'igt auf 8. 33tori| 3. Wlai 1632. (flionum. sepulcr. 1638.
©. 135). ^nti§ ift fie »veit iiblidjer in bem oOqemeinen ©inn: mit genauer

92ot. 65rimm 2B5Ö. 1, 162. ©d)mibt m\kxro. ^b. ©. 2 I^at M) nnb ©erod),

in jtwei ab)Deid)enben 33ebeutungen, von benen nur bie jvveite Ijierf^er gehört; bic

elfte beruhet ouf einer SSenvedjsIung be§ krachen mit gerach. <B. räch.

.^cllfel neutr., ein ®etreibema| unb ein ©aljma^. Sc^tereS ift nur

auf ben ©alincn, nid)t im 2Sertct)r§Ieben , erfterc§ nur im g-ürftentum ipanau

übli(^. .§ier ift ba§ 2(d}tel gleidjbebeutenb mit bem I)effifd;en 23iertel ober

ajJalter, nur fleintr (uier Jpanauer Sldjtel finb gteid) brei Äaffeler SSierteln), unb

jerfäUt in toiet ©immer (©imri), fo »uie bann njciter in a)Je^en, ©ed;ter (SSiertel

eines ©immer) unb ©ef^eib (5ßiertel eine§ ©ei^ter).

aclltcr, hinter. 9?icberbeutfd)C§, im ganjennieberbeutfd)en Reffen üblicleig

2Bort; im übrigen 9^ieberl)iffen unb in SDberbeffen uödig unuerftänblid^.

Aclltlfort fem. gin uralte§ fäd)fifd)e8 SSort, ttjelc^eS in fä(^fifd)en

Urtunben fet)r l)äuf;g erfc^eint (f. ^altauä Gloss. ©. 252. 253), unb auc^ in

I)effifd)en Urfunben, felbft au6 ©egenben iüeld)e ni(^t fäd}fifd) finb, Dorfommt.

68 ift sufammengefe^t ou§ bem bun!eln acht, t»eld)c§ entiuebcr, unb jnjar »var=

f(^einlic^er, bem ^od)b. ehl, legitimus, ober bem af)b. ahia praedium gleid) ift,

unb icord (altf. wurdh, agf. vurd), urfprünglid) saxelum, bann unangebaueteS

ßanb, äßalb unb 2Beibe. '^ad) ber erfteren ülfcleitung Bon acht ift beinnac^

achtword an unb für fi(^ legitima sylva, legilimum pascuum, nad; ber anbern sylva,

pascuum, ad praedium pertinens. ®ebraud)t lüirb e§ aber »weniger in bem ©inne

bon nemus ober pascuum, alS in bem ©inne bon jus nemoris, jus pascui: rcd)t-

mö^iger 2tntcil an SBatb unb SBeibe, 2BaIbrec^t unb 2Beibered)t, 9iu§ung§re^t,

mitteUatcinifc^ usuagium. 23rem. SBörterb. 1, 290. ©rimm 2B23. 1, 172.

5lofe garten SBbrterb. ber nieberb. ©^r. 1, 53. ©8 erfdjeint in Reffen j. 23.

in einem 2Bei§tum Don SBetter Dom ^a^r 1239 (©rimm 2ßei8t. 3, 343):

foreslum, quod dicilur achltcori; — fobann in einer Urfunbe ber ©ro^^e toom

20. 5«o»ember 1322 (23end 2, Urt.«8. ©. 285): duos mansos cum dimidio

silos in Franckenhusen, el jus vulgo dictum Achtwarre in siiva dicta Frankehusir

holiz. 2iu8 bem 3)iunbe be§ SSolteS ift ba8 SBort, unb jtüar au^ in ben

fä4)fif^en SSejirfen ^ef)en§ »erfd^munben. ©. jebod; Wurd.



4 Adebar — Afa.

Adeliar msc. ©tor($; BelannteS nteberbeutf(|e§ , in Reffen aii^et im

©ct)aum6urgtf(^en -mir on fcet ®iemel üMic[)e§ 2ßort. ^\nbe§ jdjcint q§, aW fei

ba[fclbe ef)ebem bi§ mdj Dberl)e[fen ^inem gebxäuctjüd) geiwefen. 3" §oIäf)aul"en

(9iauif(i)^§.) icitb nänilid) bie gamilie Jperbener, 25efi|enn eine§ 23auern^ofe§,

tm gemeinen Ceben bie Ubbemarfdje (Ubbemorfd^en-®ut) genannt, iinb bie^ bal)er

ertlärt, e§ ^abe ouf biefem ^a\\\e »on unbentUdjen Qcitin I)er ein ©tött^neft

geftanben, ber ©torc^ aUx l)obe et)ebem Übe bar get)ei|cn, unb bat)er t)abe ber

^of unb bie benfelben be[i^cnbe gamilie jenen Siamen etf)atten.

i<l.del, neu»r., 9)2iftbrüf)e, 3oud)e. 3" S^ns -ipefjen üblid), oft jufommens

gefegt mit sulle: ödelsotte, adelselle, älsulte , wüdje (Som^ofition nid)t onbereS

al§ bo§ einfa(^e 2ßort bebeutet, jüoI aber baüon 3^"3ni^ S*^*/ "^^^ "^^^ ^" f^*^

etwas anbereg al§ 3!)ci[tbrü^e fcebeutet ^aben mu^e. ®a8 Sßort i[t fe()r a(t

(angetfäd)fif(i) adelseäd), üon adel, progenies, nobilitas, urfprüngln^ burd) ben

Gonfonant unter[d)teben, unb njeit verbreitet, 'ila^ bem 2;eutoni[ta (tjgl. 9iid)e9

Hamburg. 3^io^'Con ©. 444) i[t om S^teberr^ein adel ein ©um^jf/ ^ful)I.

@d)meUer baier. Sßorterb. 1, 26, njo angefüljrt i[t, ba| in ber fd)Wiebifd)en

^proüinj Dftgottanb koadel 5?ul)(}orn, in ©aletorlen adia tarnen bebeutet. ®rimm
b. 2B. 1, 177. 9Sg(. Sßeiganb im griebberger Snteaigenjblatt 1844 Nr. 95.

93rem. 21593. 1, 10. ©trobtmann Idiot. Osnabrag. ©. 1. ^o"^"- ^^ "• !•

®eutf(i>Ianb 1786, 2, 115 au§ ber ®raffcf)aft §ot)en[tein.

Acllicll msc, juiueKen oud; neufr., ein mit (Steinen unb dornen gefüKtet

©roben , ujeldjer §ur Slbleitung ber in einem 3lder befinbUdien 9'iä^e bient, fonft

aud) „SttferfontaneUe" genannt. Di)ne ^"''^'f^^ if^ biefeg SBort ni(^t8 onbere§,

al8 aquae ducius, inbeS finbct fid) ba§ SBort fcereitS in oberI)effifd)en %hxx'

befdireibungen au§ ber evften §älfte be§ 16. ^ar^unbertS ui,b i[t nod) je^t in

Dbert)cffen üblidi; bod) fommt ©a(^e unb 9?ame burii^ ba§ neuere trainieren

aügcmad) in Stbgang. §in unb »rieber, wo bie a)>|3e(lotiüifd}e 92atur be§ 2Borte§,

Vüie e§ fdjeint, erftorben tft, er[d)eint Aduch, Adich, Ädig au(^ oI8 (Stgenname

öon gelbplä^en. SSgl. Erdocke.

AdTentsreiter, eine fagen^afte ^erfon in ©d)malfatben , njeli^e

iwö^renb ber SlbuentSjeit in ben ©trafen umf)erreitet, unb i^ren £o))[, ben fie

unter bem 3lrme trägt, hinter ben ^'inbern fienwirft, bie [te antrifft.

Afa ober fllFfi, f. ift eine 9Sergr5berung be§ gotf). ahva =z aqua,

flie^enbe§ 2Ba^er, wjelc^e nur gemiffen ©iftricten, namentli(i^ aber Reffen, ange=

^ört; »üö^renb bo8 9tIt^o(^beutf(^e in biefem äBorte ivie aud; fonft, bie ©piran§ v

in ber ©^lirantenuerbinbung hv unterbrüdt (saihvan, sehan u. bgl.l, alfo au8
ahva aha beerben lä^t, ift ^ier bie ©^iranS h unterbrüdt unb v jur 9tf))irata f

Bergröbert vcorben. Sßgl. ^eitfc^rift be§ SSereinS für feeff. ©efcfe. u. ßonbegfunbe
1, 257—258.

eg ujirb eine Slufjätung ber in Reffen toorfommenben ßnbungen »on glu^s
namen, wel(^e auf afa au§get)en, t)ier nic^t cntbeljrt iverben fönnen. 3tt§ ein*

facbeä 2Bort f)ahe i6) e§ big je^t noc^ nid)t tt)argenommen , n)ä()rcnb bo6 f)0(^s

bcutfd)e Aha a(§ Dt)e in Jpeffen erfd)eint, \me e§ benn anä) fonft l;aufig u\

Dberbeutfc^tanb , unb noc§ I)äufiger al8 Aa in S^ieberbeutfc^tanb , toorfommt.
Anir-afa, 3tntrcff, 9?ebenf(u^ ber ©cl)walm.

Asaffa, 81§^^e, a^Zcbenbad) ber SBctfc^aft.

SBentreff, 9^ebenboc^ ber 2Bol)ra.

Biberaffa, S3erf, 9?ebenf(u^ ber ©(^nsalm.

Jiernaff'ay 33erf, S^ebenftü^^en ber ßo§n.
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Düdafa, <Daut^t)c, 9?etjen6ac^ ber Mjn.
Elsaffa, ßlfofr, 9^e6enfca(| ber ßber.

Grintifa, ©renf, S'Jefeeiiflu^ ber ©c^vualm.
Hanafa, ^anfe, 33ac^ 6ei ®immer6^au[en.
Herafa, Jperf, 9?e6enbac^ ber SBerra.

Leinefe, fieiiife, fcet ©om))Iar.

Mafzoff, S3a(f) bei 2)2e^e, 5)?e6en6ac[) ber ©mg.
Nenfe, ©ac^ bei Sottenbor[.

9'Jotreff, am 83il[tcin bei ©rc^atmerobe, tia(^ 8onbau§ Stngabe.

Rosafa, Üiog^tie, 9iebenbad; ber 9Betf(^aft; f(^eint je^t i^rcu SZamen toers

loren ju {)nben.

Swina/a, <£d)ireinfe, ©cfjiveife, 9?ebcnba(^ ber 2Bof)ra.

Ulfe, 92ebenflu^ ber gulba; eine swcite Ulfe i[t ^fZebenbac^ ber ©ontra.
Urafa, Urfe, §?ebenba(^ ber ©(^watm.
Walafa, SBalfe, 9?cbenbad) ber Jöerra, toon SBeibenbarf) big 3Ba()If)aufen ftiefenb.

Weiiiffa, 2Betfd)aft, 9?ebenflu^ ber ßat)nj ba§ gleic^nomige §115^4^1^ ^"
SBe^lar aber t)ei^t je^t bie 2ßc^.

Wiehoft, 5öad) bei 2Bic^borf, im ©ebiete ber (5m§.

2)a5U fommt no(^ Hurnafa, .§or(o[, in ber äßetterau.

SßieberDeutfd^ lautet afa: ape, iinb aud) hierfür finb einige §(u|namen anjufüren:

ber urolte glu^name Erpe, S'Zebenflu^ ber^iemel, IJohape, gleichfalls Sfiebenflul

ber SDiemcl, Wilpe, S^ebenbai^ ber Zm\ti.

Alfalter msc. unb neulr. , meift Affolder, Affoller, Afföller gef))ro(f;en,

je|t nur nod; (Sigenname toon glur))lö|;en , meift SBiefen, vreld^er f)ier unb bo,

j. 23. bei 2)Jarburg, ^d ©eel^eim r„tuenbet an ben Stf falbern" 1358), unD

[onft üorfommt. (S§ ift bie^ 235ort ba§ alte aphaltrahi (aphal-lriu-ähi) unb
bebeutet Slpfelbaumj^flanjung. D^ieberbeutfd) lautet ba§ Sßort Eppeltren, unb
Jommt in ben mel)r (ober gan§) nieberbeutfi^en ©egenben ^effeng gleii^faQg al8

i^lurbejeic^nung £)in unb n^ieber (ßl)rften) uor. 2Sgl. FaUergarten.

2Sgl. Seitfc^rift für ^eff. ©efd). u. m. 1, 248.

Aftergericllt , alte, big in ben 2lnfang biefeg 3art)unbcrtg toor«

fommenbe 23ejci(^nung ber öttlid)en Untergerit^tÄ b. ^. ber ^Rügegeridite. ,®tefeg

3at)rg finb on ben SSngebotten tonb Slfftergeri^ten feine 3ftuge inbra(^t werben"

JHaufdjenbetgcr 9'?entereired)nung Don 1600.

After§icllläge, forftwirtl)fd)aftli(|er 2lugbru(f, weldjer in ben

^cffifdjen gorftorbnungen, bie in ben Sanbegorbnungen abgebrudt finb, fo wie

in ben alteren gotftrcgiftern fe^r häufig worEommt, je^t ober faum ober gar

nic^t mel)r gel)ört wirb. ®g bebeutet berfelbe bie Ueberbleibfel ber ju irgenb

einem ©ebraudie bereitg im äßalbe jugerid)teten gefällten 23aumftämme; j. 23.

wirb ein aJaum ju »ier 9l(^fen äerf(^nilten, fo ma(|t bag, wog über ben ffieborf

ber iner 9l(^fen uon bem ©tamme nod) übrig ift, namentli(^ bie Söoumf^jifeen

G/3ael")/ "»^ ^"§ 9^o^e ©eäfte bie 2lfterfd;läge oug. Se^t meift „Ober*

^olj" genonnt.

Aftertracll neuir., 1) ber ^loi^ mit ^erbe, auf weli-^em ber 5|5ftug=

bäum (bringet, 9ttngel b. i. grendil) mit feinem 33orbertf)eit ru^t; Dber^effen,

bo(^ nid)t oögemein (wgl. Pfälf, fobonn Boss, Schemel, Aufholz, Suln^. 2) ber*

Jen ge 2;f)eil beg äßogeng , bur(^ weld)en ber Jpinterwogen an ben SSorberwagen

befeftigt wirb; Slmt Xre^fa; fo fi^on Don ©ftor 3:. 91e(f|tggel. 3, 1403 »er*

äci^net. SSgl. Settfc^rift f. ^eff. ©ef(^. u. 2St. 4, 51.
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äliren^ meift gef^sroc^en ehren, ihren, ^le^ren Icfen, fto^3^efn. iöc*

fotibetS in 9?ieberl)efien fe^t üb(id}. (S§ fcebeutet biefe6 2Sort inbeg nic^t blo^

wag Qf)b. ahirön, eliirön, m^b. elieren, 3tc[)ren lefen im buc^ftäblii^en SSerftanbe,

fonbern m<i) ba§ 9?ad)fu(^en m^ ben oiif bem g-elbe gurücfgebliebenen ^robucten

lUer^aupt, namentlich nad) Äortoffeln, ivofür bonn au§ä^ren gebroui^t wirb:

„bte 91 I)at eine ganje ^ö^e Dott Kartoffeln ou§geirt". 9Sg(. ®rimm 2B93.

1, 191.

ai-ai. ®iefc§ fcefannte Äinberfc^meic^etttjort wirb in Reffen oucf) fu6=

ftantiöifd) gcbraui^t: 1) ein ai-ai, gemo^nliii) im ©iminutiüum: ein ai-aichen,

Gebeutet bag 2öangen[treicf)eln; „ein '3IiaiAen machen"; „nun, gi6 mir bo(^ ein

STtaicf^en". ©c^mibt Qdmb. SSorterb. ©. 12. ©totber ©cfiweiä. 9B93. 1, 82.

ügl. ©c^meller h. 2ß33. 1, 1. Klein ^roü. 2BB ©.2. 2) ßiebtofunggwort

für Kinber, „fiel) einmal ba§ Stiai", b. l). ba§ niebliclje tleine Kinb; in le^term

©inne ift e§ jebot^ nur ^in unb wieber (in einjetnen Drten on ber ©d)walm)

übtic^.

aien (sich), \\^ Itebfofen, gern ^aten; am meiften üon Kinbern. 3m
©^moIfolbif(I)en.

alcll, aich, eich, meine \6), glaube i(^, etwo, bem SSerne^men na(^;

jwifc^eneingefc^obener 9iebefa^ in ©d)malfalben. 9?einwalb ^enneb. 3^. 2, 20.

aiclieii f.
äugen.

Aiclclieil fem., (^ef)jro(^en Aidche, Aedche, Aige, Aege, im (^ulboifc^en

Aiche, Aeche, SJcutter, 3)tütterc^cn ; fd)meid)elnb unb in ber Kinberfpra^e.

SDber^effen, jumol we[tli<^ unb füb(id) 'üon 2)?arl)urg. ®a8 SBort ift bog ©e*
minutiü üon bem got^. äiihei, maier (UlfitaS ^ot für maler nur ba§ einjige äithei,

fein modarj, at)b. eidi, mf)b. eide, wiewol nic^t nur eide fonbern aud) eidi ju ben

fe^r feltnen 2Bortern get)&ren, unb al;b. wie ml)b. faft nur muolar (muoler) üblid)

ift. Stujger ben genannten 23ejirfen unb etwa ber ötrf(^aft ©d)malfalben , in

wcl{^er 21 ige unb eine entftellte ^orm^Eaige für2)hitter nod^ cinjeln Dorfommen

foU, f(^eint aud) bei bem SSolte eide gänjlid) erlofdien. SDIe ©eminution wirb

nid;t me^r em^jfunben, ba bo§ SBort nur femininifd), nic^t neutral gebraud)t wirb.

Slug bem SSoltgmunbe ift bog SBort feit 1844, wo ic^ in ber ^fit^ti)^»!^ für

I;eff. @efdjid)te unb ßanbegfunbi|p4, 51—52 bie erfte Dcotij üon bemfelben gob,

no(^ einmal, wenn gleid) unri^tig unb mit irriger Slugtegung, aufgejeidinet

werben, in genfer (Sntfdjeibungen beg (Sriminalfenotg be§ D. Slp^. ®eri(^tg ju

Kaffel 1, 373. 382, wo ber le^te ©eufjer ber Vion if)rem ^(anne erf(^lagenen

i^rou ju 2)Jengerg im g-ulbaif-.fjcn mit ben SBorten: 2ld) bu lieber Su(^e!
üerictdjnct unb biefer 2tu&brud ©. 382 burc^ „a(^ bu liebreid)e (a)Jutter 2)2oria)"

erflärt wirb. ®a^ bie 2)hitter ©ottcg mit jenem ©to^feufjer gemeint war, ift

ridjtig, ba fie mit bem 2Borte 5Dhitter (aiche) angcrebet wirb; biefeg aiche ober
burd) rcid) erflärcn ju wollen, ift ein fettfameg ü)Ji§üerftänbnig beg ber 3Solfg=

f^jra^e unb beg SSollglebeng offenbar gänjlid) untunbigen ^rotofollfül)rer8.

93gl.®rimm®ramm. 3, 22. ©raff altl)oc^b. ©^)rad)fc^o^ 1,153; 3,379.

aiscil adj., fdjäblid), giftig, ^ä^tid), wibrig; eine ©djlange ift ein

„aif(^ ®ing" ; aud) eisckt: „eif^tcg äöetter", „ein eifc^ter Kerl". Sggt. eischek,

ungejogen, ®raff^. .^oljenftein im Journal D. u. f. 2)eutfd)lanb 1786, 2, 115.
©äc^fifdjeg Jpcffen big nad^ ^ri^lar einerfeitg unb an ber SBerra Ijinauf big
nad) SUleutorf l)tn anbcrerfeitg, allgemein üblicf), wie in ben mciftcn ®egenben
»on9Zteberbcutfd)lanb (ugl. ©d;ottel ^aubtfpr. ©. 1309. Üii^et) Idiot, hamburg-.

©. 53. ©ttobtmann Id. Osnahr. ©. 50. SSrem. 2ß23. 1, 8), im innern 9?ieber^
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I)cffeu unb in Dfeerrjeffen unfcefannt. ßg ift ba§ SBort h)ot o^ne Zweifel ou8
egisUch (turc^t6ar, ab[cf;eulid)) sufammengejogen , lüie fi^ou ba§ 33rcm. 2S^S.,

bann ©ocen ä)?i§c. 2, 13 angenommen ^<xi. 2Sgf. eisen, eissem.

AcliLCr. ®a§ 2)?afj eine§ 9(cfer§ war m Dber^effen unb 92ieber^effen

vcrf4}ieben. ^et nieberfieffififie, buri^ bie aögemeine ^ataürierung feit bem Ja^r
1763 ju allgemeiner ©eltung gefommene 9Wer ^a(t löO Duabratruten, bte 3Jute

ju 14 (S(f)uf. ®er alte oberf)e|[ifd)e Mer ober l)ieU 180 Ouabratruten, bie

9?ute ju 16 Sc^u^; mitt)in n?ar ber ober^ef[ifd)e Mn um ^ faffelif(^en Sttfet

unb 10.| faff. 9iiiten größer al§ ber niebetf)ef[if(^e. S^od) ju ®|*ior§ Qät
(t. 9te(i)t§gcl.. 1, §. 1689) iüar biefer obevi:)e[[ifd)e tiefer gii(ttge§ 3Ka^j in ber

aUgemeinen ß'otaftrierung aber ift er untergegangen, unb je^t (1866) nur noc^

bie SErabition i3on i()m afS „a(ter Steter"
,

„großer 9tdec" übrig,

Ackergail^ masc, steterbau. ®iefe§ ml)b. üblii^e SBort (ackerganc),

neben \Det(^em ackerbü foft gar nid)t Dorfommt, ift in .veffen bi§ jum SluSgange

bc§ 16. 3firt)»»bert>^ im @ebraud;e geraefen. 3n ben SScrtjöt^srotototlen au§ ben

fcciben leisten CDccennien be§ 16. 3oif)U"bert§ erfolgt auf bie groge nad) bem
©eiverbc be§ 3ßer()örten in 9?ieber^effen meift bie. ?lntwort: „ne^re fid) beS

actetwert§" , in Dberl)effen aber, wo übrigeng odern^ert au(^ erfi^eint, „ernet^re

fid) be§ adergangg". ®a§ gemein^odjbeutfc^e 2öort Slderbau f(^eint fo ttjenig

bamalg im 3)(unbe be§ SSclfeS fid; gefunbcn ju t)aben, tüie e§ i)eute im SSott8=

munbe lebt; üblid) ift nur Slderiüerf, welc^eg, SBort befanntUd) in ßutt^erS

Söibelüberfe^ung unb fonft im 16. 3^)- oft »ortom'mt, in ber ©d;riftfvra(^e ahcx

je|t, wie Stdergang fc^on früt^er, ertofd;en ift.

Ackerinäniiclieil, ber niebert)effif(^e 9came ber 23ad)ftcl5e, iwefi^e

nur im (£d}malfalbtfd)en S3einfter§ unb ©teinberj, fonft aber iceber 2Bagfter§

no(^ 33ad}ftel5e ^ei|t. ®ie 5linber fingen im 23orfrü()ling bei ber SInfunft bet

23ad)fteljen : „Stdermänndien, SIdcrmännd}en , ader mir mein S3eet(^en!'' ®ie
33e§eid)nungSIdcrmännd)en ift üorjuggiveife nicberbeutfd;: quikstert, ackermennekea

QChytraeus nomenclalor saxouicus bei Jpoffmann horae belg. 7, 32. ©trobts
mann Idiot. Osnabm^ense ©. 12), jebenfaltS nid)t gemeint)oc^beutf(^, unb rüf)rt

nidjt, wie ®rimm SBsö. 1, 174 meint, won ber SSergleicbung ber rüf)rigen 23e-

Vüegung be§ ©djicanjeg biefeS 2Sogel§ mit bem ^^ftügen, fonbern baüon ^er, ba^

fic^ berfclbe, befonber§ im grüIjUng, feiner 9?al)rung wegen bei bem 5j]pgen

regelmäßig einfinbet. '^n Ober^effen ift jwar Stdermdnni^en gleid^fallg bie

23e5ei(^nung eineö 3Sogel§, inbe§ nid)t Der 23ad)ftclse, fonbern ber 58loumeife,

bereu ßodruf al§ „\p\^ bie ©d;ar" ober ctwa§ bem Sle^nlic^eS inter^jretiert

wirb.

Al masc. unb neuir., ber enge bunfte D^iaum jwifdien §wei .^äufern, aud§

innert)alb be§ ^aufcg §. 23. ber S>i^iff^e»röiin^ gwifi^en ^^auSj^ur ober 5l'üd)e unb

©talt, ber S5eTfd)lag unter ber treppe u. bgt. Dbert)cffen, jumal weftlid^ unb

füblii^ toon 3)?arburg, fo wie aud) weiterhin in ber SBetterau (üi](. SBeiganb
in bem gricbberger Snteüigensblatt 1844 No. 95 ©. 378). (S. SllberuS Dict.

33t. Ooiiijb: 21 In, augulus. „@d§arb jum £ird;ain, weld)er fie in i{)rer ©(^eur,

qI8 fie in§ 18. ^ax gongen in ein 2t ol gefü[)rt, tont) bei it)r gef(^(ofen". '^lax-

Bürger ^e^en^roceßocten ü. 1654. 5^tein ^roü. 2B23. ©.10, weld^er boS SBort

au§ Soblenj in ber gorm 2t§len t)at (wie eg ouc^ im barmftabtifc^en Dberl)effen

trüt)erl)in üorgetommcn ift, f.
einen 23eleg au8 bem '^al)x 1593 ^^i^f^;^- f- ^^ff*

©efd). u. ÖonbeSt. 6, 215); ©d)mibt wefterw. ^b. ©. 3 (2l^te, masc),

©rimm 2ß23. 1, 199, welcher ba§ äßort für ein Iteberbleibfet beS got^. alhs,
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a^b. att[. alah, lemplum ^alt, »üa§ ou(^ mir ba8 2ßaT)tf(^cinti(|fie bün!t. Wlan

»erglelt^e übrigen§ ba§ mUtellateinifc^e alcha, penarium, 2Sorrat§fammer, vwelt^eS

oud) in ber ßimfeurger 6t)rontf (1720) ©. 5 „alle ©äffen iinb Hl^en waren

toolt ßeut unb @utt>8" üorfommt unb njol nict)t§ anbereS al§ unfer äl ift: wer«

fdtlo^ener, geheimer, bunfler Ort.

9^0;^ aber toerbient 23eacl)tung, bo| al, ale auc^ ots Sejeic^nung »on

gelb^jläfeen, unb jwar im 16. 3^ augenfc^einlic^ norf) alS Sl^^eUotiüum, Dor^

tommt: hinten in bem ale; ber ale ODadjelbac^ 1550 unb noc^ jeljt); im 51§I

(gron^aufen); im finftern Sllen (©o^felfcen) unb oft in Dber^effen.

Albern, jemanben neden. ©d;malfalben.

Alberer msc, ein gum 9?e(fen geneigter 2)Zenf(^, ber niemanben in

9Iu^e Ici^t. ©c^maltolben.

aleg^ mott, froftlo§. ©(f;malfalben.

all^ in ber Söebeutung »on fd;on, 6ereit§, im fät^ftfilen Reffen M\^:
„\t ft) Ott bo geweft".

JLlleballiill fem., ein? »on ben feüfamen ©^jrac^öerbertniffen unb »üiff*

fürlic^ gefailbeten SBörtern ber §errf(^aft ©c^malfalben; ba§ 2Bort ift ein <B^dU
njort unb 6e§ei(^net einen albernen, töl^sel^often 2)?enf(^en.

aller, adverb., eigentli^ ber ©enitio pur. Bon äff, toieffeic^t effi^tifc^

für aller ®inge, erf^eint im 16. unb 17. ^nr^. in Reffen fe^r ^äufig; in

58er^anblungen be§ 18. 3^- ift e§ mir big je^t no(^ ni(^t begegnet, ^md
IBelege au§ bem % 1580, nseldje in ber 3^^^^*^- für ^cff. ®efd). unb ßanfcegs

funbe 3, 314. 322. [i<^ finben, t)at ©rimm 2033. 1, 220 angefü^ wnb ^mx
al§ einjige, vrienjot)! aller aui^ fonft, inbeS fteilid) fe^r feiten toorfojnmt j. 23.

grofi^meufcler (1608) 231. -Ipifa: ob§ off er gar fe^ ober re^. 3n SBeifpielen,

wie folgenbe jvvei finb, lie|e fid) fragen, ob nic^t aller ber ^^iom. (Sing. 3)k§c.

Don all fein fönne, worauf aut^ ©rimm a. a. D. ^inbeutet: „l)ette (5r bem«

felbigen gefolgt, fo voe^re biefer ftret)tt aller oert)uttet worben". SSer^ör^jrotofoff

2:rci8ba(^er ©emeinbemänner oon 1609. „511^ bie (St)la Die 5?rote mit bem
fteden geftoi^en, fci) ber DKift aller (\Ummenbt geworben", ^arb. ^cjen^rojeffs

actcn Don 1633. SSgl. ©c^meller 1, 42. 2lu§ bem aJhmbe be§ SSolfeg ^abc

id; aller niemals »ernommen.

allera, ju arg, §u auffaffenb: „baS ift aber affera". ©i^matfalben, wo
inele biolectift^e, bi§ jur 58erl)unjun9 ^erabgel)enbe ßntftellungen ganj gewö^nli^er

SGBorter oorfommen, tiergtei(^en aud) bie^ einS fein mag, tvet(^e§ inteS fo un»

tenntlit^ geworben ift, ba^ e8 f(^wer fein möchte, beffen richtige gorm aufjubedcn.

alle^velle, jc^t, eben, im 5lugenblid. 3n qanj Jpeffen in biefem
(ginne liblid), wöl;rcnb aUeweile (ottbicweile) anberirörtg fo oiel bebeutet, ol8

wäl)rcnb, inbeffen, ober ollejeit.

allriiscll adv. , rafi^, gefi^winb, au8 bem »erftärfenben all unb risch

jufommtngcfc|jt. ©d;malfalben.

Alp neuir., olbcrncS ®cfd;ö^f, pnfel; ein in ben 3)?ittelftänben unb in

ben ©tobten übli(^c8 ©d)eltwoTt: „bu bift bod) ein re(^tc§ 2ll|3". äßenn c8

geftattft ift, biefe§ SBort auf bie (Slbcn jurüd5ube5iel)cn
, fo oerfcient angemerft

gu werben, bajj btefeS fonft mo8culintfd)e 2öort, der elbe, gerabe bei einem ölten

Reffen, ^erbort oon j^^i^lar, neutral gcbraud)t erfd^cint: diu eiber (alfo 9?omin.
(3ing. daz alp) o. 756; grommann ju ^erbort (S. 228.
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alrest adv., bog mTjb. alrßsi, flUere^eft, in bent ©tnne toon erft, Je^t

erft. (£(f)malfa(bcn.

als, 9Ibüet6iiim, eigentli(^ allez (alles), Slccu[att» \3on all.

1) allejeit, beftänbig, 5. 33. „er ift al§ babei geblieben". ®ie[e ältefte

23ebeutung erfd)eint fi^on im S^J^^i" [. 33enetfe 2ßörterbu(^ §um ^^^ein

©.4. ©rimm b. SBöxtetb. 1, 229. 3m [äd;fifd;en Reffen, wo »or*

jugSiueife biefe 23ebeutung be§ SKorteg im ®ange i[t, »wirb ba[[clbe

rtdjtig nid)t mit »vcii^em, fonbern mit l)artem s (alz, alß) ge[prod)en.

2} immerl)in, zweiter. „'^eS 3}2orgen§ frü!) ful)rcn wir alS weitet jum
ßanbt hinein". ^an§ ©taten 9tci[ebefd)rei6ung (2öeltbud) 1567
fol. 2, 331. 30b). gben fo in 3faac ©iU;oufen Grammatica. 1597.

8. ©. 43: Filius. 2Bo^in? ivo^in? fca merd id) ouff.

Ruslicus. @i) ftagft bn erft? ol§ I)in gen f)oft.

Unb eben [0 nod) f)eute: al§ 511; Qt§ fort (aifcfort); al§ brauf!

(3uruf beim 3ufd)lagen, jnmal bei ^Prügeleien); al§ in einem weg.

3) einftweilen. „@et) al§ t)in, id) fomme bann".

43 juweilen. „3d) bin al§ ba getvefen"; aud) als einmal (gef^)rod)en

:

alftemal). Dieinwalb .^enneb. 3b- 1, 2. 2, 20. ©d)m eller boier.

2033. 1, 42. ©c^mitt fd)mb. 2ß33. ©. 18. ^ournat to. u. f. ^eutfd)lanb

1786, 2, 115: al|t, fcann unb voann (®raffd;aft ^otjenftein).

5) ie, in biftributiüer 33ebcutung: „\3or 2000 cjiegel al§ »or bo8 ^unbert

5 alb. fleben". ©inglifer 2]ügteire(^nung toon 1560. Sben fo nod;

je^t überall.

Alse fem., SBermut, arlemisia absynlhiiim. tiefer am 9?l)ein jiemlid)

übliche 9'iame bc8 2Bermut§ ftnbet fid) ou(^ in Reffen, bod^ feiten, unb ift üon

mir nur an ber untern ©d)n)alm (2Babern) get)ört werben.

Alte fem., Stlter, SebenSalter, SebenSjeit. ©e()r übli(^. Sieinwalb
^enneb. 3t). 1, 2.

Altitiiitter« ©(^eint e^ebem ^in unb tnieber neben ßltermutter
anftatt be§ nod) je^t ganj unüblid)en @roJ3mutter im ©ebraudje gewefcn ju

fein. 2Serl)anblungcn ou§ ber Sßerragegenb (5. 23. Sfd)weger .ipejen^roccffacten

»on 1657) ergeben e§ am banfiflften. .^eut ju Slage ift e§ au^er ©ebrau^.

aillber , entweber; Oberbeffen, 2Bal)rfc^einlid; nur eine GntfteHung ber

urf))rünglict)en §orm, gleich ambern für antworten.

attlberil^ embern, in Dberbcffen unb iui §ulbaifd)en bie gewöbnltc^e

gorm für antworten; bod} l)at ßftor ©.1403 eine Ütebengart al§ oberljeffifd)

:

„^a8 iann er nit embern" — ba§ fann er nid)t verweigern, au§f(^lagen, wel^e

JU beweifen fd^eint, ba§ in ber je^igen gorm biefc§ 2öorte§ jwei »erfi^iebene

beutfdje SBorter, nämli^ au^er antworten mä) ba§ alte, gon§ in bem eben

angegebenen ©inne gebrauchte entbern, embern, entbalten feien.

Amen msc, bie 23auc^feite be§ wilben ©d)wein§. S)iefe§ nicbcrrbeinifc^e

SBort (f. Teiilonisia [1477] bei 9Jid)ei) Idiot, hambiirg. ©. 444) ift i)e\xt ju

SCage nid)t mefyr üblid), fommt aber in altern ©c^riften l)äufig toor. „br^ rade,

jcwei) beupt ünb emi amen fwinen wilt^rab". „jcwene rüde, et)n i)eu)()t, q\)\\

amen fwinen wilbprabt". 2)?arburger 9Ied)nungen non 1497. ommen 1553;
einen ßeljen Slmcn, 1568. Öanbau ®cfd)id)te ber 3agb ©. 230 (wo inbeS

baS 2Bott unriditig erflärt wirb). „(Sin wilbe3 ©d)wcin I;at am 2t nunc n feine

Butten" (Sbbf. ©. 239.
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Allipe fem. Jpimfeecre. 3m 3fenburgi[(f)cn (2Balben§6erg). SSgl. t)ierju

etwa ammeibeere ©rimnV 2S23. 1, 279. Bd)mdUt bain. 2B^. 1, 53.

A.I1 fem., jufammengejogen au§ agen, oBer^effifcf) , wofür nieber^ef[i[d)

eilll^ eillie gef^jrodjcu wirb, ber ©v^'nt be§ glod;§ftenget§ , wetd^er ol§

2lbf(^ai)[et beim 33red)en iinb (Schwingen abfaöt, unb au6) beim ^et^eln unb

©Rinnen nicf)t ganj entfernt wirb. ©oti). ahana, a{)b. agana. ®ie nieber()ef[if(^e

©^rodjform wirb meift üerM)rt al§ bie ßnben, ^(ad)§enben, ijerftanben. ©rimm
2ßS. 1, 189. (Sftor b. 9tec^t§gel. 1, 643 fc^reibt bie agen; aber fc^on 2llberu§

Diel, m Oqb: 3t un (= an). „3et)en 3[}iötl) ©d)ieb 5t ^ne jbcS ^löti) für

jwen 5tlb f)ahe x6) tonbenbenantin ju »erbawung meineS ®n. fürften »nb ^errn§

©diornftein ol^ie tofm ©(^lo§ vierfauft". duittung ber Sßitwe Slnna ». SBeitergs

I;aiifen, Okufc^tnberg 30. ®ec. 1609. 35gl. <Bd)QhQ.

an , al§ SIbüerbium für tooran, in eüi^tifc^en D?eben§orten in ber 33ebeutung

üon jum SSoraug, an ber ^eil)e, fel)r üblid;. (Sin 3e^)"t^pi<I)tiger ^otte toier,

fünf ©arben an, wenn auf bem eben in ber 3*^^"toM'''"3 [tet)enben 3tder

Dicr, fünf u. f. w. ©arben über ba§ 3^^)^"^ überfc^ofjen , alfo auf feinem bem*

näd)ft in bie 3e^)"terl)ebung fommcnben 3lder mit fünf, fed)§ u. f. w. anftatt

mit cin§ ju jalen ongefangen werben mu^te, 2ßer im ^artenf^jielen ba§ 2tu6f))ielen

l)at, ift an, wer bei bem 3tu§loo|en bog erfte 8oo^ gejogen f)ai, ift an ober

t)at ba§ an. ©d)mibt wefterw. ^b. ©. 5. (B§ berüi^rt fid; biefer ©ebrau(^

beS an fel)r na{)e mit ber 33ebeutung beffelben in anftimmen unb anwerfen
Querft bie ©timme ergeben, ben erftcn Söurf in ^cgel= unb 2öürfelf^)icl I)aben).

Andacllt msc, bie in Reffen im 16. u. 17. ^^^^^""bert üblidje 23e»

jct(^nung ber, feit länger al8 einem 3art)unbert in .Reffen mit einsetnen, in

Dbcrtjeffen üorfommenben 5lu§nat)men nid)t met)r angebaueten, ©etreibeart ador,

fonft ©infcl, ®ün!el, ©^elj, fernen genannt. DefterS in ben .^eberegiftern

jener 3^^^: „ttier 3Ke^en 2lnbad)t t)at N. N. jii liefern". „QDieweit aber ber

5pfar^^er je^o ba§ .!g)afferfelb auSgefteüet unb befot)met, unb nod) etlic^ie Stder

mit 5i[nba(^t ju befel)en feinbt, fo follen unb woQen ber ^far^er unb obgeCadite

bcibe f^weftern bie jum Stnbadjt bereute ßönberei jufammen unb uf gemeine

untoften woUenb§ jurid)ten unb mit 8(nbad)t befamen unb ^inwibber beibS

^-^ciffern unb 2tnba(^t miteinanber einernben". (gürftt. Sanjlci 3lbfi^ieb öom
8. 3}Jal 1600 in ©adjen §enrid) Sramm, 5pfant)errn 5U 3:renbclburg wiber

.!g>anfen 93cder§ gewefenen 5öürger§ bafelbft [)interlo^ene 5Wei 2;öd;ter}.

2Barfd)einli(^ ift biefe feltfame 33cjetdinung nid;t§ onbereS, al8 ein ©l;no;

ni}mum für ®ün!el, wie ®tnfel fi^on in oltcrer 3fit gefprodien unb gefc{)rieben

würbe; ®ün£el unb 3Inbad)t aber finb (j, 33. Ui ßuttjer) gar nid}t feiten

olg ©i)non^ma gcbraui^t worbcn. Qnmal aber ()at Die(Ieid)t baS ä)ii§uer[tänbni§

baS lot. ador, wcIdjeS man 0I8 Don adorare abftammcnb unb al§ gleidjbebeutenb

mit adoraiio fa^te, ju ber S3eieid)nung beö ador bur(^ 2lnbad;t beigetragen.

Ssgl. Kummer.

SlltfleltlSeil ,
verandelagen , minisJrare, porrigere, überantworten,

übcrreid)en; ein au§ bem uralten bunfeln andelago, weti^eS nur in fränfifdjen,

buvgunbifd)cn unb longobarbif^en Urhmbcn al8 ©tjmbot ber iradiiio toorfommt,

obgcleiteteS unb big jum (Snbe beS 16. 3«if^^unbertä in Jpeffen üorfommenbeS

Sßott. 3tu^cr in ^i:\iei\ fd)cint eS nur in ber SBetterau unb in St^üringen oor*

jufommen. ©. ©rimm 9icdjt§a(tertümer ©. 196, ügt. ©. 588. ©rimm 2B33.

1, 304, wo jatrcidie 23clege angefül^rt finb, bie fid) übrigcn§ au§ gebrudten

unb ungebrurftcn Urfunben noö) fe^t erlieblii^ »ermetircn ta^en; 5. ö. ^o)i)p
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©eric^tSöerf. 1, SBeil. 13, ©. 34; 33eit. 31, ©. 64; 74, <S. 140. ^öfnet
@e[cf). tcr ^er[cl). ©(^uialfdbcn 2, 33eir. 5, ©. 156. 3eit[c^r. f. I)e[f. @efc^.

u. ßanbeSf. 2, 161; 4, 52. Dft fommt andeiagen o^ne fcen 23et[a^ eineS

tt>eitern 3Ser6uni§ üor: darumbe sol nicht deminder die vorgeschrieben almusen

genzlich und triulich den armen gehandelagt werden. C2)eutfd)e Slbfa^ung ter

Urfunfce be§ ^ermon uon ®rune üon 1314, bie (Stiftung be§ .^atnaer 3Ilmofen§

äu gtiljlar feetreftenb, »üeldje in lateini[c^et Qlbfa^ung mit ber 2(nga&e ba| [ie

üon 1312 fei, bei galtSen^etner ®efc^id;te I)eff. etäbte 2, 193 f-
[te^et; bie

©tefle lautet §iet: non eo minus elemosina prescripta plene et fideliter pauperibus

ministretur). Und were ess sache , dass ich dass forvverg off gebe, so sai ich

en dass huss vnd dye schüren andelagen in aller masse als ich dar czv komen

(Urf. be§ 6tau8 Ü'xix^ für ©pie^caV^V^l »on ^atniarum 1423). Und suilen ehn

sulche czinse alle jor terangelagen zu crem gots husse (Urf. ber (Slfe 9iobe JU

.!g>omberg to. 1513) unb fo fe()r oft in ben (£^)ie^ca)3^cler Urhinben, 1513-1514
in ben formen angelogen, verandelogen, verangelogen. 9'^o(^ t)äufiger aber

erf(^cint bezalen und andelagen, geben und andelagen: Ich Jacob schellehorn vnd

ich Else sin elich wirtin Burgere zu Marpurg bekennen offenliche — daz wir —
suilen alle jar geben vnd andelegin gnossenliche Hellen wydewin Henr. fon

Rosphe — funff vnd czwenczyk schyllinge penninge geldes (Urf. V. 18. ^'i'^l'^'^

1362). Vnde die broche sal her von sinnt — bezalen vnde den formunden

torandelagen (Urf. ber g-tfdjerjunft §u SBii^en^aufen üom (S))ipf)ania§lage 1445).

Wullen — eynem igclichen geben vnd verandelogen losten — eyn malder sin

lebetage (Urfunbe be§ 5tbt§ ^\ii). 3»^tel ju ©vie|3ca^^et toom ©. 9SaIentin8

Sage 1508).

Stu^erbem fcebeutete andelagen a\x6) operam praebere, Jpanbreic^ung t§un

fcei einer Slrbeit, einem ^anbmerf. ®er ©teinbccEer .§an§ 9?olbcner üon 3)?arburg

quittiert 21. 3)Jat 1554 über 23ejalung ber üon i^m an bcm ©(^lo^ ju

9kuf(^enberg üerrid^teten ©teinbecEer Slrbeit „barju mei)nem fnaben ju lo^n

uij aI6§ fo mir geanbetocit". ßben fo quittiert 17. ©c^jtember 1567 JponS

©reubel, ^Bürger §um 9?aufd)enberge : „3et)en alb. ^ab tc^ — em)5fangen , f)o&

bem SSeipinber §ur ^anbt gegangen »nb geanbelogt". 3Überu§ f)at in gleid;em

einne (Diel. SI. yb) baffelbe, nur »erfürjte 2Bort anbeln, minislrare, unb

ba§ ©ubftantitoum Stnbeler, opera, ber bem meifter l)anbreic^ung t^ut (331. na).

überandelagen , eine obunbante 6om;)ofition: „wollen wir den obgemellen

gwardian, brudern vnd couent (ber U3arfü§er ju 2)?arburg) hiermitde

ubergeandelagl hau solich gud vnd briff (Urf. ^euric^ A)ecfmann§ t). 1474).

überandelung, Diödgabe. „Und nu vff solch gut ere wallrecht vnd andere

gerechlikeit, mit obirandelunge den herrn zu cappel ere waKrechtsbrieue,

vor den amplluden czu Homberg genczlichen verczegen" (Urf. b. 1492).

Anderfarb neulr., gefpr. ännerfarr, ein im ©c^malfalbifd)en ü6Ii(^e§

£artenf^iel, wohd bie färben bur(^ 3^'"^^" ""^ 9Jeben§orten »erraten njerben.

andern^ Terandern (sjcA), in ber befonbem 33ebeutung „ftc^

»ert)eirnten" in ganj Reffen , om meiften in Dber^effen übU(^. Zcum andern

male wan sie (bie ®otte§le^en bon Sa^J^el) ere kynder verändern woln das

mugen se Ihun war sie wollen mit eynes Apis von Cappel rale (Urteil ber

(£d)iebgmänner §>üifd)en bem 5(6t 91o^mul ju ©pic^cai^pel unb ben ^Jänner«

bc§ 9Sirnegau§, ü. 10. ^a\ 1430). ich ensal oder enwil mich auch nit ver-

andern geisllichen ader werntlichen in keyne wyse an wysszen vnd willen niyns

bruders obgenant. (3Ilimentation§urf. be§ 9iittcr§ ÜJeint^arb b. ©djivolbad) 1446).
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biss so lange das sie manbar worden iinde sich elich teranderlen; (Sitinieri(^

i^ranfenberget ©eiüon^eiten bei ©c^minfe Monim. hass. 2, 673. ^emnacf) i^

mtd) mit l)an8 fürSnet eelii^eu tocranbert. ßtint. ?)3r. 51. u. 1538. tonb aI8

er fcaruf geanhvort, ^(^ wilt mid) no(^ nicf)t anbern, ^ob fie baruf fernet

gefagt, ®u ivilt bod) bolb ein tveinfauf trinfen (<Kebe eineS 3u"99f^£Öf"/ ^et^

toon i^rer 2)hitter bie ^o(f)ter augeboten wirb; 3)iarburgcr ^ejenjiroceffacten

von 1579).

2)ie iiät^fte {Srflorung biefe§ 3tu§bru(!e§ mag leicht bte fein, feinen

«rfvriingU(^en ^uf^Qi^^ ^en ber ßljetofigfeit, änbern. SBeiganb na^m im
gricbberger Sntelligenjblott 1845. No. 95 an, ber (Sinn fei: fii^ mit einem

anbern e()elid) i^erbinben, alfo fo toid ivie fid) jnjeien, fi(^ uerbo^petn; ba^

bie^ jeboc^ unrid)tig fei, beweift bie ©teile au8 be§ dt. u. ©diwalbad) Urtunbc

bon 1446.

anferben, ben ju f^^inncnben %ia<S)§ um ben Soden («S^innroden)

anlegen. Dber^effifdjer, mir jur Qät unüerftänbli(^er 2tu§brud.

anfertigen, auf ber %avt, 9?eife, angeben, anhalten, anfallen.

Wen eyn rad ader eyn richter geleytet, den ensal nymant aneferligen, her an

frege dy radesmeysler unde den richler, ob he von en sy geleylet. Statuta

Eschenwegensia an% bem 15. '^ax\). (öon Stoftelt 1854 herausgegeben, ©. 3).

©rimm 2Bi8. 1, 329.

angen, berlangen, fic^ fernen; „ber ©terbenbe ^at fe^r nacö feinem

23ruber geougt". gulbaer ßanb. ß§ ift biefe§ SBort no(^ bem ml)b. Slbjectiü

ange, fel)nlic^, gebilbet, fönnte iibrigenS a\{6) mit bem nieberbeutfi^en, im übrigen

.Jpeffen gebtdiidilidjen anken, fto^nen, jufammenl)angen, jumal ba in ben nörb^

lid}cn fulbaifd)en ©egenben biefeS angen aud) anken au§gef)5rod)en it)irb, unb

fogar bie ©tunblage ju bem fe^r toolt§iiblid)en angeln, eifrig nad) etiuaS

fireben, abgeben, fo ba| man le^tereg SBort ni(^t als eine 9)?etoni)mie »om
g-ifd}fange ju betrauten ^ntte. Sieinivalb Jpenneb. 3b. 1, 3 l)at in gleii^er

23ebeutung wie t)ier angen erfd)eint, ba§ äßort anfern, unb ftellt e§ mit jenem

ongcln in warfc^einlit^er 2Beifc jufammen.

Anhang masc, wirb in ))erfonli(^er 23ejiel)ung meift für Soncnbine
gebraud)t, wie in ber altern 3^'^ allgemein üblich war, inbeS aud) für Sil) eil»

ncl)mer an einem @ef(^äft, Gonforten. ©o f(f|on 1542 in einem Sanbfiebels

leil)briefe be8 ßanbgr. ^l)ilip)3 Don 1542 (Öenne^ Don ber ßeil)e ju 8©3t.,

Cod. prob. ©. 29) „®eorge 33eder ünb Surt Raufen ^nwonern ju SSilbel fam^it

jrem anl)ong".

SSgl. Orimm 2B33. 1, 366—367.

Anilub WiBsc, ift ber gcwo^nli^e StuSbrud für 9lnfang, jwar in ganj

.^efjen, auäfdjlic^lid^ jeboc^, fo ba^ ba§ 2Bort Slnfang gar nid;t üerwenbet wirb,

on ber ©d^walm unb in Dberljcffen gcbräud)li(^.

Anke fem., ber .ipintcrfo^f, ber 9?aden, ba8 ©enid. ^\t burd^ ganj

Reffen ber üblid)c 9lu«ibrud-, 9?aden ift gänjlic^ unbefannt, ®enid wirb nur in

bcftimtcn ^ejieljungen gebraud)t. G8 gel)ürt mit enke , talus, gu einem ©tamme,
wie fd)on ©d)mibt wcfterw. S^iot. ©. 6 angenommen unb ®rimm 2B33. 1,378
beflätif^t t)at. 3ll)b. anclia. D^ieinwalb l)enneb. 3^. 1, 3. Söeiganb griebb.

3ut. 231. 1846 No. 61. ©d)mibt fc^wöb. 2033. ©. 24. ©c^meller boier.

äB33. 1, 83.

anken, ftDl)nen, [euf<en, wel(i^e beibe SBörtcr bem SSolfe gdnjlii^

unbefannt finb. 3n ganj .l^cffen fel)t üblic^, wie in bem grßften %i)t\l bon
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9?ieberbeiitict)r(inb : ^id^t) Id. Hamb. ©. 6. 5^lein ^toü. 2S33. ©. 16. ©rimm
äB23. 1, 379, tt)o aud) ein 33e(eg au§ 33. 2Balbi§ angeführt ift. „^un^ il)r

j«mtnerlid)c§ uietncii bnb an den" 2::orqueinaba .^ejamereon übetf. con bem
giittctnben (öanbgr. Jg>etmann). 1652. <B, 347.

anne adv. , fort, »weg; faft nur in ber 23er6inbung mit ge^n uSIid;:*

anne gehn; geh anne, tummel dich. - 3" 9'?ieber{)e[fen (bod) nidjt in ben iäci)fi[(^en

33ejirfen) unb ^erefelb, fo \vk im ©(^matfalbifdjen (I)ier in ber j^orm äne,

gef^rodien üne) unb ©djTOarjenfelfift^en iiilifS) ; in ber ®raffd;aft ^i^genfjain unb
Dbert)e[fen unbcfannt.

2lu|er bem ßl[a| ift bie| 2Bort t)i§ je^t nit^t nai^juweifen. gifd)nrt
()at e§ im ©organtua, in ber gorm onnen breimal: 1582 ßb (1594 96a)

.^ui onnen, bui annen, Serma, lerma jr ^ofteut, fagt ber 5teuffel, ritt er auf

ber ©au. aJJ4a (1594 106b) g(ei(^ njie bem £onig ^eutfjo fein erfter @o^n
oI§baIb Dorn get)n mu^t 3on I)eiffen — f)ui annen. d3b (1594 137b) §ui
nun onnen, loffet un8 bie reimen ^erum rammelen »nb rommelen. ^^^i^nolbS
^pfingftmontog (©tra^b. 1816) erfdjeint e§ einigcmol, unb n^irb im ©loffar ni(^t

unwarfd)einU(^ buri^ ant)in erflärt. ©rimm 2Ö23. 1, 418 I)ot nur bie brittc

©teile au§ bem ©argantua, unb ^olt bo§ 3Bort, o^ne 3*^^'f^i ^"^^^Qt für ein

SSerbum.

®en bi§ je^t öor^onbenen 3^iotl§menfom(ungen fef)lt biefe§ Söort.

Anrichte fem. ber, meift etraaS niebrige, ^üd;entifd) beffen 5|]fatte

öon brei ©eiten mit ßeiften eingefaßt ift, niebrigec 5?ü(^enfc^ronE, beffen '^iiid

ju einem fütdjen 2;if(^e eingerichtet ift. ©in frrd)ert)in allgemeine^ fc^r{ftbeutf(^e8

äöort (®rimm 2B23. 1, 426-427), ml^Qß jeboc^ Stbelung al§ ^roöincio=

li§mu§ getenn§eic^net l)at unb borum al§ tn Reffen ijorfinbltc^ hiermit conftoticrt

ujerben foü.

ansclineiden bejeii^nete, fo lange unb iwo immer fii^ ber £er6^ö(jer

bebient würbe, ben ©(^nitt am £erb^o(j Do(I;\it^en; bie ßonftruction war bte,

ba^ ber ©egenftonb, weither bu-rd) ben ©(^nitt bejeidjnet werben foltte, ba§

birecte Dbject beg Sßerbum§ onfi^neiben bübete, wät)renb bie 5J]erfon, wetd^e

ben 5?erbenfd}nitt vioUjog, in actiüifd)er ^^ügung ba§ ©ubject, in poffißifdjer ba§

botiwifd)e, inbirecte, Dbject war. ®o8 birecte Dbject würbe inbe§ ols felbft-

Dcrftänbli(^ in ber 9Jegel nictjt au§gebriicEt; ber ^ol^futirmann ^p^egte bem 3:l)or-

fct)reiber jujurufen: „ic^ will ongef (Quitten baben" ober „fd)neiben ©ie
mir an", weil fid; bie Slbwertefdjeiter uon felbft üerftonben. ©anj cit}nlid)

»ert)ielt eg fid) oud) in altern 3^'^^"/ ""''^ ^^^ el;ebem bie ßerbl)öläer unb ba§

Slnfdjueiben eine weit umfangreichere unb wid)tigere 9iotle f))ielten, ol§ wä) vor

brei|ig 3af)ren ober gor beut ju SEoge. ©o war e^ebem bie 58enu|ung ber

SBälber in bei weitem au§gebet)nterer SBeife geftattet, ol8 gegenwörtig: e§ fonnte,

nad) erhaltener unb fe^r lei^t ju erlongenber ®rlaubni§, in baS Cegert)olj

(fjjötcr, nod) im 16. 3orl)untert: 8efet)olj) mit SGBagen unb dorren geforen, im
StBolbe gereifert (Ü^eifer gel)auen) unb 3Sie^ gel)ütet, oud) ba§ geweifte (je^t:

ongewicfene) Jpol§ gefönt werben, ober e8 mu^te jebe biefer Jpanblungen onge=
f(^nitten werten, ober e§ trof ben ba§ 2lnfd)neiben 2Sernod)Iä§igenben SBalbs

bu^e (im 16. 3avl)unbert ßon 7 big 13 2tlbu§). (Sben fo mußten bie jur Wia\t

gel)enben ©d)weine bei fcl)Werer Sßolbbu^e ongefdjnitten werben. ®ie alten

^orftregifter, namentlich bie 23u^regifter geben für alleg bie^ faft jallofe 33etege.

©e^r oft wirb in ben legieren ol}ne weitern 23eifa| gefogt „l)at nit ange»
fi^nibben", „Ijot nit ta^en anfc^neiben", meifteng jebo^ mit ben betreffenben
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Mosern Srngaten: §. SB. „5 alb. 3or)ann 9Joben, ba§ er ntdjt, oIS er in leger

^ol^ aefaren, angefc^nitten ^ot" (1562); ober nur „— ba§ er in ivalb ges

faren tonb nit angef^nitten"; bie olte ä)?anger[(^e 511 SBetter, ba§ fie in wnlb

faren Io|en, tonb jr nIt angefr^nitten ift nsorben (1072); „^ot im njalb

gef;uett ünb nit ange[(J)nitteu" (1506); „l)at ein bu(^en gel)a»en tonb nit

angefc^nitten" (1507); 1 fl. 9?. t)at [ein ©{t)»vetn nit angefc^nitteu" (1565).

anspeiinelll, nut ©tednabeln befeftigen; uMidjer in ber meta^l)orifc^cn

SBebeutung: einen an eine 2li&eit fe|eln, il)n (bittweife) gut Uebeina^me eine§

®e[(^o[te§ i^ermogen , »on bem er nadj^er nid}t twol wteber lo§ fommen fann.

©. ©^)ennel. ©(^mibt wefterwalb. 3^. ©. 7.

aiistö.ssi^, unwol, un))n§Ud). ©djUiarjenfelS. 3ft "o«^ "^t^ ^^"^

ehemaligen ©cbrauct) üon anflogen, »vofiir je^t ungefähr ^ufto^en gebrandet n^irb

(e§ flö|t mic^ ein g-ieber on, e§ ^ot ii)n eine ©d;tt)ac^^eit angefto^en) gebilbet.

2in SfJieberf^efien gilt für bie[e§ anftö^ig: aufftü^ig.

antllliii, 1) ivie gemein^o(^beutfd), einem etwa§ ont()un — if)n be«

jaubcrn. 2) fid> antl)un, [id; antleiben; einen 9iod ant^un. gaft ou§[d)Iie^ti(^

gebraudjter 3lu§brud, neben twcli^em ansiet^en faum wenn üon etnjelnen5lleibung§i

[tüden bie 9i;ebe ift, worfommt, niemale! icenn »jom Sintieiben im (Sanjen gefpro(^en

wirb. %m l)äufigften l;ort man biefe§ äßort, wenn ^a8 einlegen ber ©onntog§s

tleiber be5eid)net n^erben foU. „.^ielte bod; barwor, wdi fie fidj (an einem

©onntage) antl)un woUen, twel;re fie in bie anbere ftube gangen". EJ^arburger

^ejen^jroceffacten üou 1658.

A.ntliiieriii bie SEobtenfrau; im ©(^moItaIbif(^en.

Antonius -IScliit¥eiii, Töngessau. Urf^^riingli^ (i^gl.

©d) melier baicr. 2S5Ö. 1, 86) ein ©djiuein »üeld)e§ won ben ©loubigen jum

SSeften eine§ ?lntonitert)aufeä (urfprünglid; be§ £lofter§ ©t. Stntonii bei SSieunc

in ber CDau^ljine) bergleid)en emS ju ©rünberg beftanb (f. 3(i)rmann in ßuc^en*
berfer Anal. Iiass. 4, 390 f.) unter 9tuffid)t etneS ju biefem ^ivede ej^jonierten 3In5

tonitermöndjs getjalten unD gemäftet meift aud) burc^ eine ©locfe om .^alfe

auegejeid;net ttjurbe. ®ie 2lntonitet pflegten mit einem Jpammerfreuj b. i. einem

ilreuje, njeldjem ber obere 5lrm fel)lt (T) um{)er5uget)en unb ju terminieren;

am (Snbe be§ SireujeS l^ieng ein ®lödd}en. ilx\6) liefen fie wol bei biefem

Sterminieren ein ©d}iwein mit einer ®lode am Jpalfe hinter \\6) I)erge{)en unb
terminierten guttcr für baffelbe (^eff. ^ebcpfer 5, 72) , woi)n bie e^cbem fe^r

öb(id)e unb nod» je^t nid;t ganj cerge^ene 9teben6art: „mit ber ©augtode lauten"

iljren Ihf^jtung l)at. ®ie bemertte 5lrt be§ 3)Jäften§ batte bie %oiQe, ba^ bie

5tntoniu§fd)n)eine geringer al§ bie ©(^weine ber §leifd)l)auer luaren. 3" ®"^'

merid)8 grantenbcrget ®en)ol)n{)eiten bei ©d)minfe Monimenla hassiaca 2, 707
{)ei^t ce: Sani Anihonius swyne die hauwt man durch eyn ander, unde gilt

1 punt eyns liellers mynner dan der fleisclihauwer fleisch, das sy oich durch eyn

hauwen, wie das des jars gegolden hait. §äufig ttjurbon bie 2lntoniu§fd)Weine,

2.öngc6fauen, ©egcnftünte bc8 ©pctteö, unb bicntcn ju einer 9)ienge »on fpöttifdjen

^arabolifc^en 9fieben§atten, 5. 23. fagt ßanbgr. 5p^ili))^) »on einem im ^ixl)x 1558
nad) ©ad)fcn unb DJiei^en gefd;idten ßofai „imr od)ten er laufe um^er iwte

eine 2;t)onge§fau unb bettele unb fei alle Stage Doli", ßanbau ®efd). ber ^OQ^
©.230 (wo frcilid) biefc ©ttUe niieüctftantcn ivoiben ift). 33urtarb 2Balbi8
fagt in feiner Uebcrfe^ung »on Th. Kirchmair Regnuiu Papislicum (bo§ 5|iä))ftifd;

JReid) 1555. 4):
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5Ö(. 6c.a 5tntontu§ ber feiw nni^ I}ütcn

®a§ nit bcr ^uolff baiuiber iüüten.

®riim6 man jm in ben ftcbtcn t)egt

©in ©d^mein ba§ feine ©djcUen trägt.

unb 23(. Cliija @ro^, fci^t gcmcft 2Intf)oni§ ©(^wein

®ax gut in jtcn i?uc^en jein.

2IQ bie jn rveigern fülc()e [tetüt

5i3ebrauien§ mit ©ant itonnig femr.

Allt^vorter. „^qx Stnttvorter (al, 3Int>vorter) ober a^^eKal". 8.

?p[)ilip))§ Deformation 2c. to. 28. ^uli 1527. 231. 23a unb fon[t oft in ben 95er=

l)nnb(ungcn au§ ber erften ^älfte be§ 16. 3art)unbert§. 3m 17. 3^. ift ba§

beutfd^e äöcrt fcfjon i)oÜig üon bem Iateinifc{;en uerbrängt. Haltaus Gloss. p.27.

©rimm 2B23. 1, 510.

Alll¥tlll msc. Ilem geschehe ein dotschlag in diesem gericht und

gesche der anvvan so naue, dass das haupt hinus fiele etc. ©aljft^Iiefer 2Bci§tum

üon 1506. ©rimm 2Bei§t. 3, 375. 3ft biefeS anvran = anwand? ©renjftücf.

angetcan fommt efeenbaf. ©. 377 Vor: so er (ber j^ifdjer) woll ein angewan

abschlagen, lüo eSuaüerbing^ ©rensftüd ju bebeuten fd)cint.

A.ilivaiicl fem., ©renje, ©renjader, yor§ug§tKcife ein foId}er 2Idcr,

ouf bcffen lange ©cite mef)rere onbere Qteder mit ber fd)ma(cn ©cite ftoBen. (Sin

fe()r altcg unb fef)r i"iblid)e§ 9Bort, §. 23. ßenne^) ßeil)e ju ß©9?. Cod. prob.

©. 233: „in guten 9ieincn, ©teinen, 2t n man ben t)alten" Uxl. ti. 3(l§fclb

l\ 1558. ©rimm 2B23. 1, 513. @. anwender, gewand, wenden. 2Sgf.

©trobtmann Id. Osnabr. ©. 1.

Aii^vandiitifi: fem., ©renje. „S§ foK aud) ijjt genanter ^oft -^ofe

—

terürte »uiefen in guten reinen, fteinen, 3)Jalen unb Slnmanbungen, aucb in

ftctigcr befeerung ünb njefen be()alten". 8eil)et)rief be§ §(. SB. ü. ©öringenberg für

23oderobe (©eridjt 5la|enberg3 ». 1565 bei ßenne^ ßeilje ju ß©9t. C. pr.©.229.

Jkil'%¥eilder msc, 1) ii^a§ anwand, ein 3(der auf befftn lange (breite)

©eite anberc Sieder mit ber fitmalen ©cite (©tirnfeite) fto^en. ©e^r üblid;,

neben 9lnmanb, \oeld)e§ monden ©egenben, j, 23. bem j^ulboifdjen Sanb, ju

fet)len fd)eint, fo ba^ ^ier nur Slnwenber (uwengel) gefrört njirb. „StnmenbelS

ein fdjmaleg 3iderbeet" ©raffc^. ^oljenftein (3our. ü. u. f.® eutfd){. 1786,2, 115).

2) bcr 23efi^er einer Slnmonb (cine§ SinwenberS). ©rimm 2023. 1, 514 I;at

Siniuanber. ©. anwand, gewand, wenden.

Angewende neuir. , 1) ba§ 9fJe(^t, ben ^^flug ju wenben ouf eineg onbern

2{der. (Sftor b. Dledjtegl. 1, 680 (to. 1693), 2) gleic^bebeutenb mit an-

wender (1) unb anwand ((Sftor ebbf.)

Ap (Aar^, ber eigentliche '^flame be§ 2tbler§, finbet fi(^ jujar in ber

5ßolf§fproc^e fo tvenig wk bo§ ^ufammengcfe^te 2ßort Slbter, wie benn an^ ber

23ogel felbft fdjon in alter ^i'xt bei un§ feiten geirefen ju fein ft^eint, aber in

einigen, freilii^ nur fel)r wenigen, Drt^bejeid^nungen ^at fid) Ar (aro) gIeid}Wol

erhalten, ^""öc^ft fommt in 23etrac^t bie 23urg Arnstein bei 2ßi^enl)aufen, ber

©tammfi^ ber »on 23oben^aufen ; fobann ein ^altberg jwifdien Streigbac^ unb

6ngclba(^: baS Arennest; ^ieran fd)lie|t \\6) ber 9?ame eineg 2Balbe§ obeTt)aIb

Sßolters^ain waä) SSaüenftein ju, weld)er mit fe{)r alter glej;ion big in bo§

14. 3fli^)W"fe"t Arnisnesi ^ie^
,

jc^t 2(rm§neft genannt wirb. ^nieS fe^t

biefe 2lnnat)me freilii^ t)orau§, ba^ ein ^fJorninotiü arn, wie ba§ nieberbeutfdie
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ornd, [tatt uro, ar, anäune()men fei. Unter biefer 9Sorou§[e|}ung fonnte man
botauf gefüf)tt werben, bie jiemlid) l)äuftgcn 9(rni8berge, bereu nüerc ©(^reibung

ofege^t, atS Amisberge aufjufo^en.

aren, aiJcm. Gin alte§ rebu^jUcierenbeS 9Ser6um (^vrät. ier, g^artic.

gearn), weld}eg im ^artici^jium bi8 in bie neuere ^^it V^oItSübli^ Jvar unb tu

Dbcrl)effen jum 2;{)eU noc^ übli(^ i[t; ba§ g>rä[ou§ 3nbic. unb ber ^nftnitiü, bic

übrigens [d)on in fe()r frül^er Qdt er, enn gelautet ^aOeu, finb wt e§ frf^eint

fc{)on längft auSgeftorben, unb ba§ ^Präteritum ift bereits ml)b. in bie [c^wadje

ßonjugation übergegangen, „jglid} fortt)erg£[ol jerlid^en ju i)ber art eren eignen

tog \u<i) laubeS genjon^e^t", 3mmi^enr)ainer öei^brief bon 1446 bei Senne^
Sei^e JU ßS9t. Cod. prob. ©. 192. „Unbe fürte fie barna(^ ju felbe uff e^nen

oder, unbe \'pX)n er V abber VI an eignen ph\d in erin t)cmmeben, unbe erte

mit en e^ne forcJ) unbe wan bie forcf» gearn leaS, \o fpi)n er anberc in".

SBiganb ©erftenberger bei ©d}minfe Monim. Hass. 1, 243. „()at ^inber

einem 9Jtat)rftein \)tx gea^ren, tt)e((i)er aurf) au^gcujorfen tft tcorben"; — „^at

tme ein SDrt SlderS abgea^ren" SBctterer i8u|regi[ter Don 1591. „f)at einn

lebenbigen 91f)ein abgeal)rn" ßbbf. bon 1583. edjmeller b. 2B. 1, 97—98.
2)?an tann verfuc^t »»erben, baS 2Bort aeren (Iren) ftatt ju 9te^re, t)ier§er

äu sieben.

Arke fem., ein großer .l^aufe, jumat .^olj, auä) ©trof). ^n Dber«

I)effeii unb^diwarjenfelS übli(^, in 9Jiebert)effen unbefannt. Sftor (£. 1403. „3t.

xxxviij Ib. ij fdjiUing bor xiij arcfen ^ul|S getaufft, beS fint vi arden et)n

bor br^ )3unt bnb vij arden ei)n bor iij Ib. vj fi^ill. gefaufft". Dlei^nungen beS

beulfd)en DrbenS()aufeS ju ^DJarburg bon 1497. dagegen fdjeint in folgenbem

©o^e: „biss an der flud argken hoben der Nidder molen" (Smmerid) j^^ranten;

berger ©emo^n^eiten bei ©d)min!e Monim, hass. 2, 701, bie glutarfe ni(^tS

anbereS alS arca, Jpoljgertnne, ju fein. 9SgI. ©d^meller 1, 103. ©rirnm
2ßJB. 1, 545.

Armeflei fem., Sfrmut, |cbo(^ niemals im abftracten, ftetS in con«

cretem ©inne: ormfelige JßauSwirtfd)aft, armfeligcS ©emerbe, armfelige 9?ar)rung.

SlUgemein üblici), unb in gleid)em ©inne \6)q\\ bon JpanS ©ad)S unb §ifd)art
bertucnbet (5Binentorb 1580 231. 39a; 1588 231. 37b „ba ift nichts tann

Slrmabei im 23aurenläger"). 23. 2BalbiS unb ©. grand fc^einen baS 2ßort

eben fo abftract »bie Strmut, alS ein ©ijnon^m bon Slrmut, ju benuenben.

©rimm 2B5Ö. 1, 558. 562. 3n biefem obftraeten ©inne erfc^cint cS anber=

»bärtS öfter, 5. 93. in ber ©raffd)aft .^o^enftcin: „Slrmete^, ^ürftigfeit".

Sournal bon u. für ®eutfc^(onb 1786, 2, 115.

Ariiiel<liiig^ nir. 3» -?>ünfelb unb Umgegenb bie beinar)c ou8fd)Ite§s

\\i)i SBcjeidjnung beS ifamifolS, welf^eS grembreort bafelbft faft unbefannt ift.

Arscll. ©rimm 2023. 1, 564-568. ©e§r übüc^ finb bie ©c^im^f*
Vbörter ßov^JO., 23ettela., 9iada. für einen armfeligen, bettel^aften 3)?enf^en.

artbar adj., bom Sldcrboben, angcbanet, grud}t tragenb; „ortboreS

ßanb", bcm Striefd) entgegengefe^t; wie gemcint)od)b. urbar. SIltbod)b. arioHy

colere, habiiare. ©rimm 2S§8. 1,573. SS9I. ©d)mener b. 2B23. 1, 111 — 112.

artlicll, fonberbar; „er fprad) fo artlid)", er fpra(^ fo feltfam, unber;

ftänblid), mit einer bem .^örer nid)t fa^lid)en 23ct)cutfamfeit; „mir ift fo artlic^",

mir ift fo fonberbar (jumal: fdnüinblig) ju 3)(utc, fo bafe id) eine £rantt)eit

a^ne. 3n ganj Reffen, wie in 23aiern (©(^melier b. 2B23. 1, 111) unb anbers
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tt)Ärt§. ©rimm 2B33. 1, 575. 3" ^e^^ ö^tern 93ebeutimg, für ba§ gemem=

^o(^beutfd;e artig, erfdieint artU(^ aucf) iü(^t feiten: „ba§ t[t ja gar axtliä)

gemadjt", ba§ ift eine fünftUcfie, forgfame, Heilige (avxä) feltfame, SSertßunberung

erregenbe) Strbeit.

Arzetei fem., noc^ je^t suiöeiten geborte ^yorm für Strjenei, e^ebem

6efonter§ im ®ebrau(^e für Strjneifunbe. 8. 5p^ilt))^§ 3fiefocmation öom 18. 3uli

1527. 231. ®iija unb fonft oft.

Asciier ^ Äscher, Escker , msc, ber jum 33e^ufe be§ ©eifenfteben8 in

SIf(^e eingerührte ungelöfc§te ^alt, iü?ld)e Sinrü§rung ben Slef(^er aufteilen

^ei^t.
^

Ass ntr., bie e()emattäe 23e§eic^nung be§ bem 2Sie^c (Dc^fen, Äüf)en,

Kälbern, ©(fiweinen unb ^unben), gereii^ten, au§ gefi^rotenem unb eingeinei(^tent

(gemilgetem) ^orn, für bie §unbe .^afer, fcefte^enben gutterg. ®o§ Söort

tommt in allen I)ejfifc^en §of=, ©(^lo^s unb ^Jentereiretfinungen be§ 15. unb

16. 3«rt)unbert§ unjätigemal toor. Torfen 1451: iij firtel forn§ gcur molen

gcu a^e bcn fwijnen. ©rebenftein 1462: 1 mit. forn ju äffe bauen ju milgenbe

ben melfen funjcn »nb t)elefivi)nen. 'dld<i)c\\ha6) 1425: ejpofita ber fru^te biefeS

jarS. ben meftefmjnen »nb anber§ ben no^ern jm ^ofe ju a^e tonb gu milgefale

gematen mnb gemacf)t. 9iauf(^enberg 1562: fed)§ meften forn gemalen onb ju

5unbe brot tofgongen onb niibt I)intt)egf gefürt gen mar))urg; item brttte^alb

malter ^abern ju I)unbe oip glei^er geftalt geacjt »nb mibbe genomen. SSom

16. ©e^tember 1562 bi§ ju SJeuiatjr 1563 toer5et)rten be§ ßanbgrafen 5p§tli)3)j

3ogbI)unbe in bem einzigen 9kufd;enberg jnjölf Wlott (üier Tlütt auf ein ba*

moligeS ä)iarburger 3}falter, tt)el(^e§ 16 2Keften fa|te, gere(^net) ^orn ju

^unbebrob unb elf SD^alter elf SDieften Jpafcr ju Jpunbea^; bie ^al ber J^unbe

belief fi^ auf 90 im 3Jitnimum, öfter aber auf mel)r al§ IOjO, unb fie I)ielten

fi(^ in bem angegebenen ^fitraum fiebenmol, jebeömal 1-3 STage in 9?auf(Sens

berg auf. SSgl. ©trobtmann Idiolicon Osuabrug. ©. 17, \\a<S) iüel(^em Aat

(Aul) bie 23e5ei(^nung ber Ströber be§ abgebraueten 2KaIje§ ift.

Ase fem. (äse) fotl, Wie in 23aiern unb Stirot (©(^melier 1, 115.

i^rommann SDiunbarten 4, 64) bei SBetter ber iöalte ober ba§ ßoljgeftea im

©(^ornftetn, an mlä)e§ (S^)e(f unb ^Dürfte jum 9ioucf)ern aufgehängt »verben,

voelc^e SSorric^tung fonft Deise (Dese) l)ei^t, aucl) ba§ ^olsgeftell über bem Öfen,

tt5el(^e§ fonft glei(|faU§ Deise I)et^t, genannt werben, ©o Sonbau in feiner

„dritten Slu6füt)rung über ben nationalen §au§bau" in ber 23eilage ju ^o. 12

be§ (Eorref^)onben§blatt§ k. ©ofelbft gibt er au(| einen 9leim an, n>eld)en bie

^inber in unb bei iZBetter um gaftnacbt fingen, i»enu fie mit ^öljernen ©))ie^en

um^er5iel;en unb ©^ecE, Surfte u. bgl. betteln:

ßtebe liebe SBafen,

©teig fc in be Slfen,

ßang fe me en ©tüdE Bptd arme§tang,

tann fc'§ nit gefc^neibe,

ßang fe me be gonje ©eiteti.

®a§ 2ßort fet;lt bei ©rtmrn.

asten ^ ein bisher no(^ unerflärte§ SSerbum, ml6)t§ ftetS mit Bouen

toerbunfcen (asten und bauen) auftritt, unD bie ßultiüierung eineä 2tcEergute§ jU

fcesei^ncn bient. SSorjugöweife tritt c§ in 2Bei§tümern ber SBetterau unb bereu

füblic^er unb öftücljer 3^oc^barfcl)aft auf, wie j. 33. in bem Sllten^aSlauer 2ßei§tum

»on 1354 (®rimm 2Bei§t. 3, 413, wo inbe§ auc^ bie nicljt ganj ju »era^tenbe

Sßilmav, Sbiotifcn. 2



18 Alzel — anfstützig.

SSotiante essen »orfommt), inbc§ ift c8 au^ in D6ert)e[[en Bi§ in bo§ 10.3«=
l)unbert üMii^ gctitefcen: „^erman ®alf)eu[er toon 9fJedjeI§§oufen fagt bei ges

tbanem ?Iibt: ßr ^ab bte 2l(benburgt »or tiier^igf Sareu I;elffen aften tonb

bawen". SDJotburger (©labenbadier) 3«"3enbett)ör »on 1562.

©. ©rimrn 2ß93. 1, 589.

Atzel fem. 1) bie ©Ifter, bo(f) nur im ^nungtunb, im ^ulbaifrfjcn

unb fonft einzeln im öftUdjen Reffen; bei £ird)t>of 2Benbunmut eridjeint baS

5ffiort S3(. 185b. ©rimm 2B58. 1, 596. 9ieben§art: bie Sl^el njoüt aud) gern

mit trautig [ein, fonnt aber ba§ §üt)fen nic^t la^en. 2) fd)ledjte ^erüde,

^erüde über^au))t, meift im ©c^crj unb S^jott. D^Ieinmalb t)enneb. 3b. 1, 5.

©d)mibt wefterw). 3b. ©. 9, Dgl. ®rimm 2B33. a. o. D. 3) .g>unbefrantl)eit,

gcmeinl)0(f)beut[c^ bie Dtoube genonnt; im öftli(^en .Ipeffen fcl)r üblic^. 4) jdnhfdje

^erfon „bo§ ift eine fletne Sl^el"
;

„bet ift eine ted)t böfe 3J^el". ©el)r iiblid).

atzelig, ?änfi[cf>, Ici(^t gu beleibigen, unüerträg(ld) , bi§ig; attgemcin

üblid), inbe§ im .^aungrunbe boi^ in milberer Sebeutung: lebhaft, pin!, im
@cbrau(^e. ®ie bi§ bat)er erfd)ienenen 3^'otismenfammlungen fennen bie^

5lbjectiüum nid;t» ein aizlet gemüt, tueld)e§ ©rimm a. a. D. aus ßeifcrgs
beig anfrd)rt, fi^eint abweii^enber 23ebeutung ju fein.

fltzeln, nedenj sich atzein, fid) ftreiten, mit ilBorten janfen; attge«

mein übli^. SSgL iizeln. Öieiniualb tjenneb. ^ixot. 1, 6 l)at ba§ SBort in

einer 23ebeutung (üergeblidjeg , Iöv:pifc^e§ QewQ öomt^men), tt)el(^e ^icfigen

Sanbc§ ni(^t ixbüä) ift. 2Iuc^ in ber SSebeutung bunt fein, bunt mad)cn, u>eld)C

®rimm 2Ö33. 1, 596 bem Sßorte jueignen möchte, tft e§ mir nirgenbS toors

gefommen.

fHibe, aufwärts, wag in entfd)tebenen oberbeutfd)en ©egenben attffe

lautet; meift nur mit ge^en verbunben: aube gehn. ©djwarjcnfelS.

aiiern, qu f(^reien, laut jammern, a^eljflagen ; ber .l^unb auert wenn
er eingefperrt ift; ber aKenft^ auert bei einer d)irurgifd)en D))eration; aud) be*

jeid;net man ba§ welnertic^e S3itten fleiner tinber mit auern. ©e§r üblic^,

gumal in 9?ieber^effen.

Sßirb in ben 3i''otifcn nidjt aufgefüfjrt; fet;lt au^ ©rimm 2B33.

Ste^nlii^en ©inneS ift

auischen, einen lauten ©{^merjenöruf (autfd)) ouSfto^en; bie§ SBort wirb

ton 3;t)ieren gar ni(^t, unb »om a)?enfd;en nur gebraucht, um einen einjelnen

©d)merjen8Iaut ju bejeidinen. ©o fagt man auc^: „e§ t^ut autfd)", b. ^.

tt)el)e jum lauten 3tuff(^reien. ©leidjfaUö feJjr übl\6).

Alifliolz nir., in bcnjenigen ©egenben, wo bie eigcntümlid;en 2Iu§«
brfide für bie 2ldergeröt{)|c^aften, äumal für bie g>ftugt(}eile, erlofc^en finb, j. S3.

in manchen ©otfern ber Umgegenb »on Gaffel unb obwort§ , ber 9Jame für
benjenigen ^pflugt^eil, welcher onberwärtS Schemel, Boss, Pfälf (Pel) , Afier-
träch l)ei|t.

aufsetzen ifl in S«ieberf)effen, wo fc^ep^eln unbefannt ift, bie 23e-

jeii^nung be§ ©c^mücfen§ ber 3üd)tmägbe (f. b.) mit tränken unb 23änbetn;
ein 5ÜJöbd)en auffegen; bie 2)(äcc|en waren bei ber £)od)Acit gar fcbon oufaefekt.

©. fc^e)3))eln. ©rimm SIÜ'T3. 1, 736.

aiifi^telieii f. stelieu.
aufstiitzi;;r, unwol, un^jäSIic^. 9Jieberr)cffen, aud^ wol Dber^effen.

»inbem 3under §an§ Söiltjelm (u. iJcubel) angefangen auffftufeig ju werben,
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bog er eine ßur toter bie anber 6raucr)en muffen". S^rifto^j^ ^ietric^g £f)ront!

to. ©rf)tt3cbba sum ^al)x 1C75. 1606?^ ift ein D(j)fe, „fo ein $ßffftö§cr
gettjefeu" in baö i)ctrf(^aftlid)e (Sc^lod;t&au§ ju 9i)tarburg geliefert worden.

ÜJaufc|en&. Stent. 9tec^n. to. 1606.

2Sgt. anslössig.

all fung', AM fungst, au fonk , ein f(|moIfaIbifiI;e§ toerbet{)te§ SBoj^^

beffen Urf^^rung auf^uHären mir ni(^t §at gelingen njotlen. ©eine 23ebeutung ift

1) tooüentig, ftjnon^m mit ausemer unb ausegrad; 2) bie einer 9ßenvunberung§=

^nterjection : warum nidjt gar! nsaS bu fagft! nic^t moglic^. SSgl. fung.

wagen, gef^rod;en-e?^en, jetgen. 3ft in .Ipeffen nur in ber Steftcjito«

conftruction sich äugen (eigen), aber atigemein, üblid), unb bebeutet biefeS

fi(^ äui^en bie meift abergläubtfd^e Stnbeutung, nseli^e ein Slbicefenber, jumat
im ?(ugenbli(! be§ 3;obe§, ober aui^ ein SSerftorbener toon ber 2In\ucfen[)eit feiner

©eele in ber ^eimat gibt; ber Slbtuefenbe (©terbenbe) äugt fic^, wenn ein

Jg)QU§gerät ober bergteic^en, tt3e(ct)e§ toon i^m niar gebraudjt tworben, fid; auf

fc^einbar unerE(ärlid)e SBeife, meift mit ©eräufd;, beivegt. (BS ift ta§ gctt).

augjan, at)b. ougeu, Vüel^eS gemein^odibtutfd) in ereignen entftetlt njorben ift.

3m g-ulboer Sanbe ift sich aichen (^aungrunb eigen) fo Diel olg fid)

rcid)en, fein iDtüti^en fiif)len; ausaichen „feinen ®ift an jemanben auöaic^en"

feinen 3orn an jemonben auslösen. @el)5rt bie^ Sßort I)ierl)er, ober ju eichen,

ol;b. eidion? ©raff ©prad}fc^a^ 1, 127.

Alifvel^ Aul fem. unb masc, bie Sule, na<S) ber in ber ©raffi^wft

3iei^enl)ain unb in Dberljeffen t;erf(^enben 2{u§f))rad}e be§ ü, ri(^tige bort f^er.

f(^enbe j^joim be§ mt)D. uwila , »ueldieS in 92ieber^cffen aI8 üle au§gefprod)en lüirb^

„ßr t)atte toermemt, e8 möchte ein 9{ut in ben ©d}ornftetn gefallen fein". Waxh.
J^ejenitjroeeffacten toon 1659. 2SgI. ba8 engt. owl.

aupcrn (sicll), fic^ rüt)ren, fi(^ ri^3^)etn, b. ^. fi(^ bemerfli(^ ma(^en,

fi(^ auftel)nen, ift nad) DteinioalbS Eingabe (.^enneb. ^b. 2, 24) im ©d}mali

falbifi^en üblich ; mir ^at e§ big je^t ni^t toorfommen ttootlen. ^arfct)einlid; ift

ba§ SBort nid)t§ anbere§ oI§ ba§ toon Steinwalb ebbf. ©. 22 oufgefüt)rte appern,

toon bem at)b. auaron, iterare.

ausemer, eine ber mancherlei arg entftetlten ©pradjformen , nicti^e in

ber ^erfi^aft ©i^malfalben toorfommen, aud) ansemer gefprodjien. 3^}tc 33ebeu;

tung ift: aud) tooUenbg: „bu t)ätteft aufemet;r bi§ 9?. get)en fönnen"
; „\6.) toitt

aufeme^r bi§ ein Ut)r njorten". 3" angrenjenben ®ebiet§t^eiten gilt m ganj

gteid;em ©inne be§ met;rft. ßin ©l)nonl)m toon ausemer ift ausegrad.

Ausmann, pl. Ausleute, au§iüärt§ 3Bot)nenber; statuta Esch-

wegensia (1834 toon Dtöftelt t)erou8gegeben) ©. 2, \toofür ebenbf. auc^ gast

gebraucht unrb. 3n ben S^eistümern (§. 93. bem toon ber Slbermarf unb toon

9f}orba(^, ©rirnm 2Bei6t. 3, 321. 327) be^eie^net Ausmann insbefonbere aud)

ben ©runbbcfi^^er , loetc^er ou^er^olb ber SKarf feinen 2Bo§nfi^ t;at, 2tuömarfer,

forensis. SSgl. Auswarlmann.

aussetzen, auSfteuem, toer^eiroten; eine et)ebem gemeintjodjbeutfc^e,

bei ßut^er (9ftic^ter 12, 9) ^äu^g toorfommenbe, jefet erlofc^ene 23ebeutung be§

SBorteS, voetd^e im ©c^njarjenfelfifc^cn , im ©d)malfatbifd}en, auc^ tt;eiti»eife no^

im gulbaifdjen üblid) ift. ©rirnm 2Biö. 1, 970.

Aussatz m., bie 3)titgift, 3tu§fteuer; überatt ba üblic^, itoo augfe^en

in ber eben toerjeidjneten Söebeutung fid; im ©ebrauctjc befiubet.
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ailSSe, ^tnoitS; frtbticf)e§ gulbaer Sanb, ©(^warjenfelg ; ausse faren

SSiet) außtteibcn, jur SSeibe treiben (\x>'\i faf}ren im gaiijen lueftUctien Reffen toom

SSie^lriet) gebraud)t luirb).

Aiiswartiiiann, Answartfraii^ Ausivartleilte
fomnien in einem <S(^Iü(^ternet 2Bei§tum m^ bet ä^eiten .^älfte be§ 15. Sar^

I)unbert§ (3eit[c£)r.
f.

^e[). @efc^. unb Can^eSE. 4, 286-287) üor, unb bebeutet

augenfcfieinlid) extraneus, foreusis, StuSmätfer, luie nod; feilte ber Slbj. ou§s

iwörtig gebraud)t wirb. 35gl. Äustcohner, Ausmann, unb Eimcart.

AuSW&^rtS m. (^Auswart, Auswert m. Ausfarl fem.), gTÜl)ling, SSor«

früt)Ung, jumal ber l)eüor[tet)enbe ^rü^ling. '^t\hi nur nod) im 5lmt Sildx^, in

ben ^Dörfern ber Jperfd)aft ©(^nialfalben, unb fonft einzeln j. ^. im Stmt

(g^ongenberg (^ier aber in ber §orm 5lu§fart) iibli(^, e()cbem in gan;^ Reffen

im ®ebraud)e, nsie uo(^ §ur 3^'^ in 23aiern f, ©c^ melier 93. 2S93. 1, 117.

4, 161. 2)Jarburger .l^cjcn^jrojeffacten uon 1658: „iScld)e§ uiel)re il)rem bebünden

nad) negft abgenji(|enen au§Jvart§ brei) jar geivcfen". !iMnbere 5lu§fagen übet

bcntclben ^^iti^awt" beftimmen benfclben : im früljcn grüt)jal)r, ju Qftern. ßben=

ba[. toon 1659: „3§reiJ ®od)tcr 23orbc geiuefener 9Jian .ipendie Jpöden ju Sölbe

©o^n Ijette »on ou§n)ertl) al)n bi§ 14 tage Dor 6l;ri[tag gc[ol)ret". Sintere

5Iu8fage über ben[elben ©egenftanb: „gr. lüie lang er gefül)ret? 21. SSon ges

bnd}ten D[tern bi§ 14 S;oge Dor negft borauf folgenbcn 6l)ri[tag". ®em Slu§*

ttjnttö [te^t, jcbo(^ nid)t in §tf)en, ber ©innjortg, bo§ ablaujenbe 3al)r, bie

©Vät^erbftjeit, gegenüber, ©rimm 2B23. 1, 1011. 3eitfd)rift f. l)eff. ®ej(^. u.

Sanbefif. 4, 52.

AllS1¥Oner msc. exlraneus, forensis. Sßolf^ager 9tec§nung toon 1563.

SSgl. ®rimm WQ. \, 1020. Sßgl. Ausmann unb Auswarlmann.

aiLSzielieil in ber 5öebeutung ouSne^men, fic^ i^orbetjalten, ifi je|t

ttjol foum nod) üolfgüblic^ , wor el;ebem l)ier wie anberwärtö iel)r gewöt)nlid),

unb etfdjeint fo in bieten Urtunben, 5. 33. in einer Don 1490, bie Slntoniter^

guter ju 5King§l)au[en bei 9^iebera§^^e betreffenb in ßenne))§ Cod. dipl. ju

feiner Slbl)anbtung Don ber 8eil)e ju 8anb[iebelre;^t 1768. 9?o. 16 ©. 52:
alß derselbe vnser herre den walt zu solichem hoffe gehöret auch Kuppel slrüche

houme vmb den selben hoff vnde walt gelegen in solicher lehnunge vssgezogen
vnde vor sich vnde sin nathkomen behalden hail. ©rimm 2B33. 1, 1039.

Auszug m. 1) Slu§naf)me, 3Sorbet)olt. 3n bic[em ©inne tft 2lu6§ug
bie bem l)effifc^en 23auer in ben nid)t fäd)[ifd)en bjw. nidjt leibeigenen 23e§irfen

Don Sliebets unb SDbcrt)c[fen allein geläufige §8c5eid)nung be8 2tltentl)eil8, wo*
gegen bie Don ben Hfif«^en ^uriften gebrauchte 23ejeid)nung Seib5ud)t au§ bem
fä^fifc^en ©^roc^gebrau(^ entlet)nt unb jenen SSejirfen gflnjli(^ fremb unb unDer*
ftänblid) ift. SluSjug bebeutet l;ier ben Don ber Uebergabe an ben ©of|n au8=
genommenen X^eil be8 ®ute§, ben Dorbe^altenen 33efi^. ®er Slu§jug fonnte
felbftDerftänblidi nur bei freien (nid)t leibeigenen) 23auern Dorfommen, fo wie bie
ßeibjudjt nur bei leibeigenen, benen ber ^en tl)re SeibeSnarung audi wenn fie

unDermögcnb woren, aber me^r ni^t, ju geben Derbunben war. 5lu§5ng'§urfunben,
weld)e tiefe SBortbebeutung feflfteHcn, finb nod} man(^e ou6 älterer 3eit Dor=
I)antcn, 5. 33. eine unter ben Urfunben bc8 tlofter§ ©vie^ca^j^el Dom 3al)re 1499,
worin ein ©inwcljuet bc8 ^ovfcg SKernSwig bie Uebergabe be8 ©uteS an feinen
©ol)n, wcldjc t)icr 0I8 ein förmlid;er SSertauf an ben ©o^n bargeftellt wirb,
bejeugt, unb in ber e8 am ©d}lu|c l)ci^t: auch hain ich heyncze schroder vor-
kouffer obgenant in disseme kouffe vnd briffe tsgezcogin vnd die helffte solichs
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kodens vnd zcugeliorunge myn lebenlan^ zcu gebruchen bebalden. ©. ausziehen.

genne^ fieU^e 511 mdi, <B. 684
f. £0^^ ^anb&. 1, 382.

2) exceptio, ©imuenbung »or ® ericfit, jjonn au(^ SSorroanb, Stu§f[u(^t; in

öfteren ©t^riften §ier Vüie anbervcärtg {)äufig, im 3)Junbe beS SSotfeS nur noc^

feiten ansutreffen; „t)et afcer ber uerclagt redjtmeffig au^jug »ibbet bie wnbes

quemli(!eit beS 9fiid)terg forraalien ber ap^seüotion, formlii^ett ber U6el§, tnf(f)i(f»

Iirf)eit ber artttfel, obber ber gleichen fachen fürjubringen". Sanbgr. ^f)ili)5^8

9Ji'formntien jc. »om 18. Sutt 1527. (SOiarburg 1528. 4. 33t. 23bl ©rimrn
SÖS. 1, 1042.

JLliSZÜgcr, Auszöger msc. ®er a(te 58aucr, \tjet(^er fein ®ut bem
©o^ne übergeben unb fi(^ „auf ben 2(u§jug" gefegt ^at. 3m oftlii^en .Reffen

finbet fid) bie ©itte ber Sltern, fid; auf ben StuSjug ju fe^en, atfo ou(| StuSjug,

2Iu§jöger, feltner.

ailt, ct«3a§. Dber^effen unb ©c^watm; hostm aut gegä? (f)aft bu ii)m

ctnsai gegeben ?) „man fagt »on naut, e§ fommt r>on out" ; „wenn id) bod) aut

ttjüfte, ttJoUt i^§ fagen" unjölige 3DJaI wieber^olter Stuäruf einer angeblichen

Zauberin au§ Äir^l)ain auf ber SCortur ju 2)?arburg 1. 3. unb 26. 9tuguft 1658.
tcei aut 5)Sertvunberung§formel (= wie \va§\) im cberljeffift^en §interlanbe.

Stm ^ufigften erfc^eint baS 2Bort ^eut ju Xage in ber formet aut oder nauty

cig€ntli(^: etwa§ ober ni(^t§, bie aber je^t faft nur in ber 23ebeutung entweber— ober! 3a ober S'JeinI um ba§ ©<f)tt)onfen ber (Sntfd)lie|ung ober bie Unent*

fd)iebenl)eit überl}au^t nad)brudlic^ abjuweifen, im ©ebrauc^e unb fe^r übli»^ ift,

a\iiS) »reit au|eri)olb tljrer .§eimat toon ben gebilbeten ©täuben ni^t ungern an?

ge\oeiibet ttjirb, freilid) nidit feiten in tateinift^er SSerfleibung : aut-auf.

ß§ ift ba§ al)b. eowiht, iowihl, ieht, ml)b. iht, altfrief. äwet, angelf.

äviht, avht, engl, oiight, njeld)en legieren formen aut om nci(^ften fte^et. 2Jgt.

©rimm ©ramm. 3, 52. 2ßiö. 1, 1044. S)a§ äBort fe^It in ben 3bioti8mens

fammtungen.

2[5gl. naut.

ailtsclieil f. auern.

a^väisk., albern, in tve^er §8ebeutung ba§ 2Bort jeboc^ nic^t fo f)äufig

borfommt, alß in ber SBebeutung ijerfrü^^elt, berwai^fen. 3"^ j^ulbact ßanbe.

m ift ba§ ml)b. äwitzic. ©d; melier 4, 207. SSrem. 2B33. 1, 1.

©. awisig.

aiwis^i^, atceisig, alUxw, fiuntterrudt. 3" ^€» fäc^ftf(^en Sejtrfen, wie

in ganj 92ori5beutfc^lanb. ©trobtmann Id. Osn. ©. 18. ©rem. 2B5B. 1, 1—2.
©. awäsk.

Aivetze fem. in ber ©egenb öon ^J^ri^lar ber 9J«me ber Arlemisia

abrotanum, be§ ®artenf>ain§ C@artent|a^n§) wie biefe n)otrie<^enbe ^Pflanje

im übrigen .Reffen f;ei^t.

Bade fem. [richtig: Bade), %yx%zxi, SSorteil, ^ülfe. ßtn in ganj Reffen,

wie in ganj 9?ieberbeutfd)lanb gcbräuc^lid)er 5{u§brud; I3er^ältni8ma|ig om fel=

tenften l)ört man il)n in ben öftlidjen ©iftricten .!gefjen§. 25erftärft: gute Bade,

sich zu Bade arbeiten, ein ©tüd feiner Slrbeit jum SSorouS ttjun, um fidi J. 33.

bie Stufgabe beS näc^ften SCogeS §u ertei(|tern. alle Bade hilft, f^3ri(^wörtti(^

:
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au(^ eine ciertnge Sei^ülfe i[t annetjmfcor, nsenn §. 93. nur ein geringer ^xUikx,

ein £inb,'an ^er Strbeit fid) &etei(igt. ein Heller thul dir gute Bade, doch

hüte dich vor Schuld und Schade j))rid)\vöttlirf)e ©d)erjrcbe, wenn eine un»er»

I;ällni^mä|ig geringe Seiftung, 3o'""g i"fonterl)eit, entricbtet leirb.

Unbaden msc. Unfug, 2Scrlegen^eit; ungejogener 23u6c.

baden, and) .batteil (rtd)tig: baden), feelfen, nfi^en, faft nur

nod) in feft[tef)enben jRebenSarten üfcUd): das badet (ball) mich nichts, bo§ ^ilft

tni(^ nidjtg, fann mir nid)t§ nü^en. es ball nicht, e§ get)t nidU, get)t nid)t an,

fügt fid) nid)t, rüdt ni(^t üorwärt§. das hilft und bati nicht, ba§ fann nun

einmal nid)t anberS fein, bädets nicht so schadeis nicht, superflua non nocent,

eine befonberS in ber ©iemelgegenb l)aufige 9Jeben§art.

3n ber ©d)riftf^rad)e ift biefe§ Sort tt)äl)rcnb ber s^eiten [§älfte be^ 17.

2satf)unbert§ erlofdien. 3" ^^m Siebe „SBat^t auf if)r Si)riflen ade" fomt bic

Seile Müx: „®elb, ®ut fann bicb nid)t baten"; in einem 1677 in £affel gcs

brudten ©efongbudi finbct fi^i ©• 283 biefelbe nod) unueränbert, wogegen ba§

1G90 ju 5Dkrburg gebrudte ©efangbud) ©. 113 fdjon l)ot: „@elb, ®ut fonn

nnS nid)t ratljen".

93gl. ©c^er5<Dbertin ©. 98. 9Ji(^e^ ßamb. 3b. ©. 10. 33rem.

äb33. 1, 61. ©d)ottel ßaubtfpr. ©. 1282. ©c^mibt SBeftern). 3b. ©. 14.

©dimeller 1, 215. ©rimm 2B93. 1, 1153-1155. ©ramm. 1, 494. 2, 43.

Bacle^elfl, ein ®efd)enf älterer ^dt, bem ^trinfgelbe gleic^. 9?e4«

nung be§ beutfc^en DrbenS ju 3)?arburg »on 1479 über ben SBeinbou bafelb|l;

3eitfd)r. für {)eff. ®efd). u. 8anbe§funbe 3, 175.

Bacliei*, Baecher msc. ber wei^c linnene Dlum^ffittel ber 23auern.

®iefe 2;rad)t, n)eld)e e^ebem feit ^ar^unberten im ganjen Dber^effen, tf)eiht)eife

and) in 92ieberbefftn üblid; war, ift feit bem 3at)re 1840 in 2lbnot)me gefommen,

unb feit 1848 bem 3Serfd)minben nal)e; fie ^at ber blauen 93loufe weidjen mü^en.

^er 9'Zome 33ad)er fam jebo(^ nur in Dberl)effen üor, ift a\id) »on (Sftor in

feinem obertjeffifc^en 2ßövterbu(f) (®. 3?ec^t8gel. 3, 1404) »erjeidinet; je|t tft et

faft ganjlid) erlof(^en.

bafen, ^att jufdjlagen, ^art niebcrwerfen. „bäf die Tbür nicht so",

fditag bie 2;l)ür md)t fo ^art §u
;
„bäf das Holz nicht so hin"

;
„ich hafte ihn in

die Ecke", ^n ganj 5lUl)effen üblid).

S^eucrbingg bebeutet ba§ üßort, jumal in Dberljeffen, and): 23rant»üetn

fftufcn: ^^einen bdfen'-'- , einen ©d)lu(f SSrantiuein nel)mcn, gierig hinunter fc^luden.

bafftei* (bi after), au§er. ®a§ 2öort fommt in ^effifd)en ©c^riften
im 15. 3fii-'t)unbert fe^r Ijäufig üor, wirb ober fd)on in ber erftcn ^älfte beS

16. 3"i^J)unbertg feiten. «Seit ben beiben le|ten ©ecennien be§ 16. 3l)- ^«^e
tc^ e8 nid)t mel)r gefunben. Silad) bem SSorfommen bejfelben in jenen ©c^riften
fann nid)t bezweifelt werben, ba| eS im 93olf§munbe lebenbig gewefen tft.

baelicn ift im SSolfSmunbe nur in einer 93ebeutung, unb and^ in

biefer, mciiicS SSifienS, nur im oftlidien Jpeffen im ®ebrauc^e: ©tode im ^ei^en

SSadofcn röften , fo ba^ bie 9iinbe fid) von bem ßo^e löft, unb baS festere,

nadibein e8 mit Del eingerieben worben, fic^ braun färbt. 3n biefem ©inne
fommt ba§ SBort aud) im 33rem. äB33. 1, 35 toor.

SLsgl. Baetres.

Halirgcricllt. (Sin feit bem Slnfangc be§ 13. 3ar^unbert§ übli(|e8

©otteSurtcil. Xcr bermutlic^e aKörbcr mu^te feine red;te ^onb auf ben ßei(|nam



Backofenkröffer — Backsbeere. 23

be§ (grmorbcten legen, unb Jimtbe für fc^ulbig, \päUx ttjenigftenS für ber Sl^at

t)oiI)Uerböd)tig getjaüen, u^eim in gcige biefer Söerü^rung bie äßunben beS ßr*
morbeten anfiengen 311 Stuten. ®rtmm j). 9fJe(I)t§attertüiner ©. 930—931.
Seifpicte bie[e§ ®eridjt§ge6rauc^8 ftnben fic^ in .Reffen bi§ jum @nbe be§ 17.
3arl)unbertg. Qwn berfelben mögen t)iet Qngefüt)rt werben, '^m Sa^rc 1603
iDurbe Bei 9?iebern)ettcr eine j^rauenS^erfon auf ber 8anbftro|e ermorbet gefunben,

unb ber Scid)nam StagS barauf fccgrafien. 3e^t erft erliob fi^ 3Serba(f)t gegen
nnen greniben, iveld)er im S3egriff ftanb eine 33ürgcr§toc^ter toon SBetter ju

leiraten, unb ba feine 2tu§fage bei ber 33ef^ro(^ung fdii^anfenb »»aren, fo ttjurbe

3um ©ottcSurteil gef(f)ritten : „tveil bann, fceridjtet ber ©c^ult^ei| gu Jffietter

„22. Dcto6er 1603, feine öu^age beroma^en gettjan ba§ man SSrfad^ gehabt ein

„genjifferg ju jsrotircn, ©0 ^aben tt)ir mit toormi§en tonb beiciUigung au(^ beifein

„bcg $farrl)err§ (SItiften tonb beS 5Kat§§ ber entleibten ^erfon grab tt)iber er*

„offnen la^en, berbedjtigen ^er|utretten Dnb fie onrüfiren Ia|en. SDb ban Yoo^
„b°r for))er fc^r bleic^ bnb faft ber erben g(ei(^ oud; bie wunben fo er gefd^lagen

„beren 8 ober 9?cun geiDefen, gan^ fdivcor^ tonb jugerunben getvefen, ©0 feinbt

„boi^ nii^t ollein bie vwunben triber fobolt frifd; 3tot^ tonb jlie^enbt fonbern

„ou(^ bie entleibte frort) tonber irem gefielt juibber fo Ütot^er geftolt al§ ob fie

„noc^ lebte ünb fc^tieffe tt5orben, boruf bon er .Jpeinrid; C^ogt, ber (5l)emann

„unb 2)?örber ber fragli(^en 3^rauen§^erfon) Vüiber ju ©. '^. ®. ^often gebra(f)t,

„ünb bi^^err nernjart gc|alten wirbet, boö meib aber tüiber in ir grab gelegt

„VDorben". ®ie I)ierouf bon bem %\§hl erl)obene ^seinlii^e Slmtgontlage na^m
ouSbrüdlid) 33e§u(^ ouf bog ®otte§urteit („18, ©onbern e§ ift aud; ttj^or, alS

ber etmorbete ferner bem SBeclogten borgelegt, bnb bcn bemfelben betoftett vrorben,

bj bie SBunben, fo fonft loerblidien bnb eingefallen, frif(^ blutt bon \\<S) geben"),

unb ber ©efenfor beontttjortete biefen 18. Älogortifel bal)in: „jum erften bnb

„onbern moelt \)ahe er ben tobten for^cr betaften muffen, bnb feine finger in bie

„wjunben bff ber ftirne leggen muffen, ba f)ahc fid) bie äßunbe be§ cor^erS nitt

„entferbet, al§ aber ber cor^er geicenbt bnb er jum brüten maeU bie vounben

„betaften muffen, I)obe fi<^ bie njunbe mit bluett entferbet"; — eine l;inrei(^eub

beutli(^e .^innjeifung auf bie 5lrt unb SBeifc, buri^ irelc^e man bie ßeid;name

ber Grmorbeten jum 23luten gebrockt ^aben mag. — 3m ^o^r 1673 toar in

SBo^va ein £tnb§morb vorgefallen, unb bie be§ 2)torbe§ befd)ulbigte 2Beib§))erfon

mu^te in ber 9Sorunterfud)ung ju breien HJlakn bie Jpanb auf ben oorgetegten

Seidjnom beS ^inbeS legen. -- 3m 9Solf§glauben ftanb (unb ftel)t §um 2;^ei[

nod)I)cute) bie 9iid)tig!eit biefcS ®otte§urteil§ unetfdjiitterlid) feft; eine5lu§foge au§

SBe^ieSborf bom 3. 1673 über einen bon ber berfd)mäl)eten ®eliebten ongcblii^ Sßers

gifteten fogt: „bnb am brüten toge nod) feinem tobt l)abe er bbergefd)offen, bo^

„er foft im blutt gefdjwummen, bnb ^obe feine fc^nsefter bie 2ßinbtfd;e gefagt:

„®r l)ette nod^ !ein blutt bbergefdioffen , bi| bo^ be§ ©c^nabelS toc^ter fommen

„bnb freute brad)t, mit i^ren fünff brübern, U)el(^e it)m alle fünff an bie groffeti

„jctjen bffm regten fue^ gegriffen ba| fie fid) nid)t fur(|ten folten, bnb al8

„@d)nabcl8 tcd)ter il)me ouc^ an biefe jetjen gegriffen, |flbe er 23lutt bbcr«

„gefd^offen".

Backofenkröflfer msc., b. f>. 23adofen!rie(|er, ift an ber 6bcr

ber bon ber gorm feine§ 9?efte§ hergenommene 3^ame be§ SBeibenjeifigS, Qaim^

fönig§. 3tn öftlit^en .Ipeffen ttirb biefer SSogel au§ gleichem ®runbe gerobeju

Backöfelchen genannt. ®er 9?ome ^amifönig ift gönjlid) unbefannt.

ISackslieere fem. l) im eigentlidien ©inne: gebörrte (gebadene)

Jöirnen, wie Qetrodncte Sle^ifel, 3^»ei[<^en/ ^Birnen ^ufammen im ßftlit^en Reffen
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„geraden 2ßerf" gencinnt werben, ©onft .^u|er, ©(^erjf^afte ^rage on eigen*

finnige, tt3d^leri[d)e tinber: „©c^äfecTjen, loillft bu ^u^eln ober 93a(f§6eeren?"

2) unetgentlid) in ben SKittelftänben gefcräiid)Iid) für tleine§ ®c^äd, flcine

®erätl)fc^aften. „^ä) wü. nur er[t meine S3ad§beeren vom 2;ifc^e röumen";

„\ücr trägt mir xviol meine 23ad§I)ceren na(^ .§aufe?"

Bälle, nur im pural, baS 3a^)»pti|d), jumot ber Üeinen, ja^nenbcn

£inber. ®a§ 2Bort ift je|t ganj fo geformt unb ioirb aud) fo verftanben , alg

fei eS 5)S(ural won 33 all, )üöt)renb e8 boi^ nid)t8 anbere§ ift, al§ puren, ^ittcr^

lern. 9?ur ^in unb njieber f)ört man wol: die Bällen; r\o6) feltner bie fajl

Ti(^tige ^orm die Bällern. 9Sgt. <Sc^ melier fcair. 2B33. 1, 168.

liälferil Bebeutet im ^ulboifi^en füUen, loollfto^fen ; bie Saft^e (©ad)
Belfern, bie ^aU mit ©(^nupftabaf bdifern.

liallioril« ®er SfJame eincä anfeljnüdjen, auf einer Jpod)|läd)e, njelifc

bie Urfprünge ber glü^c^en ßlbe, (Sm§, ®rpe unb SBarme enthalt, im ©ebu'te

be§ erfteren tcrfelben gelegenen ®otfe§, ö\tli6s toon bem ©tdbti^en ^^aumburg.

2Bie bie 9?amen jener ^^^"^«^en ijom lödiften Slltertum finb, fo auc^ ber 9Zamc

biefeS ®orfe§. S§ fommt al§ Baiahorn bereite in bem ßreviarium S. Lulli

(SBend ^eff. 2anbe§gefc^. 2, Urf. 23. B. 17) unb in einer Urf. be§ 10. 3ar^.

(2Bcnd 3, Itrf. ©. 30) toor, unb enthält al§ crfte§ 6ompofition6glieb baS 5lBort

balu (gotl). balvs). 2)iefe8 SBort erfc^eint got^. altf. al)b. nur in obftractet

Söebeutung: perniciosus, malus, ba§ ©ubftantioum in tem ©inne üon pernicies,

^iernai^ tonnte Baiahorn bebeuten: bie fd)limme, »erberblid)e §o^e, ober ha

Hörn aud; in ber 33ebeutung SBinfet toorfommt : ber fd)limme, üerberblit^e 2ßintel.

3)iögU(^ aber n^äre c§, ba§ balu urfprünglid) bie concrete 33ebeutung ber

2;obtenbranbftätte gehabt ^ätte, unb biefer Drt bie üon ben §auptfi|en ber

statten (SKaben, 2Äe^e, 2ßi(^torf, il'ird)berg) ni(^t tueit entfernte ©tätte gemefen

rpdre, h)0 baö 58olf feine Stobten feierlich oerbrannt t)dtte.

Baillliaster, Unterfutter unter bie ©ättel. „iij elen lyns duchs den

>vaissir eseln (ben SSa^erefeln, tt)el(^e ba§ 2Ba|5er ouf taß ©d;lo^ ju tragen

t)atten) zu Bambaster vnder die seddel". äÄarburger ©dilo^rec^nuiig tton 1475.
SDb mon notig f)ahi, §ur Srflärung üon ßambasler ba§ SBort Bast, ?padfattct,

mitteOateinif(^ basta unb baslum (23rem. SB^B. 1, 60) t^injusujie^cn , will iä)

liiert entfdieiben.

©. Bomsen.

bambeln, (pampeln), waS fonfl bammeln unb gemetn^o(^beutf(i^

baumein ift: fd)laff ^erabl)ängen ober t>erabl)ängen la^en unb in fc^wanfenber

Bewegung fein ober in biefelbe bringen. „3JJit ben SSeinen bambeln"; „eS
tambelt alleg an tl^m" er ^ot eine nai^lö^ige, fd)laffe .^oltung unb eine na(^=

lä|igc 5lleibung. „Slrme l)änbe unb beine (cinc§ neugeborenen £inbe§) weren
„genjcfcn al^ gan^ jerfd)lagen , unb ^ette alleS ge^am^elt, ba^ man eS a\i^

„nic^t jurc(^t bringen fönnen". 2lu§fage ber §ebommc 2)Zargorete (Slermunb äu

granfeuberg 29. 3uni 1697.

3)ietat)t)orifd) : langfam ge^en, langfam arbeiten : „ber bambelt ben ganjen

SEafl" arbeitet langfam ol)ne etwaS »or fii^ ^u bringen, ßin Sambeler, ein

langfamer 2lrbciter, \oeldier bie ©efddfte Rängen läjit.

©djmibt njeftern). 3b. ©. 12-13. aieiniwalb l^enneb. 3b. 1, 117.
©rimm b. 2B. 1, 1095 (unter bammeln).

ISailll m. ift jt^t au8 ber 25elföfvrad)c oöüig ijcrfdinjunben, nac^bem bie

Ic^te Srianerung an ben 23ann, bie 23annmül;len, il)r 53annred;t buri^ Slblöfung
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Detloren ^ahcu. 93i§ jum '^ai)x 1820 tescii^nete Bann (ge^roc^en Bon) in ber

©tabt ^ünfelb einen 3eitrai!m Don acf)t 2:agen im §erfe[t, iwä^tenb beffen %an^'

bcluftigungen ©tatt fanben unb gewiffe 2ßirte i^re 23annte^te (baS ^ed}t, in

biefet *3eit aOein 2Jcu[i! unb 2;an5 IjaÜen ju bürden) ausübten. SSon bem @rI6§

bie[et 5Bannred)te ber Sßirte befam in altern Reiten ber 23eamte ju ^ünfelb

einen SLfjcil [einer iöefolbung.

6anncn ift a(§ fc^erj^after ?tu§bru<! üt»li(^ im ©inne toon tenjältigen,

janngen, j. 23. einen ©egner im 9tingen (wrangein), eine [tarfe l^ortion ©^eife

unb bergt.

bändern, baS Jpoar mit Sänbern unb 93Iumen bur^flei^ten , tüie bie

jungfräulid)cn 23räute, ©eoatlerinnen unb 3"<^t"iägbe tl)un. ©ei^grunb, Um^
gegenb üon JperSfelb. ©. aufsetzen, scheppeln, schnalzen.

Bändermägde, gcbonberte SDfäb^en, worjugSweife bie 3"<^tni«i><^en.

Bänder^verk. ift ba, nso (5d)avel ([. b.) unBefannt ift, b. i). im

ganjen inncrn Reffen, unb iwo ouc^ bie ^öe^eif^nung „^uffa^" nic^t gang unb

gäbe ift — um ^ri^lar, geI6bera, äJielfungcn — bie 23ejeic^nung für ben be*

iänberten ^ranj (©djo^el) ber transjungfrouen [®c^e))^elmägbe). ®ie Unbe*

i)ülfltd)feit be§ Qtuöbrurfg betreift {)inlänglid^ , ba§ entmeber in ben bejei(^neten

S3e5irfen baS ©(^e^)peln übert}au))t nic^t einf)eimifcl) , fonbern nur geborgt ift,

ober bo§ biefe iöejitfe geneigt finb, Srobitionen ber ©^rai^e ju »ergeben.

Bansen msc. (eigentli(^ Banse), .§aufe, jumal »on ©ctretbegarben,

(gtrofigebunbcn ober .^otj, befonberS ttjenn bie ©arben, ^otjfc^eite u. f. t». aufs

gefc^tcl)tct finb. ?(n ber ®iemel üblid), aud) fonft einjeln »jorfommenb. 3" ^^r

kicbeutung ©«^euer, in weither bicfeS fet)r alte, im ®otf)if(^en (ÜKatt^. 6, 26.

Suc. 3, 17 bansts) toor^anbene, ober biS ba^in tueber im 9lIt^o(^beutf(^en no(^

im 3Kittel6od)beutfd)en oufgefunbene, unb nur in ber nieberbeutf(^en 2Solf8f^)ra(^e

gebräud)lic^e SBort bei ©(Rottet §aubtf)3r. ©.1283, ©tieler ©. 54, ©^erj^
bberlin ©. 94, ^lein g?rob. 2B. ©. 38 erfc^eint, ift e§ in Reffen meines

2ßi^en§ nid)t üblid). 5«ur ©c^ü^e {)olft. 3b. 1, 67 I|at e§ in einer bem
I)ef[if(^en ®ebrau(^e glei(^en 23ebeutung.

Iiansen (banzen, panzen) §eu
,

getrodneten 5llce, ©etreibe in ©arben,

©tro^gebunbe auf ben ©(^eunenboben (bie93ü^ne) jufammcnbrängen; tigl. i?o))^

.Jpanbbud) 1, 415. 312 (aufbanfen) unb bie bafelbft angefül)rten ©teilen au8

ben altern t)effif(^en SSerorbnungen ; — au(^ wol meto^j^orifd) toon anbern ©egens

ftänben: „ben 9}an§en ganj doU banfen". ©anj allgemein übli*^.

©rimm b. 2B. 1, 1119.

JBär, ursus. Unter ben man(^erlei Dom 93ären hergenommenen ÜJebenS*

orten mag l)icr eine fielen, njeld)e \6) nur au§ einer t)effif(^en ©d^rift fenne unb

bie bei ©rimm 2Ba3. l, 1123 fe^lt: „onn 58ern ^e^en ünb bornat^ ba^

:^ inten bleiben" ö. ^f)ili)3p§ CDritte wor^ofte verontnjortung mber .§. §einri(^

C3)Jarbur9 12. 3J?er5 1541) 4. 231. Cia. 2)er ©inn berfelben ift: in gefährliche

Unternel)mungen »erftriden, ju folcben anreihen, unb bann \\<S) Ijeroug jie^en.

Unter ben jolreiAen DrtSbejeiduiungen in Reffen, \»el(fie Dom Soren ^er=

genommen finb, ift bie ältefte ba§ fd)on im 8. 3<ir^ii»bert toorfommenbe Berinscozo,

je^t ber Rieden 2l(Ienborf mit bem 23einamen im 23erfd)ie^en, in ber neueften

3eit: Slöenborf am 23ärenf(^u§. 3n ber ©emarfung biefer Drtf(^aft finbet

\\<Sc) nod) je^t eine23ärent)ege unb ein 23ärenba(^. 5lu§erbem gibt e§ mehrere

23ärberge unb 93ärenberge (£nüll, '^\zx<i\\\itx%) , eine 23ärenburg (9!)Zei§ner,

^olferobe), mehrere 23ärenl;eden, eine 23ernftrut, einen 23ernftein (©ro^-
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fcl^eim, ©d^rod), ein 95arenIo(^, ein SSärenneft (UntergctS) unb mehrere

5>3ärcniüinEeI (©ro^entitte, .^»ainrobe, glör§6ad)). §nbli(^ finbet \\6) in .Reffen

(3*Mc[tenj ber faum noc^ mibetivärtS üorfommenbe j^-amilienname S3ären[onger.

barbeinig, fcatfu^. ©d)malfalben. Sieinwatb ^enne6. 3^. 1, 7.

SSgl. busbeinig.

Itare, Bore fem., alte ^u^. 3m norböftIi(^en Dter^effen (9kuf(f;en=

UxQ, 2Bof)ra, ©e&bcterobe) »orfommcnb.

Bare fem. 2)ti(c^tovf, in weldjn bie WM) jum ©erinnen gefc^üttet

VDirb; eine Save ift fef)r weit unb niebrig, unb füfjrt biefcn Spanien nur im

nötbli(^cn Streit toon 9^ieber§e[fen ([onft: 5Kötbe§); m OberI)e[len werben ju

tiefem !ßwid umgefe^rt fe^r fd^male unb t;o^e 3;öpfe benüenbet. 2öat[(^einlid)

ift bare 9?et)enform ober au(^ nur SntfteHung Don barn, Srog, Ä'ri))^e. Henn

erbens gele hat dem wesferwalt eyn milcheborn frebelicb zu ryssen. S3ubinger

ißu^regifter l^on 1475— 1482. folkers hennen fraiiwe hat peterchin geschuldiget

er habe ir jnn iren milcheborne geschißen. ©bbf. Sßgl. D'iidjet) Jpamb. 3^-

©. 10, n)o biefe 9Jebcn§art ot§ 2)?etont)mie aufgefüf)rt unb auf barm, Jg»efe, an

|ic^ ttjot irrig, 5urü(Jgefüt)rt wirb.

Bärenliäiiter m. (Bernhüter) war fciS toor wenig 3o^rfn i"

©c^malfalben bie fpottenbe 93ejei(^nung ber -^ofenträger üon ©eiten'berer, wcldje

bie otten furjen .!pofen (ot)ne ßeibftürfj trugen, ©eitbem bie langen JBeinfteiber

allgemein in ®ebrau(^ gefommen finb, ift bie ^öejeidjnung auggeftorben, unb man
l)ört fie je^t nur no(^ au§ bem äJJunbe ber älteften Seute.

Barg (rt(^tiger Barch) msc, ii)erf(^nittene§ männlid)e§ ©d)Wein, porcus,

a^b. paruh. 9hr im ©(^malfalbifd)cn ift bie einfache ^yorm (gefprodjen Bork,

Bürk) übli(^; in bem übrigen Reffen (jumal in S^ieber^effen) !ommt nur ßaS

deminutio Bärgel, Borget (neutr., au(^ raasc.) tior. ©d;ottel ^oubtfpr.

©. 1284. ^Tieinwalb Rennet). 3b. 2, 26.

Barte fem. fleine 5t£t, welche mit einer ^onb gefüf)rt wirb, balb mit

breiterem, beilä^nli(^en, balb mit fd)malerm, ajtä^nlidjen S3art, .^anbajt, §anbj
bci(. 3" 9fi"5 9'?iebert)effen ift ba§ 3»ftifument unb ber S^Jame aUgcmein ge=

bräud)lid), in Dberl)effen ift ba§ SBerfjeug wenig gebräud)Itd) , unb ber SfJame

toöüig unbefannt; bei ^irc^^of im SBenbunmut erfd)eint ber 9?ame öfter, auä)

fdjeint e8, al§ fei bie| ©erat bamalS al§ 2Burfwaffe gebraucht werben, wenig;

iten§ wirft bei ^trd)^of (2Benbunm. 1602 ©. 329) ein Sauer mit einer 23orte

nac^ einem .^afen. Sei ben 33auernfd)Iägere{en beS 16. 3oif^)""bert§ in 9?ieber3

I)£ffcn, 2;f)üringen u. a. D. fd)einen bie iöarten gteid) ben S3auernf)3te^en eine

nid)t unerl)ebUd;e Üioüe gefpiclt ju I)aben. ©. ©rebcnorbnung 2trt. 23. §. 1.

(CD. 4, 621). 23tem. 2BS. 1, 40.

SSgl. ©rimm b. SB. 1, 1143-1144.

Bartel msc. ^Hame toerfd)iebener £Ieibung§ftü(!e : 1) ^Pelj^aube ber

SBciber im Sd)malfalbifc^cn; JKeinwalb I)enneb. 3^- ^r
'^' 2) g-radrorf,

juniat berjenige, welcher in feinen ©d)ö^en nic^t f))i^ julauft, fonbern breit

abgcfd)nltten ift; im gulbaifdjcn Sanb.

Bas msc, §err. ®iefe8 nieberlänbifc^e SBort finbet fic^ no(^ je^t in

ben weftfdlifd)en ©egenben §cffen8 (Dbermeiffer, Dber= unb 9?ieber;ßiftingen,

Dberclfungen u. a. Dörfern) im ©ebran(^e, bod) nur fo, ba^ ba§ SSolt fi(^

beffclbcn blo^ unter fid) bebient; toor ben Jg)od)beutfd)en wirb e8 wermieben, unb

fommt j. 23. bem ^^farrcr nur in 3"[iÄ"^ß" großer 3Iufregung bcS ©cmeinbe^
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QliebeS jum ®e()or (»ie ba§ freili(^ mit bieten berartigen Sßörtern gc[)t, »gt.

Wicken).

Bäss m., auSc^emafteter Jpvnmmet; — bann aü<S) ©(^in^ifwort für einen

biifen, trägen 2)ien[^en. ©(^marjcnfelS , ©(^(ücf)tern , ©teinau.

Bäsclike, ein unüerftanbeneS, im j^ulbaifi^en unb ©(^matfatbift^en

fcf)r üblidieS ©d)e(tn3ort. ^m gulbai[(^en (.^ünfelb) wirb e8 ernftUc^, im

(2(!^malfQlbi[d)en bagegen nidjt fcöfe gemeint, unb »orjüglii^ gegen SCßeiber onges

ttjcnbet. 9SgI. Bäss.

baselig, jerftreut, oI)ne Ueberlegnng. ©e^r üMi(^ in SiZieber^effen.

terbäseln, irre werben, [i^ öerfe^rt anfteUen; verbaselt sein, übüä^tx

al§ i^erBafeln» fei"^ ^olle 23e[innung ni^t ^aben, jerftreut unb toerfet)rt fein.

9tieterbeut[c^e8, in 9?ieberl)effen fel)r iibhd)e§ SBort. iörem. 2033. 1, 59.

©d;mibt 2Be[tcrw. ^b. ©. 288. ©rimm 2B33. 1, 1148.

Bast. 9teben§arten : „fid) ba§ S3aft toon ben ^änben winben", fe^t

übli(^ toom t)eftigen Jpänberingen in großer 3tngft ober 33etrübni§; — „\x6) bic

(S(^ul)e mit 33ait binCen" (ober aud): „mit Sßiten", iua§ no(^ üblicher i[t), fe^r

üblid)e j^otmel, um gro|e '2)ürftigfeit gu bejeic^nen ; au(^ anber«)ärt§ übli(|e unb

bereits alt^erfömmli^e 5p{)ra[e, »gl. ©. granJ ©))rid)wörter 1541. 331. ^a;
gro[d;meu[eler 231. 23».

©onft ift 33a[t bie regelmäßige Slbfürjung be§, öbrigfn§ ^iemlid) feltenen,

25ornamen6 ©ebaftian.

^ebaest adj. , er))i(^t, ungebulbig erwartenb; „er ift gebaest auf

ba§ £artenfptel". Dber{)e[ien, jumal an ber untern 8af)n gebräud)lid;.

bätsclieil wie ^o(^b. paischen, im SBoßer mit ben Jpänben (jumol

unnötig) , im ^ot unb fi^meljenben ©(^nee mit ben güßen fid) bewegen.

Bäischiceiier , ©d)lodwetter , I)alb ©d)nee unD ifoih Siegen; fi^erj^aft

au^ „ber §ätfd)bätfc^" (bor 50 Sauren fe^r gewöt)nU(^) genannt.

Balsch msc, totige§, no|e8 2Better. ^gt. ©^mibt wefterw. 3b. ©. 15.

2Sgt. audi ^äntfdjen bei ©c^meller b. SB23. 1, 288.

batzeln, (baizeln) {sich), [id) [treiten
,

janfen, wobei e§ Big nof^c

an S£^ätlid)teiten, tod) no«^ nit^t gu benjelben fommt. ^n ganj S{ltt;e[fcn, mit

Stu§[d)hiß ber fädififc^en 23ejirte, üblidi.

batzig, tro^ig, gum Qawt I)erau§forbernb in übermütiger 2Bei[e; ein

au(^ in ber ©d)riftfpra(^e »ortommenber 2tu§brud; ef)ebem au^ balzet (b. i.

batzichtj: „3n biefer g-rage moi^t fid) ber newe §ec^tmeifter funberlic^ gar ba^el

Dnb minü^e". @. 9tigrinu§ SSon ber r£d)ten waren fat§oIif(^en — ^iri^en

grünbtU(^er berid^t. 1591. 4. ©. 119.

Iiatzeil, gleid)bebeutenb mit kleihen, bie ©efai^e ber ©ebäube mit

©trol)lel)m au§füUen unb mit Se^m bewerfen unb glott [treid)en; au(^ wot für

tünchen berwenbet. S)oö 2!Bort muß, m6) £opp ^anbbu^ 6, 68 §u urteilen,

jiemlid) afigemein üblid) gewefen fein, oud) l)abe it^ baffelbe bi§ etwa 1824
cinigemale vernommen, feitbem aber ni(^t wieber gei)ört, aud) nii^t in (Srfarung

bringen tonnen, baß baffelbe irgenbwo noc^ je^t in Hebung befinblid) fei.

Baiiclt msc. ^n ber 5Bebeutung venter finb bie g-ormeln gu bemerken

1) im eigentlidjen ©inn: einen böfen 23 aud) t)aben, weld)e in Dber^effen

übU^ ift, unb bebeutet ben ©urc^fatl f^aben; 2) im tropifd)en ©inn: feinen

guten 23au(^ gu jemanb f)aben, überatt nid;t gut mit jemonben ftef)en, i^m
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gram fein. Söelbe ^ormetn ftnb amS) fcf)on von (S^mibt SBeftew. 3b. <S. 16

verjeid;net; bie leitete ift gcgentuärtig in D6er^effen, two [ie übrigenS aüein

Dorfam, jwor no(^ vor^anben, aber bem 9tu§fterben nafie. 3n f(f)riftli(^en SSer«

i)anblunt^en ditcrer ^^it au§ D6erf)e[fen ftnbet fie \i6) ljäu|ig, 5. 8. „at§ fie

buvd) ba§ borff bober be8 (5rbt()au[etg ^au§ fommen t)ette Slfa an ber fjeife

gefeffen, onb were ba§ ^olb nieber gefaöen tonb ^ette ni(^t fortgewollt, üub

tuere eine fraw »on ^a(^born
, fo in ber jeit mit getraute na(f) ^DJarburg ge^et,

mit genjefen, welche gefagt, »we be§ ©treic^S, be§ bin i6) erf(^ro(fen, \d) ge«

trame ber ßlfa (einer angebli(^en ^eje) ni(^t njol, i(^ l)ahi feinen guten

bau(^ ju xi)x", 3)?arb. |)egcn)5roceffacten von 1655,

3n ber
, fi(^ übrigens mit ber 23ebeutung venter unmittelbar berüf)renbcn

unb toermifdjenben SBebeutung uterus ift ju bemerken, ba§ nod) im Stnfangc

biefcg 3a^t)unbcrtS in ganj .Ipeffen bie SBorte fdjwanger, fctinjängern im

S>erfe[;r ber 23auern unter fid) unert)ort ivaren unb nur im SSerfe^r mit bcn

„©rojien" (Sfcedeuten , 33eamten, Pfarrern) von il)nen gebraui^t würben; e§

i)ie^ vielmel)r nur: „einen biden ^a\i6) f)oben" unb „einer einen biden
^auc^ mad)eu".

Batierscliaft. Gm je^t wi^t einmal in bem fäi^fifc^en unb nseft*

:tjt)alif(^en 5lUf)effen (an ber 2Befer unb ^iemel), unb faum nod) in ber ©rafs

fd)aft ©djaumburg vorfommenber 3tu§brud; übli(^ no(^ je^t in ben Hefer in

SfJieberbeutfdjIanb gelegenen ^oi}aifd)en, e^emalS .Ipeffenj^affel jufte^enben 23e5irten

(Uc^t, ^reubenberg, 2luburg), wo §. 33. ber gro^e Rieden SSagenfelb in vier

S3ouerfd)aften geteilt ivar. 3n älterer 3eit aber fanb fi(^ ^ad}i unb SSejeidjuung

oud) in SlUljcffcn. ©0 war bie ©tabt 2Bolfl)agen vom 14. bi§ jum 17. ^ax-

l)unbert in vier 23auerfd)aften (Bürscap 1457, Barschaft 1563) geteilt, bo(^

verftanb man Baö)i unb 2Bort um 1626 fdion fo wenig mel)r, ba^ man baS

SBort Bürschaft in Bursse Verberbte. (S§ ift bie^ ber no(^ je^t in ber §oUänbifd)en

©^rad)e vort)onbenc ©ebrauc^ be§ SGßortg Bure: 2Bot)ner, Sfcad^bar, unb Buurt-

schop: ©cfellfc^aft ber ^"f*^"^"!^ n^^^otjnenben , 9'2ad)barf(^aft ; alfo baffelbe, waS
wir je^t in ben ©tobten mit bem o^nc^in un^affenb geworbenen ^-rembwort:

Cluartier be^eic^nen.

Baiiin. 3n altem, jum gröften St^eil no(^ jefet fortbauernben glurs

bejeic^mungen fommen fef)r oft 33äume, al§ tem glurftüd ben 9?omen gebenb,

Vor, unb jwar werben biefe 58äume nod) nad) if)ren alten 23eftimmungen benonnt.

©el)r häufig finb bie 9iamen, weld)e baS 2(ufl)ängen ber SSerbrei^er an 33oume,

ct)e man ©algen l)alte, bejeid^nen: ^iebbaum, .^engelbaum, ©atgenbaum
(bie^ an me^rern Drten), Stobtenboum; fobann fommen vor ^ilfenbaum
(b. i. S3itwijbaum) , Jg»ej^enbaum; D^tupaum, ©(^..^boum; Qet)xha\im,
3ielboum u. f. w. (Sine ber merfwürbigften , weil möglicher SBeife an bie

altl)eibnifc^e 3)h)tI)ologie eiinnernbe Sßejeii^nung ift: ber gute ®ob§baum (bei

3ieienbcrg).

33a um würbe eljebem aud; für ßid)tftod, Seud^Uer gebrandet: „daz wir

eynen boym mit eyiiem waslichle yn vnser pharkirchen zu Wifzenhusen gemacht
vnd gesasst han". Ungebr. Urf. ber g-if(^erjunft ju 2Bi|jenfiaufen von ®))i)3^ania§

1445.

bäumen adj. (boumin) , Von 33aum, von ^o(j, verfertigt. ®ie^ tnnflft

untcrf^egangene 3lbjcctivum baucrt, freiließ unfenntlid; geworben, no(^ in einem

berül}mten -DttSs unb Ö5efd)led}t§nomcn in Reffen fort. 3n ber S^äl^e be8 ©orfeS
a33icf)mannÖf)aufen liegt eine 33urg, je^t in SCrümmern, wel(^e von iljrer urf^jrüng*
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Ii(f)en iöauart (im 9.— 10. S^r^unbert) Wn Siatnen bie bomene bürg, ble üon

.l^olj erbaute 33urg, genannt wutDe. ®te[en 92amen (Bomenebtirg, Bömelbnrg)

Ijat fie \o \m ba§ toon i^r benannte oblii^e ®e[cl)Ied)t lange Qdt (ba§ ©c[cl}led)t

jum S;t)cil bis auf unfere Siage) gcfü()rt; bie äufammengejogenc gorm aber,

Boineburg, ift bie ^eifc^cnbe genjorben, wirb übrigeng richtiger ge[:ptücl)cn:

Böneburg, alS gefcfjrieben,

BaiiinfllcllS ift in einigen ©egenben .IpeffenS (Dbertjeffen, ©djwor^ens

fel§) Der 92ame beS ßid)^ornc^en§. 2)cetapI)orifd) won einem unruhigen jungen

9[)?enf(^en (©pringinsfelb) : SSaumfüdjSdjen (^Bämfijel), befonberS fdjtr^reeife

bro^enb gegen unru()ig unb übermütig njerbenbe junge 23urfd)e in einet ©efells

fdjaft: „i()r S3oumfücf)§d)en (23ämft$en)!", aSgt. ©(^melter bair. SB. 1, 135
»DO fid) ba§ „bafijene" au§ biefem Ijeffifdjen ©ebraud) gan§ gut ertlären ju

la^en fc^eint.

baiiisclieil ^at im ©d)ma(falbif(^en ben ©inn : jemanben jaufen, burd)-

!|)tügeln. ÜJeinmalb ^enneb. ^b- 1/ 8.

BailSCll msc, ©ebunb ©tro^, plur. Bausch. 9^ur in Dber^effen

unb §war je^t üorjugSiueife in ben el)emoI§ ^icainjifdjen Drtfc^aften, übli(^, ögl.

Blitter. 3" ^^^ 9ientereire(^nungen be§ 16. unb 17. 3art)unbert^ (iffietter,

Siauft^enberg
,

j^tanfenberg) fommt uujälige 3Diate ijor: „\\i unb fo toiel peufd)

ftrße (ober ftrcer) \)ixi bct (Oientmeifter ober Sonbfncdjt) ju fürftlid;er t)off{)nltunge

in 9?ent^of ju SOiar^Jurgf gelieffert". ©e^r geiwöl)nli(^ wirb Ijeut 5U Soge ber

©ingulor Bausch, Päusch, giflpro(^en. 3n ber ^nüUgegenb f^rii^t man Busch,

Busch, in 9Jiebert)effen f)ei|t ba§ ©ebunb ©tro^ ©c^üttling.

Bauz, Buz msc, einer toon ben Dielfaltigen 92omen, mit welchen bie

©efängniffe bejeid)net ju werben ^jftegen. Sauj ift nämlit^ im 3lmt SBrotterobc

ber 9?ame beö bortigen 9lmt§gefängntf)e§.

SSgt. Biobach, Goldkammer.

Bae^ves msc, ein ©tüd geröftete§ 93rob. 9?ur im ©(^malfolbifd;en

üblid), wo aud), jeboc^ feiten, bo§ non 9ieinwalb ^enneb. ^b. 1, 8 angefübrte

baeben, beben b. ^. baewen anftatt baejen, l)eut ju SEoge bä§en, gef)ört wirb.

©. buchen.

bellen, [tili warten. Dberl)effen, bo(^ nidjt häufig; ©ftor t. 9led)t§gl.

3, 1404; anberwärt§ in Jpeffen unbekannt. ©otl)if(^ beidan, al;b. biian, obers

bcutf(^ beiten, biten.

(S^ebem mu| jebod) biefc§ 9Bort in Reffen allgemein, unb namentlich

oud) in bem öftlid)en 9?ieber^ef]en üblii^ gcwefen fein. Stu§ le|terer ©egenb
ftommen nämli^ bie 5Keime auf bie Slnfunft be§ ßanbgrafen griebrii^ I. , ^önigS
toon ©(^weben, in Reffen (51ller 9tebbeli(^en .Ipeffen^Äenger .^erjelii^e j^reube 2C.

ßifenac^ 1731. 4), in welchen e§ tjei^t:

%6) xmüq!^ ^onn md fe lange gebeit

(Srfdit tä fitt rewer fummen
^a^ Jperje im Öiwe tjott un§ gefreit k.

(Stbgebrucft ftu(^ §er§felber ^nteUigensblatt 1832. 9fjo. 9, 25. gebruar).

Beider^vaild fem. unb neulr. , Beidermann msc unb neulr., ©e?
wanb, 3cug/ fl"S beiben ©toffen, ©ewebe l)alb au8 Sinnen ^olb au§ SBoHe;
ber 2luf§ug ift ßinnen (wei^), ber (Sinf(^tag ^olle (meift grünlich gefärbt). ß§
ift bie^ bie Strat^t ber ärmeren ©egenben in ben 2:t)älern ber ©eil, ber Slula,

bev obern ßfje unb beten Umgebungen ; no(^ immer wirb ein groJ3cr 2;l)eil biefcg

S3eiberwanb§ »on ben Jg>änben berjenigen, wcld;e baffelbe tragen, nii^l ollcin gc*
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fponncn fonbern aud) gemefct. ®cr ©elggrunb tragt Don btefer Strac^t ben

kamen S3eibermanb§(mann8)grunb. ©afe bie^ ©eivebe im 16. Sai^^un^ert

f(i|on tootfam, jeigen ^leiberrcfte au8 jener ^Q\t, gcr»i§ o6er ift e3 weit öUer;

tnbeg ^at \\6) ber 9?ame jur 3^^^ boc^ ni^t über (S. 3116 er u6, ttjeldjer in

feinem SBörterbucf; S3I. 3'^:^ bic entftctite jjo^"^ beiderwen I)at, t)inau§ uer«

folgen la^en.

3n ber 23ebeutung 9?ofc^, ©erge, in wetdjer e§ i^rifd) 1, 77 fiat,

fommt e§ in Jpeffen nid)t üor.

©rimrn b. 255. 1, 1366.

Beier msc.> ift im ^aungrunb, um ßiterfetb, unb weiter ber 9?ame

btr SBremfe (Oesirus bovis, SÖeigfliege) , buri^ mddje bo§ 23eiern (f. b.) bcS

9linb»)ie^e§ bewirft wirb. Db eine ©ntfteßung ou§ 23eia b. t). 33iene? 2)o^

bisen felbft in beiern übergegangen fein follte, ift nid)t wol glaublii^, ba in

einer unb berfelben ©cgenb beiern unb bisen (jifcfien) jufammen »orfommt.

beiern, 1) fterben; fd)erj[)aft unb ijerädjtüc^. 2((Igemein üblid)e§, au§

perire toerberbte§ SSJort, nid)t au§ ber ^"^^"fpradje cntlefjnt, wie «Sd^mibt

wefterw. 3^iot. <B. 18 meint.

2) ®a§ metft rafi^ ouf einonber folgenbe 3(nfd}tagen bc§ ®(odenf(ö:pfeI§

an bie ®(ode , weld)e§ entvüeber (bei fleinen ©loden) mit ber Jpanb ober mittel^

eine§ ©citeS bewirft wirb; eg wirb tjierburc^ ein bum^fer, ernft unb glei(^fam

melanc^olif^ füngenber ©lodenton erzeugt, unb bemnod) ba§ S3eicrn jum ßin=

läuten ber I)oI)en gcfte unb ber 8ei(|enbegänguiffe gebraui^t. 3" ^s'" legten

3arl)unbert war biefer ©ebraudi nur in ben ju fcen ^^iöcefen ^Jiainj unb ßöln

gehörigen fatl)oIifd)en Ortjdiaften (2tmt Simoneburg mit 5)teuftabt, 9?oumburg,

23olfmarfen) üblich, ber 9?ame beffelben, beiern, jetod; um Slmöneburg unbe=

fannt. Um baö 3af)r 1838 würbe bie Slrt be§ 8äutcn§ wegen be§ bomit (t^eit§

wirflic^, t^eilS angeblid)) toerbunbenen Unfugg burd) ))oltceiIi(^e ftrenge 3JJa|=

regeln m ben 2lemtern Simoneburg unb 9'Jeuftabt abgeftellt. SSgl. ©rimm &. 2B.

1_, 1368, wo auc^ bie befannte ©teUe au§ aSof 3bi)aen 2, 22 unb 2lnm.

(übrigcn§ ol§ einziger 23eleg) angefüt^rt wirb. SDaS 2Bort fdjeint nicberbeutf(i)cn

UrfprungS. Dtidie^ ^amfe. 3b. ©. 15.

3) ^as bur^ bie Sremfen oeranla^te SEoben be§ Dtinbuie^eS, wobei

baffelbc tton ber SBeibe weglauft, welches anberwärt§ bisen ^ei^t, wirb im

gulbaif(^en beiern genannt, auc^ metapl)orif(^ uon unbcfonnenem, wilbem Saufen,

bem 5lu8rei^en, ber 2)Jenfd)en gebraud;t: „wo beiert ber l)in?"

Iieilliiten (sich), in ben fädififd^en unb weftfälifi^en ©egenben,

namentlid) in ben ©täbtd}en beS (5ffell)al§ , üblid^c 33e5eid;nung be§ SSerftedfpielS

ber fiinber: fid} bei «Seite, in §ut (<Sid)erl;eit) bringen.

Beiiisterze fem., Söadiftelje; im ©dimalfalbifc^en. 9'iun ift äwar

„93ad)ftclie" felbft eine beinal)e läd^erlic^e 3Serberbni§ au8 wagsterz (— bewege

ben ©c^>wonj), int)e§ läjit fid) biefe 3[5erberbni§ tod) nod) (tiird) ßonfononteni

toerwcd)felung) crflären, wag mit bem Bein in 23einfterj nid;t teid)t gelingen

möd)te. Dleinwalb Ijenneb. 3b- 1/ 9.

Gine t\o6) ärgere, gleid)fall§ im (Sd)malfalbifd)en borfommenbe SSerberbniS,

eigentlich nur eine monftröfe ßorrumipirung won 33cinfterj ift Steinber& (j. t.),

beissllöse, grimmig böfe. (Sine fignificante, jebo(^ nur im ©c^mal«
falbifd;en üblid^e, ßompofilion.

lieiiveln, beiwein und iclineibelny unnötige @efd;wä^e ma(^en. Jpin

unb wieber in Reffen, j. 33. im Slmt Sanbed, übli(^.
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Beke fem., Sßad), nteberbeutf(^e, im fäd;[t[^en unb ^weftfälifd^en >!g>cjjen

iU(id)e gorm, a))^e[latiüt[(^ unb oI§ ßigenname (SfJefcelfcefe bei DOermciffcr,

Sl^jeiiOefe fcei 9Jtebermei[fet , SSeberberf u. a.) toemenbet.

UebrigenS ift baS t)0(^beutf(^e 23 a(^ in Reffen bem weit übemiegenben

©ebraudje iiad) g(ei(f)to(I§ g-emininum.

Belclieit msc. , uralter ^atm b^r bciben ^ß(^ften SBergfö^ife beo ©o(;rc*

Jtiafbeg (^aufungertvalbeä) in ber 9iäl)e »on (Sfd)en[trut; 1291 Beliehen (San bau
®efd)id}te ber ^^igb ©190. ®eff. 23efd)ieibung ber txjüften Drtfd}aften ©. 57}

;

^eut ju Sage bie 33eI(Iurfö^fe (53elgerfö))fe). 2tu(^ bie l)öd)\k <B)f\^Q be§

©d)tt)ars\ualte§ l)ei|t ber Söeld^en.

ßiner 2Inlet)nung an beutfi^e 2Borturf))rüngc entjieljt \i^ biefer 9^ame.

ß§ fdieint unuermeiblid), benfelben für feltifdien Urf)5rung§ ju erficiren, unb

fonüt it)n an5ulct)nen an bie 9Jamen ber feltt[d)en ©otttjeit Beal, Bell (Grimm
Mythol. 579. 208),* bie al§ eine nori[d)e ®ottf)ett unter bem 5)2amen Belenus

fd)on bei 2;ertuUianu§ (Apologet, c. 24), beiSlujoniu§ unb fonft erfdjcint,

eine ßid)t= unb geuergotttjeit ge^vefen ift, unb in Jpeffen nid)t unbcfannt gcmefen

fein fann, ba ber, bem ^eli gewibmete ßultu§ bealline (geuer beS S3eal, 33eli)

al§ D^otfeuer in .Reffen, tvenigfteng in bem ©täbtd)cn 92euftabt, bi§ juui

,3oljre 1820 gebauert ^at.

2Bo§ bie ©übe chen bebeute, ift fc^twer ju fagen. ^eminutii^en ©inu
fd;eint fie nid)t ju Ijaben, ba Belchen ni(^t etiüa neutral, fonbern entfdjiebcn

nia§cuUnif(^ ift.

Bender msc. (Benner), 33Dtt(^er, fflottner. ^inbet \\ä) je^t nur ncd)

feiten, am meiften nod) im nörblidjen Dbert)effen; ef)ebem fe()r iibltd), unb, njie

e§ fd)eint , in Reffen fogar bie allgemein gebiäud}Iid)e SSe^eii^nung biefe§ §anb=
icerfS. Dbert)effifd}e ©cbriften be§ 16. unb 17. 3ni^^)u»beri§ t)aben nur Bender;

in ©diriften au§ 9Jiebert)ef)eu fommt bogegen in jener 3fit auc^ 33üttner toor.

Beiltlieiin« Sine, njenigften§ in ben erftcn ©ecennien biefeä 3ar=

I)unbext§, äu^erft üblidje 3Sern)unberung§formct , DorjugSiueife fc^er§f)after 9lrt,

loutete: §err ®ott üon 23entf)eim! ®a S3entt)eim al§ SBaüfartSort niemals

gegolten |ot — ujoburc^ allein biefe formet eine genügenbe Srflärung finben

jvürbe — fo mu^ irgenb ein, jc^t gänjlid) unbefannt geworbene^ 6reigni§

biefem, nunmeljr unüerftanbenen Slulrufe jum ©runbe liegen.

Ber msc, (Sber; ber im nörblidjen 9?ieber^effen bi§ in bie ©cgenb bon

^omberg (feboi^ mit 2lu§nal)me be§ eigentlid) fäd)fifdicn Jpeffen§, ©ababuvg),

au^erbcm im ©c^malfalDifd)en , au§f(^lie^lic^ gebräud)lic^e 9'iame be§ (jal)men)

männlid)en @c^n)ein§. 3ln fii^ bedtniert ba§ 2Bort ftarf (®enit. Bers) unb §at

mit bero (ursus) burd)au§ nidjtg §u f(^affen, e§ tautet üielmeljr oltf)od;b. ber,

angelf. bar, eniil, boar. 3SgI. ®rimm b. ©ramm. 3, 326. @efc^. ber b. ©pr.
©. 695. ^nic8 ift eS in Reffen fdjon frü^ in bie fi^iradie ©cclination über*

gefül)rt tt)orbcn: ®er ^ofmann in bem .^afungcr Älofterl)of ju 33öbbi|ge»rmu|te

einen Dd)fcn unb einen S3eeren f)alten (Urfunbe anS bem ßnbe be§ 15. 3f>

bei ßenne^ 8ett)e ju ß©9J. 2, 505). derjenige 33ürger ju SBolf^agen, njcl^er

bie „jirien iöeeren" l)ielt, befam jäl;rlif^ jtuci SSiertel ßorn (2Bolfl)ager 9?ec^n.

to. 1563), unb l^eut ju SEage wirb e§ meift i8äf)re gcfproi^en unb gefi^ rieben

(f. 3eitfc^r. f. ^eff. ®efd). u. m. 4, 53). ':^a§ SSort (Sber ift in ßeffen
nirgenbg »oltSüblid); wo ba§ beutfdie SBort 23er nii^t gebräud)li(^ ift, l)"crfd)t

ba^ i)icnei(^t norbifd)e 2Bort 2Ba^ (f. b.). 2Sg(. jebor^ ^ämpe.
©rimrn b. SBtb. 1,1124. ©c^ottel ^aubtf^jr.©. 1286. 5ör.2ßiö. l,77f.
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ber^ beres^ be1*giit, im ©c^malfalbifi^cn üOIit^e Sfu6bri"ufe für:

gut genug, längft gut. 9fietnit>alb ^enneb. 3b. 1, 9 Ijat ben Slugbrutf „bet)r«

gut" tn ber SSebeutung „untabelic^-gut''. Tlan ift toer[u(^t, e8 für eine 33er=

betfcni§ au§ 6flr, nudus, clarus ju galten. Dbcr gel)ütt e8 ju bem buntein 5p ar— Bei ©d;meller h. 2ß. 1, 184?

Bere fem, 1) bie SErogfca^re; 2) bet 2;[)eil beS ©c^iefcfarrenS , ber

na^ 2Stgnot)me be§ 9fiabe8 unb be§ über benjelben f)ingel)enben gebogenen ^intcr^

t{;eil§ nod) übrig bleibt. §Bgl. Radeber unb Treiber. 3) (meift Bern gefüroc^cn)

bie äBagenfdjeere, in ivet(^er ein einjelneg ^Pferb ge()i.

3n ben legten beiben SSebeutungen nur im ©d^motfalbifcfien üblid), in

ber erfteren ebenbafelb[t unb in Dberl)c[fen, ßftor 3, 1404. ß§ ift biefe§ SBort

ba§ ©ubftantiüum ju peran, trogen, n)el(f)e§ wir je^t nur nocf) in geboren
übrig §aben.

SSgl. ateinwatb t;cnneb. ^b. 1, 10.
*

Berkert neuir., masc, 23irfeniuQlb, 23irfengebüf(|
;

je|t unb fdjon tongft

nur ©igennome für {yelb))lä^e. „ein flcin oder im S^iiebenuetter felb ber 33 er fort

ober ^irfenacfer genant". ^Pfarreicom^etenj^cn Don 2Better 1568. 3"-^'^^)^'^

Dberoulo unb Raufen, nal)e bei le^term 3)orfe, liegt ein niebriger 33afa(tl)üget,

mit einigen fel)r alten Sid)en beftonben, n>eld)er baS (ber) 93 er f er t f)eipt, wenn
glei^ auf biefem ^ügel feit 3fli^^)i'"berten Wirten ni(^t me^r geftonben ^oben.

^ben fo im Dbenwalb Biikenharl 1012, jc^t in ber 9tot)e ba§ S)örfd;en Birkert.

©imon ®efc^. ber ®i)n. u. ®r. i)j,^.6rbad). 1858. ©. 45.

5l«^nlid) ift Birkich (rid)ligerYBirkicht) neulr., ober Gebirkich, 9?anie eineS

SBolbes on ber ©repje ber Slemter g-rieteiwolb unb (£(^cntleng§felb. 2Sertrag

beö ß. 5pt)ili^)) mit Stbt 2)tid)ael Dorn 26. ^uli 1557 bei Ledderhose Jurium 2C.

1787. 4. ©. 186.

beriieil (birnen) ift bie in ganj 9t(t{)effen nebft ©d)malfalben übliche

nieberbeutfd)e SOietot^efiS für brennen, bod) toorjugSweifc vom Dfcnfeuer ge«

bräud)Ud), wot^renb für ÄronftjeitSjuftänbe u. b(^(. nic^t feiten bie gorm brennen
angewenbet »uirß. „3a nun merf ii^, loo^ Ecce t)eip, Ecce ^eip ber S9el^

bornt" l}effifd;e Slnettotc bei Melander Jocoseria Siel) 1602 ©. 570 9?o. 569.

9i ein wölb ^enneb. 3b. 1, 13.

Besmeii msc, bie olte gorm unfere§ abgeftum))ften 2ßorte§ 58efen,

in 2Bolfl}agen nod) je^t xxUx&j.

Itessa., urfllte§ ^orf im 9tmt ®uben6berg, im 8. 3ott)unbert Passaha.

2)o§ 'iSoüxi entjiet)t \\6.) ollen bcutfd)en ©prad}ftämmcn , unb tötrb feltift^en

llrf))rung§ fein, gleich Pasahsteti unb Pasuhhinga ©raff ©^)rod)f(^. 3, 352.

UebrigenS gel)örte 33effa, einer fit^erliiä) fe^r ölten Srabition jufolge, ju ben

fe(^§ eigcnlUd^en .^cffenbörfern (Dissen, Deute, Rilte, Haldorf, Büne, Besse, Das

sind der Hessen Dörfer alle sessej, unb fdjeint bi§ in fco§ 16. 3arl)unbert l)inctn

eine gctbiffe böucrlidje DloUe gef^)ielt ju l)obcn, wenn au(^ nid»t eben bie nobelfte.

(£^)rid)WDrtiid) wor im 15. S^^^^^u'^bert bie Sörout üon ^effa, vermöge einer

jwar läd)erlid)en aber unfaubern Segebent^cit , wet^e ^ird)t)of SBenbunmut 1,

5Ko. 361 (1602 e. 512) au§ bem 9Sült§munbe berichtet. (Sben bofelbft gebentt

^ird)l)of ouc^ eine§2iebe8 von 23effa, weidieS „in ollen 93aucrngefellfct)afteu

gefungcn" werte. ^iefeS bem 15. 3fl^t)"nbcrt angebörige, übrigeng völlig un=

poetifd)e SSolfglieb (Slnfong: „3n gelSberg bat mid) Siebte") fint)et fid) in

ft'ornmonn§ grau SSeneriS ^öerg 1614 ©. 365 unb barau§ 2Bunberl;orn

2; 254. SSgl. Grimm Gesch. d. d. Spr. 2, 579.
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Bettel msc. ba§ 33e(terii; „ber SSettet ernährt md) [einen SOJann",

Betielmann ber ouSfc^Ue^Hi^e 9lu§bru(S für Bettler. ©i)ri(^rt3Drt(i(^ unb
gteid)[am ^t)pofori[tif(i) : die Bettelleule schlagen sich: e§ rummelt im Seibe.

Betlelsack : „er geht mit ihm um, wie die Sau mit dem Bettelsack""

fe^r ü6Ii^e JRebenSart [ör: er f;ubclt i^n ouf baS Steuperfte. ^Ijil. ü. ©itte*
tvalb ©e[id;tc 1, 475.

Bettelianz f^ric^tt)örtU($ für ettt)a§ re(i§t {Sr6ärmli(^e§, 9?i(^tige§; im
©(|malfnlbifd)en aud) für ^^"^ß'^f'«

Bettelmannsumkehr ; 9?eben§art : „es sieht hier aus, wie auf der Bettel-

mannsumkehr^ b. ^. fel)r unorbentlld), lüberlic^. SSgl. ©c^m eller ßair. 2B33.

2, 324, tt)o biefe Siefcengart eine etteaS anbere SBenbung erf)äü.

bettrisig, bettlägerig, alter 3lu8brud (beliiriso at)b.}, aber no(^ jep
im\3erge|en. „3cl) armer frander bettriffiger ^^ann, ber t^ nunmehr balb

ein 3^ar jn 23ett frang! gelegen" ä);arburger 23ittfe^rift i5on 1594, unb fo bur(^

ba§ 16. unb 17. 3orl)unbert in ben Dberl)effif(^en unb nieberl)effif(^en ©c^riften

(gerrortu§ »on bem gemeinen nu^ 1533 231.60b), Steten unb 23riefen öu^erft

I;äuftg.

betucllt, betügf. 1) in ber ^"^^"f^^^ß«^)^^ «^^^ ^i"^. ^""f^/ ^«"" S^f'«^

al§ jübifi^er SluScrud wcl belannt, nid)t ungebräuc^U(^ : [icbereg SSermßgen§,

ttJolftel)enb ; ein betudjter ^Dcaun ift ein ©old)er, vceldjcr ju 2Bol[tanb gefommen

ift. tiefer ©ebraud) ftet)t bem urf^rünglt(^en ©inne be§ Ijebräifdjen 2ßürte§

nun ,n'intDn (fid)er, tuio, ol)ne ^^-urdjt) am ncidjftcn. SSorjuggiveife in 9iieber»

fieffen unb in'ter ©raffcbaft 3i^9enl)citn befannt uhb gebraudjt.

2) im ©(^matfalbifdjen unb gulbaif^cn, inbe§ awd) anbermärtS md)t

unbefannt: fülle, fi^iueigfam, bebrüdt. „ßr »war ganj betud)t, unb lange nid)t

metjr fo laut, wie fonft". „®er §unb ift wjol tranf, er tljut ja fo betud)t".

®a§ SBort ift au§ ber @aunerf))rad)e (®rimm 23323. 1,1740), unb üon biefer

au§ bem ^ebräifd)en (f. toort)erJ eiitlel)nt. Frommano Mundarten 6, 221*).

beudlicllt, beudlechi, lei(^t »nunb, fo ba^ bie SBunbe won einer 5(n=

fc^ttjellung begleitet ift. „10 alb. (a^irb geftraft) ^ein^ ©im^scll ju tonberften

9(Jo^, bo§ er fein bienftmeitlein — bloe, beubletcfet unb fc^marl gefc^lagen

^ot". „\i fl. (wirb geftraft) ^erman ^offmeifterg frauw gu ©teiuer^^aufen ba|

fie ®erla(^ 23ofer§ framu — mit einem befenftiel tomb j^ren fo)3f, bloe fd)Wor^

önb beubtlec^t gefc^lagen ^ot". „3^ fl. (wirb geftraft) genfer §enc^en, baS

er ßen| Slllenborfern mitt eim ftein »ff ben fo^f wunbt wnb beubelic^t ge-

worfen". SBetterer 23u^regifter »on 1591. 2:)er SluSbrud fdjeint je^t gänjlti^

ouggeftorbcn ju fein; e§ ift ein üon bauder (bei gifdjart päuderlingj, ©c^lag,

weld)er eine leitete 2ßunbe mit 23eulc l)eroorbringt, abgeleitetes Slbjectiuum. SSgl.

©«^melier baicr. SS23. 1, 155. ©c^mtb fc^wab. 3b. ©. 48. ®rimm b.

2ßb. 1, 1169-1170.

beilgeln ein im .gaungrunbe fe^r gewö^nlid)e§, au^erbem ober mir in

J^effen big ba^er ni(^t borgefommene§ SSort mit ben jwei, übrigeng unter ein-

anber toerwanbten aSebeutungen : 1) narl)§elfen (ben 3urüdgebliebenen, 2ßer=

fäumten); SSicl», weld)e§ ungefdttigt bon ber 2ßeibe in ben ©toU jurüdfe^rt,

*) ilinion n^2; fi^ vul^ig, baljer scheft belacht! (cjaunerifd)) ober bctuches

(^ebel $IBevfe'3, 274': „giucj gan3 fitU unb bctuc^eg wiebev in fein 33ett"j.

Sßilmar, S^^iotifon. 3
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wirb gcicugelt b. ^. iiact)geiiittert; 2) iei gclinbem ^ewn fangfam fo(|eii

la^en. ß§ ift oI)ne S^'-^^if^^ tdffelbe SBort, vrc(d)e§ fd)cn m^b. , bonn bei

5lI6eru8 Diel. Sßf. z4a erfcl)cint: „id) t)ed)el, recreo", unb fcei gt[d)art a(§

auftt>ed)eln »orfommt. ©d;mellcr 1, 145 I;at aufbac^eln ton bcm ^liif^

jie{)cn etne§ fd)wad)en £inbe§.

Seiine [. Binde.

Beute fem. a3edertif(^, ouf «jetc^em ba§ Srob au§ bem a3ncflro(] anS'-

gewrtt wirb. „l)ab ein 9?eue SSeutf) — top fc^loi^ 9?aufd)enberg gemacht"

V 1Ö75. (9Jent. 9iec^rt.). „iffian bet JBeder ba§ brobt aujjgenjürdct, tonb toff-

ber 33eüte liegen gel)abt" 5Ui§[age beS Drbcn§forfter8 9?ifoI. ßbert jii SOcatburg

toon 1675 über bie ^auSorbiuing iin ®eutfd)en .Ipaufe boftlb)! 2)er SBadtrog,

Jtoie ©rimrn 2B93. 1, 1750 meint, ift aSeiite l)icrnad; unb in .Reffen überbauet

nit^t. 6§ ift bie^ 2ßort bie eigentitdje beutfc^e a3cjeid)nung begjenigen §au§;

geratet, ttoeld}e§ \üir mit bem Iateinifd)en (gried)ifd)Cn) 9?amen discus (©djeibe),

%i]6), feit bcm 12. ^ot^unbert allgemein ju be§elct;nen pflegen. ®otI)if(^ biuds

masc. Marc. 7, 28 u. a. ©t., altt)OC^b. biut (Olfrid 2, 18, 20), oÜfädjf. biod,

in ber lex salica 49 unb angelf. beod, oltnorb. 6»orfr; im 3!)tittel^od)beutf(^eh

f(^on ni(^t me^r toor^anben. ©raff altljodjb. (£)jrad)fd;atj 3, 76—77. ©rtmm
b. ©ramm. 3, 432. 2). SDhjtljol 2. m\^. <B. 43. ®o§ SBort bebeutet ur*

f))rünglid) bie (er^ö{)ete) ©teile, toon iceldjcr au§ bargeboten njtrb, junäi^ft

ben ©Ottern ba§ Dlpfer, alfo Slltar, bann ben ä)Jenjd)en bie ©^eife, unb e§

Iiatte unjweifell^aft ber biut fo ttjenig bie j^orm einer ©(^eibe (discus) wie bie

heutige Seute.
®a8 SBort ift feit ben legten brei|ig 3al)ren in iDiarburg, wo c§ faft

aKein in Reffen nD(^ üblid) war, faft gonjUd) au^^cftorben , unb wirb nur nod^

»on ben älteften ?perfonen beg SÖtdergewerbeS toerftanben ; üblicher war e§ wenig*

ftcnS big 1844 no^ in ©ie^en.

S8gl. Biede.

Beutel msc, ein nieberbeutft^eS 2Bort: Budel, Büdel, weld)e§ bie aSe*

beutung eineg angcbaueten ©runbftüdeg l)at, ober ai\d) SScrmögen, ©üter im
Stilgemeinen ju bejeidjnen ft^eint; S!3rem. ^33. 1, 154. aSei un§ tommt biefeS

2Bort, übrigeng Büdel gef^rod)en, nur alg ßigenname üon glurftüden, unb bie|

wieber nur in ben fcid)fifd)en 33e5irfen, ouc§, fo ßiel xd) wei^, nur in Som^jofitionen

toor: Gfl/^en&eM/e/ (3ierenberg) ; 6'mn6eM/e/ (Salben); /forrtfceu/e/ (itnidljagen);

Leimenbeutel (§ofgei§niar) ; Pfannenbeulel (.!^elmargl)aufen); Springebeulel
(^ermanrobe). ßg ift baffelbe Sßort, weld)e8 in äBolfenbüttel, Üii^ebüttet, a3rung=
büttel u. f. w. erfd)eint; »gl. grifd; 1, 160.

beuten, eigentlich: augteilen, bann : tauften, unb in biefer SSebeutunc^

fommt eg in altern t)cffifd)en Urfunbcn unb ©(firiften, bod), fo toiel id; fel)e, erft

feit bem beginn beg 15. ^ar^unbertg, fel)r pufig toor, jumal in ben 6oms
))ofitionen verbeulen unb abbeuten. „muste war umbe war verbutet viide gekület
werden, unde nymanl musle umbe gelt kouffen noch verkouffen" 6mmeri(^
i^ranfenberger ©ewont)eiten bei Schminke Monim. hass. 2, 674. „ader ist

terbulT. (verbuteles) ebbf. ©. 723. „das wir recht vnd redelich erblich vnd
ewiglich verkaufTl vnd verbeulet haben, verkaulTen vnd verbeulen. Urf. .^etnj

©(^efferg ju .!g>ermerg^aufen toon 1499. „'Dag wir ber ei)rw. grau gl. ©er=
trüben ©torn, Slbbatiffin 5U ßalfcern 2c. er^jlic^ tonb ewiglid; toer^eut l)an tonfer

gutgen ju SKelnaw gelegen" Urf. gJeterg to. ©offen to. 1522. „CDIe .gltiften

Ratten fie (bie Silben) geffen, SSnb Wag toon jungen waren, ben ^ortugalefern
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für wafjr (merces) w erbeut et, alfo ba| bifer junge ©cfeK aud) ben ^ortuga=

lefern tocrbeutct iviax". ^a\\§ ©taben 9?ei[e6efd)r. (SBcItbud; 1567 fol. II

58t. 37a.). „(So famen [ie bei) bem ®orff — auc^ an — bnb Beutteten

ben SBilben 5)]feffer, 2)?eer!a^en unb ^o^j^^ege^en ob", ßknbof. 331. 43b.

Butunge, %a\\\6^ , Erbbuiunge, ßrbtaufd). älZarburger jUrf. to. 1495 bei

^udjenbecfer Anal. Iiass. 7, 43.

5me btefc SSörtcr [inb nieberbeutfi^en ®ebrau(^c§. ©rtmrn b. 2B6.

1, 1753.

Beivitti^, ße6^c/i (Boewiiiig, Boebich), Siiame be§ ctibt|e§ in Ober«

l^effen von feinem 9hif (hiwiit), >ool)er ja aud^ ber geiiieinf)od)beulfcI)e ^amz
biefeg 3SogcIg [tammt. ©d)initt njeftenw. 3b. @. 144: ^Dwi|_; bei 2Be[ters

bürg (bebeutet ober bort ben SDcaifäferü). 3"^ ^ofl^^^^^'^S H't ^i^K^^ S'iame be3

SSogelS noc^ u^eiter entfteüt: PeierwUzel.

Bezel msc. (frfjarfeS langet e), ©djim^jfwort für einen \\<S) uugefdiidt

unb unanftänbig betragenben 9Jienf(^en. De[ttid;e§ 'g)cffen unb ©djmatfalben

;

fef)r ühM).

Uetzel fem. in gans 9((tl)c[fcn ber gewöt)nli(^e 3tu§bru(f für 3)?ü|c,

fotuot für bte ^opfbebedung ber a)?änner wie ber SBeiber, nur in Dberfjcffen

i[t für bte tt)eibUd)e £opfbebediing neben 23e^et au(^ .^aube im ©ebrau^e.

3m gulbaif(^cn unb ©d)malfalbifcf)en fprid;t man ße/ae fem., unb »erftetjt

barunter aui^ bie ^ouben ber SSögel (.Ipüner, guten, ®olb^a()n(^enJ, aber e§ ift

biefe§ SSort au(^ bie 23eäei(^nung ber ^ünbinnen unb lüberli^er i^rauen§=

^erfonen.

Biede fem., MUlbiede; Gebiet neulr. 23reterboben auf einem ^inmierj

gerüft, bei ben ^immerleuten; ba§ au§ ftarfen ^oljfäulen be[te()enbe ©etüft in

ber 3Jh"tl)(e, auf weldjem ber 93oben[tein ru^et. ®ie iDiülbiebe (Sftor t.

9ie(^tggelabrtl)cit 1, §. 530) mu| uon ber ^erfd)aft, nid)t won bem 3)iüQer

Unterbalten werben. „<Se(^§ gulben fed)jel)n alb. tjoben wir tonbenbenante toom

„Sientmeifter jum 5Raufd}enbcrgf entpfangen, t)aben bo^ gebiet t) jufampt ben

„trogen imber bie fom|)reber unb fdjwcllen ber mülen §u (ädimaleic^en geniad)t".

Quittung beS 3immermann§ Jpang ^afe (auc^ ^afenfd)Qrt) gu ßangenborf tton

1568. „1)ie 2Baldemüüerfd)e »or ein budjen jur bet^" (iffietter 1559). „5paul

ber moüer üor ij bud)en ju ©d)ufc(n unb beben" (9Jieber\üefter 1560).

(g§ ift mogüd), ba§ biefeS SBort fein anbere§ ift al§ biuds, biul (f.

23eute) wie benn aud) ©rimm b. SBcrterb. 2, 3 bie beiben 93e§eic^nungen al§

ibentifd) fa^t. ®er gebrod,ene SSocal in biede weift jebo(^ auf eine (Snbung in

a §in, Uon weldier biuds frei gewefen ift.

3n 9?ieberl)effen ift ba§ iffiort enifteOt in Söett, 3)?üf)lbett neulr., woju

bte ongefül)Tte gorm S3et^, beben bie näc^fte 9Seranla§ung gab.

Viege fem. ber fd)tägtaufenbe 53alfen (©trebebalfen) in ber ^immer-

wanb, wel(^er mit bem einen ©nbe in bie ©(^weüe C^füegel), mit bem anbern

in ben ©tod eingejapft ift. 3ebe gezimmerte SBanb befielt au§ ©töden
(©äulen, perpenbicularen ©tüden), 33 legen [btagonal laufenben) unb aiiegeln

(tjorijontalen ©lüden). 3"^ gulbatf^en Sanb.

Biege msc, gewo^nUe^ Biegen, fälfc^Iic^ mitunter Bügen gef^)rod)en

unb gefd^rieben, bebeutet Krümmung (_a^b. piuko, sinus), unb ift, je^t faft burc^-

gängig vinverftanben, ber fe^r t)äufig toortommenb* (Sigenname »on glurftüden,

nomentlid) »on SBiefen, weld)e an ber Krümmung eine§ %\\\^z^ belegen finb.



3ß Biet! — Bickelstein.

Bleu msc, ber 23ieneii[^warm , 23tenen[torf. <B^m\m , D6er|effcn,

gutba, Vüie in bct SBetterau uiib auf bem Sßcfterwalb. „©cfjwärmet nfcer ein

iunqet fcien no* felbigen jat§, fo nennt mon bife§ einen Jungfern bien" (Sftot

beutfok 9tec^t§geiel)rf. 1, 537 (§. 1297). 3Sgl. ©c^mibt njeftew. 3b. @. 25.

©rimrn 2B33. 1, 1816.

Bierzapfe msc, ba§ Stecht, 23ier §u fc^enfen. „Do als Helwig von

Rugkirsliusen den bierzappen in vnserm dorffe Spexwingkel den wir ime gegeben

hain, der kirclien da selbs fiirler ufl'gelassen — vnde moigen die heiligenmeister

adir Vormunde der kirchen soilichen biertzappen der kircheu zum besten virlihen".

Urfunbe be§ ©rafen ^o^ann üon 3iegen|atn üom'^jonnerstag nad; ^fingften 1443.

®a§ Sort ift noc^ je^t, bD(^ nur ^ier unb ba, üblid).

Biestitlilell, Colostrum, fommt jn)at ^in unb ttjieber "üot
, §. 33. bei

5!affel, in ber Mh^ größerer ©omänenjjad^tungen, njeld}e toon nii^tbeffifc^en

^ac^tern, benen biefer Slugbrud geläufig ift, beftanben werben, ift aber im

©anjen feiten unb in mandjcn Oegenben gän^lii^ unbefannt.

Bicke^ Getoicke neuir., ^Mfel. Si§ gegen bn§ (Snbe be§

15. 3art)unbert§ v»urbe ba§ jum gutter beftimte .!^eu unb ©tro^ auf ßlö^en

mit einem S3ider (f. b.) gcbidt, b. i. Hein ge^adt (n)ot)er nod) jct^t baS SQort

^ädfel), unb erft im 5lnfange be§ 16. 3iaif^""^£'^t^ »»urben bie ©trof)« ober

©c^neibeloben (gutterlaben), ouf benen ba§ J^eu unb ©tro^ mit bem gutter*

mefeer gefdjnitten ujirb, erfunben. „Anno 1492 ^at man tem toie^e ba§ futtet

auff ftoden gebadet, barumb wirb eS nod) gerade tonb gebide genant, unb

fei)nb §u biefen jeiten bie ftrotjc; ober fc^neibe Sabcn erfunben werben". Jpanbs

fdjriftli^e ßt)ronif be§ g5fatrer§ St^eo^^it©eibert in Stsbat^ bei 3(ttenborf

toon 1679. zwen bickesnydern dy gebicke gesnedin hon dem rynlfye. 9Jofen*

t()ater ÜJec^nung bon 1493. 3n einer SOJarburger 9ve^nung ijon 1488 fommt

eine im Stentijofe §u a)?arburg befinbU(^e bigkelaube »or. ^e^t ift ba§ SBort

nur nod) im gutbaifi^en übltd), wo e§ Gebäck gef))ro(^en wirb, auc§ ^ei^t bort

bie ^utterlabe no(^ immer Geböcksbank,

2) fem. toerfd)nittene§ 9}tutterfd)weln. Dber^effen. 9SgI. @rimm QBörterb.

1, 1808, wo bie§ SBort ouS einem 3:beite ber Sßettcrau al§ gleii^bebeutenb

mit barg unb al§ 9}(a§cuUnum angeführt wirb. ©rem. 2Ö33. 1, 85: Bigge,

ein i^erfen.

Blckel msc. ift l^iet ju Sanbe nur in ber 5öebeutung ligo, ©))i^f)ade,

ni($t in ber Söebeutung talus, welche 5Wei 33ebeutungen ®rimm b. 2B. 1,

1808—1809 jwei tierfd)iebenen äßörtern suweift, befonnt unb üblid).

Bickelstein bebeutet entwebcr ben mit bem 33idel bef)auenen ©tein,

ben Duoberftcin (wcldje 93ebeutung ba§ bon ©rimm a. a. D. unter „Bidets

ftein" angefüt)rte mt)b. ßitat xci^t wol julä^t) ober bewSIbfaü, weld)er bei bem
5öe^auen ber Cuabern fid) ergibt. 3n ben folgenben 91eben§arten werben übrtgen§

gropc, f^were ©teine, alfo Cuobern, üerftonben. 33idelftein fommt nämtid) je^t

nur meta^jfjorifd) oon fc^werem 5Kegen unb großer ßälte in folgenben, übrigens

fcl)r geläufigen, gormein toor: „biefe dla^t aber friert^ S3idelfteine b. i),

ungewöl)nlid) ^art; — „eS regnet 23idelfteine" ; „wa8 wirb bir bo8 bipd)en

Siegen fcliaben? eS regnet ja feine 33idelfteine"
;

„i(^ mu^ burd;, unb wenn
Qß Sidelfteine regnet".

9Ud)et) f;amb. ^b. ©. 15. ©(^mibt wefterw. ^b. ©. 23. Sorem.

2B53. 1, 87.
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bickelfest meta)jt)orif(^ bom feften, tiefen Schlafe : „ba§ Älub fd;(äft

f(^on bl(felfeft" b. ^. iuie ein fd^merer, md)t ju teitjegenber ©tetn.

bickelliart 6ejeid)tiet geiviffe Strtcn üon .^ärte, 5. 23. ber [)artge=

frorene ©oben t[t bicfel^art gefroren j ber Senient lutrb, wenn er trocfen tft,

b\dQli)axt.

Bicker msc. , fcetlarttgcS 3nftniment ber altern Qe'it, mit n>el(^em man
ba§ C§eu unb) ©trol) ju ^M\d l)a^te, d)t bie ©c^>neiblaben (j^utterloben)

l^orl)onbcn waren, vüj schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn bicker , eyn kile,

sess par vrlen, xx drappen neu. ®eut[d)orben§red;nung ju 3)iarburg toon 1497.

©, Bicke.

Bile fem., im innern unb norbü(^en Reffen ber allgemeine 9?ame ber

6'nte, fo ba^ man junjeilen fogar BUer msc. für (Sntrid) l)ört. ©anj allgemein

ift Bile ber öodruf für bicfen §au§üogeI, au(^ componiert Bilenlchen. ®er
fflanxQ ift it)ol ol^ne ^"'^if^^ fe^'" Üawte entnommen, »welchen ba§ Steter pten (äp.

91einu>alb Ijenneb. 2lt. 1, 12.

Bille fem., penis; fonft Biller msc, biminutiü Billerchen. ®ie femi:

nift^e gorm ift nur im ©d^malfalbifc^en gebräu(I;lic§.

SSk^l. Bulle unb bullern.

Bilstein, 9Zame einer ni(f;t geringen 5tnjat felfiger 23erge in .i^effen.

©0 toor allen bc§ unterl)aI6 beS 2)2ei§ner8 nal)e am 2Berratl)ale gelegenen gelfen;«

6erge3, \vel<i)er ba§ ©d)lo§ 23ilftein, ben ©i| ber gleichnamigen, im 14. 3or»

I)unbert au§geftor6enen ®rafengef(^led)te§, trug; ferner ber 23 i Ift ein ofeer^atö

©rofjalmcrobe, einer ber pc^ften 23erge beS ßanbe§ (mit 31u§na^me be§ Sl^^iiringer

Sßalbeä in ©djmalfalbcn). ©obann f)ie^ ber geig am ©übabl)onge bet 31mene=

fcurg, \\>o bie ©eric^tgftätte war, ber 23ilftein; eben fo finbet fid) ein 23 i Ift ein

am ßangenberge bei ®uben§6erg; an ber ©o^re (ßaufungerwalt») bei ^elfa;

am 23urgn)alb bei 23rad)t; am ß'nüU breimal: bie beißen §8ilftein§fo^3fe bei

^ämmcrSljagen, unb 23ilftein bet 9tobolb§l)aufen ; bann bei §ol)enborn, am
3ft()aberge, am Jpabic^t§walb , bei D^engcr^^aufen unb wol noc^ anberwärtg.

®er 9'iame ift uralt, unb mu^ eine allgemein bekannte, ai3pellatiüif(^e 23ebeutung

^aben; wel(^c biefj jcboc^ fei, ift nic^t leid)t ju ermitteln. 25erftanben ift ber^

felbe wot o{)ne S^'^^'ff^ ^<^}on im 14. 3«^l)unbert al§ bil, ^aue, ©teint)aue,

benn jene ©rofen Don ©ilftetn führten brei Jpauen, aSeile, im SBap^en. ®lei(^-

wol finb alle jene 33ilfteine nid)t§weniger al§ bet)auene ober nur 5um a3el)auen

geeignete gelfen, toielme^r uon 9iatur fdjroff unb fteil ein:porfteigenb, fo bajß man
unwilltürlid) auf ein, mit gutem @runb ju »ermutenbeS, ftarleS 9Serbum bilu,

bal, bälum, boians, jurüdgefüf)rt wirb, weld)e§ etwa bie Sebeutung auff^ringen,

^erüorf)jringen gcl)abt ^aben mu^, fo ba^ SBilftein ben ^erüorfpringenben
,

fteit

ciuffteigenben ©tein bebeutet t)aben mag. 3Sgl. Mü/Zer mhd. Wß. 1, 117. Graff

ollh. Sprachschatz 3, 90 f. ©rimm ©ramm. 2, 65. 32,

Kincle fem., rid)tiger Bünde, bann Bunge unb Binge gef^3ro(^en, im

^anauifdjen ober Beune, ift je^t nur noc^ al§ ßigenname uon ©arten j unb

gelbftüden übrig, lautet urfprünglt(^ piunta, biunda, oberbeutfc^ ^eunt, unb

fcebeutet clausura, ein Slcferftüd, welr^eS gleid)Wol eingefriebigt ift. ©(^melier

1, 287-288. Sturer ber SJiebergraff^aft Jpanau unb 9heber^effen fc^eint baS

SBort nic^t eben häufig tiorjufommen : auf der Binde (©ubenSberg, .Ipomberg);

auf der Bunge (STrenbclburg) ; Binge (^ilger§l}aufen bei gelSberg; SBetter, wo
ba§ SBort 1568 noc^ a^^ellatiüifd) worfommt: „bie 23inge auf ter 23onbur9");

Miitelbinge (Äird)bitmol ; ©arten beim .!^aufe)j Oberbinge (2öa^lerö§aufen) j
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Klimmenbinge (^atle); Sleinbinge (©cl^worsenOerg); der Bingeacker (3Künc^'

I)nu[en; 'ädn swifd^en ©arten), bie tuchsbinde ((SSenbof.), die Hesselbinde

((Si^emmern) ; Bündestück (SIgetSljaufen) j das (die) Gebinge (©o(§) u. a. D.

Slm ^Rtjem j^rid)t mon bie 5öenbe, unb üerwenbct ta8 SBott nocf) appeUatiüifc§.

3m ^anauifc^en |^rid;t man mit Beune ben urfprün9lid)en SSocal iu ti(^tiger:

eu (fcgat au), an8, untetbrüdt aber ben im Ijefiifctien ®ia(ect bema^rten ober

boc^ etfennboren gonfonant t (d): auf der Beune (i8ifc^ot»^eim, Siebtog); in

der Beune (^Jiiebermittlau ; ©rabgarten); auf der Bäune (ßi(^en , ©ombotn);

ober der Beune Eilern (Dbetbiebad)); auf der Banne (ßUianftäbten); in der

Ruschbäune (8angen[elbolb); obig der Sieppenbeune (9fiotenbcrgen) u. a.Drten,

wie in ber ganjen Sßetteiau.

©rimm b. 2B. 1, 1747—1748 C33eunbe).

Bindereitel msc.
,

größerer ©tod, metft jum 3»ffln^»"cnbtnben ber

9?ei[igiveUen u. bgt. gcbraudjt.

Biildestoek m. , furjer glatter an einem Snbe ftum^^f jugefpi^ter

©totf , mit ttjeldiem bte ©arben gebunben (b. ^. ber knoten be§ ©tro^feil§ [ber

Sßibe , ßei[el] ge|d)(ungen) njerben.

Bindetiicll neuir., eine n)ei^teinene©d)rir§e, »üelc^e bte9}Jann§))erfonen

in ben Slemtern <§>omberg, gel§bcrg, gri^Inr, ©ubenSberg unb beren nät^ften

Slngtenjern, tt)eil§ blo^ beim gruditbinben auf bem Slder, tt)eil§ aber an6) al§

gcivö^nUdje .lg»au0tra(^t tragen.

Uire (a\\<S) Bere) fem., 5öirne; bie einjige in .Reffen gebröudjlii^e gorm—
fo, bap Dor nidjt oll^utangcr 3^*^ 23irne unüerftanben mar.

„CDa t)aft bu eine 33irn" ober: „millft bu eine 23ire?" fe^r übli(^e

nieber^ef[ifd)e gormet jur 23ef(^mid)ttgung eineS Slufgeregten, bie erftere formet
§umeUen mit bem ^"f'i^' ti^^^ ^«^t bein 2)2aul".

Savfbiren, Svffbiren , 9?ame ber ^^^^^^i'^ncn, meld;e gemcf)nlit| nur jum
Leitern »ermenbet werben, im ö)'tlid;en Jpcffenj „Ui ben ©oufbiercn", ^Wame

eine§ j^^^^^^l^fee^ ^" 23reitau.

bisen, 1) jift^en. '^m Jpaungrunb. 2SgI. pfeisen, pfeschen. 2) ba3
bur(^ bie 33rem[en »eranlafete Sioben be§ 9iinbbiet)e8 auf ber äßeibe, wobei e§

bon ber 2Beibe meg^ulaufen pflegt. §in unb wieber in Dberbeffen (9injefar)

iiblid;; boc^ mu| ba8 SBort nad) 23. SBalbiS (Sfo^juS 1, 62) ju fc^lie^en

friibert)in in allgemeinem ©ebraui^e gewefen fein. 9ti(^e^ ©. 15. ©rimm
b. 2B. 2, 46. aSgl. beiern.

nitek. msc, ein faurer ^p\iL 3m fä(^fifd;en Jpeffcn, on ber ©iemel
öblic^. 2ßg(. Soeiek.

Bifze fem., §8aumgarten; jejjt iebo(^ iii<^t me^r a^)^5enatiwifd)
, fonbern

nur ol8 ßigenbe5ei(^nung »on ©arten unb gturftüden werwenbet, ober in ganj

Reffen, bie nieberbeutfd)en 33ejirte abgerei^net, üorfommenb. „das vierteil der

boume die da lieizzent Bilze". Urfunbe Dom 18. Dct. 1290, ©\edba(^ betreffenb

in Böhmer Cod. francof. 1836, ©. 253. Sf^od) t)eute l)ei^t biefe ©teile bei

©edbod) „an ber iöifee". ßben fo bei ^raunt)eim: „in ber 33i|" ; bei©taufeba(^:

„ouf ber *-öi^e"; eben fo bei ©imtgfjaufen, bei 9?c^elbtunn, SBetter unb anber*

wärt§. SOJitunter ftnbet fid) aud) Betz , Börz gcfd>rieben unb gcf^rod)en : „in ber

S3efe" (©onSrot^); „in ber 336^" (9licbermittlau); eben fo, boc^ bajwifc^en

aud) Biize, rn Sattern, (Stnftl^aufen bei 9iaufd)enberg, j^tiebigerobe, üfengerS*

baufcn unb fonft. ®cr ^(ural crfd;eint in SJielfungen: „in ben S3i(jen'\ unb,
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mm\ \M)t ein ©(^tei6= ober CDrudfef^Ier Vorliegt, baS 3D?o8cuIinum in 23eBra:

„auf bem 33i^en". 3"f^'"t"«"ff^""9S" fi"^ "««it [elten: „ber So^egraben"
„in ben 23 5 gegarten (©taiife6ac|), „im gji^enmeg" (9Iot^), „im Jöi^eus
grunb" (33e6ra). CDie le^te 2tnbeutung eineS a))^3eaatiüif(^en;^®e6rau(^§ biefeS

2öorte§ finbe id) 1568 in äßetter; ^ier gab e§ bamol§ me^r a(§ eine ©i|e:
bie eine wirb bejeii^net a(§ „frautgarten in ber aw beim fteg uf ber bi^en",
öon einer anbern ober f)ei^t e§: „\j} olb. biij f)tr. (Srbjinö) üon ber 33i^en,
iüei(f)e nun gemeiner ©tobt SBctter bie üDri"tef;er ber ftifftg toon ber titterfc^oft

Derfouft ^oben".

SSgl. 3citfd)tift für ^eff. ®e[c^. u. 8anbe§tunbe 4, 53—54, unb_borau§
©rimrn Sßörterb. 2, 58. (Srimm entfi^eibet \id) für bie fd;on von ©(^"melier

1, 303 angenommene Stbleitung be§ 2Borte§ bon pizuni, pizaun, clausura.

bizen, Derftolener SBeife (5. 33. ou§ einem ßoc^e ^erou§) noi^ etwaS
fluSfc^ouen. Dberljcffen.

bizelil, Juden (in ber SfJofe, ober bei groft in ben gupje^en unb
gingerf^i^en, tvcli^e uom groft gelitten t)aben). ^m ©c|moIfoIbif(^en, fonft ün=

begannt. 9Jeinu)alb 2, 29. ^t\ ©atern biueln , ©ii;metler 1, 229. ®a8
SBort-ift ein beminutiüeS grequentotiüum üou beijjen.

blaeil, blä()en, n)ie f)0(^b., bo(^ nur »on ber befonnten £ron!^eit be3

9JinbDiet)e§ gebroudjt.

Geblai neuir. , bog ©eblnf^e; njirb, n)ö[)renb bo§ 3Serbum \\6) metoi

^^orif(^ nic^t üerwenben lä^t, nur figürlii^ gebrouc^t : ein ouffoöenber ^ortf(^ritt

au§ f[einem Einfang, auffatlcnber gsom^ u. bg(. wirb ein ©ebloi (breifilbig)

genannt. ©übli(f)e§ Dberf)ef)en.

blaeeii, i)om 23Iofen ber ©(^ofe fef)r gewofjnlic^ gebraucht, häufiger al8

bleken. 3llberu§ Dict. ißl. 3£iijb: balare, bleuen.

Blaelamm, ©d;elttt)ort für eine bumme ^erfon.

Blackeit msc. (anftott Blocke, wie gewo^nlic^) ©tüd, j^Ieden

(wel(^e§ leitete 235ort im ^eff, ©iolect auä) für © t ü d gebrau(^t wirb), fowot 1) für ein

©tüd ßonb (ein Siaden ßonb, ein SBief enbladen, äu|erft üblid^e, in

ben ßotaftern ungemein I)äufig toor!ommenbe 23ejei(^nung) , al§ aiid) 2) für

ßo^pen, gliden unö 3) für §led, werfd)abte ©teüe an ^leibunggftüden, unb für

©d)mu^fled übertjoupt. ®ie beibcn Ic^tgenonnten 23ebeutungen toon 23Iaden finb

weniger in Dbert)tfjcn (wo man aud) §u 1) lieber 23te(^ al§ 23laden fogt) al§

in 9?ieber^effen üblii^.

Joch wä ir cleit zurizsen,

vom aldere was zuslizsen,

Placken sazte sie da für. SIifabctt;Ieben, ®icuti§fa 1, 449.

der woIf den hund noch basz besach,

sprach, was schalt dir binden im nacken?

da hast du ein kalen placken. 23. 2Balbi§ (Sfo))U§ 1, 56.

93gt. 93rem. 2ß23. 3, 325. ©rimrn b. 2B. 2, 59.

Blackcr msc, auc^ Blackert, ©intenfted, gled über^ou^t, grober

gelter im 3il(gemeinen. 9?ur im öftUd)en .Jpeffen übli(^.

©c^meller 1, 234 (ou8 gfJürnberg, mit ber S3ebeutung ^^e^ter). ©rimm
b. 2B. 2, 59-60, wo jeboc^ gwifc^en 23tader (©intentteffer) unb 23Iadert

(£led§) unterfc^ieben wirb, "wog ber l)effifc^e ©ioiect nic^t t^ut. Blak, !3)inte,

finbet fic^ im fac^fifc^en Stlt^effen nic^t, fonbern nur im ©djoumburgifc^en , wo
übrigeng auc^ bog S3lei[tift Blak ^ci^t.
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Slarr msc, eigenttirt): bie 51iigenijcrbunfcfiing, bie ©tatttliub^cU, amau-

rosis. 3n bicfem ©inn i[t jebocl) ba8 SBort nid)t mcl)r [onberlid) üblid), befto

gebräiicl)li(^er aber bie 9fleben§att: „ben iMarr frtegcn, ben 331cirr l)abcn", \vM}i

bebeutet : Dor 2Sern.ninbening, Srftaunen ftarr unb )tumm ftei;en. ^i'^^i^i^cn luirb

ba§ SBort aucb fetraninif(f) gebrauch)!.

blarren, mit [tifl[tcl)enben 5(ugen, njie ber ©tarbltube fie I)at, ettüa§

anfe^en, anftarreu — »on SSeTOunberung , ©«^recEen u. bgt. §in unb wieder

gcbrciiK^Iid).

Illürren üblidjer ot§ blärren, blerren, einen unarticulierten rau'^en,

lauten Ston üon \i^ geben; ba§ äöeinen bc8 unartigen ÄtnbeS \ütrt> jum 23torren.

SSorjugSttjeife njirb e8 üon 3)?enfrf)en, iveit weniger von Sedieren (am meiften

toon jungen 5?'älbern) gebraucht; unb [o mag e§ in Reffen f(^on im 16. 3ats

^unbert gebrandet luorben fein, ba e§ Jp. ^. £tr(f)^of im SBenbunmut unb

fonft nur üon menfd)Ii(^em, ungefügem ©efi^rei anw^-nbet, wä^renb ba§ SBort

anberivärt§ met)r Dom t^ierifc^en ®ef(^rei im ®ebrau(^ ift.

SSgl. ©rimm b. m. 2, 66.

Blase fem. 1) [elten tson bem S(u§fi^Iag gebrau(i)t, [onft njte ^od)beulf(^.

2) 3" 2)cittclt)e[jen ber gro^e h^sferne S£opf, welcber hinter bem (Stubenofen in

ben Dfen^als einc^emauert i[t, unb mit bem jum .^ei^en ber ©tube bienenben

geuer gef)eijt wirb. ®ie 93lafe bient jum fteten S3creitC)atteu toarmen ober

l;ei^en SBa^erö, befonberS fo njeit boffelbe jum 9Siel}futter nötig ift, au(^ wd
jum ©ieben üon Kartoffeln.

SSgl. Trombe.

Blaseilkopf, ©c^eltmort für einen §o^Ifc:|)f, ber fic^, tt)ie ^o^t*

%fe gen)5()nlid) t^un, brüftet unb gro^ t{)ut.

ßben fo bejeit^nenb nennt man in ©i^malfotben einen foI(^en §ot)Ifo^f

Schwetlkaupt.

blaten in S'Jieber^effen bie Blumenblätter ber t)eranwo(f)fenben £ot)lj

Vftanjen (sffiei^fraut, 33laufraut, ffiraunfo^l, 3Birfing) gur 35ie^fiitterung ablefen.

3n Dber^effen , ttjo man blatten , bleiiem fpric^t , bejeid)net bicfe§ SÖort

ba§ Stbfdjneiten ber ©))il^en ber 2Boi5enf)alme, burc§ welche Operation ber aö§u

geile 2Bud)§ ber Jpalme wer^inbcrt unb ber äörnerertrog beförbert wirb. SSfll.

dachen unb schrämen.

Blatz msc, plur. Blelz, runber ^jfatter ©aljfui^en üon geringem Um=
fong (JperSfelb) ; anberwärtS aud) ©pcdtud)en (Sofefud^en). ©(^mibt weftern).

3b. ©. 143. 3n neuerer 3^it werben aud) bie beiben eben genannten ©ebM»
orten burd) bie ßom^jofita ©al§blat3, ©V^<^^^^l/ bejeidjnet, wie e§ tenn ou(^

ou^er bem gemeint)cd)t). 3«c^ei^^5lat^ "oct) einen 5?artoffelbIais gibt (geriebene

Kartoffeln, auf ber eifernen .Jperbplatte gebraten, juweilcn jebo(^ and) in gleicher

Sebeutung mit Kaufd)el, ©djc^j^jerling, ©panudel) unb einen 4>onigbla^ gab:
„wilc^c (jwei 2)irnen3 3me, bem toerftorbenen ^t)ilip§ ©untern, feine frenrfe, in

„ber SOieinung, Siebe baburc^ ju madien, in einem ^onigplo^ 5U effen gegeben

„t;abcn fölten''. 3)?arb. ^pejcnprcsf^acten to. 1579.

Blatz msc, Knall, befonberS ^eitfd)enfnaf(.

blalzen, fnaOen al§ 9Jeutrum unt) Slctiuum, in le^jterm @inn meift tiom

?peitfd)cnfnallen. j^-aft nur im ©«^malfalbifc^en üblid), wiewol bie 5piapü(|fen
ein überall befannte§ grül)ling§fpiclwcrt ber Knaben finb.

blatzeil, blatten, pleizen
, plaubcm , au8))laubcrn , leercö ©eft^wäjj

machen.
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Geplälz neulr. ®e[(^ma|}, Icerc§ ®erebe. ä)?ortiirger ^cjen^rojeiyacten

i^on IGöö.

blaizhafiig, \i^\m^i)a]t
,

v^aubet^aft. „^Probitcentin fe^ ©(^mo^^afftig

vnb 6Ia^t)afftig gewefen". iSlaxh. .^cjenproc. 3t. bon 1596. 2)ie ^nquifititi

I)ie| mit \i)xem Sinnamen bie ^la^Slfe, ^le^@I[e, ou(^ ^Utfi^in.
3e^t fa[t göMjUd) au§ge[torben.

BlailfllNS msc. %aite, aSeij^alfe (Faico islandicus L., F. gyrfaico, F.

cyanopus); je^t in «Reffen nicl)t mc^t ein{)etmif(^ , el)ebem ni(^t feiten. ®er
g-alfner te§ Ccinbgrafen ^^^tlipp befvinb fid) 1562 in (Srjborf, um auf bem ©er*

\uig§I)ogen „bie blofeu^ §u fangen, ivelt^cS ic^ üngemittetg falben nit t)ab t^un

fönnen", unb 1563 in ©emünben, um „junge SBloefue^ üfm SBecjftem au^=

5ul)eben".

Blecll neutr. bebeutet in Dber^effen einen breiten ^Ia| in ber (Sbene,

ein breitet 9I(fetftü(i , bann ein ßaubftruf riberl)aupt. „®a§ war einmal ein

a3Ie(^!" b. ^. ein großer 9taum, ^ta^ (ben 5. 93. baS Sinnen, bie 2BäfcI)e, auf

ber ©feiere einnal)m). „Item ein Mesten plech am Bickenbergk" Urtunbe .^cinj

©(^efferS »on SOJelnau bom 3af)r 1520. „3"^^' Ärautble(^er in ber ^on*

bürg" 2Better 1568. CDie g-ranfenberger 93ürger |aben i^re ^flanjenble(^e
am ©o^erge. „(Sin ©arten, t^un jtwei 33le^er"; „ein ©arten ju anbert^

l)oIbem 53led)" ^-ranfenberger g-lurbejeit^nung Don 1550. 3"^ fä(^fif(i;en unb

lüeftfätifdjen Reffen ni(^t üblich, vuiemol ba§ 2Bort weiterhin in S'iieberteutfc^«

lonb wicber erfdjeint, 5. 33. bei j^^UerSleben, ttjo Blek in ganj gleicher 33ebeutung

Uorfommt. Frommann 2)?unbarten 5, 51.

blechen, ©etb jalen^ jumal in fo fern bie^ ^art anfommt. 3tllgemeiit

übli(^, njie am 9il)ein unb überhaupt bur(^ ganj Dberbeutf^Ianb.

hlefTen, verblüffen, abfc^reiftn. ^n ganj Sllt^effen unb gulba üblic^;

„verblüffen" ift unbefonnt. ©(iimibt iveftenw. 3^. ©. 24.

fleischen, jerftreuen. 2Bo viel ©troI)^aIme liegen, ift ©trof) gc*

bteif(^t; ba§ gemä^ete ®ra§ n^irb gebl eifert, bamit eS bürre werben tonne

(bafür gewot)ntirf)er: gejettet, gejettelt).

terbleischen
, \o jerftreuen, ba^ ba§ ^^^f*'^^"^^^ \^^ "t*^)* wieber jufoma

tuen bringen Iä|t; „verbleifi^ bie |)uner ni(^t", jage fie \\\6)t fo, bap fie

fi(^ vom .^ofe verlaufen ober verfliegen.

Stügemein üblic^, jumal in 5Wieber§effen. SInberwärtg fc^etnt eS nic§t

borsufommen.

blecken, bo^nId(^eIn, boS^aft Ia(^en. ©c^malfalben, ©raffc^aft 3«egens

I)oin unb anbern)ärt§. sich blecken unauf^örli(^ unb o^ne Urfoc^e lai^en; Dbers

Reffen unb anberwärtS.

blenden, in SSerwirrung bringen; fommt in ber früher fe^r üblichen

unb nocl) je^t mitunter gehörten 9fleben§art vor: f(^änben unb bie üben.

©. schänden.

Itlese fem. (meift nur ^jlurolift^: Biesen, gcbrau(^t) ^eip im j^ulbaifi^eit

ber an eine lange ©tange befeftigte ©trc^bünbel, wie mon \iä) beren jur geier

be§ Jpu^eIfonntag§ (f. b.) unb beö 3o^anni§tag§ bebient; neben ben SÖIefen

würben aud) .Jpagelräber (f. b.) ongej^ünbet. ®tefe uralten geuerbeluftigungen

finb etwa feit bem 3^1)1^ 1830 von ber ^polijeibe^örbc verboten worben, unb

fccg^alb von ^scil)t ju 3al)r feltner geworben, je^t faft ganjlic^ erlDfd)en.

bleuen, eben fo I;äufig unb in mani^en ©egenben von 9iieberl)effen
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t}äufigcr, ja regelmäßig blauen, [dalagen. 9^ur »om %lad)§ unb i^on bec

SBöfdje, fo wk bon bem ©am, wddjei ber 2Be6er fclaiit, et)C er e§ fpiilt,

0cbräud)ltcf). ®er §Ia(^8 tüirb, lüenn er ou8 ber 9ioße gcfommen, geftaud)t unb
p.etrcdnet unb fobann einige 3}(onote onf6eiuat)rt iworbcn ift, im freien mit bem
gtndjgblauel geblaut; ber ^Iad)sblauel ift ein bicteS mit einem getrilmmten

(Stiel Dcrfcl)ene§ aSret, auf beffen unterer g-Iäd)e tiefe Serben in bie Duere ge;

5ogen finb; auf baS iBIauen folgt ba8 Sredien. 2öofd)e unb ®arn iverben mit

ti-m 2Bafd)= (®arn=) Stauet geblaut; bicß ift ein länglid) vicrccfigeS, unten

gan§ glatt gel)obette§ fdjttjereS S3ret mit ©riff. ®er SEafdjblauel ift nid)t

überall, toorjugSweifc nur in 9Jieberl)cffen
,

gebräud)lid), ©otbifd) bliggvan, af)t>.

pliuwan, ml)b. bliuwan, ftarf conjugicrenbe SSerba, anS beren ablautentem ^^rd*

tcritum (blaggv, plou) bie ^arbenbe^eii^nung blau flammt.

®a§ SBort gel)t bur(^ baä ganje obere 2)eutf(^lanb ; bie gorm blauen

fommt fd)on im 16. 3arl)unbert in .fpeffen unb fonft in 3)cittclbeutferlaub 5. 33.

bei (SraSmug 3llberug im Sßcrterbuc^ unb im 23arfi"i§er ßulenfpiegel »or.

dagegen ift ba§ Sßort ben Siiieberbeutfcben fremb; im fäd!fifd)en unb weftfälif^eu

Reffen tritt anftatt blauen beim j^tai^S ba§ SSort böken ein.

©rimm b. 2B. 2, 111.

licIileifenTllaiiel msc. „^ie .Reiben (jabcn auc^ be§ miiffiggangS

(bnb) ininu^cn lebens ber nadj^awern groffe borforge getragen, nit allein ba§ e§

an fic^ ein f(^cntli(^ leben — — fonber aui^ bmb ber ebeln jeit njiUen, bie

ein follid) fi^leiff enblav»et fein leben lang bnnu| jubrengt". 3ol;. ^erra^
riuSüonbem gemeinen ^fJule. 1533. 4. 231.57b. „^ft aber einer nit minoricrig,

fonber ju feinen tagen fomen, mib boc^ fo toertt)un, ba§ er ba8 fem hü^üd) ju*

jubrengen tonb juuertilgen bnterftet)et, fal jme ein JK^aet bon ftunben fein guttet

bcr^ietten laffen , bnb »orfte^er aber Suratore§ feigen bnb berorbnen , tbeli^e bie

guter bnter()anben t)aben, barmit jme ju gutem ge^ärn, ob ol§ bau ^e ber

fd}tbälger bnnb fd)leif^en^l avbel in feinem bnfinne |3leiben wolle, ba§ boc^

bie gütter jufamen gctjalten »burben". (Sbbj. 331. 58b.

grifd) ^at 2, 195 biefe§ SBort in ber gorm ©djleifens^Iaiber au8

©obler 9kd)t§fpiegel 231. 249b, n)o jur (Srflärung beigefc^t ivirb: ©algens

fd)tbengel; er bejeii^net baffelbe al§ ein beralteteg ©djim^fnjort, unb erflärt e8 hnxä)

23louel, ©d)ibengel, tbeld;er in ber ©d;leife ^ängt wie ber ^I6))pel in ber ©lode,

für suspensus, pislillum in patibulo. — ®a8 S^^^^)^" ^^"^ ßrucifijc burd) ba§

äBoffer, um Siegen ju erzeugen, l)eißt in Toulouse na(^ Bodin: La Tiremasse,

tmb bic^ SBort überfe^t gifd}art ©ämonomanie 1581 ©. 391 (1586 ©.377j:
ber @d^lei)ff ben ^lo|en. - ßS fiet)t ba§ SBort ^ternod) weit mel)r au8 wie

ein Sm^Jftatib : fd)leif ben 23lauel, einer ber ben 23lauel l)inter fi(^ l)er fd)le^^t

— aber woju? jur ©trofe, wie bie £ugelfd)leifer el)ebem in ben ^-eftungen?

etwa ber ben ?prügel f(^le^^en mußte, mit bem er ge^jrügelt würbe? ober wie?—
^^ebenfallS bebeutet baS 2BDrt in beiben ©teilen (SifermannS einen 3}Jüßig-

ganger, unb e6 wäre wol möglich, baß e8 bie eigentlii^e 23e§eid)nung wäre,

weld)e na^t)er fic^ in ba§ unberftanbene SBort ©(^Itffel, ©d;lüffel metamor*

jp^ofirt ^tte.

„?lber fie ^aben bie grei^eit, 2!Bafc^6IaweI ju f(i^leiffen, bnb mit

„meud)lcn bie bergiff t ioonig ju mad)en" . 8 u 1 1) e r Slntwort auf bie Hebbel be8 DfficialS

JU etolven. 1520. 3en. §lu§g. 1555. 1, 219b. [^ier ift 23leuel fc^leifen

offenbar fo biet wie betrügen, au8 bem klaren etwaS UnflareS, au§ bem
Süchtigen Unrid)tige8 machen; berbrel)en — etwa aud) berberben überljaupt].

illinil. 5)iefe bem Jpeffenftomme jugctbiefene Söejeic^nung, welche berfelbe
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irit U)eit größerer 58eftimt^.ett trägt, al§ bet 93otf§ftamm ber BdjmUn, ift je^t

untoerftänbhc^ ge\vcrben, tueil man [eit bet 2)Jitte bc§ 17. ^ar^unbertä fca8

©ubject, tßeld)em eigentU^ bie 23Unb^eit jutommt, au§ biefer Jßescic^nung ouS-

gelogen iinb cnblid) »öHig i?erge§en l)at. a3i§ ju bem angegebenen 3«»tP""ft

t)ie|cn bie Reffen nömlic^ nicmalö fd)Ied)tnjeg „fclinbe Reffen", i»ie je^t, fonbern

„btinbe Jpunbe" ober „bünbe Jpunbe^effen". C^in 33elcg für bo§ erftete ftnbet

\id) bei |)on§ ©ad) 8, meldjer fagt: „bie Reffen engft (tJejiert^ mon mit ben

ipunben'' (IV, 3, 92a); für bo8 gleite bei ßün^el ^ilbeS^eimifdje ©tift§fet)be

<S. 36 u. a. ©t., unb bei ». Dlommel 7, 202 au§ bem 3a^r 1621. ^ie
33e5ei(^nung ber Reffen ol» ^unbe, blinbe .^unbe aber bejie^t fi^, roie Q. ©rimm
in feiner beutf(^en aDh)tl)oIogie 2. SluSg. ©. 346 angebeutet, in feiner @efd)id)te

ber b. Sprad)e ©. 566 ausgeführt ^at, auf eine uralte mt)t^oIogif(^e ©tamm*
fage, na^ lüeldjer ber ©tamme§ant)err ber Reffen unb ©d)\vaben entweber, ber

©oge »on ben ^erotoingevn unb »on bem ©(^wonrittcr analog, irirflii^ üon

einem ^unbe erjeugt, ober, ^üie bie fpätcre gemilberte, fef)r befannte, ©oge »oii

ben SBelfen b. l). jungen ^unben überliefert, al§ 3Jeui]eborener für einen blinbcn

.g)unb ift ausgegeben ujorben; ober ba^ er enblii^, JwaS oderbingS aü&) möglich,

aber ujeniger njarfd)tinUd) ift, blinb geboren, batjer huelf (2BeIf, catulus, nid.t §u

r»ent)ed)fetn mit wolf) genannt, nad)t)er aber fef^enb nno ein befto gettJoUigerer

.§elb geworben tvcire. 2Iuf feinen gatl ift bie geballte Söejeid^nung birect

fd;n.ät)enb im je^igen ©inn: S[3linbt)eit im ©inne toon ßinfättigteit, CDummt)eit

genommen, fieilid) aud) nod} »ceit »ueniger lobenb: S3linbt)eit im ©inne toon

blinber Sapferteit uerftanben. 6§ ift eben bie SSejei^nung einer mt)tt)otogtfdjen

Slnfdjauung, irctd)e aüerbingS jur ©d)mä()ung gewenbet ttjetben fonnte unb ge«

wenbet tworben ift, an fic^ ober ni(^tS al§ ein »ermeintlid)e§ gactum bejei^nen

foüte. ©eutlidjer alS bei ben .Reffen tritt bie^ bei ben ©(^waben ^erouS, toon

wd<S)m mon fagt, ba^ fie etft am jeljnten 2;age fet)enb würben — eine §ius

»oeifung auf bie ©eburt ol8 Jpunbe, bie mir ben Jpeffen gegenüber no(^ nid)t

begegnet ift. 3" citterer 3^^^ f(^eint übrigen§ ber ^yZame ber blinben Reffen,

blinbeu Jpunbe^cffen, blinben §unbe oorjugSweife nur bei ben näc^ften nörblid^en

9?ad)barn ber Reffen, ben ©ad)fen unb SBeftfaten, gäng unb gebe gewcfen ju

fein; auffaUenb bleibt e§, ba§ weber ©ebaftian granf (in feinem SBettbu^)

no(^ 3oi)cinn gifd)art im ©argontua unb in ber 5praftif, welche Sßeibe bie

fd)md^enben 33ejei(i^nungen ber toetfi^iebenen beutfd}en ©tämme einzeln, jum Streit

\vieberl)olt, auffül)ren, ber ©igenfd)aft ber .ipeffen olS 33linber auc^ nur mit einem

Sporte gebenfen, wäfjrenb fie bo(^ bet 3lrmut beS JgtcffenfanbeS , ber „mageren

.Reffen" , be8 „©ei^enlanbeS'^ , be§ „^effifcben ©(^neiberf^edS" reic^Ii<^e ßrvoät)«

nung tl)un.

3m 17. 3arf)unbert finbet \\^ benn a\x6) bie 9teben§art, vuelc^e nod)

^eute umlauft: „Senes bis pueri. ^ie 2llten werben jweimal blinb, wie bie

Reffen einmol"
;

gilibotS toermeinter ^ßrinj (1665) ©. 93, womit benn ber

©inn, weldjen man ^eut ju SEage mit ber imä) ganj 2)eutfc§Ianb ge^enben 33e;

jeic^nung „ein blinber .^effe" wcrbinbet, t)inrei(i^enb eingeleitet ift: einer, ber

etwas nicf)t fie^t, waS boct) ougenfällig genug ift.

l^liiiKeiliil^, au(^ wot, bo(^ feiten, blinzeling , mit jugefniffeneii

Stugen, blinblingS, o^ne etwaS ju fe^en. Sißgemcin gebräu(^li(^.

JBlitter msc, aud) Blelter, Pleiter (gftor b. 9Jed)tSger. 3, 1416) ein

©ebunb ©trol). 3n Dber^effen, febod) mit SluSfti^lu^ bet fat^olifc§en Drtfd)aften

beS StmtS Simoneburg (f. Bausch). Sin ber ©d^walm: Blett msc. ®ie nieber*
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I)efl'ifd)C SBejddjnung ift «Scfjüttling. ®er ^ofmcinn im 9?ent^Df ju 2)?or6urg

quittut 11. 9?oD. 1603 üBtr 53 9Jii(fenftro, 55 ^afferftro, 51 gerftenftro, 4 Sßet^enftro,

3 Grbesftro, fünft <)Iett [tro, 2 maltet .^eltt unb f^reive. ^iernac^ mu^ fcaj

mal» ^lett — ^rummftrot) ober bgl. gcmefen fem. CDa§ 3Serbum bUtiern,

pUitern, iuel(^e6 ©d)lottel Jpaubtf^r. ©. 1287 ol§ pelulanter currere et slrepere

l)at, Commt einjeln ouc§ t>ot, boc!^ nur in ber 23ebcutung ouSeinanber ftreucn,

tocrjetteln. ^
Blobwll^ Blaiibacll msc, ^ame be§ in bec ©tabt (Sfdjtvege

tcfinbUdjen ©cfängniffeS. ®er (£tabtfned)t bafeltft, weichet bie 3o"&etin 5Kubloff

im ^al)i 1657 aii§ bem ©enjatfam unb »on ber ^ette tjattc entf^jringen la^en,

unirbe wegen feiner „iBortofigfeit" an §;'inben unb §ü§en gefi^lo^en unb in ben

23Uboc^ gcfü^^t- ßf(i)tt)eger Jpejen^jroceffacten d. 1657. ©iettid^ ®ietrid) au§

©diwebba iwirb 14. 5luguft 1679 „\\a<^ ef^tue gefül)ret, auf ben blaubac^
gcfe|5et". Sljrifto^^ ^ietri(^§ ©cljwebbaer Sl)ronif. — 3iermutli(^, wie e§ anber«

wärtg üftcrg »jortommt, eine Se^eidjnung , weld)e bon bem 9kmen be§ etften

ober eine§ befonberS merfivürbigen ^nfa^en biefe§ @efdngniffe§ entlehnt war.

Blockgeivicilt wirb meta^j^orifc^ für „ein unteilbares ©anjeg"

gefegt in einer üon bem 9ientmeifter ^eter toon ©adjfeu (©äffen) ju SBetter bem

^lofter ju Salbern im 3« 1527 auSgefteüten Srblel)n;9ieüer8urfunbc: „9lu(^

wcUfn wir angejeigten ^off nit üon einanber teilen ober juretffen ünb in »iel

ipenbc oercuffern, ©onbern für ein 5]3lodgewid)t fecjen".

^iernad} werben aud) bie au§ bem ^ronjofifi^en en bloc ^erübergenommene

3tu§brüde „93lodfumme" u. bgl. (weld)e @rimm b. 2S. 2, 138 fel)len), gleich

bem bloc felbft al§ urf^srünglic^ beutf(^, bann in bo§ granjofifdje übergegangen

unb au8 bemfelben jurüd genommen angefe^en werben mü^en.

blliclderil bejeiii^net ben 8aut, welcher burt^ bie fto^weife erfolgenbe

®rfd)ütterung ber Suft, be§ 2Bo^er§, be§ ©anbeS mittels einer großem 3lnjat

fleiner SSewegungSwerf^euge ^eroorgebrai^t wirb: ber SBtnb blubbert, wenn
er in einsetnen ©tö^en, jumol burc^ ba§ 23aumlaub fä^rt; bag.§ul)n blubbert
(au(^ blubbert fic^) im ©aube; bie ß'inbSmörberin ßnd)en (^Inna) 9?unfel ju

a)iarburg fagt om 29. 3u»i 1680 auf ber Sloxtur au6: ba§ fiinb habe im ©imer

geblubbert.
bluddericht auSeinanbergeftreut, wie wenn ber SGBinb §alme auSeinanber»

wirft; burd) einanber unb über einonber geworfen, unorbentlid;.

2lUgemein üblic^.

bluffen, bellen, befonberS oou bem bum^feren, ()olb untcrbrüdten,

23ellen ber §unbe. 2tn ber ®iemel übli^^, fonft unbefannt.

Uliimclieil blau. „^a ge^tS blümdjen blau'' fel)r üblidje

^effifi^e 9hbengart, um ju bejcicßnen, ba^ e§ irgenbwo l)errli(^ unb in grcuben,

in Unbeforgtl)eit um ben eigentlid) ju großen Slufwanb, unbetümmert um eine

Dictleid)t bebenfiic^e 3»f"»ft; gleidjfam brunter unb brübcr, gegangen fei. ®§
t)öugt biefe 9ieben8art ot)ne S^eifel mit ber „blauen 23lume" ber 3)2cird)en 5U=

fammcn, lermittelg bcren bie unterirbif(^en ©djä^e ber 23erggeifter crf(^lopen

werben fonnten. 2lu(^ ift 231üm(^enblau ein 5^ame be§ SEeufelS. ©rimrn
b. Sinxji^ol 2. Stugg. ©. 1015.

JBlimze fem., bo(^ faft nur im ^lural: Bllinzen gebrdu(^lid),

bebeutet in .Reffen nid)t wie anberwärtg (©(^mibt wefterw. 3b. ©. 143.

©c^meller b. 2ö. 1, 336. ©rimm b. 2B. 2, 169) 23lutwurft, aud) nid;t

mcto^ljorifd; einen biden, )5lum^cn SWenfi^en, fonbern ©clb, unb jwar mit bem
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9?cfienie9rtff beS reit^ürfjen; „ber §at Sölunjen", i[t ein toernißc\enbcr,

uamcnllirf; on (Sa^^italien rei(^cr 2)?onn. ^au:ptfä(^li(^ im ßftUc^en Jpcffen tu

Hebung, aber jicmlii^ iifaeraü begannt. (2ßar[(f)einiid) ift bie ^ef[ii(^e ißefceutung

bte[c§ ^orte§ eine übertragene: üofigefto^fter ©elbfocE, bet 33luttvur|'t äbnltd).

©agegen niog ber in Reffen Uürfommenbe Familienname ^Iun§ au§ ber ur[:|)vnngi

liefen SSortbebeutung fjcrftommen).

blustern, ^(a[en treiben; S3rob ober Sud^en btuftert, wenn ber ^eig

in einen ^u I)ei^en 23acEofcn tommt unb be§^alb alSbalb in groJ3en 23Ia[en auffofyrt.

,

milt fem., m^b. bluoi fem., bie Stute, b. f). ba§ 23tüt)en im Stttge*

meinen; »on ber einjelnen S3Iiite (39tume) wirb eS nie gcbraud)t: „bie 93aum=

blut ift bie^ '^al)x [d)ön". 3" 9fl"ä •'pfff^"/ f»'" übtidjften im »[ttidjen .Reffen

(©(^malfolben , SBerra, 3''^9^"^^i")-

Blut neulr., sanguis, ift in .Reffen tooIf§i!bti(^ in ben ^ormetn „unser

Blut" (SSerwanbtfdjaft)
,

„das Blut regt sich" (ba§ natürliche ^erwanbtfd)aft3=

gefüt)t mai^t fid» geltcnb) (baju aud): Blutströpfchen, fleineS £inb, aud; übers

|au:pt ein (Sinjelner, au§ ber 5ßertt)anbtfcboft ;
„ich habe doch noch kein Bluts-

tröpfchen zu sehen gekriegt", £Iage einer jungen, in weiter gerne tion ber

^eimot toert)eirateten g^rau); böses Blut haben (jnachen^; Blut lassen müssen,

bi§ jum Sleu^erften gebrängt, jur geri(^tlid)en 3SerurteUung, §ur 3Iul))fänbung

u. bg(. gebrai^it tuerben; Milch und Blut u. bgl.

Gottes Blut war eine im 16— 17. 3ar^»nbert auc^ in .Reffen häufige

SSerwunberungg C5'"<^0 i^ormel. CDer Sor^jorol ^o^aimeS 3)Jebu8 au§ l<el)ns

I)aufen t)atte an einem im ^ai)X 1636 bi(^t toor 2)iarburg§ Stt)oren unter Slns

fürung be§ 9iittmeifter8 Sifd)off unb beg 8ieutenant§ ©^ortemmer begangenen

©trafeenraub Streit genommen; jwei ber eingegriffenen waren erf(^o^en, ber

britte burd) einen ©d|u^ toerwunbet worben. 2Ug 2)iebu§ »on biefem üerna()m,

ba^ bie eingefallenen „!eiferif(^ unb barmftäbtift^" wären, rief er üott ©d^reden

au§: „®ott§ S3Iut, ma§ ^aben wir gett;an!"

Blutkraut, Tormenlilla erecla. 2)a§ 5lraut wirb überotl in .Reffen

eifrig gefud)t unb al§ Wdtü gegen SSerblutungen (jumot beS Uteru§) fe^r l)äufig

in Slnwenbung gebrad^t. @S bilcet ba§ 93lutfraut nebft ber SÄanndftaft (f. t.)

einen ^pau^tf'eftonbteil ber ßräutereinfamlung, wel^e am 2)?orgen be§ .Jpimmels

fart§tage§ angeftetlt ju werben pflegt (be§ ®efrübig§).

Illutt, blott, ouc^ bluich, blotch (ßftor ©. 1416), feberloS, ^aarlog,

implumis, impubes. „er gebe mir meine gebcrn wieber, fo würbe er gor )3lutte"

Scitfc^r. f. t)eff. ®cfd). u. 8^. 3, 317. „TSB. ®ie ®en| feinbt noc^ blot^

gewesen" (4 junge ^in^flönfe). 9tauf(^enb. Dient. 9fied)n. 1580. bUitte SKäbd^en,

btutte jungen (lc|tere8 weit l)äufiger al§ ba§ erftere) pueilae, pueri impuberes;

wirb auc§ wol gebraut^t o^ne ba^ ber 33egriff ber Unmannbarfeit auSbrüdlic^

mitgebai^t würbe, gletd)fam wie: unbebeutenb, einer 33erüdfid)tigung nii^t wert,

btutte SSogel, btutte 33t auf e. S3ei ®rD§enritte liegen neben einanber jwei

^ügel: ber eine, bewalbete, t)ei|t ber .Ipoljbürgel, ber anbere, unbewatbete,

ber blott e23ürget. (Sin blutter SSogel ^ei^t in |)ünfelb fubftantiüifc^ ein 23Iunber.

®o§ 2Bort ift ganj allgemein üblii^, unb in ber altern, gumal ober=

r5einifd)en ßiteratur (©. ^rant, gifdjart) ftarf vertreten, olfo nid;t etwa eine

nieberbeutfd)c gorm won blo§.

®rimm b. 3B. 2, 194-195.
lllutzeil, üw'S) wol, bo(^ feltner, blotzen, niemals plutzen, plofzen,

1) §art unb fd)Wer auffallen, gu iBoben fallen: „er blühte bal)in, wie ein
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©act"
;
„bo§ finb ge6Iu|tc (»om 33aumc geladene ober (^efdjüttette, niti^t gc:

bro(§ene) Ste^ifel, bie galten ftc^ ni(f)t". Ueberatt ge6räu(I)U(^.

2) %ai>at tauigen, jumal ttjenn babei öiel S^am^jf erzeugt wirb; oucfj:

Diel rauchen.

Bliitz msc, %üti, 6efonber§ [tarfer %aU; „ber N. f)at einen bofen

S3Iu^ auf bie SEenne get^an".

Bltitzer msc, 1) ein furj unb hid gciwa(^fener 2)tcnf(^. 2) ein

ftorfer 9iau(^cr, aud; ein Dkudjer übet^au^jt.

bolier, au§ be-ober ber[(f;Ieif
t ,

ge[pro(I)en boicer (fad)[i[d}e§ Reffen),

bütoer , büwwer, hewwer , derbüwwer, obcrl)aIb, barüber. Ueberaü üb(i(^, unb

in ber fieffifcben (5(f)riftf^rod)e in ber regelmäßigen gorm bober bi§ in ben

Stnfang be§ 18. 3arl)unbert§ gebräut^Ud;.

enthoben „hie enlboben" = i)icrüber, hac in causa, finbet ft(^ in Steten

beS 16. 31). öfter, §. 25. ß. ^i)ilip^§ 9Je[ormation ö. 18. 3uli 1527. 2)krburg

1528. 4. 331. SI4b.

SSgl. bunter, buten ; hafter.

Boclit msc. unb neuir., unreinlit^e 9^o|e; ba§ £inb, ba§ ©^twein liegt

im a3o(^t, 3" 9«"5 -ipcffen befannt, am üblicbften jebo«^ in Dber£;e[ien. 2)c^b.

buht, ^^fü^e, 33?ora[t. Vrid. 146, 10 j in eben bem <£inn unb mit bcmfelben

SSocat ou(^ nod) je^t (a3ad)t, SSaac^tJ in ber ©(^weij übti(^. ©talber 1, 123.

aSei ^önig8t)ofen aber erfc^eint e§ gerabeju in ber Jßebeutung oon ^'ot, ®re(f

(mit n)elct)em geworfen wirb). ®cr t)effifd)e ©ebraud) bagegen finbet fic^ bei

^anS Don ©(^weinic^en 1, 59. SSeiSc^mibt wefterw. 3b. ©. 29 erfd)eint

ba§ SBort („äJogl") blo^ al8 „©c^weinSbette". 3Sarfd)einU(^ gel)ört t)iert)er

Quc^ bog öon gtic^et) §amb. 3b. ©. 370 unb ©rem. 2^33. 3, 370 oufgefü^rte

„gJuuf, gJoof, fc^lediieg 23ette". (Sftor t. Diec^tSg. 3, 1416 \)ai bo§ SBort

aud) (^poodjt) aber in ber SSebcutung „^ampf", wa§ auf einem 3)(i8oerftänbni§

berut)et, benn in biefem ©inne fommt e§ nie unb nirgenb§ bor. SSgl. 3^'^f^^-

f. l;eff. ®efd). 4, 54. ®rimm b. 2ß. 2, 201.

BÖliine msc, Benennung einer, im 15. unb 16. 3orf)unbert atfges

mein in ®eutfd)lanb verbreiteten, unb au(^ in Reffen anwerft gangbaren 3)iün5e:

ein bö^mif(^er ®rofd)en, jWanjig ju einem ©ulben gcred^net. ®er 33obme
war Don gutem ©über, unb ^otte wor bem mei§nifd)en ®rofd)en ben Sßorjug.

®a^er mag e§ fommen, baß in olten t)effifcben ©tiftungen fo oft ber „i8öt)me"

erf^eint, weli^er ju gfiten ben mit .ben altern 3)tünjüert)ältntffen unbetannten

^effifdjen 3te^nern ber Sficujeit nid)t wenig Ä'opfbrec^en§ gemacht l)at. „Wir lian

ouch vorwillet , wass wir von lessin (8arf)fen) fangen, dar von iglichem lasse

sal eyn behemen gefallen zu dem lichte (weldjeS bie '^\\\\]i eben ftiftetc), vnde

die Behemen sollen ussgegeben werden von den jennet, die sie fengit". Üngebr.

Urf. ber gift^erjunft ju 2Bil^eut)aufen oom e^'^^^Jo^iöS iiiö. Unb in öl)nlt(^er

Sßeife febr oft.

Iiokeil, nicberbeutfc^e gorm für ^)0(|en; ©t^ottel .!paubtf)3r. ©. 1290.

3n faft ganj S^ictcrljcffen jicmlid) üblid) für barauf fd)Iagen, ^eftig fc^lagcn,

gIod)§ boten tommt jebod; nur in ben fäd;fifdien unb weftfcilift^en 23ejirfen oor.

boekeil, laut rufen, ungeftüm, ungejiemenb rufen. 3^' 9?icberf)cffen

bon bem brüllen be§ (Rinbbier;e§, ober m6^ bon menfc^lid;em SKufen äußerft

iiblic^.
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bocliLeil ift in bemfetficn ©inne, in Vüetdiem e§ gemein'^o(f)bcutf(^ gc^

fcvciud)lirt) ift, aud) in Reffen üblic^; au^erbem aber Gebeutet e§ im .l^aungrunbc

iinb Xtmgegenb: frfjmüHcn, au§ 2)ii§(aune nii^t rcben njoUen.

bolli.eil in 9tiebct()e[fcn fe()r gcn)o[)nIic^e§ nicberbeut[(^e§ Sßott für laut

unb grob rufen, uugefcI}locl}t fdjreien; a\\6) lion bem S3rütlen be§ 9?inbuief)e§,

gleirf) boeken, gebraucht. ^Brcni. 2B33. ©. 113 (njo botfen fte()tj. ©cf^ottet

§aubtfpr. ©. 12Ü1. 92irf)ei) ^amb. ^b. ©.20. ßaurenberg ©(f)erljgebi(^te

<S. 136. ®ie I)0(J)beutfd)e ^orm, blöcfen, ift al§ bleken toom ÜJinbüicf)

in 9?icberl)effen nidjt, nur »on ©(ijafen übli§, im gulboifi^en jebo^ oud;

Don ^ul) unb £alb.

Kollc fem., SJcuIbe. ^m ©d)tßarjenfclfifd)en. ®af)er KrebsboUe,

glu§mufd)cl. (5>9l. ^rebsfdjadjte). ß. 5aberu§ Diel. 331. ddiijb: alueus, ein

gefce§ oben ivcit, ein narten, boü, muten, for. SSgt. Narde.

bollern, nieberteutfdje Stu§f:prad)e be§ ^od)beutf(^en foltern; fer)r

ge\vö[)nli(^ in 9hebert)effen für ira flagrare, lumuUuari, tvilb auffaren u. bg(.

3. 93. ©^u))^ [}at in ber erbaren Jipure (©ämtt. ©^r. 1719 1, 475) beibe

formen, bie nicterbeutfdje unb bie ^odjbeutfdie , neben einanber: „ba mirftu

einen red)tcn troftreic^cn ^rebiger tiören, ber nic^t alfo foltert unb boUcrt une

biefer unfinnige '^^faff".

Bollriaii, ^oltercr, ein 3}2enfd), weither bei jeber ^letnigfeit mit

lautem f(^eltenbeni 2;abct auffäljtt, .ipi^to^f. 2(n ber ©ber unb onberwärtg.

9^id;ei) I)amb. ^b. ©. 28.

JBolze. ®ie DkbenSart „einem alleS ju SSoI^en breiten", faft bie

einzige, in iueld)er ber alte SSoIje (^feil) nod) in feiner eigentlid;en ©eftalt

foiüebt, finbet fid) aui^ in .l^effen ol§ üolföüblii^e 9ieben6art, in bem ©inne:
„einem aUeg übel auelegen, oUe§ ©eringfügit^e, Unbebeutenbe, ju etwoS 23es

beutenbem, §u einem Sßergeljen madjen". 3" früljeren Reiten ^atte biefe 2)ieta^§er

nid)t ober tod) nit^t btop biefe fd;limme 23ebeutung, fonbern nur bie: „alleS

gerabe mad)en, §ured)t rillten", 5. 33. ©. granf ©))ri(^tt)örter 1, S34a;

2, S)b4b. gifc^art ®^fjud;tb. 26b. ^q^ bie ^l)rafe biefen ©inn ^otte, fiel)t

man am beutlic^flen au§ bem uned)ten ®efid}t „£auf^au§" beö ^^ilanber ».©itte*

toalb ©. 337: „ofie frummen .^öl^er ju gcraben 33ol^en ju bret)en". ^er üble

©inn fann in bie 9?eDen§art nur baburd) gefommen fein, bo|ß man ben ^^feil,

al§ eine 9Baffe, für etn»a§ ©d)limme8 angefe^en ^at: au§ jebem unfi^ulbigen

frummen .§olj eine gefärlidje SBaffe madjen. Sßgl. ©rimm b. SS. 2, 234.

bolzenstrack.
, fteif aufreiht; fe^r üblid). ©i^mibt tvefterw. 3^.

©. 31.

Hölzer' msc, ber £ater. 3n ber ^iemetgegenb. 23rem. 2ßS3. 1, 114:
Bolze, ein £atcr.

Boinbai fem., Drt be§ Untergang^. 5)?ur in ber 9teben§art üblic^:

es gehl mit dem Menschen über die Bombai, e§ ift mit i^m balb öorbci, er geljt

unrettbar §u ©runbe. .ipaungrunb.

Terboiiibelseil, eine ©a(|e »erfe^rt anfangen, rserte^rt be^anbeln,

fo ba| fie fc^ledjterbingS mißlingen ober »erberben mu^. ^aungrunb. SSgl.

verfumfeien unb verpopeizen.

3)er 5lu§brud ift bunfel, eben wie ber in ber ©rafft^oft ^iegen^ain feit

bem anfange be§ 16. 3^i^»'''^f'^t§ oorfommenbe, anf(^einenb mit biefem Bombai

»ennanbte Familienname Bambey. ®a§ SBarfc^einlii^fte ift, bop bie gebod;ten
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SBürtcr 9?etJenformen toon fumfeien jtnb, unb ba^, Jme9Ji(f)ei) ©.67 unb f^ier«

iiad) ba§ aSrem. 9B93. 1,466—467 angibt, fumfeien eigentlid) geigen Gebeutet,

verfumfeien otfo: hü ®eigen[piel bur(f)bringeii.

Boitiseil, abgefiirjte %Qxm für bombasin (bombycinum) , baumttJoKeneS

3cijg n)elii)c8 ju ©attelbetfen unb 511 Unterfutter unter bie ©ätte( gebrau(J)t ju

njcrben pflegte; togl. gifd)art ©argontua 1582, 53(. 9J2b: „©inbal — §u unber=

futer oben am ^al8, wie S3ombafin: gar fubtil all man tnter bie Sätcl fütert".

datier luuiben benn ouct) bie ©ottelbeiftn felbft Bomsen genannt: „vij ele linen

tuchs zu Bomsen den eseln" (we((^e baS äßo^er auf bog ©d)lo| ju tragen

l^atten) S^angenberger ©(^Io|re(^nung üon 1464; \uenn g(eict) in biefem j^alle

bie 2)erfen au§ Sinnen verfertigt tuurben, unb ni:^t ^ferben, fonbern nur ßfein

ju gute famen. Scod) 1674 erfcfjeint in einer Urfunbe be§ Eaffeler 3)cagiftrot»

ein ^'offeler Sinnjofjner: „Gilbert .g>erbert, aSomfeinmac^er".

SSgl. Bambasier, wel(^e§ 2Bort njol nur bie boüftänbigere gorm toon

Bomsen, bombycinum, [ein Wirb.

Boneiven msc. , ba§ 92eben}3ferb im ©cfc^irre; ein an ber S-fse iinb

(Sber gebräu(i;li(i)er Slulbrucf, ttjeldjer jn^eifelgo^ne eigentlich ein Slbtoevbium ift:

beneben — bei neben. 3"^ übrigen Reffen, namentlid) im fübUd)en unb öftUc^en

3^ieber()ef]en , wirb ba§ 9Zebcn^5ferb gang äi)nlid;, nämlid) der Neben genannt.

boilfSen (bunsen), ba§ in ganj .ipeffen, befonber§ im innern Jpeffen

(3iegenl)ain
,
^omberg) übliche <Bpid ber hinter mit 23Dl)nen (gcf))r. Bunn).

ßö wirb ein 2o6) gegraben, in baffelbe ein 6infa^, au§ einigen SSo^nen he-

fte^enb, tion jebem SDiitfjjieler gemod)t, unb nun Don jebem 9)?itf))ieler au§ einer

gewiffen (()in unb wieber nad) a3unbfd)u^en [f. b.] beme^enen) Entfernung eine

^o^ne nad) bem ßo(^e ^ingefd;neQtj wer in bo§ Sod; trifft, l)at ben gefammten

6info^ gewonnen.

Bonillll neutr., 3Kunb. ^ubenbeutfd; , warfc^einlic^ Don HO (id),

mogtidierweife aud) i^on tDi^D gebitbet, aber ba, wo öiele 3"^^" wohnen, j. 58;

im öftU^en 9?ieber£)effen , im 2lmt Dberaula , aud; Bolf§übIi(^ geworbenes SBort,

©c^erjwort.

Born* 1) Ouette. ®iefe nieberbeutfc^e j^orm ift in Jpeffen bie bei

weitem »orwiegenbe; bie gorm 23runne wirb faft nur in bem «Sinne üon

SHueüenbe^älter (33runnenfommer, 3iei;brunnen, einen 33runnen graben u. bi\I.)

gebraucht. 2) Ciucllwa|er; on vielen Orten (j. 93. in JgierSfelt)) in fc^arfem

©cgenfa^ gegen 2ßa|er, worunter man nur bae flie^enbe unb ftef)enbe SBa^er

toerftebt; 2;rinfwo|er ift nur Sorn.

UOSSB msc. ift in ber ®raffd)aft ^t^S^'i^oi" ""^ weiter in 5yjieber^effen

ber ßlo^, auf wcld)em ber ^f^ugbaum (^^ftugwit, ©renbel) rut)et, unb an

weldjem bie Steffen ber gjftugräber angebrod^t finb. ^n Dber^effen, wenigftcnS

in ben ©egenben, wo bicfer ^^flugt^eil 2lf t er tr ad) unb ©d)emel I)ei|t, ift

*öo^ ber corrcfponbirenbe Stl)eil beS 2ßagen§, nämlii^ ber 33alfen, wcli^er je

bie beifcen 2{ct)fen mit einonber toerbinbet.

äJgl. Pßlf.

Bosze ober Boszen rnsc. (fe^r feiten Bösze fem.), groper SBünbel %la^S,

wie er, eben auggerauft, jum 9?a(|t)aufefaren unb alSbolbigen Steffen jufamraen

gebunben wirb. 60*0, fasciculus, ©loffen beS 12. ^axl). Haupt u. Hoffmann
alldeutsche Blätter 1, 31. Ä'lein ^rotoinciot=2ßörterbud) Tjat 23ofen für Söünbel

über^au^t: ein 23ofen ©tro^. CDa§ S3rem, 2ß33. ^at 1, 124 23 00t (33üte)
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g-(cifl (at§ masc. iinb neutr.), Don subereiteten ^Ia(^§: ein 23ünbel Don 60 SHiffcn,

che er auf bie Jpe(i)el fommt, ivofür I)ier §u Sanb utcl)t k\<S)t S3o§e fonbern

©eOunb ge[agt wirb. ®a§ SGBort ift t^au^^tfäi^licl) in 9?ieberl)t'[|en geSräiid)U(^,

n)o ber g-lai^Sbau meßr a(§ anbernjartS no(^ je^jt betrieben wirb unb erobern tu

großer 33lüte ftanb ; inbe§ ift e§ bod) and) in Dbert)effen , unb jwar üon alter

3ett i)er, in Hebung: „5 ^erfon ^aben ü. ®. %. Dnb ^. %lad)§ Qei)Q\ü bo^en
D§ bem gelbe gen 2le§ (9iiebera§^3t)e) getrogen, — ben glad)§ gereffelt, in§

wa^er wnD brau§ brai^t''. SBetterer 3Jentereire(^nung toon 1600.

3n ben nieberbeutfc^en 33e§irfen §effen§ Böte, and) wol Baute, wie im
Si)})3if(^en (grommann aJJunborten 6, 51), wirb aber gleid;fall^ bto^ Don bem
eben ausgerauften %ia6)§ gebrau(^t.

llOSSelll, au(^ ÄMsse/n (ß'affel), bössein, ftasse/^i (®d}malfalben), fleine,

geringfügige aber Der^ältni§ma^ig müt)fame 5lrbeit tt)un, namentlid) aber tlo))fen,

l)ämmern , unb befonber§ fd^ni^en. 3"^ ^aungrunbe bebeutet e§ blo^ gciertagg:

orbcit tt)un, ^lebenbinge treiben. (Sin bur(^ ganj Dberbeutft^tanb in biefer

^ebeutung gebräu(^Iid)e§ 2öort; eine anbere aber t)at e§ in .Reffen nic^t. ©ftor
©. 1416. ©rimm b. SB. 2, 265.

ISösislcr, Bässeier, ©(^ni^cr, Slcinarbeiter. ©d)matfalben.

BÖSSelei, geringfügige, wertlofe SIrbeit. ©c^malfatben.

Bussel m., in Reffen (^umat in Gaffel) in bemfelben ©inne ühüd),

wie fonft m Öberbeutfdjlanb Bossel. ©(^melier 1,298. „ß§ war ber N. ein

guteig 3;^ier, aber er würbe eben barum im ^aufe nur für einen Muffet ges

achtet" b. f). für einen ju ben niebrigen 2trbeiten beftimmten 9}?enfc|en, für

einen 2(f(^enbrobeI.

©rirnm b. SS33. 2, 264.

Ocböt neutr., bie SSerfomlung einer 3""^^- bitter, bi§ in bie aller«

neuefte 3^'* unb jum SKjeil nod) ye^t üblidjer SluSbrurf. „3u ©ebote gel)n",

in bie 3»"ftW£i^ffi'"tu"g gctK"/ biefelbe befud)en; früt)er aud): auf 2In()ei^en ber

3unftmetfter in ®emeinfd)aft mit ben übrigen 3unffg^"o|ß" ^i" gemeinfame§

®efd)äft »erridjten, eine gemeinfame ^pflic^t ausüben, §. 23. giengen bie gärber

§u ©ebote, wenn bog bisherige gärbet)ou§ ber 3""[t ^"^*^) ^^^ 3""f^9f"o|'^'i

abgebro(^en würbe; bie Seinweber giengen ju ©ebote, wenn ein ©olgen erru^tet

werten mu^te u. f. w. ,,2Seilen 9Z. 9J. nid)t ju gebobe gegongen, ba man
boö alte junftt)au^ obgebrod^en wirb er (oon ber Söollweberjunft in SBetter) um
7 alb geftrafft''; 1583. „23eim gebott Ijobe er nid)t gefeffen wie ein anter";

„beim gebott fäffe er fo Dor \\d) weg'^ ÜO^orburger StuSfogen Don 1658. Unb
fo fe^r oft. S)en 9iamen ©ebot fütirt bie 3""ft^"f'J'"^""3 i'a()"; "^eit t'ie«

felbe eigen§ anvjefünfcigt
,
geboten, würbe.

2Sg{. Ungebot.

Iioeteii (im ©<^aumburgif(^en beulen), bef:t)re(|en , eine ^ranf|eit bur^

eine ©egengformel feilen, ©rimm b. 3}t^t[). 2. 9lu§g. ©. 988. IDiefe nicbers

beutfc^e gorm be§ oi)b. puozan (bü^en) ift felbftDerftdnbli(^ nur in ben föc^ififi^en

unb weftfölif^en ©tftricten §effen§ Dor^anben. 3n bicfen ©egenben bedeutet

(§ bie Slnwenbung einer (abergläubifdjeu) ©egenSformel gonj im Slltgemeinen

;

im ©(^aumburgif(^en jeboi^ Derftet)t mon unter boeten eine befontere 3trt tcr

§Inwenbung ber betreffenben ©egen§formetn , welche geeignet ift, bie Sbcntitöt

beg böten, boeten -=- geuer anjünben, mit unferm SBorte barjutl)un (faUÖ nid)t

etwo ber umgetel)rte galt einträte , bo| bie 2lrt ber Stnwenbung be§ ©egcnS au8

bem SBorte gefolgt wäre , wa% feine§weg8 au^erfiotb ber ^oglid)feit liegt) : ®ic

aSilmciv, Sbiottfoii. 4
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beulende (to§ Seilten Qcfcljieljt bod) faft nur biird) ^taucn) fc^Iägt mit einem

eigcntümlid) fleforinten g-euci[tcil)l an ben g-euerftein ^o, bo| bem ^ntientcn bte

llQuen gunfen auf ben kibenbcn atjcil fallen, njobei bonn bie ©egcngfornul

Icife f)ergcfagt ^virb.

böten, oud) boeten, einboeten, geuer anjünben, eint)ei5en. ^m
fä(^fif(i}en Jpcffcn ganj aUgemein.

(Sd)on Diidjei) Jponib. 3^. ©. 23 6e{)au^tetc, eS fei bie^ Sgerbum ein

toon boelen = piiozan, bilden „ganj unterfd)icbene§" SSetbum, unb lüiittii.^ ift

bie Slusfpraf^e teö l)ier be|V^rcd}enen SBorteS ton boeten :::= puozan in inelen

©egenben, aber freiltd) feineSwegcÖ in alten, merflid) uerfc^ieben, 2)em (äinne

nad) fdjtinen inbe§ beibe 58erba ibciitif(^ ju fein, beun oud) bicfcg SSerbum fd^eint

offenbar nur be^crn, unb Siidjei; l)cbt feine eigene 23el)au))tung bamit ouf,

bo^ er biefem unfern Sßorte ba» ©cgnen beS 2lberglauben§ jmveift, ttjclc^eö

gan§ Dl)ne allen 3*^^'f^^ ^^"^ boeten = puozan §uge^ört. (Sollte ober wirflii^

unfer böten ein etgeue§ 2i5ort fein, fo bliebe fein anbere§ aitQ$ ©tamimwort

bafür übrig, ol§ pözan, agf. beätan (betau), ml)b, bo^en, bu^en , bu^en b. t).

anflogen, unb in biefem ©inne tonmit freilid) betau fyr im 2lngelföd)fifd)en vor,

«)«§ bem rt\i)h. (lur anslozen nidjt übel cntf)jräc^e.

Sind) ©rimm b. ®. 2, 572—573 Ijat biefe grage uit^t jur fc|lie^lid)en

S3eanttt3ortung bringen wollen.

Bdzeitiailll, msc.> ba§ Xüa§ fonft in ®eutfd)lanb S3uij, -33u^cmann

f)eif3t: ®ef))enft, ©cbredbilb. 3" 9'iieberl)e)fcn, wo ia^ 6 niemals Derfür^t wirb,

^'inberreim beim Standen: (S§ tanät ein söojemann

auf unferm 23oben rum,

er rüttelt fid),

er f(^ütteU fid},

er wirft ba§ ©äcfi^en ^inter ft(^.

9Sgt. ba§ ober^effif(^e Mombotz , wo o in botz wie fonft in ©eutfdjlanb fnrj ift.

Botz (Potz) msc, ftarfer ©djatl, Ära^. §aungrunb. 35gt. bfizen.

boczeil, in ©(^reden fe^en, gurtet einjagen. ®ie ßinber werben mit

einem Bozemann (f. b.), 9?ifla§ u. bgl. geboezl; „er l)at mid) nur redit boeze»

wollen, 6rnft warS ni(^t". („.german ©djaller in ©djwebba) nimbt bie flinben

bon ber wonbt, ünwiffent, bo^ fie geloben tonb gefront, ^elt fie in @d)impf noc^

bem mctgen, e3 olfo ju bö^en, ©o ober lo§gel)et k." 6l)rifto:pl) CDietrii^S in

©djwebbo (St)ronit ». % 1664, V- Sieinwalb ^enneb. 3b, 1, 14. ©onj
allgemein üblid). butzen, bützen finbet fid) in .Reffen in biefem ©inne nirgenbö.

Brake msc, gewöt)nlid) :|3liiralifc^ ßräken, bie ©ornreifer, weld}e jum
Slufebefeern (33inben) ber ^ciune (^eden) i^ebrom^t werben. äöeftfölifd^eS Reffen.

bralleil, brellen, laut unb t)eftig mit obgefto^enem 2aute rufen.

Brall, lauter, l^eftijer Dhif, nac^ bem bie Dljren gellen. ©cl)r üblid^.

daz mere molite iezu erbiben

von des rufes bralle

^ si scbruen io heilalle, ßtifobct^leben , ®iuti§fo 1, 410.
Bram fem., ein im ©i^maltalbift^en üorfommenbe§ ©d)im^fwort für

SEcibcr: „ölte JBrom". SSgl. etwa bog (freilid) nicberbeutfd)e) Brame, Rummel.
Braille fem., Rummel. Sclicissbrauie, 9io§täfer. 3m weft*

fälifd)cn Jpeffen: äßolf^agen, ^Bolfmorfen, Siebenou.

Braillllie fem., fleine ^^floume, g>flaume überf)au^t. 3" SDberl)effen

fe^r üblid), ouc^ i;on föftor t. DJed)t8g. 3, 1405 fdion nufgefülirt. ^in unb
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UMctcr im iveftlii^en SD6erI)effen ^ei^t übrigen§ awd) bie 93rombeere Bramme.

Sion nnbern ®euiärf)fcn 5. 23. sparlium scoparium, ücm .ipüpfcn u. bgl. , lüoüon

in bcr ©c{)ivei» brame gc6rouc^t ivirb, !onimt in §e[jcn biefer 9iame ni^'t toor.

3u kmcrfen ift, ba^ ba§ ä biefe§ 2Sorte§ in unferm ^iolect (wie aud) in

Brombeere unb bem t)e[[ifd)en gamilicnimmen 23ram6cer) SSerfürjung erfarcn ^at.

?ntl)OClib. prama, ml)b. bräme , {)oU. braam.
' ©rimm b. 3S. 2, 293.

brammen v. neutr., jum ®e6et, Ave Maria, läuten; „e8 trammt".
gri^lar. 5ßei biefem ßäuten wirb bie ©lode nid)t üott gefdiiüungcn, fonbern nur

äu einzelnen ©(flögen angejogen; onbcrwart§ in J^efjen nennt man bie^ „[timmen".

Ilrailg^el msc, mitunter au(f), ber Slblcitung nä^er ftetjenb, g^rangel
gc[ptod}en, ein ^Prügel, befonber§ ein fd^merer, betber, ju ernftlidjer 3>ertcibigung

obti etiva aud; jum Eingriff bienenber ^rügel. 3" 92iet!erf)e[fen allgemein üblid),

aud) in ben onbern 8anbegt()eilen-nid)t unbefonnt. ®a§ 2Bort gcljöit §u bem
gotl)ifdjcn praggan, paipragg, m^b. pfrengen, premere, nid)t aber, me man in

ben nicberbeut[d)en ©egenbcn §e[fen§ gemeint t)at, ju wringen, weil l^on wringen

baä SSeibum wrangen, wrangein (gewö^nlid) brangeln gef))ro(^en), gcbilbet ift,

UH'ld)e§ ^Bort [id; balgen bebeutet.

Ifrast msc. 1) gro^e SSerlegenfieit, §8ef(^werbe, fd)were ©orge, 2)ru(f,

Kummer; (Subftantiü ju bresten. ©anj allgemein übli^. dardurch werd gringer

tein nolit vnd brast; ^\aac ©il^aufen ©rammatica. SJJarburg 1597. 8.

<B. 16. „ba^ fie Xion beö Öal)n f)artman§ frau gel)ort, ba^ i^rem bruberver^

geben Worten , baburd) [ie in [0 einen grcffen 33ra[t gerat^en , ba§ [ie |on[t in

ber meinung geftonben, ba^ unfer ^err ©ott il)m eine folc^e fd)wai^l)eit juge[d;idt

l)ettc". 9}^arburger Jgegemproceffocten von 1G73. ©rimm 2Biö. 2, 308.

2) für Brass: ^aufe, SJ^affe; „ba liegt ber ganje 33raft". ©et)r üblit^.

ateinwalb ^enneb. 3b. 1, 15. ©rimm 2Bi3. 2, 305. Sorem. 2B53. 1, 135.

iiitd)t)of (im SBenbUnmut) fd;reibt nocl) 33 raff.

Bräune fem. Unter biefem SBort üerftel)t ba§ SSolf, fo weit e§ fii^

bcffelben oug ber Srabition unb nid)t an bie tei^nifd^e ©|3rad)e ber Slerjte fic^

flufc^lielenb bebient, §unad)ft ni(tt ben Croup, bie t)eutige §ol§bräune ber

iflntcr, fonbern bie .gjal^entäünbung, angina, wie biefelbe al§ (Seud)e, jumal in

ten g-elblagern, im 15. unb 16. 3^., fobann au(^ im brei^igjäbrigen Kriege

wütete, unD no(^ je^t l)äufig ift. Äir(^t)of milit. disc. ©. 202. 3" (5fd}wei^er

.!pejeni)roceffacten uon 1657 fommt tor: „ba§ tinb l)at bie 23raune gel)obt,

bie it)m anii) gelaffen worben", in bem ©innc üon „9lbcr la^en". 6§ erfdjeint

bie^ auf eine mit ber 33räune toorgenommene c^irurgift^e Operation t)in§uweifen,

wie eine fold;e erft in ber neueften 3^^^ 3^3^*^ ^^" ßrouip in Slnwenbung gc=

fommen ift.

BrailUSCllIlitzer msc. , vaccinium vitis idaea , bie ^reifclbeere,

9)?oft]ode. 3"^ (5d)maltolt;ifd)en.

BraiiiSe f., gefprod;en Brüse, in ben nieberbeutft^en ^öejirfen ber

iiblid}e 9?ame ber ©ie^fanne.

Braiisel^ Sru^vesal neutr., biejcnige Quantität 33rauftoff,

wel(^e auf einmal jum 23raucn »erbrauc^t wirb, ein 23raufel, wofür man jc|t

©ebräue fagt. ^a§ Sßort ift mit -sal gebilbet wie ^edfel, ©c^idfal, Sabfal,

5l'0(^fal, äKilflefat U. bgl. „vi zcober treber vnd ein brmcesal hoppen den swinen"

Äaffeler ület^nung uon 1479, unb öfter in ben 3ied;nungen jener 3fit-



52 Braut — Breimehl. ,

ISraiit.
ßrauihafer, Slljgafce, iveMjc c^cbem fcie SciBeigenen fcei ber SSet^matimg

entrichten mußten, ßftor fteine ©c^nften 1, 72; t. 9le(^t§gt. 1, 391.

Brauiliulin, Stbgofce, n3eIcC)e el)ebem bie fieifceigenen 6ei ber SSerljetrotung

entrii^ten mußten, ßftor a. a. D.
Um baS 3al)r 1820 ivar bie Erinnerung an bcu Sraut^afet unb bic

Söraut^ü^ner im l g. ©d)enfifd)en Gigen in Öbert)cffcn nod) »oUfommen leknbig.

Brautrocken msc, {)ei|t im ©(f)malfalbi[d^en bo§ ®e[c^enf, \üel(^e§ man
cin«r 93raut bei \1)xqx SSer{)ciratung mad)t, unb tüeltfieS uri)>rüngli(^ in einem

angelegten (mit glßc^§ tooU umwidcitcn) ©vi""i^o(fen beftant», \\ti% jel^t aber

ftetg au6 einem Stüc! ^ou§rot, niemals in ®elb ober (S^ivaaren be[tel)t. ^o))p

Jg>anbbuc^ 2, 182.

Bräutelgabe, eine au^ in Reffen feit otter ^ät, in Urfunben feit §{nfang

be§ 15 3or^unbert§ oft ju finbenter unb bem 3SoIfe nid)t ungeläupge 5öejei(^nung

ber äJcitgift, namentlich wenn biefclbe in einem <B\üd 8anb beftanb ober beftef)t.

virbräutelgaben ein ®ut ober einen ®ut§tbeil bem ßibam bei ber Sßer*

^eiratung ber SToc^ter mitgeben. (Sftor t. 5Ked)t6gl. 1, 784 (§. 69, 31).

Kratze fem., gro^e, ftarfe §anb; großer, [tarfer %ü^. ^m gulbaer

Sanb, fonft faft unbefannt. ®rimm iIB33. 2, 313.

BratzeitiSltz msc, läftig ttjeitläufige , unnötige (Srgätung, breitet

dberneg ©eft^tvä^. ^m 2(mt Sanbed, oud) juweilen anDertt)art§.

brätzcil , in n)eiif)Iidjer 2ßeife , burd) SSernjof^nung , fränftii^ fein : „et

brä|t immer", ift immer leii^t unwol, weil er ein 2Beic§ling ift. 3"^ gulbaer

Sanb; onCenvärtS nic^t üblii^.

©eminutiDformeln finb brotzeln, träufeln, n)etd)e ^orm im ^aungrunbe,

\xx(^ brüizeln, Wag im ©ci)»oar§enfel[ifi^en gebräud)U(^ ift.

brebelll, brSpeln, prepeln, in Dberl)efjen, ^ulba, ^'^^S^"^)^»" fc^'f

übli(| für: t)atbloute, fleintic{)c SSormürfe madjcn, oerbriejjlic^ mcifeln.

Gebrebel neutr. , tjalblaute loerbrtc^liclje 2y^äfelet.

3n bemfelben «Sinne l)ört mon aud) juioeilen brekeln, Gebrekel.

breelicn liilfl Iliissen. SlHitcricrenbe olte formet, von lie>-,enben

®ütern gebraucl)t, »welche jerteilt (üereinjelt) ober njieber jufammen gcbracljt

werben burften. ß^j^enfteiner Urfunbe toon 1339: also das die vorgeschril)en

Muntbuien (^ßormünber) mit allen den lehen — brechen vnd bussin sollen vnd
mugent als dicke es noit geschieht (äßend l)eff. ®efi^. 2, 9^o. 350. ©. 347).
llngebr. Urfunfce beS 9?itter§ 3Solprecl)t ßujjilfolbe üom 3ol)onne§- unb ^soulu?^

STag 1355 über ben SScrtouf feincS ©ute§ ju 5öuttinl)orn an ben bcutfd)cn

Drbcn ju 3}(arburg: bie beutfd;en sperren foUen mit biefem @ute brechin vnd
bussen alz mit irme eygene güde.

Tirelf'en, ftopfen, »om 9Serf(|lingen ber ©))eifen, j. 33. toom geringen

e^en Der itinber, fobann »om ©topfen ber ®änfe: „bie ®änfe breffen" b. ^.

mit 9?ubeln ober ^letfc^bo^nen (vicia faba) jum gettmac^en ftopfen. 3n Ober
unb 9?iebeTt)effcn üblich. aDiittclntcberlanbifd) braemcen. ®rimm Dleinl). gud)§
©. 284. 3ur „proffung einer ®ang" werben „bem ^uben" 1 3)^efte i)afer,

l aiicfte ©crfte unb | 2)ieite erbe§ unb iöon gegeben. SBetterer 9ientcreired;nung

Don 1603,

IBrciilielll neuir., ©rüfee, gefdjroteneg ©etreibe, ^umol Äorn (^Koggen
ju SHoggcnbrei), bann aber awd) ^Bcijcn, ®crfte, .§afer. xxvj den. vor hier
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vixl ij den. vor hryemel (für bie ßrntcatteitcn}. ^ef[i[d}e8 ßrnteregiftcr Don

1391. ®a§ 2Bort wax im Slnfange fciefeS 3^1^^""^^'^*^^ "'^'J) ^)i^^ ^"^^ ^^ '"^

©äuge, je^t ift e§ \rol nirgeiib§ met)r lueber iibtt^ no(^ au(^ nur fccfannt, ba

ber n'^ni" , biefe regelmäßige ©^^ci[e alter 3^^^» f^^^ ber §er[c^oft ber Kartoffel

Uf)v \iaxt abaenommen ^at , unb in »ielen ©egenbcn gar md;t me^r ijorfommt.

SSgl. ©rimni m^. 2, 355.

breitisclieil (b. i. bremsen) , ttJiiten , toben , bon gornigen 2)?en[(^en.

2in tcr ©iemelgcgenb feljr üblicfi, j. ^, au(i) von [id) bäumenben unb au§s

{(^lagenben 5J3ferben, onbenwärtä ni(^t befannt. (S§ i|'t ein j^requentatiinim be§

alten preman, rugire, erfc^emt aber in ber ©<J)riftfprad)e nic^t I)äufig. ©rimrn
'^33. 2, 364, roo nur girei 23elege angefürt finb, einer au§ 8utf|er, ber onbere

aus ^a\xl mü\\\x§,

ISi'eiine fem.
,

geuerftätte mit bem barauf brennenben, lo^enben geuer,

nuc^ ^oufe glü^enber tolen. ©rimm 2B33. 2, 304. 304. 3m eigentlict;en

(Sinn »venig üblid) , befto häufiger meto^t)oril(f) in Cer äußerft geläufigen 9?eben§j

art: um die Brenne herumgehn, in ber Sfläl)^ eine§ Dvte§, eine§ ä)?cnfct)en

l)erumgc()en , ol)ne baß mau fid) getrauete, nä^er ju fommen; auc^ in nod)

iueitercr tro^ifdier Stnwenbung : bd ber 2)Jitteilung einer bebenflii^en '©ad}e er[t

mit 9inbeutungen, Umfcbweifen vorgehen, um fo bem ©egenftanb ber SOiitteitung

(id) unvermcrtt §u nä[)cru. ©(^mibt iwefterw. 3^- ©• 34, ivo nur bie ^unaöme
cuu'§ ^Uural „bie 33ränbe'' (von 33ranb) unridjtig i[t.

Ureiiz fem., bie ^ein, dual, jumal in ßranff)eiten. Jpaungrunb.

Iircsclieil, breischen, 1) ouSeinanber breiten, vcrftreuen (vgl. bleischen),

in weldjer 23ebcutung e§ jebo^ n)eni3 üblid) ift; 2) laut unb viel reben, groß;

tl)un, pra{}(en.

Drescher (Breischer) msc. , ein laut unb viel ütebenber, ein ®rof3tf)uer,

^raler; tabelnbe 5öCj^eid)nung ber 23ewo^ner ber ©tabt .^erSfelb in übler 9?ac^=

rcbe: „ein ^erSfelber 93refd)er". 3n 9;ieberl)effen, ^^ulba, bi§ in bie SSetterau,

flud) im ©d;malfalbifd)en (ol§ Prascher), vcrijältnigniäßtg am njcnigften in Obers

t)effen üblit^.

DIeinmalb §enneb. 3b. 1, 15, »vo bie ^^orm ^örafc^er aufgefü{)rt ivirb,

SSgl. praschen.

Gebröschel, Gehresche, taute§ 9?cben. „SSnnb ift fi(^ au§ bem gefd)ra^ vnnb

gebröfd)el: baS etlid) I)t)rten vnb bawrn babei) im ^olt^ gebort vnb gefagt

babon juuermuten: ba§ ber l)er|5og jüt oUcin getveft fei), funbor et(id) im l)ol^

tocrftcdt bie jm jüuolbringung fold)§ morbtS gef)olffen t)aben". 5(u§fc^rciben berer

von .§utten v. 10. 92od. 1515 (t>en im 3)iai 1515 bei ^Böblingen von ^. Ulri(^

(in 3ot). V. .Sputteu votlbract)ten 3)Jorb betr.)

bresteii (sieb), fi<^ befümmem, fic^ grämen, es brest (bräst) michy

eS grämt mid). 3m ^aungrunb unb ^veiter im gulbaifc^en fef)r üblid), au(^

anbenvärt§ mitunter im ©ebraud).

2In fid) bebeutet biefe§ 2Bort jerbrod)en werben, unb in biefer iBebcutung

ift c§ mit ber nieberbeutfd)en Umflcibung in berften in ber ©d)riftfpra^c nod)

Vorlauben; au§ biefer 23ebeutung l)at fid) bie 33ebeutung mangeln, fehlen, unb

Qu8 biefer enbU^ bie ^ier verjei^nete entwidelt.

SSgl. Brost.

brideln, jäumen, jät)men, bänbigen. du künde man mit slan^en unde

mit grosser erbeyd kiime den lewen gebrijdeln. äU. ® er ftenbergcr j^rantenb.

61)ronif fcei ©C^minfe Monim bass. 2, 302. Henn girl.-arl batt in der rüge
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wider molnhennen gesprochen er wulle jme vor sin äugen dreden und wolle en

bnjdeln, der amptmann lionde en ml gehrydein. S3übinger Sii^regifter ü. 1475—
1482. (Stimm 2B33. 2, 392 [m bie[el6e ©teile aii§ tcrfelben CliieUe, Dr.

6receliu§].
IDaö biefem SBotte jum ©runbe liegenbe (Subftantlöum ift bo§ a^b.

pn/j7, 3<^"t"» ii>orau§ franj. bridel, ie|5t bride. ®a§ ()ter cr[d)einenbe Sßcthim

lautet bei ©tieter unb anbernjörtS breideln. ®rimm 2ß23. 2, 355.

Brief« 3^1 9Infang biefeS 3at^unbett6 u^ar e§ ganj Ü61id), aüe3

©e[rf)tiebene SÖtief jii nennen, unb Urtunben werben nod) je^t 33riefe gcnönnt.

Briefe tragen ^at ben ©inn bon anbetteln, »er^e^en, com:pIottieten. (Sine

©teile, burc^ weld^e biefe figürUd)e 9teben§art erläutert wirb, unb in ber biefelbe

in eigentltcl)er SBebeutung, bo(f) fo, ba| bie metapl)orif(i)e bereits burcljblicft,

et[rf)eint, ftnbet fid) in einem 2Serl)ör))rotofoQ Slrei§bflcl)er ©emeinbSmänner t>on

1609: „DJülIerljanl , .ipan^ SfJaumonn wnb §an^ ©cbuffeler l)etten bie 23rictf

getragen, bie mocl)ten aud) batüor [te^en, Sr (ber 6om))arent, S^fob 2;t)iel)

^elte ntd)t§ fernerS barmit ju tl)un ^aben wollen". ®ie ^ier genannten @e=

meinbgmänner won 3;rei§bac^ Ratten nämlid) alte Dom ©ti[t ©t. ©tc))^an ju

SDJainj im 14. unb lö. 3arl)unbert auSgefteöte Urfunben im £ird)enfa[ten ent=

bedt , nad; weld)en ber ©emeinbe gu %x. bie ßinfet^ung i^rerS ^vfarrerg jufte^en

fotlte, unb benu|ten biefelben, um fti^ beg öom Sanbgrof 2)^oriij il)nen gelegten

jungen ^farrerS Slle^onber 3Sitrtariu§, welcher ben 3Serbe^erung§j)unften an^ieng,

ju entlebigen: [ie liefen fic^ au[ bie^e „Briefe" t)tn eine SSorfteKung an ben

©uperintenfcenten ©(^önfelb , bann an ben Sanbgrafen felbft mod)cn, bie „53riefe''

in Slnioneburg abfdireiben, giengen mit ben „Briefen" nad) 23attenberk] , um (ic^

91ot§ JU erl)olen, ber „^tüllert)an§" aud) felbft nac^ Gaffel, unb nun würbe eine

weitläufige Unterfud)ung gegen btefe „Briefträger" angeftellt.

Brieftabak
^ gefc^nittener Stabaf in üieredigen SSiertelipfunb^afeten ; eine

je^t fdjon faft uöllig veraltete 23ejei(^nung. Üieinwalb ^enneb. 3^. 2,31. ^o^^)
^anbbudj 2, 196.

Brig msc, urfprünglic^ wol: unruhige Oefc^äftigfcit, bann: ®ef(^äft,

Grwcrb, au(^: 3^"^« Dieselben (33orfpred;er b. \). 5tnwälte) suln dem gerichle

sweren unde loben recht ze thunde, unde dem unrechten abstant, so vern sie

sich des vorstan, ader uuderwiset werden, suuder bryg , hass, gobe
,

geuyss

eym itzlichen thun als dem andern tzu sinem rechten. lSmmeri(^ ^rantcnbcrgcr

®ewonl)ettcn bei ©d)minte Monim. hass. 3, 718. Des wurden sie peforchlet

unde kregin sulchin gebrig das sie ussermassen riebe wurden. 2S. ©erfteu*
berger ^^ranlenbcrger 6t)tonif bei ©d)minfe Mon. hass. 1, 284.

gebriglich, tl)ätig, nÜl^Uc^, förberli(^. wilcher auch den gewaldigin unde

amptluden mit erin fründen nicht gebriglich was in erme vornemen, derselbe

muste orloip haben. 2B. ©er ftenb erger a. a. D.
©öS 2Bort ift allem Slnfdjein nad) feltifd), unb finbet fid) al§ briga in

ollen tomonif(^en ©^rai^en; im 3talienifd)en bebeutet eS ©efc^äft, im 2llt-

fran5Öfifd)en , ©panifd)en, ^ortugicfifd)en u. a. 3^"^^ ^^ l)eutigen granjöfifi^

(brigue) 33e Werbung, unb ift ba§ ©tammwort ju brigand, brigantine u. f. W.

3Jgl. 2)iej eti)mol. SEörtcrbuc^ ber romanifd)cn ©:pra(^cn 1853. ©. 69—70.
3n ber bcutfd)cn ©^rad)e ift e8 au^er ben angcfül)rten ©teilen ou§ ben

gronfcnbcrger ©d)riften big bat)cr nid)t aufgefunben werben. 3}Jöglid), baf?

l)icrmit ciwd) bo§ agf. brego, breogo, §err, £önig, jufammenl)ängt. 92oc^

granfenberg mag fid) ba8 SBott in golge ber großen .^anbclgwcrbinbungcn , in
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boucn tiefe ©tabt >v<iE)renb bc§ 14— 15. 3«^^)""^^^^^ mit bcn »Dcftlid^en iinb

fütlid)en 9Zac^6arn 2)eut[(^lanb§ [taub, »eritrt l)aUn.

Brinkcl, Brenkel, msc. (Sftor t. 9?e(^t§gr. 3, 1405 [jat biefe§ SSott

al8 ^Bejeic^niing eineS fleinen t)ßljernen ®efä|e8 mit [ijannbreitem 9?anbe, welches

baju bicne, ba§ ju tod)enbc £raut barin ju ft^neiben (fd;ar6en). ®a8 Söott

ift.unsweitelCjaft tid)tig (<Sd)mib f(^\üä6. 2Borter6. ©.96; gifcfiart ©argantua
ii82. 331. 3J?m2a), eS fc^cint aber feit (SftorS ^eit bie ©a^e, unb mit i^r bet

Siamc au§ Dberf)ef]en t)erf(^iüunben 511 fein.

brizelll, britzein, bretzeln, 23c5ei(^mung bc§ StoneS, tt)el(^cn Bratenbe§

gelt i^on fi(^ gibt. 9lm üblii^ften im ßftlidjen Reffen unb im ©(^malfalbif(^en.

Brod« ©e^r genjö^nlid) ift in Reffen bie ^räbication „bo§ liebe
S3rob" , 0I8 JBejeid)nung beS SSerteS , ben man ouf bie ®abe ber täglicben

9?at)rung, beren eigentlidje ©ubftanj ba§ 33rob tft, legt; ber ßulturwett ift biefet

2lu6brud ber Siebe unb bc§ ®onfe§ obl)anben gtfommen. ©elten, unb nur im
(S)egenfa^ gegen ba§, frit()er fe[)r ungctt)öt)nlid)e, gemifc^te 23rob wirb ba§ £orns
brcfc al§ „Siüdenbrob" (f. Roggen) be§eid}net. Ueblit^ \mx e6 warft^einlit^

feit 3f>rf)"»^^i^tfn / au§ ber 2)^cl^e ^oxn üier, ou§ ber 3i)tefte fed)§ Saibe 23rob

ju baden, unb bie fofort aniufül)renben älteren Slngaben toon 23roben fe^en

üorauS, baJ3 biefe berf(^iet>enen Slrten fid; unoeränbert burd) eine Sffeilje Don
©cnerationen , in berjelben Dualität unb Quantität , erhalten traben mü^en,
wäl)renb u)ir genötigt finb, ba§ @en3id)t unb üor allem bie Dualität be§ 23robe§

eigens in jebem gaUe ju beftimmen. SSgl. aud) Ecke.

t'iauenbrod. ^n bem ^lofter ©^ie§co:|):pet ttjurben bur(^ Urfunbe vom
25. 9?ouember 1488 bem ^^robener ^unj ®eber§borf unb beffen grau täglich

gwet grau tuen br ob ge«?äi)rt; 1508 bem £raft 8o|e ol§ „.^omeinfter" alle

tage ein frauwen broib.

Ilerrenbrod. ®em jum Jpomeinftcr unb ©djeuernmeier be§ £loftec§ (Bappei

am ©)>ie^ angenommenen ©walb öobemann unb feiner ©(^wägerin unb @el)ülfin

Äat^arina SSid tüurbe in feiner Seftallung 19. S'Joüember 1514 t)erfpro(^en

:

„vnb füllen el)n (i^nen) aUe tage iierangelo(^en (b. i. verandelas:en) cl)re jjrebenbe

mit namen bret) Ijerrn brobe, e^me ^»uei), Dnb el)r e^n". 2Ba§ ba§ ©raus
l)errnbrob ^opp .^anbbud; 5, 352 fein mag, fann i6) nic^t fagen. ©er
SluSbrud ift von 1791.

Praebendebrod. „jnjelff ^robenbe brobc ol§ wir bie tongeferlit^ in

vnfje clofter ))legen baden ju loffen, feilen ünb wollen wir ünb tonfer nac^fummen

ben cbgenanten foiffcrn aber l)elbern bi^eS brife§ — funtlid) t)r lebetage — aUe

wodjen geben ünb in Dnferm clofter olle ©onnabenbe toirl}onbeln laffen". Urf.

bc§ (SonoentS jum Stnenberge ouf ©t. 23arbaren SCag 1479, Senne^ Sei^e ju

8©9?. Cod. pr. ©. 737.

grauenbrob, ^errenbrob unb ^räbenbebrob werben wcfentlit^ ibentift^

gewefen fein, ba ja beibe erfteren ^^räbenbe genannt werben; jebenfallS ücrftanb

fid) unter jeber biefer SSejeidinungen von felbft ein unveränbert fic^ glei(^ blei«

bcnbcS ©ebäd. 6in nid)t 5U oeradjtenber S3eleg für bie in älteren 3^^*^!^

unangreifbare ©tätigfeit oller CebenSver^ältniffe.

Schoen Brod, b. f). ^etle§ 33rob, wei§e§ 33rob, fommt wie onberwärt§

au(^ in Reffen anwerft pufig fll§ eine Slbgabe von verliehenen ©ütern unb al8

2Koltl)at für bie Firmen, weid)e regelmäßig, wenn aud) nidjt ganj au§na^m§lo§,

ju 2ßei^nad)ten ober ^yjeujo^r geleiftet ober gcwät)rt werben mu^te, in ben älteren

Urfunben vor, unb e§ baucrt biefe ®abc otS ©efc§enf, von ben ^aten an tl;rc
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^patcnfinber ju 9Jaiiat)r gegeben (92eujar)r§»ye(f , ©d)otn \. Sthor»), iioil} t;ciite

fort. 3titd) bic[e§ fd)üne 23 tob mu§ üon fccftimtet [u% von felOft toerftet)cni^ct

Qualität unb Quantität gewesen fein; in ältcfter Qdt luurte bet albus pavis,

in nativilale Domini dalus , ol§ denariata (je ein 23vob für einen ®enar) fee*

gci(^net (Urf. üon 9iüüg[)aufen ».11. S^Joücmbet 1261 tei Kuchenbecker Anal,

hass. 11, 148); üon bemfclben SBette erf(^eint ein fol(I)e§ 23tob 250 3a^re

f)jätcr: „jr gutgen ju Jpermei§()au[en gelegen, barau6 fie bann jerU(^§ fatlenbt

ge^o^t ^aben fei^tse^en f(f)i(Iing Pfennig a)Jar:purger ttjel)r, \3iet gen^, toiet Ijanen

tonb im\ ()üner, »nb barju ein lueif 6tobt jum ncwen S«^i^» *on eim

fc^illing ^) fennig". Ungebr. llrfunbe ^einj ©(^effer§ toon 1499. SBaltcr

©(^tDarjenbetg unb ®eta beffen ©fjefrau gefcen bem £Iofter ßalbern wx ©c^il=

linge tjon einem ^aufe ju SDkrburg, U3eM}e i)iet ©d)iUinge üon ber 5lüftetin ju

ßalbern jät)tli(f) aufget)ßben »werben follen, bamit biefelSe ten S'Jonnen bafüt

fc^one fcroibt faufen fotl, Ungbr. Urf. to. 19. 5Woü. 1395. „^e§ mcrginS

wan bt) ©ehneffe gefungin ift, fol mon fauffen br^^ig fd)one Srob tjnbe feit

bp armin ßubin geben »mme ®obi§ iviUin". 23iebenfo^fer Urt. v>. 1397, ^eff.

;g)e6opfer 4, 899. SBenn bie @otte§le^en »on ßo^^el am ©^3ie| ityre ^inber

tteränbern (f. b.) njoüten, fo mußten fie „bem 5lbte ftc^ beweifen mit ei;me

©tß6id)en w^ni§ elfe§er§ beS beften aber mit etjme f(f)onen brobe ba3 be§

beften w^ni§ et)ni§ @tobe(^en njert fet)". ©(^iebf^ruii) toom 10. 93(ai 1430.

„Dud) fo foln Dnb vuoln e^n 3[)ZeV)ftern unb e^ne fofiern (ju ^ac^born) uff ben

farfre^tag laiffen fouffen fi^onebroib toor et)nen f^itling )>enge jn ßbiftorff

»nb ba§ anbeiagen ben I)eilgenmeiftern ba felbi§, ba§ bie felben ^eilgenmeiftet

geben foln armen Inten ümb gotS ittiüen" ] Urf. be§ 5Inbrea§ 2)^enget »om
1, gebr. 1434. „3u bem ift etman ein fc^raanger franse, frembbt aber franci

menfd), ber gern ein§ frif(^en aber fünft f(^on brot§ genieffen ujolt". 3. ^^er^

rariu§ von bem gemeinen nul^. 1533. 23t. 55a.

®er 2lu§brud fommt bi§ in bie jtDcite §alfte be§ 17. 3«tt;unbert§ öor,

bann toetfi^winbet er, n)ie e§ fd;eint, mit einem 30?ale.

Sremer 2B23. 4, 672.

Hasenbrod
f. Hase.

Nachtbrod
f. Nacht.

Urodtlicli, Stifi^tuc^, ©ertiiette ber mobernen SBelt nac^ ber Se*
5eid)nung beö 16. ^ar^unbertS. ßin Seinweber ou8 9?iebera§^t)e fagt 1576:
„— baf i(^ mcinc§ .ipanbnjerfS ein Seinweber bin tonb barouff eine gute '^i'xi

getüonbert, alfo ba^ id) 3^*^^ ^"^ gebilbte 23robtü(^er »nb ^anbtt}welen

mad)en fan ®ot I)ab lob".

ISrdk. msc. , au(^ ujot neuir., fum^jfige 2Biefe. 3Da§ SBort ift in uoftet

Uebung nur im tüeftfälifd)en unb fä(^fif(^en Reffen, in ber ^ier »erjeicbneten

i^orm. ^a§ gemeint)o(^bcutf^e 23ru^, pl. 23rü(ier njirb jwar toerftanben,

aber t»om SSotfe u^enig ober gar nii^t werwenbet. %<^\, bie unfaubere 8tnefl)ote

Melander Jocoseria (ßi(^ 1603. 8) 'üo. 652, \üel(^c ein attgemeineS SSerftänbnisi,

ttjot au^ otigemeincn bamatigen ®ebvau(^ be§ SBorteS in Dber^effen üorau8äu=

fc^en f(^eint.

broillilielll, brömmeln, bremmeln, grequentatiue Won brummen, tt)efc^e

bcfonbetg im untern S'iicbcrtjcffen fef)r iibtid) finb , um ba§ miölaunige, fteintic^e

unb bei jcber ®clegcnl)eit funb gegebene, inbc§ bod; ni(^t laut au8gef))rod;ene

SEabeln fritttidjer 5perfonen ju bejei(^nen.

©rimm b. 2B. 2, 397.
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ISrosc fem., 5lrume,58robfrunie; bemimitltj ^BröscI msc, ^nimc^en.

Iiröselll, verbrüsein, 33rob jerfrümcln. 3"^ 'S'i)*"ß^^^^^M''^)^" ^"^ S'^^^^if^)*^"-

9teimvatö l)enneb. 3b. 1, 16.

brdscil, pullulare, £no§^en , ©(^öjjlinge treiben, ßin im §aungrinibe

cien3Öl)nli(^e§ , im übrigen J^cfjen meiiic§ 2öiJ3t'n§ iücl)t üovfommcnbeS SBort. (SS

i[t ba§ ml)b. brozzen, boi^ mit bei 3wiefod)en 3(cnberung, bo| ber SSocal ber^

längert unb ba§ (\»ei(^e) § in s no(| weiter erweicht werben ift. 3lu§ ber

©d)rift[prad)e f^eint biefe§ 5Kort feit bem 16. 3^^^""^«^ »erfcbwimben 511 [ein.

©ctjitieUet b. SS. l, 265. ©rimm 2B93. 1, 309.

ESrotze fem, 1) ^noS^ie. 3m ^aungrunb üblid), fommt aber auc^

fonft üor. ®§ ift ba§ at)b. mJ)b. broz, in ber ©erweis unb in 33aiern 33ro5

(Stoiber fdimi^. 3b. 1, 231. ©c^meller baier. 3035. 1,265), tpelcf)e§ ^ict

ben 8tu§laut beä weichen j in ba§ ^arte j umgeftaltet ^at. (s§ bleibt bie[} um
fo ücrtüunberlii^er, ol§ in eben ber genannten ©egenb ba3 ml)b. brozzen nid)t

etwa brotzen, fonbern brösen lautet.

2) üorfte^enbe 2'\pps , .^ängmoul; au(^ Broiz msc, xoaB jebot^ mebr bie

^anblung beg bro^enS bebeutet. 2lui^ bo))pelt auSgebrüd t : 33rol^maul; 33 to^^

gefilmt. Slllgemein üblid). 2}gl. Pruische.

Iirotzen, urf))rüngli(^ Wot: bie öi^^cn DorftrecEeu »gl. Haupt Zeitschr.

7, 337: SBeib unb ®ei§ mü^en brozzen na»^ i^rer red)ten ©peife; nur mu^
allerbing§ l)ierbei gleid)faü§ ber Uebergang au§ j in z »orau^gefe^t werben.

e§ ift biefe§, aud^ [on[t iiblid^e äßort (©rirnm b. 2Ö. 2, 407) in Reffen

ueben mu§en (f. b.) bo§ gebrciu(^li(^e SBort für maulen, fd)mollen, toeld)e3

le^tere 2Bort übrigens urfprünglit^ gleid;[allS bie Sebeutung beS SlufwerfenS ber

ßH^^cn ^at.

Ob unfer Brotz, brotzen in ber 23ebeutung beS SSorftredenS ber Sipv*e

ouf Fratz jurüdäufü^ren [ei, wie ©rirnm b. 2S. 2, 407 meint, ift mir mel)i-

als zweifelhaft.

brotzeln unb brözeln, im £od)en langfam aufwallen: ber 93rei, baS

3)hS brolzelt (brözelt).

verbrotzeln, terbrözeln, »erfodjen , »cn einer ^-lüfjigfeit, welche bur(^ boS

£o^en aümoli^ üerbam^jft unb ju bid (fteif) wirb; foi^t eine ©ujjpe, 23rül}e

u. bgl. ju lange unb folglich ju ftarf ein, fo »erbro^elt fie, ift fie »erbrojjelt.

SBarfd)einlid) nur ein ©eminutiü jn braten, benn mit Drosera (pullulare)

unb brotze (£no§pc), fo wie brälzen, brotzeln, brutzeln (aegrolare) fd;eini

eine SScrwant'tfd)aft anjuba^nen nii^t mügli(^.

®aS 2Bort ift in 5lltl)cffen allgemein übti(^, unb fomt felbft in ben

[ä^fifd)en 2)iftricten toor.

firiid, ftolj, ^od)mütig, ^od)fareiib, nomentlid; mit bem 9?ebenbcgriff ber

mit unüerftänbigem Uebermut oft ge^aorten Unftdtl)eit unb Unruf)e; aud) in bem
©tnne uon grob, ungejogen gebräut^lid). ^omnit foft nur in Dberl)effen Bot

(„la| midi imgebrüb"), toon wo eS aud) Sftor b. 9ied)t§gl. 3, 1405 in ber

gorni „Derbruibt", weld)e mir ni(^t üorgetommen ift, toer5eid)net l)at. Wlan

ift üerfu(^t, an baS m{)b. broede ju benfen, inbeS lüei^t bie ^ebeutung allju^

weit ah, ©affelbe aber, waS baS t;effifd)e brüd, wirb [ein baS onberwärtS

erfdjcinenbe iprütS, V^ütf(^, superbus, „fi^ ^rütfc^ tjalten". ©d)ottet Jpaubtf^r.

©. 1370. ©d;mibt wefterw. 3b.©. 37. 9?id)ei) t)ainb. 3b. ©.25. ©talbet
1, 236. ©rimm b. 2ß. 2, 456. Sorem. 2033. 1, 146: brüen, aufsieden,
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üc^icrcn; 147: verbrüet, etmaS troljig, ftotj. ®iefe§ SSetBum, n)clcl)c§ ß[(or

a. a. D. gletd)faU§ ücrjeidjiiet, fc^eint je^t ni(J)t mel)r vorjufommen.

Briillcl msc. , ©am^jf, 33robeni. ^m ©c^malfalbt[*en iiOlid;, aud)

fonft einjeln unb [elten tiorfommenb. Dleinivalb ^enneb. ^b. 1, 16.

Uriiel, Brühl masc.
,

j;e|3t nid}t met)r in cH)i3CÖatiüi[d)ct 33ebcutung:

SBicK", bie mit S3ufc^werf fcevoadjfen unb fumpftg ift, uorI)ant'en, fontern nur

iiod) Drt§bejei(^nung, H)el(^e I)in unb njteber üorfommt. ©o in (Sjd)tüege, wo
1657 bie a(§ 3fl"^^'^^" iproceffierte £at{)arina ,§oc^a:pfel „im 23ruetl" ivo^nt; in

Äaffcl (g3e[d)reil)ung üon taffei 1767 ©. 94; ßanbeSorbnungen 1, 456), @o|-

felben („eine 2i]iffe toor ber .^arbt, genanbt bet 33rüel" 1568), @rf§botf,

(Stnft^oufen 3t. 9iaufd)ent)etg , 9taufd)enberg, SJßeiterobe unb anbencärtS, meift

SSiefen. ®rimm b. SBörterb. 2, 426.

ISrillll&el msc. unb neiilr. , urfprüngtid) Sl^pcHattüum, vtarfi^einlic^

3lnger, feud)te SBiefe bebeutenb, wie ba§ 2Bort e^ebcm oft unb einjefn nod) je^t

wortommt. „^ fl. wirb geftraft S)onge§ fd^effer §u ©arnauto, ba§ @l§bett feine

S3a|e mit feinem ©diafutef) 33orn 9[)?i(^eln fein SBie^en bruncket ^at ii|ge{)uett",

Söetterer 23u|regifter oon 1591. „'Der 33runfel im ^ad)", SiolISl^aufen 1834.

3c^t ift ba§ SBort eine, buri^ gonj 9lltl)effen tierbreitete, Sigenbenennung Don

äBiefen unb ^-lurftüden, i^umeilen aSrünfel, S3rinfel, ©ringet gef^rüct)eu

unb gefc^rieben. ©o in ^unbel§l)aufen , ßot)ra bei gel§berg , ßaltern , .^aina

§1. ^rantenberg, äJJomberg, ©tcrj^aufen, ®agobert§I)aufcn unb fonft. 9ind)

ßomv^ofitionen fommen »or: ber §Brunfenader (.§arle). ß§ teirb nid^tS übrig

bleiben, al§ ba§ SBort an 23rinf onjuIel)nen.

2Sgl. Seitf^rift f. ^eff. ®efc^. u. St. 4, 54. ©rimm 2893. 2, 431.

briinzeil, mingere, wie überatt in ®eutfd)Ianb , üon brunne abgeleitetes

SScrbum. 3n Jpeffen faft nur toon bem weiblit^en ®ef(^led;t unb tion fleincn

tnaben üblich, fonft feilten.

brunzeln, brünzeln, ©eminutiü Don brunzen. „^a^ ©trof)t)cnrld)§ fraw

bie flewafd)ene fc^üfjeln, barau^ man effen muffen Don bem band genommen,

borein b. m. gebrinjjelt". 2)krburger §ejen^roceffacten Don 1658.

©rimm 2B33. 2, 441—442.

nrustfleck msc, SBefte. 3n ben oftIi(^en ©orfern beS trei^cS

^ünfelb.

BriltSCliniller msc, S3cnennung be§ ^irfd)fäfer§ , Lucanus cervus,

in Dbct^effcn an ber untern ßaijn. S)a bie§ 9Bort eigentli(^ ein obscoenum

ift, wirb ei, wenn 9lnfto^ befüri^tet wirb, in Brüischnider traDeftiert.

Blifiensclieilkel, ein SSeijcngcbäd, beffen größere gorm in 9?iebers

Reffen ©d)orn t)ei|t (f. 5chorn). <Bo,6)i unb 9?ame finb in 3J(nrburg unb

weiter fübli^, uid)t im übrigen -Reffen, übli(^, a\\6) burd) (SIemen§ 33rentano8

@ode( §infel ©afeleta feit 1840 weit unb breit befannt geworben.

Biiclise fem. ^ofe. ^^^n^^if^) überall Derftcinblid) , auif) Don (Sftor

©. 1405 aufgefül)rt, eigentlii^^ üblic^ jeboi^ nur im fäd)fifd)cn .Ceffen; wo fonft

baS 2Bort Dorfommt, wirb e8 me[;r im ©i^erje Derwenbet. ^m. ©(^aumburgifd)en

l)ei^t ber SBerwolf Böxenwulw. ®te 2(u6f^radie ift im fät^fifc^en i^effen liebet

Busse, unb al§ eigentlid)e8 ©d^erjwort flebroud;t, Buxe.

biiclieil, buchten (meift bichen, bichlen gefvrod)cn), bie ju reinigcnbc

2B5f^e in ^cijjet Sauge cinwcidjcn. 55ic I;ier ongcgebene gorm, in bcn meber=
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fccutfificn SSejirten büken, ift bie einjige ^iefigen SanbeS getrauc|ü(f)e ; ^vcbct

beuchen noc^, unb Diel lueiiiger, ivirb bauchen gesagt.

Buche, Buchte f. ba§ (Siini^eidien ber ^säfd)e in §ei^et Sauge.

®ag SBort gef)ßrt ber beutfci)en ©^jradie lüc^t avi6fd;lie^lid) ju; nid)t

ofiein bo^ e§ in ben übrigen ©proc^en gerniani[d)cn ©tammeS in ©iirova er<

fdjcint, fo ()aben e§ and) fämtUdie iomanifd)e S^pro^en.

Kliffe msc, gen)6^nltc§ Buffen, 33rodcn 23rob, fo üiel mon auf einmal

in ben ^cunb fte(!t.

Illllfelil, büffeln, ba§, jumal in eine ^lü^igfeit (Kaffee, Wüdy) ein»

gctunfte, 33rob brocEen unb fo brodenireife Dcrjcl)ren.

33eibe 5Iu8briide fommen al§ üblic^ nur im ©(^motfalbifi^en , einzeln

aud) im Dftli(f)en Reffen, üor.

Iliill, in ber 9Jeben^ort: bah roll, ganj \)ol(, in§bcfonbere von einem

S3etruntenen in D&erl)cffcn fet)r ühM). <Bd)on bei Sftor 3, 1406.

Biilll msc, al)b. buhil, üeiner, fanft anf^tüeUenber ^M'tgel. 3)icfeS

gemeinl)od)beutfi^, ber niefcerbeutf(^en ®)jra(i)e i^öllig frembe SSort ift in Reffen

el)ebem oblieg gewefen, je^t aber al§ 2()3))cüatiinim fo gut wie au§geftorben.

®ie ^effifc^en ©(^riften bc§ 16. ^arfjunbertg (§. ^. ßirdj^of im SBenbunmut)

gebraudjen e§ no(i av^pellattüifd), im 17. ^arljunbert ift e§ mir al§ ?(ppetlatiuum

nic^t met)r begegnet. 2tl§ Sigenname erf(^eint e§ t)äufig: einfacf) in Dbcraulo;

jufammengefe^t in glecEcnbiK)! (Jpof jwifdjen ©d)önftäbt unb 23ürgel, toon

tweldjem bie am 12. ^uni 1796 auSgeftorbene abiige gomilie tcr gledenbül)l

genannt 33iirgel ben 9?amen ful)rte}, fobann in Jpombel)l (^am hohen buhl) bei

IJIieberurf, bei ©ebbeterobe u. o. §Z).; in (Stembel, eine Jg)öf)e ber ßa^nberge

unfern be§ g-rauenberg§ , oberhalb ber .^öfe (Sapeüe unb ^a^nen^cibe, iueld)e

1269 Sleinbole, 1341 Steymbol genannt unrb — übrigen§ eine aud) anberivärtS

üorfcmmenbe 33ergbejeid)nung; in ©am bei (©anbbüljl) bei Dberaulo unb

anbcnuärtS; in ©)5embel (©^jonbül)!, »ictleidit ober aud) au§ ©teinbül)! ucr-

bcrbt) bei ©0I5, unb in anberen 6om)3cfitionen : ®ombüt)I, rote 23 ü 1)1

(2Bol)ra 1535) u. bgl.

biilllen (sich), 5lopf unb §al§, md) ben Dberteib ujcit rüdtvartä

biegen, nsie e§ ungejogene ^mber mad)en , benen mon ben Söillcn nid)t tl)ut.

2sm ©cbmolfatbifc^en, im §aungrunb. £)lm 3*veifel ein »on bühl, .l^üüel,

gebilbctc§ 3Serbum.

Klllenstrut fem., je^t genjö^nlid) Bunslnil, Bonslrut gef)5ro(^en, ift

ber 9tome eineS ßanbftrid)e§ in Dber^effen, tueldier bie ©orfer ©eleu, ©rufen,

Set)n^aufen, Ober- unb ^^ieber^otj^aufen, 23odenborf unb 9Jomer§^aufen begreift;

3)tarburger 23eiträge 3, 252. (Sngelt)arb ßrbbefc^reibung uon Reffen ©.551.

5l'oi^p ^anbbu(^ 2, 230. "^m weiteren ©inne redjnet man n)cl aud) ^erbeU

I)aufen , (Stnrobe unb Jpalgct)aufen jur „^onllruf' , weldie fid) fd)on borlängft

burd) i()re ^^ferbejuc^t, aud) burc^ il)re 2Bol^abenf)eit augjeii^nete. 2Ea§ ber

9iame bebeute, ift nid^t leid)t ju fagen. (B§ fragt fid; junädjft, ob ba§ ©tamm*
Wort lule über buole fei? ^ie SSerfürjung in Bunslrut, Bonslrut, fd)eint für

bule (£ur§e§ u) §u fpredjen, unb e§ wäre bann baffelbe SBort, weld)e§ in bem

SfJamcn ber .!g>anauifd)en 2BaIbftrede Bulau, Biilau, Dcrfommt. 5(ber wa§ bebeutet

bule? '^m ü)iitteII)0(^beutf(^en ift e8 biS je^t nur einmal gefunben werben

(3)hnncfänger bei ßagen 3, 16b) unb bebeutet Sflüden, \va§ nid)t pajft unb

woburd) ni^tS erflart wirb, dagegen ift bei ^op:p ®erid)t§oerfa|ung 2, 23ei'

lagen ©. 119, 9io. 56 eine Urfunbe abgebrucft, weld)e einem ßo))iaIbud) ent*
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iiommen \\t, bcffcn Qltfo^ung anget)Ii(^ in ben 5lnfang be§ 13. 3ai;^)"i'ibcrt§ follt,

unb in tiefer Uvfunbe erfc^eint, fteili(^ luieber neben bulenstrud, bie ^-orm

buoleasirvtk. Buole fcefceutet nun utiprüngli(^ Dfjeini, 93etter, unb wenn biefeS

SBort ber 23c[tanbteil ber ersten .!g)älfte unferer ^Bulenftrut wate, fo mü^tc

Buolensirut einen ungebaueten Sanbftrid» bebeuten, Jt)eld)er einer 93er\uQnbtfc^aft,

gamitte, jugc^övtg gemefen »väre. ®ajj in Dt)eri)e[fen ber 9?ame ßuole, Buoler,

ber 9Janie alter @iiterbe[i^er gewefen fei, fiet)t man barau^, ba^ in ^rad^t

1548 eine .^offtatt iuar, ivelc^e üon 9tlter§ t)er 33ulet§ .§of ^tefj, Ä'o:pv o. a.

O. ©. 250, 9?o. 122. Ueber buole wgl. ®ietr. ü. ©tabe luti). SBörterbud)

©. 149. ©rimm b. 2ß. 2, 500. 33?erfivürbig ift übrigens, ba^ Da3 äßort

Buole, gleich Buche, im 3lltl)oc^beutfd)en unerfinblid) ift unb erft im 13. 3ars

^unbert unüermittelt erfc^eint, unb e§ luirb burd) biefcn Umftanb bie 2(b(eitung

be§ fidierlid) fel)r alten 92amen§ Buiensirut uon Buole !eine§n5cg8 begünftigt.

ISlil^e fem. SBeüe, jumat gröfiere 2Bc(Ie, 2ßo^erfd}n)afl, SBoge. 9?ieber5

beutf(^c§ unb norbif(te§ 2ßort (oltn. bylgia); in 9'Jieber= unb Dberl)effen, tuo

njeber „3BeUe" nod) „2Boge" (ba§ le^tere Jv)enigften§ je^t ntd)t mel)r) bcfannt

ift, gilt 33ulge für äßelle unb äßoge au§f(^lic^li(^. ^ar\§ ©taben au8 Jg>üm=

berg afjeifebef^reibung C^ßettbuc^, i^ronff. 1567 II, 27b unb öfter): „ba bie

^3u(gen »ornen in§ ©d)iff fd)Iugen". „für ben ^of)en bülgen Dnb ivellen, bie

tonib c§ (ba§ ©d)iff) ^er \\6) erl)uben, »on fterde ber tt)inbe". ©. 2Bi^cl
gJoftia. 1539. fol. 331. 126a.

©rimm b. 2ß. 2, 511.

®er fteile §et§ab^ang be§ 33erge§, an tt)el(^cm bie ©tabt 9[)Zarburg liegt,

t)ie§ an feiner cftlit^en ©eite, an n^e^er bie 8o^n unmittelbar ^erflie^t, ber

S3ulgenftein, 33ülgenftein („i8t)tgenftein" 1536 in ber SfJebe be§ 9Jein()arb

Sori(^ in laadem Academiae Marpurgensis [Panegyrici Acad. Marp. 1590. 8.

231. A 3b], 33illid)enftein 1496 f. [ü. SanngieBer] 9tec^tSbegrünbete ^J?ac^rid)t

von bem Urf^jrung be8 beutfi^cn .^aufeg 1751. fol. Urf. ©. 45), b. l). ©teiu

an ben bie SBellen anf(^tagen; au8 biefem 9?amen würbe im 18. 3ort). ber

9?ame ^ilgrimftein (mie bie unter jenem ^^elSab^ang fid) ^ersiedenbe ©trofje

je^t l)ei§t) burc^ a)ci§üerftänbni§ gebilbet. ®a§ SSolf fv'ric^t nod; je^t, wie

Sorid) im ^al)t 1536: iÖilgeftein.

fllilgeil, bülgen, SBcüen fdjiagen. „bie ftarden winbe giengen fo gc*

»»alti^^ in ben ©ee, ünb trieben jf)n fo med)tiglid), ba§ er in bie f)ül)e bülget,
unb fold)e wellen friegt m\b ba§ ©d)iff I)er, baS man e§ uon auffen auff bem
waffer ni(^t l)at fe^en mögen". @. SBi^el gJoftill 1539. fol. 331. 126a. äßenn
feine waffer braufcn Dnb bülgen. ©bbf. 231. 130b. CDa§ SBort wirb auc^

nod; l)cut ju Xage nic^t feiten get)ört: „ba§ 2Ba§er bulgt immer l)o^er, big eS

am Gnbe nod) über bie 23rüde fd;lägt". llcberfdjwemmung vom 17. San. 1841.

ISiille fem., Vulva. 9?iir im ©d)moIfalbifd)en üblid). 3Sgt. Bille.

flllllern, in ben nieberbeutfd)en 93cjirfen pullem, fonft and) bnllem,

billcrn gefprod)en, mingere ; {)au^3tfäi^li(^ Don Ä'inbern, namentlich) flcinen Knaben
gebraucht.

Bullarsch, ein ilnabe, welcher fjäufigen ©rang ^um Hrinta^en ^at; aud)

iöenennung »on ^elb* unb Söalbplä^en (©ünfterobc, S^ieberbeiS^eim, 3iebad;§s

\mi)k, Dft{)eim).

SSgl. Bille unb Bulle.

Bullerborn, 9?amc üon Duellen unb 93runnen, tC)eiI§ fol(^cn, welche nur
langfam, trovfenwcifc au§ ber 93runnenro[;rc fliegen, t^eil§ feieren, weld;e mit
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einem gcunffeii ©cräu[d;e au§ bem S3oben f}ertoorfommcn. ®cr 9Jame cr[cl)cint

äiemlid} t)äu[ig, mitunter aud) aU Billerbom.

lliiiiclf^cliiili. ®iefe alte gnfjfcefleibung ber ©orffceivo^ner, bie in

®eut[d)Ianb nur nod) in Dberöftreic^ Dorfommt, iit in Jpcffen §n)ar [eit '^s^x^

l)unbetten nic^t me[)r üor^anben, ja nid)t me^c gefannt, aber bet S^ame bcrfelben

t)at fid), unüerftanben ollerbingS unb jum 3:^eil big ^ur völligen UnüerftänbUi^s

feit entfteüt, bi§ je^t erl)aUen. 3n bem g-rü^Iing^fmel ber Knaben im öfttidjen

J^effen mit 3:l)oni nnt a3('armotfugeIn (SSaden, ÜUern, (Sd)o^ern, 3}ieTbeln,

ipü)j^ern, f. biefe SBörter), in luelc^em fid) mehrere, au8 bem Seben längft ücr«

fd;n)unbene 5lu5brüde etl)altcn t)aben (f. Seid)), finbet fid) awi) ber ShiSbnicE

S3unbfd)u{). ßg bcjeid)nct berfelbe eine ©^u^länge (aud) (Sd)ul)breite) , um
iüeld)C mon, njcnn man fi(^ biefeS 2öorte§ jcittg bebient, bie ©teile feine§ 5um

5lbfd^neUcn gebrauditen ©djo^erS toeirüden barf, um fi(^ in eine §um 5lbfc^ncUen

bequemere Soc^e gu bringen. 2tu^erbem i[t bie im 15. unb IG. 3orl)unbert fet)r

üblii^e 9ieben§art,, mit »üeld)er man f)alb fc^erjtjoft f)alb unwüig eine längere

^flctlje bon 2(u[äälungen abjufdjlie^en, bielmel)r absufc^neibcn ))[legt: „e/ ceieia

S3unb|d)u^" (bei gifdjort, in to. b. .!pogen§ 9'iarrenbu(^e ©. 531, ^pou^l

3eitl"d)rift 1, 433 ijgl. ©d) melier 3, 340j nod) je^t üblid), nur lautet biefelbe:

„e< Celera ^^onenftro". 5lu(^ bie jum 9lb[d)lu§ einer Grjälung üon ^Ibges

fd)madtl)eiten gebraudjte 5pl)rafe: „dlcim bid) 23unbf(^ul)" mag in -Reffen in

Uebunc^ gemefen [ein, «jenig[ten§ fommt biefelbe bei ^itd^l)of nox, Sßenbunmut

1G02.'©. 595.

©. 3eit[d)rift für ^eff. ©efdj. u. 2^. 4, 55.

Kuiie fem., ein SBa^erbau Don SBeibengeffeii^t, um ben ©to^ be§ ©trom^

lauf§ »om Ufer abju^alten; biefe 3^""^ ^jftegten eine ©trede i^om Ufer be§

§ln^e§ in ba§ Ufcrgelänbe l)inein ju reii^en, fo ba^ fi(^ bei 2lnfd)«)ellungen be§

§lufee§ wor ten 3«""^" 8ad)en bilteten, in tueldien fi(^ nid)t feiten g-ifi^e in

großer 2tnjal fanben, uield)e bann üon ben S3efi^ern ber bctreffenben ßanbftüde

für ihr (Eigentum ^^flegten gegolten ju n^erben. ©ftor b. 9fJed)t§gel. 1, 894- 895.

SBrem'. 9?.©. SBörterb. 1, 663. '^ratje Sremen unb Sßerben 2, 26. 2lud)

nannte man (unb nennt mol noc^) bie Sad;en felbft, \vd6)^ ber ausgetretene

%lü'^ bilbet, ^unen.
.©rimm l)at 2JB33. 2, 510 biefeS Büne mit Büne ibentificirt, unb

namentlid) gemeint, ®oetl)e t)abe 41, 320 „33ul)nen" blo^ bem $Reim „^le^jtunen"

ju gefallen ()efd)rieben. CDor ^effifdje ©ialect aber mad)t §trifd)en Büne unb

Büne (ßünne, ^ünne) Wo übcrtjau^^t ba§ le^tere SBort üortommt, ben aller=

beftimmteften llnterfd)ieb.

ISiillC fem., gefprod)en Bünne, Bönne, im fä(^fifdjen Reffen ber obere

Sljeil beS .§aufe§, ba§ obere ©todicerf, bie ©tube ober Ä'ammer über ber .!pau§s

flur ober bem 2ßot)n5immer , lueldje fe^r getrobnlii^ jur Slufbeirorung tion Dbft,

^ülfenfrüd)ten u. f. w. bient; berjenige obere Stbeil be§ (1äd)fifd)en) ,^oufe§,

iveld)cr jur 2lufben>at)rung beS 5Bie^futttr§ bient, t}ei§t Futlerbüne. 3m übrigen

Reffen ift fcitfc S3e5eid)nung unbcfannt, wie umgefel^rt baS SBortSäube, tueld^eS

fonft in Reffen biefe «ipaiiSteile ju bejeid)nen tient, im fä(^fifd)en Reffen (mit

2lu§ual)me'' üon 33orleube) faft gänjU^ unbekannt ift. 3n ifaffel oerfte^t mon
unter Büne bie 3inittiPrfe£cfe'

lllllltcr, gef^rodjen bunger, au§ be-unfer üerfdjicift, unterr)olb, barunter.

3n ganj Reffen üblid). ©rimm ©ramm. 3, 263— 264. 2Sgl. boben unb 6M/ew.
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Blllize, Bunz, fem., vuIva. 3Sorjiig§tucife im ofUicfjcn .Reffen getrciurf)*

lid), aber md) aufjerljalO ^cjfenS iiMid). ©rimm 2B33. 2, 531. 9icd)t8aacrt[).

©. 384.

Bürde fem., wk gemeinl)oc^beutfd) : "iixadjt (§eu, 5?lee, .IpafelftöcEe jiim

ft'orfcflediten); ift oOet nur im ©d)malfolbi[(^en gel)räud;Iid) , im übrigen Reffen

unbefonnt unb unuerftanben.

biiren, ^ebcn, anfrid)ten. 3m weftfälifdjen unb fä(^[i[(f)en Reffen, fonft

unbcfannt. ein Haus büren, das Haustüren, ba§ 3^*^'^^^*^^'^^ ^'"^^ Jpau[c§ oufs

Tid)tcn, ttjefc^eS I)ier Vüie üb^rnft in ®eutfd)lanb eine ge[tli(^feit bei ^itnmerlcute

ift. (S§ ift baS alte purjan efferre, erigere (©raff af)b. ©)3rac^f(^a| 3, 163).

niirgermeistei*, nid}t anber§ al§: Burgemeisier gef))ro(^en, u>at

bt3 jum 'j^(i\.)x 1834 bie auöfdjtte^licbe 33ejeic^nung ber Drt§üor[tänbe in ben

©täbten unb ben fagenannten j^Ieden, njä{)renb bie ^orfuorftnnbe ©reben ober

©djuljen genannt luurben. 2)ie ©emeinbeorbnung Müva. 23. Dctober 1834 wer*

Iict) bagegen, in bebauerlidjer 9'Za(^at)mung fremblänbifdjcr SSeif^iele, biefe 23enens

nung allen Drt§üorftänben Dt)ne Unterfd)ieb.

Gemeindsbürgermeister »imr in mon($en ©labten (^Rotenburg u, a.) eine

iintcvgeorbnete Function in ber ftäbtlfd)en SSenvaltung. ®em ©emeinbgbürgers

mclfter lag in§befonbere bie 23eforgung unb Seauffic^tigung ber DffentUd;en

Slrbeiten cb, |o f)atte er j. 33. §um 2)ienfte anjul^ei^en u. bgl.

Kuhbürgermeister luor in Vielen S)örfern bie I)alb f:püttifd;e aber bod)

regelmäßig angetuenbete 23enennung begjcnigen @emeinbegliebe§, an lüeldjem bie

Dieil)e tvar, ben gafeloc^S ju tjalten; aud; «urbe baffelbc njol einfach Bürgers
m elfter genannt. ®iefe Söejcidjnung ^at, feitbem bie ^orfüorftänbe ben äitel

SSürgermeifter führen, begreifltdjer SBeife aufgeljöret; e§ fommt biefelbe aber fd)on

tm 17. 3o'^')»iibert Max unb ift warfdieinlic^ iveit alter. „®ie inquisiia »uere

einmal burgermeifter geinefen, nun tvere ber braud) ju ßappcl, baß ber I)irt

ben ÄYiben bie l)örner abbrennete, mib mufte be§ burgermeifterg fraw, inqui-

siia, mit bem fetuer mitgel)en". SJiarburger Jpegcn^jrojcffacten non 1655.

blirgiverkeu ift noc^ je^t in ©ubengberg ber 5lu§brud für: gron*

bienfte leiften.

BllirNCll m., fe^r oft Burst gef^rodjen (Jüie <x\\d) 6ei gtfi^art) ,
plur. bie

SBurf(^ unb bie Surf dien, ein feit bem 9tnfange be§ 17. 3<^'^^}wn^c'^t^ oK*

mälig in ©ang gctommene, aber erft im 18. 3ai^""^Prt, nad) bem Untergang

beö 5löorte§ £ncd)t in beffen eigentUd)er S3ebeutung, l)erfd)enb gcworoene 336^

5cid)nung ber jungen 3)?nnng^crfonen über^au^t. ®ie alte JBebeutung war bi8

auf bie neuefte ^cit (1830—1840) am lebenbigften auf bem ®i}mnafium ju

^ersfelb, beffen (Sd)üler in ber ©tabt nid}t nur, fonbern auc^ ©eitenS beä

Öetcnomen unb ber öltcrn ßeljrer üorjugSweife unb eigen§ biei8urfd)e (bursarii)

l)lef5en, ba fie njitflid) big jum 3al)re 1825, tt)enigften§ t^eilweife, in einem

bursarium (Dem „Klofter") lüol)nten.

Plaizbursch, aber an vielen Drten nod) jefjt aud) ^la^fnec^t genannt,

ift ber von ben übrigen S3urfc^cn gewäljUe ^^-eftorbner bei ber ÄlrmeS (f. b.);

meiftenS würben jwei, juweilen md) mel)rerc, ^^la^burfd;e (^lo^fned)te) gewählt.

Blirzel msc. , fleiner unanfef)nlid)er 2)?enf(^, ©(^erjwortj einjctn im
ofttid)en Jpeffcn unb im ©d)motfalbifc^en gebräud)tii^.

fiusslieiiii^, oft cntftellt gcf)3rod)en faussbSnig, mit bloßen S3etnen.

Dberl)cffen, bon wo e^ fd;on ©ftor t. 9?cd;t-5gl. 3, 1404 unb jUMr in ber
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9Jcben§ort beibringt, in \veUi)cx eS no6) jcfjt 9et)ört wirb: „barOcS un fcitS*

beinig, ot)ne fd)u()e unb in Uo\m beinen", b. ^. ß{)ne ©cl)u^ unb ©trumpfe.

Busseling^, Boieling msc, bet ein; bi§ 3tt3eijal)rige ©ticr, jumal bet

eben vicr[ii;nittenc. boieling unb boseling er[(^eint in biefer Sebeutung in Äaffclct

9iednnmgen ucn 1451. „3utn erften fol niemontS üon unfern lantfeffen inib

tonbt'rtl)anen, [ie fem cbel ßter unebel, Diittet ober fned)t, bürget ober baa»er, tein

tube, falb, od;[fen, [tier, biifl'eling, falben, fd^aff, f)ämel, lam ober gei)^, jung

Dter ciU, feinem freniben ü^lentigerm tnen|(^en — ijerfeuffen". öanbgraf 5|il)ilipp3

Dteformotion Dom 18. ^wW 1527. 4. 931. (Siija. SD, 1, 55. jehrige busselinge

ßub»Dig[teiner 5Hed)nung von 1576. vier stier oder grobe bussiinge £lo[ter

ipainaer 9Jec^nung üon 1G21. 23ei Chytraeus Nomenciator saxonicus ijt

bölling 352 glcid) liamel, vervex unb 357 equus caslralus. Hoffmann liorae

belg. 7, 24. gtif(^ 1, 123. äßeber toom giferb noi^ i)om Jgammel fommt

busseling in Reffen ijor, i[t auc^ je^t, au^er in ben fadjfif^en SSejirfen be§

Sanbe^J (wo Boeieling gefiprodjen rwirt)), wenig ober gar nic^t me{)r im ®ebraud>.

Grimm VVB. 2, 277.

Ulismeil msc, ber 93ufen; unorganifc^ gebilbcte (yo^"^ ^^'5 urfprüng--

lid^en (al}t).) puosum, beS no(^ im §onanbif(^en üor^anbenen boezem, bie jebod)

im ©cgenfa'^ gegen ba§ gemeint)oc|beutfd)e 23ufen baS m nod) bewahrt. (i<gl.

Besmenj. ®iefe gorm, fo wie baS SBort felbft ift nur im weftfälif^en .^cffcu

(SBoIftragen unb Umgegenb) md) üblid), in einfa(^er §orm ber 95olfgf^rac^e im

übrigen Reffen üöUig fremb.

Busmen latz (ßosm.), 93ruft(a^, 2Befte; ebenbafelbft üblii^, fonft unbcfannt.

Busetapp, 5öruft(a|j, 3Befte. ©d)malta(ben, fonft unbefannt. ÜieinwalD

2, 32.

büsern, ein alter, je^t ou§geftorbener, ober bi§ jur SKitte beg 18. ^ax^

Ijunbertg aud) in Reffen üblid)er 9'Jed)t§au§brud : ben U3ufen gelteub mad)cn ; bie

leibeigenen grauen büferten (actii»), unb bie 5?inber ber (eibeigenen g-rauen

bü fetten, fc. ^. bie Seibeigenfc^oft ber leibeigenen ^^rauen pflanjte fi(^ auf bereu

Stinber fort. (Sftor fleine ©d)riften 1, 118, t. 9tec§t§öel. 1, §. 388. ®a§
2Bort fet)lt in ®rimm§ SBörterbu^.

fluten, au§ be- üten üerfdjieift, brausen, auper^alb. 9^ur im födjfifc^cn

unb we|tfcilifd)en -Reffen gebräud;li(^. SSgl. bober unb bunter. 3n altern

€!d)tifteu, »otab in nieberl)effifAen, inbe§ ^in unb wicbet aud) in oberl)effifd)en,

finbet fic^ ouc^ bie ^od)bcutfd^e 'gotm: baussen („9^. 9?. ^at bauten ben l)ol^--

tagen gefaten" 1566), bie mit im Scben nidjt mel)t ijorgefommen ift.

Kutte fem. 3;raggefä^ für g-fü^igfeiten, jumal für ba§ toom 23runnen

ju I)otenbe 2Ba|er, Won ter ©eftatt eine§ obgefürjten £egel8, beffcn ('^[^'^"O

^ofiS nad; oben, bie abgefürjte ©)5il^e nat^ unten gerid)tet ift unb ben 33otcn

bilbct; e8 wirb mit jwei 3:ragbänbern (33uttenbänber, au§ SBerg gcfIod}tcn) auf

bem 9lüden getragen, "^m innern unb öftlidjcn Reffen ift bie Sutte au§fd)lic^lid)

gebrviud)lid), in Dber()effen, wo man ba§ SBa^cr in 3"^ei^n fl"f ^^m 5l'opfe tragt,

gänjlid) unbefannt. ®er ©ebrauc^ be§ 3Borte8 für £übel, ^wbex, 23iitte (^^abe=

bütte) u. bgl. ift in .!g>cffen unbefannt; man braudjt für biefe ©etätfc^aften bie

S3e5eid)nungen ©ette, QiibQx, SBanne u. bgl. SSo bie SSutte unbefannt ift, l)ei^t

aud; bet ga^binßer nic^t Zöllner, fonbern 33enber.

9SgI. ©rimm b. 2B23. 2, 519-580.

Buttermacliersclie, Bultermacherin, ba§ e^ebem in ßcffcn wie

ftnberwärtö übliche 2Sort, weld;e§ ju gelinberer 93ejeidjnung einer ipc^e O^e^in,
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3nuSetf(^0 getrauiljt ivurte; 5. 23. „iif) »vci§ bod) vdoI, ba^ micf) ber f(^ult[)ci^

jcber jcit üor ein 33 utt ermac{)et[d)e geljoUen" ^lrc{)[)ainer .§ej;en^roccffQcteu

uon 1654. (S§ »uav nämlt(^ eine geläufige SSefc^ulbigung gegen vcrmeintlicl)e

.ipejen, ba^ [ie eine ungen)üf)nlic^e 2)Jenge 33utteu unb ^äfe bereiteten. 3"
tiefem ©nbswetf t)iclten fie, ^ie| c8, im Heller in einem ^aftd)en S3utterfrotcn,

U'c(d)e üon i§nen forgfältig gefuttert unb biSweilen an bie ©onne getragen

ttjürbcn.

^ficcB ie|jt ift biefe 23e§eid)nung al§ ein nunmet)r unuerftanbeneg (öd)inH)f=

Wort f)ier unb ba im ®ange (06eraula).

Biittervogcl ift im ßftlic^en .ipeffen, j^nifd^en gulba unb SBerra,

ber aueJfdjliejjUdje '^anu be§ ©d)metterlingg, öorab be§ gemeinften, DeS ^ül)U

tüci^(ing§. 33gl. Papiller, Zwitzvogel, Markstafel. .

ASiixtellllcle« (S^ridjiüortlit^e DlebenSart ber 2)2ittelftänbe in 9cieber=

treffen, um neugierige ^-ragen nod) bem QieU einer unternommenenen 9?eife, nai^

bem ^'i-'C'^c f'"^§ begonnenen Unternel)men§ abjuioeifen : (ich will) nach Buxte-

liufje in die Peizmiihle. SSor funfjig 3^^)^^" (1810-1820) nod^ luar biefe

ÜJebcn^art ungemein l)äufig, jc|jt ftirbt biefe (ETniäf)nung bc§ 8üncburgifd;en

Stbbera, ^ujte^ube, beffen ^o).nermü^Ien übrigen§ im 17. ^arl^untert. ben 3""it'

getidjlg^of für bie ^>apiermüüer im nörblii^en ®eutfd)Ianb bildeten, aügemai^ au§.

f)U%eil, aud) bufzen, fid) fto^en, anfto^en, jumat mit bem ^o^fe, 5lm

iiblid)ften im ^aungrunb, aber aü6) fonft gebräudjlid).

blitzen, hutzeln, terbutzeln, üerbeden, oer^öllen, namentüi^ ba§ ©efic^t

mtjüaen. föftor ©. 1406.

liiitKCil msc. .!poufe, 5lUim:pen; ein 33u{5en SBerg, ©ra6 u. bgl.

Slügcmein üblid). ^m ©djmaitalbifdjen ift ba§ ®eminutiü Büezel in gleidjer

23eteutung, jctod) vorjugStceife üon einer .^autgeft^unilft, ^Bculc, gebrciudjUd);

eben fo im gulboifdjen, loo Büizel gef:prod)cn luirb. Üteinivalb fjenneb.^t. 2, 33.

flalilierig, dawioerig, m\d)
, 3. 33. üon tüeii^ gcjüorbenen reifen ®e*

fdjivüren, faulenbem Dbft u. bgl. ^'^"^•'i'^^) allgemein üblid).

flaclieil (reflejiüe§ SSerbum), befd)ttjid)tigt
,

geftiflt loerben, nad)(a^en;

vom (gc^merj, ben Ärant()eit§))aro5l)8men , aud) Don Ungewitter unb ©türm ge*

bräud)lid) : „ber (äd)merj bad)t fid) nad) unb nod)"
;

„ber £ram:j)f war arg, aber

er bac()te fiel) bod) bolb"; „bie £rant[)eit i)at \\d) nun gebad)t". '^m gulbaifc^cn

unb (£d)malfalbtfd)en
, fonft unbefannt. ^m .Igaungrunb f))ri(^t man jebod)

(äyen: „bie 2ücl)tt)at lagt fid), I)at fid) gelägt".

9ieiniüalb 1, 18, ttjeld)er biefe§ allerbingS auffaöenbe 2Bort (beffen

^nlcl)nung an lag, fo bafj er = vertagen »väre, nid)t tt3arfd)einli(^ ift) an baS
got(). thahan, af. dagen, anfd)lic|3t, »wo8 freilid) auc^ feine alljugrofje 2Borfd;ein5

lid)feit für fir^ I)at.

9?id)t umüarfd)einli(^ gel)ört I)ierf)er an^
j^cilac^, gedaek, im 5ulbaifd)en

,
gede im (Sd)malfa(bifc^en, toelc^eS

bebeutet: nad)giebig, burd) Unglüd gebemütigt, gebrüdt, unb in jenen ©egenben

fe()r ubli(^ ift; „der ist ganz gedaeg (gede) geworden" =• er »uagt nid)t mcl)r

laut ju iverben, mudft nicl)t mcl)r.
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daclieil foff au§erbem f)in unb mteber baS SlfcfcTjneiben ber (S^ilien

bet aü^iigeil auff(^ie^enben Sßetjcn^atme fcebeuten, tt)a§ im gulbai[d)en burcf;

Schreinen, in Dbet^effen biir(i) blatten bejeit^net wirb.

Daclisel fem., auä) Dochsei ge[^ro(^en, eine gro§ genjac^fene a6et

un^eljclfcne grauen§^er[on. 2im ^aun= unb Sitragtunbe ü6lii^.

Dacht neuir., ellychnium, ^od;t. '^nx im oftitdjen unb nörbU(f)en

^ef[cu gcl)väuii)Iid), im iceftlidjeu unuerftanben
;

^ier braud^t mon Wieke.

Dacket msc, langunerige £ranff)eit, aucC) heftiger ^ronf^eiiSanfaff.

Dbcrt)e[fcn. ®ftor <B. 1406. SSgl. Tucks.

dallleii, fcI;iDo|cn, ))laubern. 9]ur im fa(^[if(^en .Reffen gebräud;Iicr),

unb bcd) nic^t aüju f)äufig »erttjenbct.

dalgeil, manibus conirectare, meift in tabetnbem ©tnne geBraudjt: „bie

£'inber ^aben bie 33lumcn [o lange gebalgt, bi§ [ie tseriuelft [inb" j ein ä)Jdbd^en

herumbalgen. (5(i)mibt wefteri». 3^. ©. 249 ^at ba§ SBort nu;^, ober in

bem ©inne üon ^rügefu, in weldiem eS bei un§ ni^t worfommt SSgl. dalmen,
delpen, dulchen.

Dalkepapier, ßofdjpa^ier. 3m ^^utboif^en
;

§ier bie au^fc^Uepüii^

gebräu(J)Ud)e ^Bejeidjnung.

dalki^, feltner talkig ge[pro(^en, fcf)mierig, v>orjug§meife Den unau§-

gebarfenem 23robe gebroud)t. ©ermißt SBeftcr». 3^. ©. 249. Sffeinjvalb

^enneb. 3b. 1, 61.

Dalk msc, bo§ unou§gebadene 2)?ef)t, bie fc^mierige 2)?of[e, iveld;e in

einem „fi^en gebliebenen" 33roblaibe ober 5lud)en fi(^ finbet. ©(^melier 1, 368.

Dalles msc, SSerberben, Untergang. „'IDer ^at ben ':ii<x{U%" , ber f)at

genug, mit bem i[t eS üorbei. „®a§ tuär nun gar ber ©oUeg". ^a§ SBort

i[t [el)r allgemein üblid) , übrigeng ber 3nbenf))rad)e entlel)nt. ®ie 3"^^" nennen

if)r SCobtentleib, mit bem [ie \\6) om großen 3Serföl)nung§tage befleiben, ben

Talus, Dalles, f)cbr.-^albäi[(^ *^'''?^f ""^ bie eigentlidje g^ormel, bie mon ouc^,

et)cbem \uenigften§, im öftUc^en Jpeffen am ^äufigften prte, beren fid; au(^ bie

3uben, wenn nic^t ou§fc^lie^li(^, t)0(^ üonuiegenb, bebienten, tautet: „er l)at

ben ©alleg an", „^at ben 35alle§ fc§on an" b. l). ift fc|on mit bem
SEobtengewanb beHeibet.

®(^mibt SSefterw. 3^- ®- 250 I)at bog SBort au(^, aber eine finntofe

Ableitung beffelben.

dalllieil, manibus contreclare, meift, glei(^ dalgen im tobeinben ©inne

gebraudit, unb üblicher ol§ dalgen; le^tereS bejeidmet eine berbere 2)?oni)3uIation

atö dalmen. „1)alm ben jungen ^unb nic^t fo, bann gebeizt er nid)t"; „in

einem fremben ^au[e mu| man ni^t an allem balmen" (an allem l)erum=

batmen, aUeg beb atmen). SSgl. delpen unb dulchen.

Dam , Dammer, Dammel, erfte Sompofitiong^älfte be§ S'Zameng me[)rerer,

meift bewalbeter 58erge in Reffen : Damberg (bei ©o^manngrobe unb anbernjdrtg)

;

Dammskopf bei Subwiggetf, öammsAecAe (©aruou) , Z)amwers6er^ („®ammerf(|e

S3erg", bei ©olj), damsche Berg (©arnou 1574), Dammeisberg (1525 Dams-

berg, bei 3JZarburg), woju ber O^ame beg 2)orfeg Dammersbach unb baS

©ammergfetb, einer ber groften 9'il)önberge, on ber ©renje öon Jpeffen, fommt.

©oll bag Dam auf ein beutfd)eg Stammwort bejogen werben
, fo ift Damberg

ber iöerg ber Tarnen, ©am^irfdje, unb algbann würben bie übrigen Sßorter

monles damulae (lamili) bebeuten. ®Q^ bie S)am^irf(^e iljten Skamm nii^t toon

SJitmar, Sbiotifon. 5
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©äncmatf führen (t3on wo fie 1570 r\a6) Reffen gefcrac^t iuorben finb) wk
ganbau ®ef(^. bet ^aQD <B. 264 gemeint, ift faum nötig j\u erinnern, ba ber

^ami Tarne etwa 500 ^al)xc toor bie[er (Sinfü(;rung beftanben I)ot.

Dampf msc. (gefvro«I)en dämp), 5I[t()ma, ©ngBrüftigfeit. Dt)erl§ef)en,

Slegenßain. 3n Sf^ieberl^effen ift Dumpf (domp, dump) msc, üfclic^er.

Sßgt. ©Timm 2033. 2, 715. 1522-1523.

dampfig (dämpig-), dumpfig (dompig) a[t[)mati[(^, engfirüftig. 2SgI. dumpig

in bet ®r. 4>ot)en[tein. 3ourn. o. n. f. ®eut[d)I. 1786, 2, 115.

dämpsch, daempsch, o[tJ)matifd; ; tocit üblidjer oI§ dampfig (dämpig}.

(Sftot t. SR. 3, 1406.

l^efllUlipe, bedompe, bum:|5fig, toon ber Sage ber .Ipäufer unb bet

3tmmer, »on ber t()eumatif(^en ßingenommenI)eit be§ £o:pfe8, toon beginnenbct

(SngBrüftigfeit. ©(^mibt SBeftern?. ^b. ©.17.

I^edappelll, Begreifen, einfefien, »erfte^en. 5tttgemein Ü61ic§, tneift

jwar im ©(^erje, afcet bod) au^ nid;t feiten ganj crnftliif) ge6roud;t.

(läppen, t)ef(|tt)t(^tigen
,
jur 9iu^e Bringen, bäm:pfen; „iotr wollen bie

(S(|merjen fc^on bä^^en"; „ber fc^limmfte ©c^merj wor balb get)ä^))t". 3'"

gulbaifd^en, faft gan^ in bem ©inn, welchen dispen (f. b ) im übrigen Reffen,

dipsen im untern §auntf)at f;at.

Däppcr msc, au(^ Doppliacker, bie größere au§ Marmor
gebred)felte Äugel, mit weli^er bie fleinen äKäbc^en ju f:pielen ipftegen. gulba.

aSgl. ßni)>§^üi)^er , ©d)otet, 2)?er6el, ^et!er (SSider).

doppen, mit bem S)äpi)er fpielen. %i\l'tia,

dar, bo^in, ^in. Qlüe unb ridjtige, in Dber^effen noi^ je|t üMid;e

i^otm, in bet ©(^riftf^jrac^e ju beren S'Jad^teil feit ber Wliik be§ 17. ^ax^

l^unbertg auggeftorben.

flarreil, in 9?ieber^effen bie üblidjfte ^^orm be§ gcmeinr)0(^beutfc^en

borten, gebräu^lii^ iJom Dbfte, Dom SOialje unb el)ebem ijom glad)fe. SInbets

U)ätt§ ift dörren unb derren me^t im ©ebraui^e.

Darre fem. l) 3(nftalt jum 2)ßrren be§ DbftcS, beö SKoIieg. pt
^ütbe, crates, auf tt)el(^et ba§ §u trodnenbe Dbft ouSgebreitet wirb, fommt

2)0 tte in Jpeffen nic^t bot.

2) ©4winbfu(^t, me^t »ou S£I)ieten oI§ »on 9)Zenfd)en gebrau(^Iid)
;

namentlich ^ei^t bie Sungenfc^winbfuc^t ber 9)2enf(^en wol niemolS 3Darre; eljer

fommt ba§ SBort toon onbern £ranff)eit§erf(^einungen 5. 23. bet fogenanntcn

S3aud)f(^winbfu(^t toot.

Daist msc, 3)?oo§, %Ud)k, befonberg ba§ in ßlum^en unb lang ^erab==

I)ängenbcn 3'Pf^^" «" ^ß" 23äumen wadjfenbe, unb ba§ in äKooren wa^fenbe
2DJoo§. Obere SBerra, ©d}moIfalben; l)ier ouc^ wol ftgürlid; für SSetwittung,

Xlnorbnung, SBirrwarr, unb gern 'fast gefprod;en.

Daster msc, au«^, boc^ fetten, Taster gef)3rod;en , ber fiebrige, fettige

UcBerjug welker fid^ bei ber 33efc^äfttgung mit fettigen, fiebrigen ©egenftänben

ober bur^ Unreinlid)feit, aui^ blo^ buri^ ben langen ©ebrauc^, auf beu

5lleibungsftüden bilbet.

dasierig mit einem foldjen Ueberjug berfcljen
;

„meine ©c^ürje ift bei bem
Dbftfeitern unb ©aftfoi^en ganj bafterig geworben".

Datselie fem. , ber a\\§ Summen ober au§ ©albenben jufammengenö^ete

obet jufammengeflot^tene ©c^u^ (Ueberf(^u^) bet atmeten ßeute, jumot bet
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grauen§))etfonen
, foiift ciut^ Latschen, Laische genannt. (S8 ift bie^ 2Bort nic^t§

anbereS a(§ bog gemein^o(J;beut[d)e 3:a^e; ßanbgtaf 2ßUf)eIm IV. [d)rct6t 1584
an irgenb einen gurften: er f(^icfe t^m ^ier üon §ttiei 5Bären uon jebem jmei

3)atfc^en; ßanbau ®efd;ic^le ber ^agb <S. 211. 9(u(^ vwirb ba§ SBort,
tmmerl^in o6er in etiraS toerai^tcnbem ©inne, Don ber Jpanb ge6raurt)t; am
ii6li(^|'ten ift in biefer 58esiet)ung Linkdatsch, 23ejei(^nung einc§ ßinfg^dnbigen.

«latsclieln , mit ber ®at[d)e etnja§ 6el)anbeln : ^tnmp angreifen, ^Inm^
unb oft mit bcn .^änben fcetaften, anfo^en, §nmaC etwaS 2Sei(i)e§ 5. 8. SCeig;

bem dalg^en öertvanbt. 33efonber8 übU(^ ift bedaischeln a\§ tabelnbc 93ejei(^nung

ber atle§ fcctaftenben, ungezogenen ^inber unb ber impudica contrectalio puellaruin.

©c^mibt SBefteno. 3b. ©. 253.

datscilig, daischichiy dätschig Q-chi) , unangenehm Jüeii^, lüeic^Iiif;,

na| \md)li<S) ansufü^ren. ©ftor ©. 1406.

dattelll (daddeln, gett5Ö§nIi(^ dofteln, doddeln gefprodjen), 1) unfi(^er,

fc^Vüonfenb, fii^ fcenjegen, — taumeln, wie ein S£runfener ge^en. 3n ber le^tern

23ebeutung unb in ber ^-orm dolteln ift baS SBort fcefonberS im fäi^fifdjen unb
itjeftfälif^en -Reffen ühüd). 2) tänbeln, fctjdfern. .^aungrunb, Ümgegenb öon
Jg>et§felb.

dattelicllt, un6e{)oIfen, finbifc^, unfic^er in feinen 23ewegungen unb
SSerri(^tungen. Ueberatt in kieber^effen fet)r Ü6li(^. „Satter %i)öU iuet)re ()eut

toff bem »üertgen aller battellec^t gangen" (t)ätte i§r 23tei(J)tu(^ fcalb l)iert)tn

6alb bort^in legen wollen) ßfctinjeger .^ejenjjroceffacten x^on 1657. (Sftor ©.
1406 ^ot: „batteiicl)t, mi6)ü6)".

SSgl. ©rimm b. 2ß. 2, 827.

dattern, daddern, oft auc^ dädern; in Jpeffen ba§ gen)ö^nli(|e SBort

für fd)nottetn, befonberS vom unnütjen 35ielf:pred)en gcbraud)t. „^erwot)r eS e§

fein ©etater" Silier JHefcbeddjen ^effen^ßcnger .^erjelidje g-reube. ßifenad) 1731.4
(auc^ abgebr. ^ergf. ^ntctl. 351. 1832. 9Jo. 9). .[9ietme auf ßanbgr. §riebric| I].

©(^ottel £)aubtfj)rad)e ©. 1299: batteren anserum est.

3Sgl." ®rimm b. 233. 2, 671 (dadern) unb 2, 828 (dattern).

de (^in unb wieber faft wie dae gefproc^en) ift bie bun^ ganj S^ieber^

Reffen mit ßinf(^lu^ bon giegen^ain unb ^»ergfelb üblid)e gorm für ben 9'JominattD

ber jweiten ^erfon be§ ungefd;le(^tlid;en 5perfonal^)ronomen§ im ^lurot. ®ie

gemein^od)beutfcie j^orm it)r wirb in 9'^ieber^effen jwar »erftanben, aber

niemals gebraucht. „CDe lieben 8üt^(^en", 0. Melandri Jocoseria. ©(^malf.

1611. 2. ®. 739 (5«o. 554). „de wissts besser wie me (al§ wir)". ^Dagegen

ift in Ober^effen nur i^r gebräud^li(^ , de untierftanben. ©tel)t de :^tnter bem

SSerbum, fo wirb eS mit ©(^wäd)ung bc§ 2:ong, bie oft jur SEonlofigfeit ^erab*

fintt, unb mit 9Sertürjung be§ S5ocal§ angcfc^leift , unb nur ber Smperatiti

maii^t ^iertion tl)eilweife eine 5tu8na^me. „wisstde dös net?" „das heisst de

(nennt i^r) de? das heiss ich noch nit einmal du" Steu^erung eine§ 23auer§s

mannet, weld)em in einem 23eamtenl)aufe S£l)ee gereicht wirb, ber tt)m nic^t fc^medt.

m ift bie SSermutung erlaubt, ba^ biefe§, in ®eutfd)lanb fonft ntd)t

erf(^einenbe de ber uralte regelmäßige ^lural »on du fei, a^nli«^ wie im 2111?

norbifi^en ber ^lural toon thu, freiU(^ in fv^aterer 3eit, iher lautete. 3" bem

aJiangel be§ auSlautenbcn r (ftatt beS urfprünglic^en s) ftimmt de mit bem alt=

fä^fifc^en gi unb bem angelfäd)fifc^en ge überein. 23eftätigung würbe biefer

^nfi^t ju SE§ei( werben, wenn bie aUerbingS warfc^einlic^e Slnnatjme 23o^)^)8

5*
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(SSgt. ©romm. ©. 475) au^cr ^w^eifel gefegt werben fßniite, ba^ ba§ fanffritifi^e

ju eine Stn)etd)ung »on lu fei.

% ©rinim t)at bOi^egen in feiner @efdjid)te ber beutfdjen ©^jratfje 2,

974. 977 bicfeS nieber^effif(^e de (ober da, Vüie er nl^t jutreffenb fi^reifctj

für einen alten ®uoIi§ erHäit, gldd; bem öfterreic§ifc§en dös, döz, fcair. üss;

altnorb. tliit.
,

gCClC f.
dachen.

jDebes, Ditoes, (E-ntfte(fung bei 9?anien§ 5to6ia§. 2)iefer e^ebem I)ciufig

toortommenbe 9bme ift je^t in -Reffen feiten geworben. aJtarburger ^ejen^sroceff*

Qcten t)on 1658: „^if^ge. S)6 fie einen gefennet, ber Sobial ^iftor get)eifen?

Sfntwort. 3a, ©ie t)at) i^n wo^I gefennet, Ijab ®et)e§ gel)eifen". 3" benfelben

5Icten fommt aud) üor: „ba| onff ber Sleuftabt altjier »or tongefe!)r 20 jafjren

ein fceder gewo{)nef, mit nQljmen StobiaS ober 2)e6u§ ^iftor"; an anbern ©teilen

berfelBen bieten: „^o6ia8 ober ®ött3U§ ^."
,
„Tobiae ober Töves ^iftoi". ßin*

jcln fonimt nod) ber Familienname 3)ebu8 in Reffen t»or.

3e^t wirb biefer Sf^ame gleid) mehreren anbern fe^r gewö^nlii^ jur 93e*

jetc^nung eine§ (Sinfaltg^infel§ gefcraudjt: „'3^u bift bod) ein rechter ©eßeg".

6-ben fo werben bie SRamtxi. ©toffel, ©onjeg, g5eter, ^irine fcenu^t; togl. bie

alte Ueberfe^ung »on SSoccaä (Slugg. D. 1561. 331. 90 u. 91): g-row 2)2e|e;

graw ©ietel; graw 9'iefe.

dedclii, unbeutli(^ f^jrec^en, wie Äinber t§un; aud>: bie ©^rac^e öer=

ftellen. Dberljeffen.

deftig, treffUd); tü(^tig, !räftig; berb („beftige @d)läge"). 9?ieber=

beutfc^eS, im oftlid;en Reffen l)in unb wieber toorfommenbeS 2Bort. 9iid;e9

^am6. 3b. ©. 34

Ueiker msc, ein ©(^wo|er, ^latft^er; Deikerei, 5?latf(^erei. ©d;mals
falben. ©. librigeng ai\6) Teufel.

Deiplienker wirb fe^r gewöl^nlti^ ai§ eine Slrt tion ,!p^)3oforiftifon

für Steufel »erftanben unb gebraucht: „bcn 2)ei^)f)enfer auc^!" „bi(^ foU ber

®ei^^enfer ^olen!" 3nbe§ l)at ba§ SBort an \\<S) ni^t§ mit bem SCeufel ju

tl)un, unb ift, üietleic^t eben bem „Deibel" ju Siebe, entftellt worben au§ Dieb-
henker, genfer ber ®ie5e. ßftor 1. 9ie(J)t§gl. 3, 1406. ©djmibt weflerw.

3t). ©. 253.

Heise, gewo§nli(^ gef^jroii^en Dese, ober^effif(^ Des, fem. 9Jau(^fang,

^oljgefteU im 9iaud)fong, an wel«^e§ ©^jecf unb SBürfte gum Stauchern gelängt
werben. Sllter nieberl)effif(^er, no(^ je^t, wenigften§ in ber Umgegenb üon
©^angenberg, übli^er üicim ber Knaben, mit wcldjem fie bie im ^I4d;engefim§,

om 9ioud;fang, niftenben ©djwalben anjufingen ))flegen:

Hänschen of der Dese,

Bissl dich dann der Roch?
IIa bisst dich net allene,

Hä bisst die angern (alios) och.

„®ie SBürfte l)ängen nod) in ber ®ee§" in Dberr)ef|en übli^e fd^erjf^ofte gnt*
fc^ulbigung, wenn beim (S^en fein gleifdjwerf (bürr gleifc^, SBurft) aufgetragen
wirb. „®ie ®ee§ tröpfelt", 3cid;en ber Sffietterüeränberung (Eintritt toon

Xtjauwetter, Siegen). Stuf 2)Jartini ))flegt in Dberljeffen ein reid^li^e§ (B^en,

wobei ©auerfraut nid)t fehlen barf, gegeben, unb babei ben ^inbern fc^erjt)ofter

SBeife gefagt gu werben, fie müßten fid; meljr al§ fatt e^en, fonft fame ber
aDZärten („mit ben fieben ©erten" pflegt wol jugefe^t ju werben) unb würfe fie
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lUer ben ®ee[et»alfen (Ducrktfen im 9iau(^fang) §in; unb jur gro|eu

@rgeJ5ltci)feit bet ©rnjod^fenen e^en nun bie ^inber au§ ßetfiegfräften.

3ii ber ©egenb »on äßaOern I)ei^t auc^ ba§ u6er bem ©tuSenofen ange^

fcrad)te Jg)oIägefteU, auf meld^em 2Bä[(|e u. bgl. getrocEnet ju werben ^fiegt, bie

®ei[e, unb an mani^cn Drten im öftlicfcen Jpe[jen i[t ®ei§ bie .^ü^netftiege.

SDie urf^tünglic^e SSebeutung be§ 233orte8 ift wol o^ne 3"^etfel bie eine§,

fcefonberS §um Slrocfuen gett)i[fer ©egenftcinbe, ^ergetictjteten .!g)ol§gefteUe§ , wie

benn nai^ <^tif(^ 2, 365b tie „%d)\i" in ben alten ©alsmerfen bet StrocEens

toben für ba§ Jpotj mar. 2(belung fennt (unter „®öfe") ba§ 2Bort nur au3

grifd) , unb e8 f(J)eint au|er .Ipeffen (baS gro^tjerjoglii^e SDber^effen mit einBe«

griffen) nirgenb§ üllic^ §u fein, wie e§ benn oufl; weber af)b. no(^ m^b. erfd^eint.

a^ermutlid; ift e§ ein nieberbeutfc^eS ©^roi^dementj bie äßurjet afeer ift ööttig

bunfel.

2Sgl. ®rimm b. 2B. 2,914, wo deise, siccinum, ou§ einem Vocabularius

ex quo üon 1469 angeführt, übrigens ober nur au§ SSoget^berger ^^'iotiSmen

belegt wirb.

JDeiseiu msc, ber ®ecem, '^zi)riiz, bo(^ borjug^weife ber in eine

grud)tabgabe umgewanbelte 3^^)"^^* ®fl§ äßort wor ftü^erf)in odgemein, au(^

in Jpeffen, übli(^, inbe§ bi§ in bie neuefte "^di herein nur im ©d;malfalbif(^en

gebräud)lic|
;

je^t awd) bort im (Srlöft^en begriffen.

Deitsclier (au^ Detscher) msc. 1) eine 5Irt £ud)en, unb jwar im
<Sc^malfaltifd;en (wo au(^ Ditscher, Tilscher gefjsroi^en wirb) DorjugSweife ein

£artoffelfud)en , in Dber^effen fowol ber au§ 2tftcrmef)t gebadene 2ifterfu(^en,

als ber in ben §au§f)altungen §u 2ßeif)na(^ten auS gutem SBeijenmef)! gebadenc

unb ju ^ott}engefd)enfen toerwenbete Ä'uc^en »on länglicher gorm, | gu^ lang,

4 3otl ^od) unb eben fo breit. 2Iu(^ bie 23eder in ben ©täbten baden wot

folc^e £u(^en, biefe f)ci|en aber in gron^aufen unb Umgegenb nidjt SDetf(^er,

fonbern „©ieper .^annjörge". 2) im ^^ulbaifi^en bie öon ^nfeften angefto(^ene

3wetf(f5e, wel(^e auff(|wiQt, bleidigelb unb )3latt wirb, unb o^ne einen ^ern

an^ufe^en unb reif ju werben, abfallt; — anberwärtS SCafc^e genannt.

9Sgt. Dotsch, Dötsch. förimm b. 2B. 2, 1313.

fleleiisen, in ber ©^jeife rühren, o^ne ju e^enj langfam unb wiber

SBiUen e^en. Deleiser msc, einer, ber fold;e§ tl)ut; meift Äinbern gegenüber

gebraucht. JperSfelb unb Umgegenb »on .^erSfelb.

Helle fem., SSertiefung jeber 2lrt, boc^ atte^eit flache 2Sertiefung: „in

ben 3i""teüer ift eine ®elle gefto^en"
;

„er ^at bon bem ©d)lag eine tiefe

®eüe im ^o))f'^; „'3)eUe im 93aden", 2ßangengrüb(^en
;
„©eile im §elbe",

flad)e 23obenüertiefung; in biefem ©inne fogar neben bem ap))eüatiüifc^en ©e*

braud)e aud) fe^r l)äuftg (Eigenname toon gelb^lä|en. 3tClgemein übli(^. ßftor
t. 9iec^t§geH. 3, 1406.

flelpeil, palpare, manibus conlreclare; ober^effif(^er SfuSbrud für baS,

\-c^^ in 9iteberl)effen delmen, in S^ieber^effen unb gulba dalgen (dalken), in

j^ulba dulchen ift. 2ln jungen ^a|en, .§unben u. bgl. delpen bie ^inber.

demmelil, juweilen aui^, boc^ feiten, temmeln gefpro(^en, ^art unb

oft mit ben güpen aufftam^fen; „einen bemmeln", mit gü^en treten.

verdemmeln , bur(^ ^äufigeS unb ftatfeS Sluftteten bef(l)äbigen ; ben SÄofen

toerbcmmeln, ein Oartenbeet toerbemmeln; aud) wot: ein Seit t» er bem mein,

bur(^ SBäljen auf einem gemalzten SSett baffelbe in Unorbnung bringen.

(Sftor t. 3?e(^t§gl. 3, 1406. e^mibt wefterw. 3b. ©. 43 ^at tammern.
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Demut msc, f(f;malfalbt[f^e ßntftetding i>on Ihymus; e8 mx'o bort mit

Demut, bet Ouenbel, Ihymus vulgaris, beäeid^net. ^m übrigen Reffen : St^^mian.

dengeln, bie @en[e, oik^ bie ©ii^el, [djärfen; bie ©enfe tt)irb auf

ben ©engelflo^ (£Id^ in welcfjen ein eifetnet 5]SfIo(f gefügt ift) ober ouf eine

^ononenfugel gelegt unb bie ©(^neibe mit einem Jpammer gef^Iagen. Uebli^

ift biefeg alte unb besonnte SBort nur im öftli(f)en .!g>effen; in Ober^effen biS

na(* ißabern ^tn ift eS unbefonnt. SSgl. hären.

©rimm b. 2B. 2, 925-926.

Deivie, ein tweiblidjer SSornome, toeli^er, tnbe§ ni(^t ^aufig, im oftlic^en

Reffen »orfommt, unb bem floDifi^en Zdena auffallenb äl)nlid) ift. 2Barf(^einli(i^

jebod^ ift er ni^t toon Zdena geborgt, fonbern Denje unb Zdena finb beibe

gleid^er Sßeife SSerfürjuncjen \)on ©ibonia (in »»eldier gorm au(^ ber 9?ame

®enje in bie ^irc^enbü^et eingetragen ju werben pflegt). ®iefer le^tere 'Partie

erfc^cint im 16. S^i^^un^^i^t in ben ^o^eren ©täuben ^äufig, ift ober bamoIS

bur^ ^otenf(^often , welche ablii^e ©amen übernaljmen, aui^ in bie niebern

©tänbe, in benen er fonft unerl)ort voax , übergefül)rt toorben.

©. 3eitf(^r. f. I)eff. ©efc^. u. ß^. 4, 56.

denken, denk, anftatt benf x^, bem englif(|en I thank gan^

ä^nli(^, ein ju einem Stboerbium eingef(^rumi)fter ©a^, «jclc^er fo toiel wie

„freili(f)"
, „ungefähr", „föol" bebeutet, 5. 33. „e§ war benf waf)r", e§ fönntc

freili(^ wa^r fein. SSabern.

enidenken mit bem ®atio ber ^^erfon : „e§ ift mir entbai^t" , i«^ ^obe

e§ »ergeben, befinne m\$) ni(f)t barauf. „S8 wet)re 2)?oüer^an| onb no(^ e^li(|e,

bcren ^y^o^m i^me aber i^o entbotet, na(^ 2Bctter gef(^icEt werben", äreiö*

ba(^er 2Sert)ßr^)rotofoU »on 1609, unb in berfelben '^ixi öfter in ben SSerne^»

mungg^jrolofolien.

dennei* msc, de fem., des neuir., jener, ©(^malfatben ; »gl.

Sleinwalb ^enneb. 3b. 1, 19. 2, 34. ®a§ 3)Ja§culinum wirb im ^f^ominatio nur

fubftantitiif(^ (abfolut) gebraucht, ganj wie ba§ franjofifi^e celui-lä.

dentacy toorgeftem. ©((;malfalben.

derliell, ungewohnt unb beS^alb unangenehm; wunberli(^, auffaüenb.

©er neue ©ienft t^ut bem ©ienftboten berli^; e§ war für bie junge grau ein

gar berli(^e§ 2)ing, ba^ fie in eine fo gro^e ^au§wirtf(f)aft fam; „e§ binft

mec^ rei^t borrlitf) fein, eS wunbert mid)". 6ftor t. 9ic(^tggel. 3, 1406. 3"
gauj 3lltl)effen fe^r üblic^. S)a§ 2Bort fc^eint nieberbeutf(^en ®ebrau(^eg jU fein,

wiewol fid) l)a§ 2Bort in ben nieberbeut)d)en ^biotüen ni(^t, fonbern nur in ben

altnieberbeutf(^en ©loffen ®iutiöta 2, 219a gefunben ^at: nit derleke, innocue,

wo aud) baS 2Serbum derjen, laedere, erf(^eint. 3)Jit bem ton ©d^amba(^
©Ott. 3b. ©• 45 toerjeidjneten dörlik (wet(jE)e§ übrigen? fi(^tli^ jwei »erfc^iebene

SBörter in fi(^ begreift) ^at ba§ SBort in ber 23ebeutung t^örlic^ ni(it bo8
minbefte ju fRaffen, wol ober fönnte bie jweite Sßebeutung biefe§ dörlik: fc^limm,
^ier^er gcl)örcn, nur ba| bann bie Slnle^nung an tore (fatuus) aufjugeben fein

würbe. Db boS SBort derren, dirren, weld)e§ in §egen^roceffocten beS 16. unb
17. 3arl)unbert8 fe^r gewöf)nli(^ ton bem ©c^öbigen bur(^ ^^^ber gcbrau(^t

wirb, t)ier^er ju ^ietjen fei, wie \(S) einft3eitf^rift f. ^eff. ©ef^. u. 8^. 4, 57—58
onno^m, mag jweifelljoft fein; für worf(^einlic| l;alte ii^ eS no(^ je|t.

dess anftatt dass, fommt in 9?iebert)effen fe^r ^äufig, beino^e regelmö^ig,

oor; au§na^m§lo3 ober in ben SSerwunberungS* unb 3Serwünfd;ung6formeln

:

„dess V\ä) boS ä)täu§c^en bet^" fb. l). ber Stcufet f)ole), ofegefürät: „dess bid^!"
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3u fdjriftUdjen Slufjeic^iuingeu jtn'oet \\ä) biefe§ be^ j^uor nii^t, aOer in ben,

bie tt)üringi[c[;e SSolfSmunbort oft lüiebergefeenben , ^rouers unb 2)Ji[(^[^ieIen

j^^iliborg (Sd)tt)ieger8) Mon 166Ö fommt ba§ „bep bic^'', unb jwar eben in ben

angefüfjrten gormetn (@. 60 unb 65 ber (Srnelinbe) üor.

üciiscliper msc, [d^malfalbif(^e SSeseii^nung für ben gefräufelten

©aum elne§ grauenfleibeg, au^ für ^^altenanirf unb ©efräufet an Kleibern über»

^aupt. DJeintralb 1, 19.

ileiltsclien, ausdeutschen, hedeulschen, in 9?ieber§effen, 3iegcn^ain,

allgemetn üt)Ii(^ für erflären, auflegen, 5ure(^ln)eifen, bebeuten. CDem SSoUe bei

ung tt)te onbcrnjörtS ift beutfti), ijolf§tf)ümIi(^, fo i)iet \mt flar, beutUd), be«

ftimmt. ©c^ melier 1, 406. ©rimm b, 2S^S. 1, 844. 2, 1051. S)ie üblt^c
gorm bei un8 ift bedeulschen.

flicliteii bebeutet im ©(^malfalbifc^en : etwaS auSfinnen, auf etwaS

benfen, ftubteren. ©rimm b. 2B93. 2, 1059—1060. Briefe .dichten, b. f).

bictiercn, 5. 93. Schminke Monim. hass. 2, 708. ©rimm b. 2093. 2, 1058.

dick adj. adv., ^auftgj oft; dickmal, oftmat§. 3n Dber^effen, ^k^in^
l^ain unb bi§ in ben ©eiggrunb fe^r gebräu(i;U(i) , iveiter öftli(^ nid;t übli(^.

<Sftor t. 9Jec^l§geI. 3, 1406.

]>icke Tonne fem., eine je^t ganjli^ ertofc^ene, efiebem in SfJieber*

Reffen (befonberS bem nörbli(f)en), in ber ®raffd)aft ^tegei^ai" ""^ ^n SDber«

l^effcn äu^erft geläufige 58e5ei(i)nung ber franjöfif<^en Six livres-®tücEe, ßaub*

t^aler, üucalons, toon mlä)tm Iel5tern SBorte bie „biete Sonne" nur eine @nt*

ftedung ift. Wil bem SSerfd)itiinben biefer iDJünje im Qlnfang ber brei^iget

3ai)re bitfe§ 3art)unbert§ ift an^ beren S3ejei(^nung berfc^njunben unb ift bie«

felbe je|t gän^Uc^ untierftänbli(^. 9Jid;e9 .!pamb. 3^. ©. 35. ©if^mibt

SBefterw. 3b. ©. 46.

DiebstociL, (Stod, an »etilem bie ®iebe, mittel§ be§ an bemfetben

l^ängenben Jpal§eifen8, au§gefteöt njurben. ©eit bem SSerfi^winben biefer ©trafort

ift auc^ biefe SSenennnng t)erfd^'tt)unben; in älterer ^dt fommt fie begreiflt(|er

Sßeife oft uor; in .Ipeffen ift fie mir §uerft begegnet in bem Dberauloer SBetStum

Don 1419. Grimm Weist. 3, 333.

!Diecllter msc, (Snfel, nepos, abgeleitet öon diech, femur, wie Snfet

toon enke, talus. <Da§ Sffiort erfd^eint in älteren t)effif(^en ©(^riften mitunter.

©0 1336 in einer Urfunbe ber ©räfin Jpeiliüig, SSitwe ©ngelbre^tS üon S^^S^"*
l^oin: „sundirliuge liebe, gunst vnd gnade, die wir han zu Gotfrid vnserm

Dtjchteren'-'- , aud) (tn berfclben Urfunbe) Dychtener. „Gerlach von Nassauw,

der was eyti dichtem Konnigs Adolffs". SB. ® erftenberger in Schminke
Monim. hass. 2, 476. ß§ foU ba§ 2ßort in ^effif{^en Slcten (SSer^ör^jrotofonen?)

nod) im vorigen 3oif^u"feßit toorgefommen fein; id) [)Oihi berglei(^en nidjt gefe^en,

glaubli(^ aber tft e§ immerhin, ba noc^ SDilid) fogar baS Femininum Diechierin

braud)t, f. ©rimm ^orterb. 2, 1099, unb ber Pfarrer $§ili))^ ®iU;aufen
in 5lird){)ain im '^a^t 1626 bie bort gebräud;nd;en, if)m jebo(^ tt)ie e§ f(^eint

aupütgen Benennungen ®iec§ter unb S)iec§termann ((S^emonn ber ©nfetin)

im £ird)enbuc§ üerjeic^net.

]>icle fem. Csef^^r. Dele) ^at ou|er ber gemein^o(|beutfc^en SSebeutung

eine§ langen au§ bem ganjen 23aum gef(^nittenen 23rete8 im fäc§fif(^en unb

vweftfalifdjen -Reffen bie SSebeutung .ipau§ftur, 5)refc§i)Io^, toie im übrigen Siieber*

beutfc^lanb, eine Söebeutung, wel(|e bur^ niebeibeutfi^e ©d;iiftftetter au<^ in boS
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neuere ©c^ri[tbeutf(^ ift eingefürt worben , afcet im übrigen ^efjen Qäniü^ un^

fcefannt ift, wo man nur .§au§ern fennt. 9Iuc^ in ber 33ebeutung Don oberem

(gto(Sirerf, 23oben, ift S)iele in .Reffen ni^t ge6Täud)li(f;.

Dieiiclien ift an ber untern SBcrra 93eäei(^nung ber 3)?ef)lflö|e, ttjelc^e

anbern)ätt§ in 9^ieberl)effen .^e6e§ t)ei^en. „^ie^jc^en unb gebogen SBert"

3i)?el)It(5^e unb getrorfneteS Dbft (©(^nifeen unb bürre ^w^^^ff^e")? eine fe^r

übliif)e ©^eife. „SEifeic^en, SWe^lflümipe" ^^iotifon ber ©raff^aft J^o^nftein

im 3ournat m\ unb für ©eutf(f)lanb 1786, 2, 117.

Dicsack msc, bie SEofc^e, welche bie SBeifcer an ber ret^ten ©eite

if)re8 9?cc!e§ ^aben. ©4"^oIfalben. ^aä) 9?einn3olb 1, 19 bejei(^net ©iefarf

jebe 2;af(^e. ©(^raertii^ aber fommt ba§ SBort üon ©iebSfacE al§ beffen 9Ser*

fürjung fjer, wie 9ieinn)olb meint (feine 33erufung auf ©^erj^SDb erlin 1,233
trifft nii^t ganj §u), fonbern von diech, die, femur: eine äiafrfie, lueldie auf bem
©djenfel liegt. ®od) ift immer{)in 5Reintt)oIb§ SSermutung unter ber 9Sorau§=

fc^ung annehmbar, ba^ mit biefer SSejeii^nung bie SSeibertafc^e in fo fern gemeint

fei, al§ biefe eine »etborgene Stofdie (üon bem Oberfleib bebec!t) ift.

3Kit bem 2)ifo(f, ©ufaii [bem breiten furjen <B^\xjcxt o^ne ®riff,

ftatt beffen mit einem De^r jum (Singreifen verfemen, welches bie £o^ffe(f)ter

führten) ^at biefeg 2ßort nii^tS ju tf)un.

diffelll, ou(^ tiffeln gefpro(^en, im ©e^eimen etwoS t^un, \\<S) in§ge«

l§eim Derabrebenj „bie jwei biffeln mit einanber". ^aungrunb. 23g(. düfteln.

Dilltop, Dilldop msc. 1) ein (leiner, meifi au§ einer ^no^jfform mit

burdjgeftedtem ^öl§(f;en, weli^eg ben %\i^ bilbet, verfertigter £reipel; ein fe^t

üblid)e§ äßinterfpiel ber ^inber in ben ©tuben unb auf ben Slif(^en. 2) ein

tö^^^ifdjer, Iinfif(^er, überall anrennenber 2JJenf(^. 3n .!peffen ift bie erfte Se*
beutung be§ SBorteS bie urf^rüngU(^e , al§ abgeleitet erfi^eint bie jweite, we^e
Dt;ne^in ni(^t ^ufig ift, inbem man weit gewöl)nlid)er fi(^ ber SSerglei(^ung

Bebiente: „er bormelte i)erum wie ein 2)itlbo^'', „er breljte fi^ wie ein ®i(lbo^".

3n ber altern ©^rac^e iebeutete Zop/" ben ^rei^el, unb fo war eS aui^ no(^

im 16. ^ax^. in .Reffen: „®ann ber teuffei fan nit ruf)e ^aben, er mup oljeit

fein to^ff tn)ben, fci^ fo lang bem f(^im)5ff ber boben ouftge^et". ^o^.
gerrariuS öon bem gemeinen nu^. 1533. 4. ©. iga.

StnberwärtS fd)eint bie §weite SSebeutung bie urfprünglii^e ju fein; fll§*

bann aber ift ba§ SBort f(^wer §u erflären.

9Sgl. ®rimm b. 2B. 2, 1151.

DiiijS^ neuir. 1) ®eri(^t§tag, ©eric^t, in gebotenes unb ungeboteneS
5Ding unterfdjieben ; le^terer würben meiften§ brei wä^renb eineS 3at)re8 in

Jebem ©eric^t^bejirf gel)alten. ©. bie betreffenben näficren 5tngaben ^^i^fi^^ift

für l)cff. @ef(|. u. 2^. A, 97 f. 3n biefem ©inne finbet fic^ ba§ SBort fc^on

im 16. 3flic^un^"t lur nod; feiten; ba§ ungebotene ^ing l)ei^t, mit SSerf(^weis

gung, balb mit Sßerge^en, beS ^orte§ ®ing: Ungebot, unb bie brei Un=
gebot fommen biS in bo8 vorige ^ai^^unbert l;inein oor. ®a§ gebotene ®ing
I)ci|t in glei(f;er SBeife ba§ ©cbot; in biefem ©inne ^at ba8 SSort für bie

l]unftgerid)le, au(^ für bie SSerfamlungen ber 3"nftgenopen big in bie neueftc

3eit fortgcbauert.

Holzding, ®ericf)t über JpoljfrcDel, f^äter gorft59h"ige-®criif)t, mit nid)t

fonberlid)er SSerbe^erung be§ ^tuSbrude*, genannt. 2Bei§tum über bie ©Ibermarf

bon 1440. ©rimm 2[ßci8tl)ümer 3, 321. 323.

2J ©a^c, unbeftimmbarc^ ober niri;t na^er ju be^cii^nenbcS SBcfen;
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jienilli^ im ©inne ber ©cfjviftf^rai^e
; j. 93. t[t ©ing für 3}?(ib(f;en, aud; für

Sinb, ganj üblid). ©onft aber t}ei|t ®tng inSbefonbere ba§ ©ef^enft [ein bcm

SSolfe gäuj(i(^ frcmbe§ SBort), aud) ©anberbing (wänerding). ^er ^hiral

i[t Finger. ^a§ bofe ®ing i[t ber 9?ame beS f(^mer§l)aften unb gefä^rlidien

9ZogcIgcfc{)iüüre§ , mitunter au^ be§
f. g. Umlaufs, einer milberen %oxm be§

3?agetgef(^tDÜre§.

S}iituntcr werben auc^ bie pudenda bur(^ ®ing bejeii^net, namentlich ift

für penis in onftänbiger ©pracbe bicfer SluSbrud übli(^.

g-rü()ert)in würbe aui^ ba§ ©efcingniS ba§ ®ing genannt, wie ßftor

©. 1406 rid;tig angibt: „in§ ®tng fteden, in? 93aurengefcingni§".

dingen, >fd)wad) ccnjugierenb, ift in ganj Reffen ber au8f(^lie^li(^

gebraud)te Slugbrud für ba§ beteten ber 2)ienftbottn; im 5(nfange biefeg 3ar=

l)unbert§ würbe in mandjen ©egenben „mieten" gar nid)t berftanben ; ba§ WlkU-

getb (SIngclb, t>urd) weld)e§ ber ©tenftbote fid) rei^tüc^ ver^jfUditet , ben ^ienft

anäutreten) ()ie^ ©inggelb, wdf)renb je^t nur noc^ „9)iietegelb" gefagt wirb.

Dinggnacken
f.

Gnacke.

dinsen, 5ie[)en mit ßraftanftrengung, bal^er in ganj 3Utbeffen ba§ »on

bcm 3uguicf) (mit 3Iu§nat)me berjenigen ©egenben, wo bie ©tiere, unter einem

3o(^e ge[)enb, fd)ergen3 au§fd)lic^(id) gebräu(^li(^e SBort. Sftor t. 9ie(^t§ge(.

3, 1406. ßben fo ift binfen au§fd)lte^li(^ im ®ebrau(^e für jebeS £raft er=

forbernbe cber gewattfame 3'^^)^'^ ^" ^^^ 8anbwirtl)fd)af t , j. 33. wirb ba§

©ctreibe mittels beg ©cljeutenfeilg aufgebunfen; bag SSiet)ftüd wirb, in fo

fern eg nid)t freiwillig get)t, aug bem ©tall ober in ben ©tatl gebunfcn; folt

ein SKagen oI)ne 3"3^^^f^) bewegt werben, fo binfen bie, weli^e an ber ®eid)fet

fteben, unb bie "Stnbern fd)ergen on ben S^abfpeii^en , u. f. w. ®a^er Ijei^t

weiter bag gegenfeilige .Jperumjerren , namentlid) bei ben paaren, binfen, fi(^

mit jemanben binfen: „9)ioller ^obang fraw §u 92ieberwetter tonb ßubwig

®ontl)arb fraw bafelbft ^oben fi(^ einanber gebonfen" SBetterer Su^regifter

\jon Ü583. ßnblid) wirb bog SBort and) für ein ungebörigeg 2Ser§ältnig jwifcben

ben ®efd)lcd)tern olg tabelnbe SSejeicbnung gebraudit: „ber 9?. bot fid; mit ber

S'i. nun fd)on ein 3abr gebunfen unb binft fid) nod) immer mit \l)x, unb fann

boi'b feine Jpeirat baraug werben", ©tdrfer wirb bie| nod; burd^ bag neutrale

ßotlectiüum auggebrüdt: Gedinse: „wag ^a\t bu für ein ©ebinfe mit bem

fd)lecbten SBeibgmenfcb?" „etwan ein 2Siertel jar bero ^at fie mit ec5ltd)en ^er=

fönen ein gebende gehabt, wnb ift ein gefd)re9 entftanben". 2)?arburger 9Serl)ör«

^jrototoU Won 1596.

9Sgl. ©rimm SSS. 2, 1179.

dinster, bunfel, finfter. ^ag 2Bort war ebebem in Reffen febr übli(^,

jumal in ber ©cgenb jwifc^en ^^nilba unb 2ßerra, fo wie im ©(^malfalbifd)en,

würbe jebod) f(^on im 5lnfong biefeg ^arbunbertg nur no<S) toon ölten ßeuten

gebrau(^t unb galt bei bem Sßolfe felbft für »eroltet. „1 ^5b""t ("»i^^ g^flroft)

^ong Sunge, boj ^^x nodb ber wei^tergloden bV)nftern one l^dit »ff ber goffjen

gi)ngf". (5fd)weger SBu^regifter won 1496 (Seifcbrift für b^ff- ®^(<^- "• ß^- 2,

377). 3m ©^malfalbifd)en ift eg gegenwärtig ouggeftorben , unb ejiftiert nur

nocb in ber Slugfprac^e beg gotbaifd)en gledeng ginftcrberge , welcber ^iame im

©(fimotfalber 9)?unbe Dinsierberge lautet, fo wie in bem S^iomen einer 33crgwanD

oberl;alb £'leinfd)malfalben , welcbe DinsierUth f)ei|t.

Dirne fem., in fjoi^bcutf^er gorm nur im ©(^worjenfelfifdjen unb fonft
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in ber Dfccrgraffc^oft .^anau geBräud)Ii(^ , in nieberbeiit[c(}er ^^o^*"/ Deren, nur

im [äc|[i[d)en unb wcftfällfdjen §c[|en üblid); anberivovtS iJoUig unbefnnnt.

flispeil, bämpfen, untetbrüden. ®a§ au§&red)enbe ^cuer iuirb j. 23.

burd) barauf geworfenen 2)Nft gebi§^)et; bie ©«^mersen werben burd) Öinbcrung§s

mittet gebig^jet; ber Qant wirb gebiS^set; man bisset (bemfitigt) einen

Ucbermütigen u. bgl. 3n ganj 9llt^e[fen, am meiften in S'cicberfjeffen fiblid).

3m ^aun(^runb fagt man im gleidjen ©inne dipsen, düpsen, wä^rcnb

bort düspeln ([. b.) eine anbere S3ebeutung ^at. 9SgI. däppen.

Distel fem., bialeftijdje gorm für ®eid)fel, im ©c^malfalbifc^cn.

Dit neufr., beminutiö Difii, mamilla. ®ie[c§ SBort, weldjeS faft nnr ofS

^inberwort be^anbelt wirb, oI§ foId)e§ aber in ganj Reffen befannt unb in ben

fäd)[ifd)en unb wc[tfälifd)en SSe^irfen anftatt Duizen unb Ditz,, fo wie IIuiz,

au§[c^lie^Iid) üblidi ift, mu| ol§ {)cffifd}e, bQ§ u unb ü unb bann in i üerwan*

bclnbe Slusf^rac^e bc8 2Borte§ Dulle, DüUe angefel)en werben. 3n tiefer leljtcru

g-orm £rfd)eint bo§ Sßort in altern fieffifi^cn ©d^riften: „vnb inwenbig bem

fc^Ui^ I)al8 (ba§ 23eutdtf)ter) bie bütten". §an§ ©taben 9?etfebefd)r. SBelt«

biid) 1567. fol. 2, 57b. ßhi wilbe§ ©d)wetn t)atte „am 2tmmen feine 2)utteu"

(1581). Sanbau ®efc^id)te ber 3agb. ©.239.
Sßgl. ©rimm ©ramm. 2, 45. ©rimm SBörterbui^ 2, 1768 ff. 3Son

ben bafelbft angefül)rten 23ebeutungcn be§ 2Sorte§ ®ute, \vdfii)Z baffelbe im

23o(f§munbe ba ober bort f)ot, ift in Reffen feine übli^, al§ bie gegenwärtige.

©. (X\\6) Dulzen, Hutz unb Memm.

fliitz, 9?eutrum beS ^ronomen§ biefer, biefe, biefe§. 2)iefe olte j^^^S'on

unb 2(u§j^rad)e ift im ©ebirgSteil ber ®raff(^aft Sifg^tt^j^i" "nb in SDbcr^cffen

uo(^ Jc^t bie flu§f(^lie^tid) l)erfd)enbe. %\\6) wirb eben bafelbft, ganj wie im

ä)?ittel^od)beutf(^en, affimtliert gef^rod)en dirre = biefer.

dob, jart, wei(^, fein. Jpaungrunb.

dobra, dobber, ruffifc^eS Sßort, gut bebeutenb; feit bem ®ur(^marf(^

ber Stuffen 1813-1814 gehörte biefe§ Sßort ju ben gebräud}Ud)ftcn äßortern

ber aSolkfprad^e im öftlidjen Reffen, friftete aber feine S)auer nic^t über ba§

Ceben ber bamatigen ©eneration l)tnau§; im 3a^r 1840 f)obe id) e§ jum legten

2)?ole gehört, unb feitbem ift e§ gcinjUc^ erlofr^en.

Docke fem. 1) 2)hitterf(^wcin, ©au, in ganj 5l{tt)effen unb im ^^ul*

baifdjen fo wie in ber Dbergraffd)aft §onau bie faft oufefd}Iief5lid;e 93ejei(^nung;

uur in 1D{arburc^ unb in beffen füblid)er Xtmgegenb ^ört man ou(^ wol Tlwd
(f. b.), im weftfäUfdjen -Reffen tritt neben 2)ode aud) ©ügge (©au), wan
ein dogke ir ersten Frucht brengit, so sin die ferkelin des zehenden fri, aber als

digke die dogke darnach frucht brengit, so geveilit davon der zehende. U(ms

bad)er SBeiStum t5on 141b. ©rimm 2ißei§t. 3, 397. ©eminutiü: ^öif^cn;
ba()er ba8 £nabenf^iet ©odt^en ^üten im öftli^en Reffen unb Gaffel, weli^eS

bem baierif(^en ©^merbidetn analog ift; e§ f^oltet fi^ ^ier ju 8anbe baS

„©d)merbideln" in bie ©piele „^äfel bte ©ei^" unb „®od(^en t)üten".

^odtnWütitt, rumex aquatica, im ©(^malfalbif(^enj ä^nlid) Sllberu§ ®ict.

231. EEija.

2) B^P^f" ^^§ Stabes, in welchem bie ©^inbel lauft; te(^nif(^, übrigeng

auc^ im ^ulbaif^en üottSübli^.

®ie 23ebeutungen uou 2)ode: ^\x)(>pe, 2)idbd}en, 23ünbel finb in Jpeffen

gänjlic^ unbefannt.
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93ei ©rimm 2B6. 2, 1208-1212 fer^U fcie ^effifcTje 33ebeutiing uon

Doede masc. unb fem. (au(^ no(^ in fcer altern ^^orm Dode, Dote)

^ate, ^atin. ®ie[e§ in ganj Db'erbeutfd)(anD üblit^c, fd)on a^b. ol§ /o/o unb

/o/o, m^b. al8 loie üotfommenbe 9Bort finbet fi(^ in Reffen nur in ben .^anaui*

fc^en unb gulbaiftfien SSejirfen big not^ JperSfelb (Stmt ^olj^eim) t)in, unb in

©(^malfalcen; m D6er; unb 9?teber^c[)en gilt nur ^petter unb ^ate, feltner

(Sott n). f.
— Doedemann iviib im (Sd)molfQlbif(^en »on bem 2)Jäb(^eu ber

Sl)enionn iljrer Staufvotin genannt; Dödefraile^ Doedefraile bie ©ro^mutter,

tt)el(^e jugleicf} 5patin ift. ©^malfalber ©ioteftfc^erj: Du, di (bein) Dott düft,

3uruf eine§ Knaben an einem anbern, beffen Spate .Ipirte ift unb eben auf bem
Jporne bläft.

Dödehütel 1) ?patcnbeutet, ?Pot^engefc^enf ; im <S^malfalbifd)en, ttjie in

g-ranfen überljau^jt. ©d; melier 1, 465. 2) SSi<axat ber ^ftan^e Geum rivale,

cbenbafclbft.

©rimm b. 2B. 2, 1312-1313.

DoRes msc, ber .^intere, podex, nates; meift ^olb fcljcrj^aft. ©(^mibt
Sßefteriü, 3b. ©. 255 ^at bas 9Sort al§ Dockes, Daukes, in berfelben Sebeutung;

gleidiwol l)abe id) baffelbe in Dbert)effen, fcer nal)en 5Wact)borfd^aft be6 SBefters

«3albe§, iüeber gel)ürt nod) aufjufinben ßermoi^t; fc§r üblii^ ift e§ bagegen im

üftlid)en Jpeffen, njo e§ inbcS, unb jwar unbejweifelt ri^tig, al§ au§ ber 3^*^^"*

fpradie cntleljnt angefe^en ivirb.

Dolde, gef^)roi^en Dolle, fulbaifi^ Düle, fem. bebeutet in .Reffen nur

ben aSaumnjipfel, ober auc^ (fulbaifd)) ba§ gefamte ©eäfte beS 5Baumf§. „^er
„wagt fi(^ »weit l)erou§ in bie 2)Dlle" , 9ieben8art, um ein toonvi^igeS unb ge«

wagteS, njenigftcnS fedeg Unterncl)men ju bejeii^nen.

©rimm b. SB. 2, 1227 trennt ®olle, inbem er ^enif(^ unb ©tieler

folgt, »on ®olbe mit Unrei^t, um beibe Sßörter bennoi^ nsieber auf einem me^r

al§ bebenflic^en et^mologifi^en SBege «lieber ju vereinigen.

bcdolben. (Sftor t. aiec^tSgel. 3, 1404 fü^rt auf: „bebolben, ber

mage vertragt eS. ei^ fan e§ bebolbe". 2)a§ SBort foU ollerbing§ I)ier unb ba

in Dberl)effen get)ört werben ober tuenigftenS gel)ört worben fein, im allgemeinen

®ebraud)e aber finbet e§ fid) nid)t. @§ fann iüo^l ni^t§ anbere§ fein, al§

bebet ben, begraben, unterbringen,

Dolle fem., au(^, unb öfter Dollnagel, ftarfer ^ölserner 9lagel, weichet

^alb in ben 2)ur(^jug unb Ijalb in ben SBalfen befeftigt wirb, bamit ftc^ bie

Saiten nid)t üerf^ieben. Sin te<^nifdjer 2lu8brud ber 3^"^"^^'^^^"*^ / ^^'^ "^^'^

inbe§ nur im ^^ulbaifdjen toorgefommen ift, wo bie| 2Bort von Dule b. i. ®olbe

fef)r beftimt unterfd)ieben wirb. 2ßarf(^einli(^ auc^ onberwärtS gebräu(^li^.

Döitiiues msc, ®umm!o^3f, ol3 gelinbeS ©^eltwort. ©(^malfalbcn.

Doiie fem., ber ^au))tträger, Sragbalfen, in ben ©ebäuben; bie Cluer«

balfen ^ei|en Dönbalken. Dber^cffen unb gulba; aflgemein bofelbft üblid) unb

bie augfd)lie^lic^e ©ejeic^nung biefer Sauftüde. gftor t. 5Re(^tggel. 1, 708. 711.

3, 1406. ßeitfd^r. f. ^eff. ®efc|. u. ßonbe§!. 4, 59. ©rimm b. 2ß33. 2, 1220.

^in unb wieber in SDberi)effen wirb Döne au«^ für Sutane, 3^01'" ^"^^ c<^^ / obere§

©todwerf, gefagt (ogl. Büne, Leibe).

DÖllJes (Tönjes, Dönges), 5tblürjung toon 2lntoniu§, 5lnton ; ber 9iamc

ift in Reffen nit^t I)äufig, aber alS gamiltenname fommt er foft überall bafelbft
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üor. ©od) füfjrte aud) eine g^amiüe fronjofifcßet 9?efügie8 in ^a[)e( (jc^t nac^

SImetita au§öett?anbert) biegen 9'Jamen al§ Umbeut [c!^ung ir)re§ ut[))rüng(i(^en

9Jamen§ Dong-e Q= donne). ©ip^jenbongeS, bummer, unge[(^idter £na6e,

^m\d, ügl. bitten Sonjcg 33rem. 2Ö33. 2, 82.

S)ßngeg[au f. StntoniuS.

Doiliierfeittel msc.
, fd)er§^afte SSe^eidjtiung b(§ ef)cbem in Oters

r)c[|on, im S(mt9?enter§^au[en unb einigen anbern 33ejirfen iiblii^en n^eipen tinnenen

3himvffittel§ ber 33auern; je^t mit bem 5?leibung8[tü(f, tueld)e§ fa[t nur nüd) in

einigen (fnt^olifc^en) ^Dörfern be§ 2tmt§ Stmöneburg üblid} ift, Der[d)»üunben.

33gl. Bächer.

I>Öllse fem., ein im [äd)[if(^en unb tüeftfälifi^cn .!pc[fen no<S) immer

jiöar befannte§, aber je me§r unb me^r au§er ©ebrauc^ tommeuDeS 2Bort, u>e(c^e§

t)ei5bare ©tube, (Stube, im @egen[a| ber nidjt t^eijbaren £ammer bebeutet.

ß§ lüirb in bcn bejeic^neten (Segenben je^t eben [o, nne im übrigen 9iieber-

beut[d)Ianb, Dt)ne r, gef^ro^en, Jvo()renb e§ eigentli(^ Dömse gef:prod)en «jerbeu

feilte, unb ef)ebem in .Reffen tuirflidi [o gef)5ro(^en »üorben ift: „i^r SQlav.n i}ab

bog gelb in ber ©orn^en tion einem 58alfen gelangt" SluSfage au§ 3Safe 1536.

^)od)t'eutf(^ lautet e§ ®ürni^, ©t^meüer 1, 398—399; aud) bei Chylraeus
Nomenciator saxonicus ®orn^e. ®a Silber u§ ba§ SBort al8 ®irnfen in

feinem 2Börterbu(^ (331. Ji 4b) auffül)rt, mag bnffctbe auc^ im übrigen .Reffen,

»vie fonft in ©eutfc^Ianb, im ®ebraud)e gen)efen fein, jvieiwol fi(^ bi8 je^t fein

23eleg bafür Ijcit ouffinben la|en njoOen. Sßgt. grifc^ 1, 203b. 23rem. 2ÖS.
1, 229. 185.

5Die 2l6leitung tion dörren Ivirb f(^n)erlic^ faltbar fein; toielleid}t ift

©(^mellerS SSermutung annehmbarer, ba^ ba§ SBort ein flainfd)er Sinbringttng

unb eine Sntftettung be§ ruffif(^en gornitza (©tube, toon gorjf, brennenj fein möge.

9Sgl. ©rimm 2B^S. 2, 1734 f.

JDöi'bcliii^ (Derbeling-) msc, ein junge§, nic^t xe6)t gebei^enbe§

©djtüein. Siemelgegenb.

IBorIfriecie f. IPriede.
DorfspieSf^* ©o ^ie^ 1) bie ^etleBorte, n)et(^e fct§ in bie brei§iger

3af)re biefeg ^a'^^)""^^''^^ "^^^ ©orfbote (geiuol}nlic^ SCagensäc^ter genannt,

iüeld)em ani) ba§ ©efi^äft beg sßettelüogtg ^u tierfet)en oblog) fül)rte, \m fd;on

in alten 3^'^^" '^'C 33oten an ber §üt)rung beg ©))ie|eg ertannt tvurben;

2) ber £nebelf^ie| (©^aft mit einem Kolben an einem (Snbe, aug tueldjem bag

©Veereifen hervorragte), weldjcn bie S'Jat^tnjot^e auf ben Dörfern führen mupte.

Scber 3'iad)bar ivar jur ^Ttat^tivac^e, ttjie il)n bie 5Kei^e traf, »er^jlidjtet, unb jum
Seidien ftanb Slogg üor^cr ber ©orffpie^ wor ber .!paugtl)ür begjenigen , tt)eld)er

an ber 9ieil)e wax. CDal)er bie, meift im ©^jott gebrau(^te S^iebengart: eg ge^t
I;erum wie ber ®orff^ie|.

tlorst, gedorst, M)QX}^t, breift. ©^on toon (Sftor t. 9f{ed)t8gel. 3, 1406
(ber bag SBort freilid^ alg „getroft" üerfte^t, tnbeg bo(^ algbalb ^injufetU:

„geborft qet)en, fül)ne fein" alg oberl)effi(^ »erjeii^net , unb fcig |e|t im füblid;en

unb TOeftlid)en Dber^effen üblii^. ßg ift eine ber wenigen noc^ übrigen %oxi

tnotionen beg got^. gadaursan, a^b. turran, dürran , ml)b. türren , dürren^

andere, tt)oöon im 10, ^axl)., namentlii^ in ßut[)erg ©ibelüberfe^ung j. 33. noi^

„tpxftiglid)" übrig war. (^Sgl. ©rirnm SBörtcrbud) 2, 1743).

Dort masc. unb neuir. , SEreg^e, au(^ Sold); meift aber bie auf ber

©refc^tennc nadj bem SBorfeln jutoorberft liegen fcleibenbe mit ZxcBpi unb ßolc^
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»jernn[cf)tc (cid)tefte unb gcrtngfle j^rud^t. Dterr)e[[en unb %\\lha (im giilbatfi^en

untb dürt gc[^rod)cn). Gftor t. 9ie(f)t§gel, 3, 1407 (\vo auc^ buurt gejctriebeu

ilt). Seitfd}r. f. ^e\\. ©efd). u. Saiitegf. 4, 60. ®a§ 2Bort tft fe^r aü: dnrih

Ileliand 77, 23, unb iiiemol§ auJ3cr ©eferaud) gefommen* „was das körn gonlz

entsessen vud voll dord'-'- , ^padjtregifter be§ beutfc^en Dtben§ l^ 1468. (^^eit*

fd^rift 3, 202). 3" ^f" ofcer^e[[ifd)en 9?entereired)ming€n be§ 16. unb 17. 3av=

^unbertg fe()lt bn§ ©ort niemals, g. 33. „50 feil forn geben 13 mefteu Uxw,

4 meftcn bort" 9faufd}en6erg 1596. ^m ^Qil)x 1606 würbe in SD6er[)e[fcn ber

©ort bc8 9toggen§ in gleicftcm greife mit bem .l^afer ijerfauft.

^sgl. ^enifc^ ©. 737. ©tieler ©. 237. ©rimm b. ir^SS. 2, 1304.

('Da^ ebbf. au§ 5(Ueru§ ange[c|3te Femininum Dort für £örnerf)i"ilfe, ©preu,

ift unjmeifeltjaft ein ^rrtum, benn 931. GGija I)at 2llberu§ uoUfommen bcul(id)

unb rid}tig: „zizania, oUerlei ünfraut, bort k.", unb eben fo on alten übrigen

©teilen, tüo er bort auffrd)rt).

dortechlig, DoU ©ort, leidjteS, f(^(ed)tc§ ©etreibe. „1 malder dorlechtigen

korns" ^ad)tregij"ter üon 1497. „200 SKalter Raffern, ou reiner trudcner, unb

feiner bortedjtigen gru(^t". SOiarburg 1599, unb oft.

Qeclöster neutr., '^ml\ Unrutje, ineli^e mit I)a[tigem §in= unb §ers

rcben, 2Bort>ve(^fc(, ©i^imj^fen, Derbunben ift; 3«"^^Ärm. ^xi Dberljeffen fef)r

übüc^. (Sftor ©. 1409.

bedowei't, befinnung§Io§ , taumelig, gebanfento§; »er!ef)rt im 9lcbcn

unb .^anbeln. 3m öft(id)eu Reffen feljr üblid).

d.ra adv., Iei(^t, gern, gut; ein im weftfäUfi^en unb fäd;fif(^en -Reffen in

(jettjiffen SSeibinbungen übtidjc» Slbi^erbium, 5. 23. „i(^ njiU toon .^ofgeismor ihtw

fo drd nad) Gaffel ge()en, luie nac^ ßarlS^afen"
;

„ma(^§ n)ie bu tuiüft, e§ gct)t

bo§ eine fo drd tt)ie ba§ anbere", 2ßarfd)einU(^ nid)t§ anbere§, al§ ba§ uumb»
artUd) abgefürjte drato

, fdjneü , wel(^e8 in 9^ieberl)effen Irede lautet unD feine

Söcbeutung ueränbert l;at, tt)ci()renb drd bie 23ebeutung beinoi)e unuerönbert

bewa()rt.

Dralcll msc, f)alb fd)erär)afte§, ^in unb tüieber üblic^eg ©(^eüwort für

einen biden, unbef)älflid)en SOJenfd^ien: „ein bider S)rald/'. (Sftor <B. 1407:
„broKd), bid, bid=fufigt" [?].

flrall adj., nieberbeutfd)e§, au^ im fcid)fifc^en unb iveftfälifdjen .Reffen

(iIÖefer= unb ©ieme(Qcgenb) in bem ©inne übli^e§ SBort, in n)el(^em boffelbe

burc^ 2]o^, ßampe u.Sl. in bie gemeint)od;beutfi^e ©prad;e ift übergefül)rt U)orben:

fnapVr t^ft/ f"fl anfd)lie^enb; — aud) im SlUgemeinen in ber 58ebeiitung woU
anftetjenb, üon ßleißern, unb I^übf^, toon wolgenjai^fcnen 5per fönen.

dramclieii ,
jaubem; ßftor ©. 1407. pn Dber^effen jwar ^iu

unb wieber vorfommenb, boc^ nid;t oUgemein gebräu(^Ii(^.

Drassel fem., bie SCrobbel, jumal ber an ben Seinwanbftüdcn fielen

bleibenbc Stufjug; bie benfclben bilbenben gaben fjei^en Drasselfaden. "^^ximWi)

überall übli(^, am meiften in 9iieber^effen. (2Öod)enbtatt für bie 5pro». Siiefcers

t;effen 1838 9?o. 54, 5)Soliseinoc^rid)ten ©. 122).

Drassel fem., meift ))Iuraüfd) gebraui^t: Drasselo, ©djiage mit ber

§anb al§ ©träfe für ein Ä'inb; bod; finb bamit immer gelinbere ©erläge gc=

meint. Dberf)cffen.

draiieii, SSa^cr wel(^e§ über bie in ber ©eif)e befinblic^en ©egenftänbe

(5. 93. ©emüfe) gefc§üttet werben, in ben unter ber ©ei^e befinblit^en ©ei^forb
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at)taufen leiten. Jpoungrunb. 3)?erfjüürbig tfte§, ba^ bic^ in Reffen fonft nt(^t erftnb^

li^e 2Bovt in 5)ittnar[en etf(^eint al§ ,^droven, dörchdroven, burd)[eigen, periolare",

ttjic beim and) bort eine ©eil^e Drove genannt wirb. ©. ^ieglerg Idioticon

Ditmarsicum in 9ii(^ei)8 Id. Hamb. ©. 409.

Draeivei^ msc. (Draebes), SSerbre{)ung, SSermirrnng; „einen ®ratt)c8

an etivaS niai^en" eine (Sa(^e in SSenvirriing bringen. (Sdjmalfalben.

cireiiseil, mit ücrljaltenen lang auggcjogenen Slßnen äd)5en, tief auf*

feufjen, ftöi)nen (ad;jen, feufjen, ftof^nen [inb bem SSdfe uöflig frembe SBörter).

„%l§ er aber gefetjen, baff e6 [ic^ gegen ben getro^eten f(^off nid)t gewaigert

ober gereget, fonbern alta ^angenb jum jweiten niol)l gebrenfet »nb barna(^

gefrauchet". ^DJarburger Jpejen^jroceffacten toon 1659. Sftor t. Dtec^tögl. 3,

1407. Drens msc, lang I)ingejogener 5?lagton, [to^nenber ©eufjer: „er t^ut fo

bide 2)ren§, id) glaub e§ i|"t il)m ni(^t red)t".

3m füblid)en Dber^effen, wo man aud) fleissen ftatt flenzen \\)X\^t, fj5ri(^t

man onftatt drensea unb Drens: dreisen (au^ Ireisen), Dreis.

SSg(. drcsen ©rimm 2B23. 2, 1406.

Vresen msc. (eigentlich Tresen Don iresor), toerfd)Io^ener haften, in

welchem @elb unb ©dbeSwert aufbewal;rt wirb. (Sfiebem unb bi§ in ben 5tn?

fang biefeg 3fl^^)""^frt§ ein in allen wcl^abenben 33auernl)du[ern anjutreffenbeS

^auggerät, feitbem [d)neil in 5lbgang gefommen unb je^t nirgenCS mel)r anju»

treffen, fo ba^ fd)on in ben jwanjiger ^o^ren biefeg 3°^^""^f^t§ ber §y?amc

beffelben nur ben altern 5perfonen no(^ erinnerlid) war. Jg>in unb wieber, am
nieiften in ben niebcrbeutf(^en ©täbtc^en Jpeffeng unb im ©d)aumburgif(^en, wirb

jeboi^ ®refen an^ für ben ^'rämertifi^ (®onbon!) ober beffen ®elbf(^ublabc

gebraud)t.

25gl. 58rem. 2033. 5, 107.

driiviscli f. träbiscli.
Ilroin msc, ba§ gemein^odjbeutfdie Trum, @nbe eincS gabeng, j^aben

fo toiel jebesmal in bie 9?abel eingefäbelt wirb, ^m ©d;mal!albi|^en ublid|, im
übrigen Jpeffen unbefannt.

drudeln, ein jwar fe^r übtidieg, befonberg ben SJJittelftänben geläufiges

SBort, weld)eg jeboi^ faft nur in SSerbinfcung mit 5lbtoerbien: aufdrudeln, herbei

drudeln, zusammen drudeln gebraucht wirb: auftreiben, t)erbcif(^affen, jufammens

bringen, mit bem ^J^ebenbegriff fleinlid)er ©orge, 5öemül)ung.

driicKeii !ommt I)in unb wieber, am ^äufigften in Dber^effen, in ber

SSerbinbung mit fort, in bem ©inne »or: eine ©ad)e nac^brüdlid) »erfolgen;

„eg gilt nur, fort ju b rüden". „9Snb ^ette Jpan^ 3)?oller gefügt, fie fölten

mit ber fad;en fre^ fort t rüden, CSr wolte i^nen üor ollen f(^aben gut fein".

Slreigbadjer 5Kerl)örvrotofoU von 1G09.

Driickdraiif msc, 9?ac§brud, ßntfdjeibung
;

„ben rechten ^rüd*
brauf geben", entfc^eibenb eintreten, bog bereitg 33egonnene §u einem 9iefuUate

bringen. ©el)r üblid;.

drucksen, 3t"ati\)form »on brüden, mit ber ©^rac^e ni(|t ^eraug

wollen, aud) jögcrn, jaubern o^ne erfid)tlid;en ®runb; aud^: mit bem ®elbe,

ber ^''^""a "i"^* l)eraug wollen, filjig fein. 2tm üblid)ften in 9ZieberI)effen.

Druckser msc, ein ^interliftig fc^weiflfamer, a\\6) : ein aug Unbe^ülftii^feit

unb 23löbigfeit ber 9iebe nid)t fal)iger 2)?enf{^; autS) wol ein 3«"^«'^" "nb ein

im Sälen jä^er 2Äenfc^. SSgl. ©rimm 2B5Ö. 2, 1451.
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Driiscliel fem,, bi(^tc§ SauBivcrf, bic^ter runter 93uf(^, btd^t fcelaubter

33aiinijaiei9: „ber 2i""9c f)cit eine ganje ®ruf(^el mit £ir[(i)en al)v3e6rcd}en"

;

auci} baS Uxmt ber 9Ji"i6en unb bcrglcid)cn SBiirjel^jfloiijen icirb ivol ^vufdjel
genannt. 9}('ilteU)ef]en, <Bä)\r>alm, ^anngrunb. Jptn unb njteber ift aud^^rnfc^el
(„Srutii^el" in ber ®))rad)e ber „©ebilceten") tofewort für ein fleine§, runbe§,

tioUeS ä)täb(^en.

druschelig, bid}t Belaubt; oUgemein in Hebung.

Driisel fem., ift in 5lÜt)e[|en, be[onber§ in 9?ieberl)e[ien, bie ^Benennung

ber in ben ©trafen ber ©tobte befinbUd^en D^innfteine, ®o|en. 3}er S'Janie

rüt)rt Don bem g-Iü^ifjen ®ru[e (®rufel) t)er, njeldieS am §abi(^t§»valbe bei

Ätaffel entspringt unb burc^ bie Dttnnfteine in £a]fel geführt tt)irb, um biefclben

ju reinigen. ®al)er iwurben bie 9Jinnftetne in £o|fel, buri^ meldte ebsw bie

S)ru[el po9, ©rufein genonnt, unb biefcr S'Zame ift benn au(f|, itjenn glei(^ in

unpaffenber 2Beife, au' bie Stinnfteine oud^ ber übrigen ©tabte übertragen njorben.

®er 9?ame ©rufe f(J)eint beutfij) unb fe^r alt §u fein, unb unter biefer SSoroug*

fetjung ba§ flie^enbe, mit ftarfem gad terfetiene SBa^er ju bejei(^nen.

Druselpßanze, ©:>)ottbenennnng ber ni(f)t in Gaffel 2Bot}nenben für einen

„£affe(aner" , iDeld)er niemals au§ fi'affel ^erauSgefornmen , unb für ben Gaffel

bie 2Belt ift.

flu ift an ber SBerra noc^ je^t, boc^ im 5Ibfterben begriffen unb nur nocf;

im SDiunbe alter ßeute, üon do (ibi) fo »erfdjieben, nsie mt)b. do toon da uer«

Trieben war, unb bebeutet : Ijicrauf. 3" "ipflf«" i^urbe ft^on in älterer ^eit, »venigs

ften» im 14. 3«^t)unbert, du ftatt do gefprodien. Schminke Monim. hass.

2, 299. 754 u. ü. a. ©t.

cliibeil »üirb in ber ©raffd^aft ^iCflen^ain, bo;^ me^r in ben ©tvibten

als ouf bem Sanbe, anftatt be8 fonft üblichen brüben (bar üben) gefagt; i^hiw

fo tt)irb aud) doben ftott broben (_bar oben) bort üerwenbet.

diibeiieckiscli, im gulbaifc^en uon 33lid, SOJiene unb S3etragen:

finfter, maulig; dubenecksch einen ansehen, jemanben überjiüerc^ (übeved) an=

fel)en. 5Iud) n)ol drübeneckiscli gcfproc^en, namentli(^ ujenn ba§ ©ubftantivum
Driibeneck msc. , ein finfterer, mauliger, unfreunblii^er SDienfc^, gebilbet Juirb.

3m ©d)moIfalbifd)en f);rid)t man doberneckisch, unb werftest barunter §tt)ar aud)

bo§ finftere 3nfi(f)gefe^rt=fein , toor allem aber bie an Stobfud;t gren§enbe 33er=

rüdt^eit, bie Unftnnigfeit. 2SgI. Sieinroalb 1, 20.

fliifteltl, difteln, tleine, fleinli(^e Slrbeit machen. 5tttgemein üblii^ in

Satljcffen. ßftor ©. 1406. 9Uinu)alb Jpenneb. ^ö. 1, 20.

dllideln, jögem, §aubern: „buibel bo(^ ni(^t fo lang!"

Geduidd neulr., bie Ünentfd^to^en^eit, bo§3''3""/ 3^"^f^'i- 3"^ ^^ulbaifi^en.

dulclieil, dulgen, im gulbaifi^en unb ©d;malfatbif(^en : palpare, ein

ßinb, ein junge§ 3:^ier (§unb) ftet§ in ben .Ipänben ^aben unb, meift unfanft

uub tä)3pifd), betoften ; in 5)2ieber^cffen dalken, dalgen (\üeld)er 2hi§brud übrigeng

im gulbaifd;en nid)t unbefannt ift), dalmen, in Dberl)effen delpen.

DUtnJuatb 2, 35.

I>iiiiil»f.) bediiiiiiie f. Dampf.

dune adv., im fod)fif(^en .Reffen donne, bi^t, gebrängt, feft, ftraff.

©er ©ine brängt \\6) bune an ben Qtnbern; ein ©ad njirb bune geftopft; ein

©eil njirb bune ongejogen; ein ^sflod lüirb bune eingef(plagen. ©a§ 25ort

I)ängt mit rfonen, betonen, §ufammcn. SlUgemein übli(^.
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SSgt. done ©rimm b. 2B. 2, 1220; dm 2, 1529. 0. Melander
Jocoseria. Smalc. 1611, 2, no. 419 ©. 529 „ick bin alle </«»" ou§ ^anouer
=r i(^ bin Doü gctrunfen unb be8§alb fe{)r [tart. downe im ßi:p))ifd)cn From-
mann Mundarten 6, 57.

Dung fem., Butterdung. 2)a6 2ßort ift mir nur einmal, in einem

5ßerpt))rototoU toon 1655 üorgefommeu, tro ein acf)tjälttiger ^nabe au§ ßa^^Jef

bei 3}(arburg [id) bie)e8 2[Borle§ metjrere 3)(Q(e bebient, unb ber ^srotofoUfü^rer

für nötig gefunben f)at, bemfelben bie ßrläutcrung „33utterbrob" beizugeben ; bei

ber erften 2(u§fage lautet e§ einfad; Dung, bei ten 2Bieberf)oIungen tommt
neben Dung aud^ Butterdung t)or.

duiiperil , ttjanfenb unb ftolipernb gefjen
, gleic^fam mit 33eforgni§ »or

bem gaüen. Stügemciu üblic^.

Dlircllivaclis, Bupleurum rolundifoiium, ®ie ^fianje ift in Reffen

nic^t aüjuticiufig , unb füf)rt it)ren, au(^ in bie 93otanif aufgenommenen Sf^amcn

nur im 2)Junbe be§ gulbaif(^en SSoIfeg; onbertwärt§, j. 23. bei Raffet, ujolltc

man »on einem S'iamen, ben biefe ^^"^5^ fiit)Te, nid}t§ ivi^en, tt)ien)o^l fie et;e«

bem eine ©teile unter ben Slrjneifräutern eingenommen ()atte.

cliirr adj., darre adv. {dörr, dörre) 1) n?a§ ot)ne ^euc^tigfeit ift, bie?

felbe an \\6) entbel)rt, ober otjne i5f"<i)^i9^<^it fei" fotf, unb unterfd)eibet fi^ üon

hei (f, b.) fet)r beftimmt: hei bebeutet ber geu(^tigfeit ermangelnb, bie geud)tigi

feit bebürfenb aber biefelbe entbef)renb. 9)Jan wirb mitbin fagen : ein heies Jahr,

ober nidjt heies Heu, Obst, Fleisch. ßutl)er, bem hei unbetannt ober ungeläuftg

ivar, l)at in ber SSibelüberfe^ung fc^r oft bürr gebraucht, iüo nad) unferer

©^jtodje f)ei, t)cige t)ätte ftel)en nullen, unb bamit biefem unentbe^rlid;en 2Borte

hei ben Untergang in ber (Sd)riftfprad)e bereitet. 2) dürr bebeutet aber nid}t

blo^ oI)ne j^-euc^tigfeit
,
fonbern ouc^ oI)ne ^yctligfcit, mager.

3m elfteren ©innc ujerben jalreii^c g-elb; unb 2Balb:t)Iä(je al§ dürr bes

jeii^net: ber bürre Siiid, bie bürre ßttt), ber bürre 9iain, bie bürre ßeibe

u. f. w., fogar 33ä(^e, weld^e in ^eijpen ©ommern au§trodnen: bie bürre %l\\U

mifd), bie bürre 9Jieft, unb fagt man: bürre§ SDbft (®ürrobft, CDörrobft),

fagte aud) el)ebem: ein bürrer Sruber, ein bürrer S)ieb, b. §. ein ®et)ängter

am ©algen.

S)ürre§ glcifi^ bogegen ^at bo^s^elte aSebeutung, fonjot im crften oI8

im jnseiten ©inne Don bütr: 1) geräud)erte§ i^^^if'^)/ ^i^ biefe Sejeic^nung no(i^

je^t faft atigemein, am meiften in Dbei^effen, üblid) ift, fel)r oft al§ ßom^ofition:

Dürr/leisch gelprod)en. „1 sol. vor dorre fleischen da» smelczede man in den

koil" ßrnteregifter uon 1391. „ob er nidjt gefagt, a(§ it)m bie fraw 5Dürr=

fletfd) aufgetrogen, ba§ fleifd) fä()me au6 tueft 3"bien" 9[)?arburger .^ejcn;

^roceffacten u. 1658. 2) macjere§ j^lcifd), o^ne gettant)ang, nur im beftimmten

©egenfa^ gegen gett, ©^ei! u. bgl. gebräuditi^, je^t aber toon „mager" faft

Derträngt; in ß. p^ilipv^ Sieformation to. 18. ^uli 1527 fomt „bor rinbtfteifc^"

im ©egenfa^ gegen „tveifj '^qijW (b. i. fetteS g(eifc^) fo wie gegen „gelbeS

ober fd)\var^e8 ^ei)fd)" (fctteg §leifd) mit gelber ober f^warjer 23tü^e) »or;

bürre ®änfe, ungcmäftete.

3n bem ©inne üon mager f)at bürr eine Sfnjot öon ßom^ofitionen

:

raV^Jelbürr (bie I)äufigfte}, raderbürr, jaunradertürr, ftodbürr, unb
eine 9fieil)c toon 23ergleid)ungen : bürr wie eine QkQQ\ bürre Jßeine, wie ber befte

§ammel im ©tatlj bürr wie ein alter ^oun^l'ffl^t) bürr wie ein (SfelSrüden

u. bgl. m.
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cliirrlitzi^, \?ün mögercr, fc{)mM;tiger ©totut; fcittn Jjon Sfjieren unb
©nwäd)fen getrau(J)t.

Dürrliiz msc, ein magere§, f(^mäc^tige§ ?perf6n(^en, namentlich üon
f(^mn(f;tig gcn)ad;fcnen ^a(6wüc[)figen 3)Jäb(^en ge6roud)t.

Durste fem., melft Dürschte, Dorsche ge[^tO(|en, ©trunf ber ^oT).!*

arten, auc^ £raut ber 9?i"i6engett)äd)[e. ©c^malfalben (3ieinwnlb 1, 21) unb
D&er^effen. ©timm 2B33. 2, 1304.

dorschein
i ba§ £raut öon beu ^or^trofci, ttjeipen ^KüBen, gelten 9Iü6en

Q^fd^netben. Dber^effen.

dlise, ba6 franjöfifdje doux, gelinbe, fanft, aflmälicC). ®a§ grembhjort

ift feit ben „granjofenjeiten" anwerft x\h{\6) geworben, unb trotjbem, ba^ e§

jtemlic^ tt)eite SScrbreitunj ^at (©(^mibt äBeftettw. 3b. ©. 50." ©d)me{ler
1, 402) bin ic^ in ber, oI)ne^in non atlen benen bie ba6 SBort gebrau(J;en,

getl)eitten, Ueberjeugung je länger je me^r beftnrft werben, ba^ wir e§ mit einem
grembworte unb ni^t mit einem 2JBorte beutfc^en ©tamme§ ju tt)un Ijoben.

®a§ duss, dös, we((^e§ trübe, bunfel bebeutet, ift jutierlä^ig nid;t§ nnberc§ ol§

©tamm entweber, ober Slbtitrjung iton duster, düster. 2Iu{^ ©rimrn 2Ö33.

2, 1756 f)at fi^ buri^ (efetereS äßort auf ben ^rrweg leiten la^en.

!Dlisel msc , ou<^ Dussel, 2;aumef, ©d}WinbeI, ^albe SBefinnung^Iofigfeit,

^albe Sirunfen^cit. Slflgemein iiblii^, niemal§ unb nirgenbS aber in ber 33c-

beutung Dämmerung, 5Duntel()eit, wie j 33. bei ®ö^ ö. ©erlit^ingen (1731)
©. 33, unb fonft.

duselig, dusselig, toumelnb, f(^winbtig, ^alb befinnung§lo§. ßftor t.

9ie^t6gl. 3, 1407.

duseln, oud; dusseln, toumetn, 6efinnung§j ober wenigften§ gebanfenloS

fein unb l)anbeln.

©(^mibt SBefterw. 3b. ©• 48 unb 50 mac^t einen llnterfd;ieb jwifc^en

dossein unb duseln, weld)er I)ier ju ßanbe nit^t ©tatt finbet. 9tetnwa(b
^enneb. 3b. 1, 22. ©rimm b. 2B53. 2, 1756—1759.

fliispclll, leife unb longfom um^ergef)en , t;erumf(^lei(^en. .giaungrunb.

fluten, auf bem .^orn blafen, wie ber §irte t()ut, unb wie et)ebem ber

SWai^twac^ter t()at, ber je§t nur no(^ auf ben Dörfern bie 6r(aubni§ §at, ju

düten , wä^renb e§ in ben ©tobten bur(^ wibrige§ ^pfeifen auf einer f. , g.

®ieb8^)feife ober buri^ ba§ nidit minber wiberwärtige ©c^narren ber SSäi^terj

f^narre »erbrängt, mitunter auc^, o^ne biefe mi§tonenben ßrfa|weifen, nadt

obgefd)afft werben ift — alUS „auf obrigfeitlii^en S3efe^l". SSorjugSweife wirb

baö 93lafen be§ 9'?a(^twäd)ter§ mit düten be3ei(^net, wäf)renb ba§ 33tafen be§

^irten jum 5Iu§treiben be§ SSiel^eS eben fo oft bur^ hörnen (f. b.) auggebrüdt

wirb, \va^ oom 23Iofen be§ Sf^ac^twäi^terS ni(^t Ieid)t gefagt wirb. Uebrtgen§

wirb bie 3. ©ing. unb ba§ 5Partici))ium meift mit ü gebilbet: „ber .^irtc biitt"; „eS

^at fc^on 5el)n gebütt"; „®u, bi®ott bütt" (f. ®obe). ©rimm b.SS.2, 1767.

flutsclieln, meiften§ terdutscheln
, ^eimlid; etwoS tfjun; ctwaS Ders

bergen; jumal ift ücrbutfc^cln uon bem §eimlid;cn SSernaf(^en gebräuc^Iid;.

^aungrunb.

Dutte fem., 2ßaf(i^fo^ »on eltiptife^er (feltener ^rei^-) gorm. 3m
fäc^fifd)en Reffen. 3"^ übrigen J^effen f)ei§t ein foI^e§ elti^Jtifc^ geformte^

2Bafd;fa^ toon biefer feiner ©eftolt ein ft^eib (fc§iefe§) ga|.

Dutzen msc, 3i|je, 23rüfte, Suter. 3" tiefer goim unb mit biefem

aSilmav, Sbiotifon. 6
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®cnu§ ift bo§ 2Bort nur im giübaifc^en (Jpaungritnb) unb im .^er§felbif^en

üUi^. 3m ü6rigcn Reffen, fo m\t e§ nict)t fäd)[i[i^ ober iceftfäUf^ ift, gilt

Hiitz fem. (ober and) msc), geivol)nlic^ Ditz ge[)3rD(f)en, unb om üUi^^

ften in ber ©eminuliüform Dil7,chen. SSgl. übtigen§ Dit^ Huiz unb Memm,

dutzen, fangen, Don bem ©äugen ber £inber unb jungen SSierfü^Ier

an ber SDhitterbruft. 9Jur im Jpaungrunb üblid). SSgl. bügeln ©«^mettcr 1, 407.

eben adj. unb adv. 1) oI§ Hbijerfiium toie gemein^oi^beutfi^ : ju ber»

feißen '^üi, »or ganj furjer ^i\t

2) genau, accurat, ^affenb. D6ergraffd;oft §anau. 3SgI. ©rimm
2B5Ö. 3, 9 (2).

ebenen, angeme^en fein, fic^ fügen, fcf)i(Ien. Sßirb je^t faum no(^ gehört,

efjebem ^äufig. „mit deme digken harnen mag eyn iglicher zwene tage in der

Wochen faren vnde nil mer, wilch tzyl ime das ebynt"'. Ungebr. Urf. ber ^tfc^er*

junft ju SBi^en^aufen »om ®:pi^3^anta§tag 1445, unb öfter.

Ebenet fem., EbeneUe, aud) Ebenol, unb mit ärgfter SSerftümmelung

in neuefter QqH Ebenhütie gef^rotfien unb gefi^rieben , ift je^t nur noc^ Sigen=

name toon g-lurftürfen : fcei ©ontra, bei $Ho(!cnfii§, 15G5 bei ©c^iwarjenborn

5(. 9tauf(^enberg , unb bei ©emünben, aber ein fe^r merfn)ürbige§ , f(i)on Don

3. (S)rimm 3eitf(f)r. f. ^eff. ®ef(^. u. S£. 2, 152 »eräeictineteg S3eif))iel ber

S3eibe§allung alt§oc()beutfct)er formen: ebanöii, planities,
f. ©raff ©:prad)f(^. 1,98,

eclltig, 1) eigenUicf), al§ SIbleitung toon echl, legitimus, aber auc^

germanus, in tt)elc^em ©inne c§ in I)effifcljen ©cfjriften oft erfi^eint: „meine§

e(^ti9en 58rubern ©on", „meiner tone d)ti gen fdjtcefter boc^ter" ^rotofode be8

16. 3f)- au§ 3^ieber= unb Dbert^effen. ©oll in Dber^effen no(^ je^t mitunter

toortommen.

2) ber Slc^t \oürbig, fc^ulbig, bie 3lc^t Derbienenb; eine edjtige Sßnnbc
mu^te na(^ ben Statuta Eschenwegensia fo tief unb fo lang U)ie baö erfte ©lieb

be§ 3eigefinger§ fein. ©. 9?öften Uniö. g>rogr. to. 1854 @. 2. Se^t längft

erlof(^en.

echtigen in bie 5td§t erflären. Statuta Eschenwegensia ©. 4 unb öfter.

SSorlängft erlof(^en.

—eclltlg, eine jumal im innern Reffen (Jpomberg, SKelfungen) fe^r

gett)ßt)nlic^ uorfommenbe Slbjectitoenbung , bem tat. sub— entf^redienb ; schwarz-
echtig, subniger, regenechtig (gef^rod)en renechtig), hohechiig, knatschechlig u. bgt.

JEdtleriSclie fem., (Sibec^fe, im ©c^matfalbifd^en. Sieben biefer gorm
fommt ou^ bie, Dieüeid^t urf^)rün gliche unb bem Slnfc^eine nai^ »oÜftänbigere

gorm Aderesche toor, wel^e an Atier , vipera erinnert. SSgl. ©rimm 2B33.

3, 83. 1, 595.

Eder fem., Edder, bei %mi\x% (Ann. 1, 56) Adrana; berjenige gfu^
in Reffen, ivcli^cr am früljcftcn genannt njirb, tt)öl)tenb SOBcrra nur j^Deifelfjaft

in l)ö^ere8 Qllter ^inaufgerüdt njerten fann, gulba aber erft im achten

3arl)unbett erfc^eint. ®ie S)eutung biefeS glu|namcn§ ift eben bur(^ fein ^o^e§
SlUer im I)o:^cn ©rabc fc^njierig gemad;t; aüerbingS liegt, njie e§ f^eint, bem«
felben boö SBort adara, vena, et^mologtfc^ fefir not;e, inbeS Knnte felbft biefe
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SScrtvanbtfc^oft , irare fie aiii^ [idjer, nic^t mit eti)ttioTog{f(^cv 3"^crläpigfelt bie

etgenKidje 33cbeutung »on Adrana, (Sbcr, auHf^üepen.

JEder msc, .^aufe ^cu, ©trof), md) ©etreibc^aufe, in [o fem baffelßc

in ber Bimm aufgefd)ict;tet ift. Dber^effen, vüo ber 2lu§briic! fef)r übü^ ift,

tvic benfelöen auc^ ßfior t. 9ted;t§gel. 3, 1407: „(äbber, etn f)au(en I)eue§ in

ber <Bd;eune" Deräei(^net ^at; ou(^ an ber ©diraalm nic^t iingebrnud)!!^. ®er
©ac^e nad) [tef)t Eder ber Arke fef)r na^e, nur bap Ie^tere§ ^ffiort niemals Won

bem aufgebonflen ©etreibe geferaudjt n)itb.

edern (efernj , aufeiern , ba§ ©etreibe in ber ©c^eune in bie Jgiöfje

jie^en unb auf ben ©^eunenfcöbcn ober bem ©erüftc au[fd}i(^ten, banfen. „fic

folten bie einem lic^t öffgeetert ()abcn"
;

„fei in fein fdjuer gangen vmb troU

loffetern". ©d)n)ar5en6orner 3Serf)6r^rotofoU i^om 3a§r 1551. 9?od) je^t ü6lt(^,

in ben bejeidineten ©egenben neben bansen (f. b.).

CDa§ 2Bort finbet \\6) fonft nid)t; elar, eller bebeutet fonft '^^\x\\

(©tatber 1, 115; ©c^meller 1, 128], »do8 \x6) ^ter^er nid)t fügt.

Egcrfl fem., e{)ema{igc§ 33autanb, iuetd)e8 »üüfte geloffen unb bemnad;ft

mit ®ra§ unb 23ufd)iverE übcrwad)fcn ift. S)iefe§ in Dberbeutfdilanb fc^r ge^

ioöt)nIid)e SBort reid)t in Jgtcffen nur bi§ in ba§ gulbaifd}e t)incin, wo e8 al§

Stppellotiüum nod) t)in unb njieber gebrandet ircrben fotl, jebenfa(I§ finbet e§ fi(^

einigemal ol§ Gigenname einer SBalbftrcde, j. 23. bei ©lefet.

3Sgt. ©c^metler 2, 69—71. ©rimm 2E23. 3, 34-35.

ei, 2(u§ruf, njie gemein[)od)beutf(^, boc^ in biefer ^^orrn in uotlefter Hebung
nur in Dbert)effen, njo jebe 5tnrebe an einen ^Dritten, befonberS Don ©eiten beS

weiblichen @efd)(ec^t§, burd> bicfe§ ei eingeleitet wirb; „\.)a\:iQ feine ©d;n)efter

gefagt: „ei .^einrii^), wa§ madift bu ba" ? 9)Jarb. SSert)öt^rotofotl üon 1631.

„t)abe inquisitin angefangen (5i ä<x\)i (ßat^arina), unfcr .gienrid) fagt, I;ette id)

bod) euer butterfa^ nid}t gc()abl". 33(crb. ipejen^jrojeffacten ßon 1655, unb fo

oft in ben 5Iu§fagen bc§ 16. unb 17. 3arl)untert§.

ei ja wöl, verftärftc S5erncinung: o nein! flean§ nic^t! Dbergraffc^aft

§anau unb ©(^malfalben; inbeg legt ber ©(^malfalber in biefe gormel bur^

toerfc^iebene 23etonung unb 2hi§fprad)e bc§ ja einen Derfc^iebenen , oie(nief)r ben

entgegen gefegten ©inn: eiewöl ift: gewiS nid)t, ei ja wol aber: gewig, aUerbingS.

eiclien, probare, mensurare, ba§ 9)?a^ ri(f)tig fteUen, burd) QdiSjm at§

x\d)iic\, beglaubigen. ®iefe gemein(}od^beutf(^e gorm, eichen, ift jeijt a\i6) über-

wiegenb bie im SSoIfämunbe gebräud}(i(^e , inbeS fommt neben berfelben aud)

eichten bor, unb fott fogar: ichten gehört werben fein. ®a| biefe beiben

gormen in Reffen oor^anben gewefen finb, ergeben äUerc ©djriften jur ©eniige.

„Auch sal man zu allen ungeboten gerichten alle moss , sie syn trogken adir

nasz, die sal man brengen hir an dit gerichte uude sal sie daran ichlen unde

sehin ab sie gerecht sin", äßetgtum Don 23reitenbad) unter bem Jpersberg in

(Snbemann§ Uniöerfität§^rogromm , 3)?arburg 1840. 4. ©. 46 unb Grimm
Weislh. 3, 356. (Sben fo im ©aljf(|(irfer 2ßei6tum Sbbf. 3, 367. „1 n 1 alb

von ben 2)iofern ju (Sichten geben", ©inglifer SSogteire^nung Don 1569.

„9 alb. Don brei me^enröm^jff ju eichten geben". ®bbf. Don 1619.

SSgt. Slbelung 1, 1663, weld}er obgefe^en Don feineu fonftigen unju^

lä^igen ß-t^mologieen bo4 an bie §lbleitung Don ec^t erinnert, ©(^melier

1, 18 (faft ol}ne Söeleg). ©rimm 2B23. 3, 80.

Kiclaui wirb in .Reffen burdjgängig Eidem, Edem gef))ro(^en, in Ober«

Reffen aber wirft ba§ SBort ba0 m ^1), fo ba^ e§ Ede lautet (meift ßde
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gef^todjcn); baju fomtnt, bo^ d gwifc^cn jwei Sßocalen, jumot öor e, twie ein Ieife§

r (wcnigften§ in mehreren oberI)c[fi[c^en SSejirten) gef)3roc^en \wirb, fo bo^ un[er

SBort ttiie Ere (ere)(outet, iinb fomit für einen 9^i(^tj06ert)e[fen gänjli(^ unüer^

ftcinblid) fcleibt; u^er n)itb bie D6ctt)e[[i[c^e SSejeiifinung cineS Knaben üerftef^en:

des Elses Kolies Eres Jung? (B8 bebeutet biefe§ f(J)etniore ^auberivelfcf) aber:

ber '^junge (©oI)n) be§ ßibamS ber Äat^arino (£ott), iwetc^e eine SCo(^ter bet

(Slle^(eiifobetl)) i[t.

lEide fem., ^effif^e ^cxm für egida, (Sgge; fulbaift^ £^de. eiden, eden^

eggen, mit ber ßgge fcefaren.

eifern, jürnen, janfen, fi^elten; tabeln. ®o§ SBort i[t je^t feiten, unb

vuol nur in Dfeett)effen nod) einzeln ju ^ören. „\ fl ttjerben geftraft Soft ©üI<^

t?nb ^enriii) 9)?e^(er ju SBetter, ta^ fie fi^ einanber geeiffert ßnb gef(polten".

SBetterer 23u|re(iifter V)on 1591. „ba ^abe hnd f)an^ »on ßo^^jet ein gla| jer*

brocken, tonb ^abe §enti<f) baruff geeiffert, unb i^n bird ^on^en bat)in nötigen

woüen, bj er ein anber gla^ ^ette ^o^len foöen^'. ä)(arburger ^e$en!proceffacten

»on 1655, unb in jener ^^it in biefem ©inne be§ fi^arfen SabelnS fe^r ^äufig

in ben 5]3rotofo(Ien.

JEligeii* 2)ie Dörfer 8tot^, Strgenftein unb 2Benfboc^ an ber

untern ßaftn ^ic§en ba§ ©(^enfifdie ßigen, m\\ bie 23en)o^ner berfelben,

urf))rüngli4 ^ötige be§ ßlofter§ ßffen in SBeftfalen, bon bemfelben ben ©dienten

ju ©d)wein§bcrg ju Sel)n gegeben njoren. ©onft waren im ftrengen ©inne be§

2öorte§ nur einzelne eigene ßeute in Jpeffen.

Eigenhede, Stbgabe, n3e((|e ber eigene 3)iann toon feiner ?Perfon §u jaten

I)atte, 5lü))fgelb. "^wx 6rt)ebung berfelben hjaren Eigenbedeerheber ongefteUt,

mitunter in jebem Slmt einer, aber ou(^ ju ^f'ten für gröfere ^iftricte, j. 23.

für baS gonje Dberfürftentum am ßnbe be§ 16. 3tti^f)unbert§ nur einer. 5)er

Ertrag ber ßigenbcbe )üar ou(^ nur gering; 5. S. betrug biefelbe au§ bem 5(mt

9?auf(i)enberg , njo^in no(^ mani^e in anbern 2temtcrn iuo^nenbe eigene ßeutc

gehörten, im 3at}r 1596 nur 7 ©ulben 23 SItbuS. ßftor t. üiei^tSgl. 1, 428.

vereigen, jueignen
,

ju eigen, gum (Eigentum geben. „Wir Herman von

Gotes gnaden Apl des stiffles zu Fulde — han — um merunge golisdinst vnd

vnser sele heyl soiicli hübe [ju SlKufcbad)] deme obgenanlen Gotis huse [jU

Cruspans, (Eru§))i§] vereyget, tereygen die in crafft vnd macht disses briiTs".

Ungcbr. Urf. bom Stüer^eitigentag 1443.

Ella, Eilicha (fo 1105 2ßend §eff. ®efd}. 2, Urf. ©. 53), Eilchen,

ein bl§ in bog 17. 3'i^t)""bert in Reffen, befonfcerS in Dberbeffen, läufig Dors

tommenber SSorname be§ weibttd^en ®cf(^Ie(^te§. ©eit bem (Snbe be§ 16. 3ars

I)unbcrt§ beutete bie olberne §8ü(f)ergele|rfamfeit biefcn 9iamen in ßulalia um,
unb fo erfi^eint berfelbe in ben £ird)enbü(^ern burc^ ba§ gonje 18. 3arl)unbert,

foU aud) no(^ jc^t biSmeiten in biefer j^orm barin bortommen. SDie om
5. CDecember 1633 in ©ic^en aI8 Zauberin enthauptete (Sita 9lot;Ieber au§
SßiUergborf erfdjeint in ben Unterfuc^ungSprotofoUen, Jvo 5tuSfagen au8 bem
3)tunbe be§ 9So(!e8 oufgejeic^net werben, nur al§ Eila, Eilcha, Eilchen, wa^renb
bie fiSfalif^e SInflage,' bie SSerteibigung fo wie boS SEobegurteil nur bie ßnt*

fteUung (Sulalia |oben.

9Sgt. Denje, Gela, Meckel.

einbOrdeln, mit einem ©aume, einer (Sinfopung »erfe^en. ©d;maf=
falben.

Einbördel msc, ©infofumg, ©aum, 3. 93. an ben ßrmetn ber 9}?ann§|emben.
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eine gehn, o6wört§, 6erga6tt3ärt§, m^ bem Stf)ale 511, get;cn. DOcr=

gra[f($aft .§anau.

Eillfart. 1) ®er \)on bem £äu[cr einc§ ßanbfiebelguteS an ben

©utg^errn ju entrii^tenbe Sßeinfauf, wogegen bct üon bem ^ertäufer ju ent=

ric^tenfce SSetrag bte 5^u8fart ^iefj; Sennep Sei^e ju ß©9i. ©.251. 274.

3n J^effen fenne i^ bie[e SSejei^nung nur aii§ gri^(arif(^cn Urfunben: „cum

omni jure quod buzeinvart et vzsfart dicilur"j 1301. y^buzeincart et vifarl"'

;

1303 j
— wo ba§ buz- noc^ ju erflären bleibt.

2) neutr. unb fem., eine augen[c^einUd;e ©nti'teHung be6 2Borte§ Einwart

Von ©eiten foId;er ^rotofoülü^rer, meldten ba§ oberl)ef[i[c^e 2Bort Einwari un?

toerftänbli^ xoax. ß§ tommt bie[e SntfteKung üor in 33u^regi[tetn öon üöetter

au§ ben S^^^^^n 1583 unb 1591, [obann im ^a\)x 1607 in 9?auf(^ent)erger

58u^regi[tern unb 1609, namentU(^ in einem, »on einem nieber§effifd)en ©ecretariuS

ge[ül)rten SSerl)or^rototoII , letxeffenb bie SSernefjmung »on^funfjig ®emeinb§*

männern ju 2;rei6bac^, in njeW^em ^rctofoll nur „Sinf^rt" , unb ^wax an

funf^igmat »orfommt. ©. Eimcart.

eiiilialb, emihalb adv., t)ön einer ©eite. Steuere, nocf) je^t ni(^t ganjlic^

ungebröud)lid)c 33eäei(^nung ber einseitigen S3tut§üenwanbt[d)aft: „mein ein^alb

SSruber" , mein .Ipalbbruber. 3n älteren ©t^rifttn fommt bte[e 58e5ei(^nung o[t

toor, j. S. wirb in einem Srimtnat^jroceff gegen ben Sorporal 3o^anne§ 33JcOu§

toou 1636-1637 berfelbe fe^r oft qI§ ber „ein^alfa 23ruber" be§ ^onrab

2)iebu§ ju 2ef;nf)au[en bejeic^net, unb le^terer nennt if)n in 9Sernel)mung§))rotolIcn

unb Gingaben [tet§ „mein eintf)alb 23ruber".

eiiiläliflig würbe unb wirb jum Streit nod) in Dber^effen, wie oui^

Gftor t. Oiedjtigl. 3, 1407 angibt, ber 2)orfbewo^ner genannt, wetd)er otjne

©efi^irr i[t. „Stnno 1606 feinbt an (Sinlaufftigen 5perfonen ober fobenern

im Stm^jt 9ku[cl)enberg, barunber bte wüften »nb verfallene ^offftäbte gerei^net,

gewefen ©in^unbert jwaujig". „Sßeil er ein ßinleufticjer »nb feine 5pferbe

t)abe, feie er am ßinfart nid)t gewefen" 3;rei§bo(^er 2SerI)or))rotofon toon 1609

®ie SSejeii^nung !ommt in ben älteren ^effifi^en, jumol überf)efftfd)en, ©(i^riften*

ungemein I)äufig toor, fe§r oft im ©egenfa^ gegen bie 9teid)en: „ob nid)t ber

3ieic^e m()cr jur etlegung ber ftraff beitragen fotte, at§ ber 5^trme bnb (Sins

leuftige"; ^crid;t ber vier Sanbfe^er beS 2lmt8 SBetter von 1583. 2(uc^ wirb

ni(^t ganj feiten einte uftig gerabeju für arm gebraud)t. 3n ber ©reben*

Drbnung vom 6. 5«ovember 1739 §. 17, 8 (80. 4, 618) ^eipcn biefe gJerfonen

„(ginläuflinge ober folc^e ^erfoncn bie gar feine gelbgüter §aben".

£illl¥art neulr. unb masc. (bie^ bei (Sftor), ein in Oberf^effen viel*

leicht auS fel)r alter "^dt, na(^wei§lic^ feit bem 2lnfange be§ 16. 3art)unbert8;

bi§ ^eute allgemein gebräu(^li(^er Stu§bru(f
,

ftet§ etcert ouSgef^jroc^en ((Sftor t.

9«e^t§gl. 1, 186 §. 453: albert; 3, 1407: ßbert), unb entfteat Eivfari

gef^rieben (f. Einfarl), Von (gftor 1, 186 fogar ßinart; gegenwärtig ift bie

rid^tige ©(^reibort bie allein Ijerfi^enbe. ®a§ SBort bebeutet

1) bie gefamte Serei^tigung einer ©orfgemeinbe, ba§ ®emeinbered;t,

allen bcncn juftänbig, welche ben SluSwdrtigen (uzwarlluten ©(^löc^terner SBeiSs

tum au§ bem 15. 3^ Seitfc^r. f. t)eff. ©efc^. u. 2^. 4, 286; Grimm Weist.

5, 316J at§ ß in

w

artige gegenüber fte^en. „fie (bie SSitwe 9tau von ^o\i'

()aufen) foKte — bann Ie|li(^ mit ber ©to^^ell)ube fi(^ be§ gemeinen ein=

wart§ 5U galten fc^ulbig fein" (33urggemünben 1570); „4 fl. werben geftraft

bie vier Vorfiel)« ju SBofra, ba^ fie in (SinfartSfai^en ju SSo^ra feine orbnung
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gegolten" (9iauf(f)enBerger Su^regifter von 1607); „®on|e(borf tonb ©(^5nkc^,
il)rcr ©imr» arten fjalben ünb barauff ^rctcnbtrten .§u\tcn" (®cutfi^ Drbcn§ 5(cten

1G39}, „falfc^e (Sinfart" 23eeinttad;tigung bet ©emeinbcred)te (Ilmenau 1591).
®et Q(ntetl beg ßinjelnen an bem (Sin wart ^ei^t ©innjortSgebrauc^

iinb (jumal gegnnrärtlg) (lintuartggered^tigfeit, §. §8. „tonb wie tvott ge^«

ba(^ter meinen §au§fran3en lU)r= Dnb eitern ben c^nn)art§gebrau(^ \)iel

miben(!li(^e jar ^cro gel)a6t tonb erhalten ^clffen" (®(nf)anfen 1582).

2) ben ^ejir! bicfer @ered}tigfeit, bie ©renjen ber ©orfpur: „e§ f)ab^

bic ©emein ju g^ron^aufen j^nen in iljrem einn)att in bie 500 Sßelten ab*

gef)a»ven" (Ufcenl)oufen unb ©alsbßben 1576) ;
„benen bon 23aürba(^ Dnb onbern

(foU ber neu gezogene ©raSen für) jre ft)arbt, (Sin warbt, fidjtrib, weibecjancJ

imb anber jrem geproucf), gererfitigfeit ünb alte§ I)erEomeu bnfc£)ebli(f) fein" (Ur=

lunbe be§ ßonbcomturg SBolfgang ©cfjutjberS genant 3)?ild)Ung »on 1533); inbe§

fd)eint biefe ©tefle v,o6) f^ejieüer bie i^enujjung ber, ju ber ©emortung fü^renbeu

SBege ju bebeuten.

3) bie ©efamt[)eit ber 33erec[)tigten : „benn fie anzeigen, bem ein wart
gu 92ieberwetter fte^e ber ort Ianbe§ §u" [2Better 1572); „§an§ ©naw ju

SDI;menan) wirb geftraft bj er ba§ (Sinfart^ bafelbft mit üngebürlid^en Worten

angegriffen" (äßetterer aSu^regifter »on 1583); „Jpan6 ©c^mibt üon Dbernborf
ju oberften 8fo§^3t)e wirb geftraft, ba§ er ju ©ewfrib 9'Joumann gefagt ^ot, er

|inberget)e tnb bef(I)ei^ ba§ einfart^" (ebbf. 1591); „er ^ette niemanbt au^
bem (Sinwart it)m foI(f)eS uerbotten (©o^felben 1615). „feiner grauwen feie

Dorn (Sin fort 5 alb. abgeforbert worben" (SreiSbai^ 1609); „ob ba§ (Sins

fafjrt borumb gewuft, fonne et ni(f)t fagen" (ebbf.).

4) bte Sßerfamlung ber S3erecf)tigtcn, berfommelte ©orfgemeinbe. „ij gulben

i)iti alb. Äunfel öoffefam §u 2iO§bacfj, ba§ et bie gemeine ju So^^flö^ on bet

©inwattgftatt ber Sögen be3i(i)tiget" „bo§ er »ergeben, er l;obe einn

tuge öffentlich angejeigt »ff ber einwattSftatt" 9tauf(^enberget SSu^regifiet bon

1591. „^^liebrid) 3tu|ri^et ju ©teiner§t)aufen wirb geftraft, ba§ et So^on
SOcödctn am einfart^ gelugen geftroft I)at" (SBetterer aSu^regifter toon 1591).
„^riebri(^ Qluprifjer wirb geftraft, bj er unber ber finberl^er ein gerüff am ein«

^Dart gcmadjt unb bie finbcrl^er Derl)inberl" (Gbbf. bon 1596). „^an er al§

ein ©(^effer welcher tag »nb na(^t im getfe fein muffe, an bie ßinfartS ©tatt

ni6)t fomme (3;rei§bad) 1609). „£(ein^an§ Stc^tenfelS berichtet, fie fjctten fid)

an ber ßinfaE)rt§ ©tatt mit einanbtt bergtic^en" (ßbbf.) unb fo fet)r oft in

biefem 3;rei§bad)er 3Sert)or))roto!ot(.

5) ben SSerfamlunggort ber ©emcinbeberedjtigten ; abgcfürjter S(u§bru(i

für bie tooUftänbige gorm (SinfartSftatt : „§an|3 2)^otter l)üh am wcge ober ßin^-

fabrt gefagt, fie foltcn nid)t fatjren" (2:rei§bad) 1609), unb fo fommt in uer^

fd)iebenen S(u§fagen bcffelben SßrotofoüÖ won 1609 mel)rere 93(ale bor „am weg
ober (Sinfn{)rt''. ßben fo exfc^eint in biefem ^rototoU fct)r t)äufig „an§ ßin»

fart gel)en", wetd;er StuSbrud bolb gleid)bcbeutenb ift mit „jur ©emeinbeberfam*
lung gel)en", balb an ben Ort berfelben fid) begeben; beSgleii^cn „an§ ßtnfart
fommen", „bie ©emein an8 (Sinfart gufammen tauten la^en", welche gormein
ben einen wie ben anbern ©inn cinfcI)Uef3en.

5ßgt. 3eitfc^rift f. ^eff. ©efd). u. 8£. 4, 61—62.
Einwarismann , einjelnet ©emcinbcbcrcdjtigter, ©emeinbSmonn. „^ubem

aud) ift eucb, bie ftcdcn nid)t ju ftidcn, burd) einen ßinwatt§mann berbotten

werben". (@of3feIbcn 1615).

Einwartssiab. S)cr ©rebc ober Jg>cimbürger fül;tte am ßinwatt ben
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6intt>art8fta6, an toel(|em bic ahüefenben ©emdnbeglteber, bur(^ i?cr6cn tute

eS fdjcint, tejeicTjitet ivurben, unb an wel(^en bie (SinnjartSmännet griffen, um
ehuaS ju geloben. „Subaig 23ittcl§{)aufen fagt, e§ ^ette ber @rc6e einen {udcn

ge^a^jt, baran man biejentge fo nic^t jur ftette, ^[^^9^^ Ju fc^nciben, baron fetten

fie ben ©rebcn gelobt, ba^ fie ben 23rieff toor b. gn. %. »nb ^etrn tragen tnolten

(2;rci§boc^ 1609). „<^an§ Dligf(f;mitt al§ .ipeimburgcr I)ette ben ©tab gel)a^)t,

leiten angelo))t, ba| fie bie fad)en mit bem SBrieff bei) u. gn. g. mib ^. fudjen

»woüen, ®r 3^"9ß f)«^ ^^^^ — «" ftetfen nid)t greiffen woHen" (Sbbf.).

„©ie I)ettcn oud; 9}Jic^ael ©^iilern on fteden gegriffen mib jugefagt, ba^ fie

ben SSertrag mit tfjun njolten (Sbbf.). „©ie I)ettcn oud) 3i)(i(^ett ©^juelern alS

bamaligem .^eimburger an ben Sinfartift ab angelobt, bj fie njolten jufamen

polten'' ((Sbcf.).

9SgI. über ben ©tab ber alten Könige unb 9ticbter, beffen Ie^te§ S'Jai^s

6tlb biefer ßimoartSftab tft, ®rimm 9^2lltert^. 133. 899. 902. gmmeric^
granfenb. ©ewon^. Schminke Mon. hass. 2, 721.

Eimcarisstrafe , ©träfe vuegen SSerIe|,uing ber ®emeinbere(^te; „fonbern

benfelben ©raben mit ber ©emelnbe wieberum jugeiuorffen tonb bie SBittib in bic

einwartgj^raff ert^ant" ((Srnft^aufen H. 9iaufd;enberg 1620).
eintcarlläuten (gef))rod)en evvertläuten), §um (Siniüort, b. ^. jur SSerfams

lung ber ©emcinbe lauten. 3» ben 3lemtern SBetter unb granlenberg allgemein

übli^. 3lnbern>art§ gemein beläuten (meneläuten, menneläulen), linbe läuten.

eisen, fic^ fürchten; „mi eifet", eS grauet mir, befonber§ öon ber

©cf^enfterfur^t. 3m fäct)fifc|en unb tt3eftfälifd)en Reffen. SS ift bie^ ba§ ton

bem 2Borte agis liorror, timor abgeleitete alte SSerbum egison, horrere. ©trobt^
mann 3b. Osnab. ©. 50. S3rem. 2B23. 1, 8. ©rimm 2B33. 3, 364.

eisem, eissem, loiberträrtig , elel^aft, bornämlic§ im ©efi^mad: „e§ ift

mir fo eifem im 9i)?unbe"
,

„e§ f^medt mir atle§ fo eiffem". '^m g-utbaer

ßanb. ©§ fann bie^ SBort unbebenflid; al§ egis-sam aufgefaßt unb auf agis

al§ fein ©tommwort be§o(^en iuerben, n^enn man gleid), neben aisch (f. b.), ju»

mal nac§ gulbaift^em ©ialect, e^er aissem al§ eissem ernjartet §ätte.

diseil* ®ie eu^^emiftifc^en DtebenSarten : „ein (Sifen verlieren"
,

„ein

^ufeifcn verloren ^aben", stuprari, defloratam esse, au^ „einer ein 6tfen aU
toerfen, sluprare, finb ttjie anbertoärtS, au(^ in .ipeffen fel)r üblich, tefonbcrS

jebo(^ in ber ^alb cultioierten unb me^r ol§ ^alb »erborbenen 2Belt. ®iefe

au8 bem 15. 3fi'''§u"^2rt ftammcnben gormein finb »on bem milben Dleiterleben

jener Qdt l)ergenommen, in ioeli^em bur«^ ba§ unaiifl)6rltcl)e .^in« unb .^errennen

bie §ufeifen leicBt »erloren giengcn; nsenn alfo aud) bie 9?eben§art eu)3^emiftif(^

ift, fo ift fie e§'bo(^ urf^rüngli*^ nur für ©inge fd;limmfter Srt geuoefen, für

puellas exercitatas et passas multos.

eitel, metft gef))rod)en itel, idel, auc^ iiel, unbermifc^t, o^ne 3utf)«te'V

blof. „itel ^'orn", reiner, untiermif(^ter atoggen. „itel 33rob", trodeneS 23vob,

o^ne guttaten (^Butter, 2)Ju§, SBurft u. bgl.). 3n ganj Jpcffen übli(^, wogegen

bie anberen 23ebeutungen bon eitel njenig, bie moberne (mit äußern SSorjügen fid)

etiva§ lüijjenb) gar ni(|t gebräu(^li(^ finb; e^ebem aber ^a.hi id) ivol gel)ört:

„et ^at mit eitel ßaubt^alern, mit eitel Karlinen besa^lt". 3n ben t)effifdjcn

Slbel8gefd)le(^tern füt)rten befonber§ bie ^iebe §um gürftenftcin ben bem Slbet

eigcn§ 5uget)örenben 3Sornamen Eitely boi^ lommen aud) in anberen gamiUen

(Söwenftein, 33uttlor) 5}3crfonen bicfeS SSornomenS üor.

©rimm 2033. 3^ 333 f.
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£ck.e« Sine ©cfe S3rob Gebeutet feit alter Qdi unb no(^ je^t ben

vtetten 2;I)eit eine§ Saibcg 33rob, bereu »ier au§ einer ^affeler wie au8 einer

Hornberger 3)?e^e geiatfen ttjerben. 3^^^"^ ©ienftmann geprte für ben 3;ag

^anbbienfte eine (S(fe 23rob. „75 ^serfon, 3eber im J^owjmac^en 5 tagf, tonbt

im grummet mo(^en jeber 6 tagt, »nb auff 3ebe ^erfon 3eben tag! \ ßine^

Ie6§ SrobtS gerechnet, t^ut 825 (Srfen brott, ma(^t 206^ leib JSrobt", berei^net

ber ©d)iilt^ei| Sll^arb ßüncEer ju 3)Zoif(f)eib 11. Dctober 1604, «nb ber JKent*

meifter bered^net bafür brei 93?ott jebn 2Jte^en. „Sine (Sd brobt für jben, beren

4 ein (eub, Dnb berfelbigen 48 bff em mott gerechnet", SRaufi^enberg 1610.

®iefer ^^ronbrobe (©ienftbrobe) würben mithin fe(^8 au§ ber 33?efte geboifen,

wnb fo famen biefelben ganj nat)e mit benjenigen nieberbeffif(^en 23robIaiben,

beren üier au8 ber ^affefer 3)?e^e gebarfen würben, überein. ($)a§ SDJott ^at

6056 Subifjoa, ba§ ^affeler 93iertet 8096 ^ubifjoH, mithin war ber ober^effifc^c

Sörobloib auö 126J, biefer nieber^effifc^e iöroblaib au§ 126^ g'ubitjoa Äorn
gebacfen. 2)ie erftere 33ere(£nung (1604) ift etwa§ geringer, unb bringt nur

113 ^nU%üü ^orn auf ben'23robIaib^

ecken (sich}, \\6) eilen, f(^nett ge^en um baS 3'2t S« errei(^en, fi(^

bei ber Qlrbeit on^alten, em|ig arbeiten um bie 2lrbeit bei Reiten ju boQenben.

^n Sf^ieber^effen fe()r übli^, anterwärt§ faum befannt, nic^t gebröui^lic^.

Keker fem., plur. Eckern, bie j^ruc^t t)e§ i8u(i)baum§. ^n Reffen fer)r

gcwßf)nlt(^, boc^ ni(^t übcrwiegenb: Buchecker (-n), fo ba^ in biefer ßom^ofition

no(S) bie urf^jrünglidje S3ebeutung »)on ecker, got^. akrans, gruc^t, beutlic^ ju

erfennen ift. SBerben irgenb einmal (unb e§ fommt ba§ wirflii^ vor: 33. SBalbiS
(Sfüpu§ 2, 66) aud) bie j^^üt^te beS ®i(^baum§ (Scfern genannt, fo gef(^iet)t bie^

eben in bem ongegebenen ©inne, al§ S3aumfrud)t, wie benn in ber ©:|)ra(^e

ber gorftwirtfi^oft, jumol ber altern, 23u(|en unb Silben al§ bie „^rud)tbäume"
be§ 2Balbe§, ben unfrui^tbaren (Sßalb;) 23äumen entgegen gefegt werben; bo^

ba§ 9Bort ecker ni(^t etwa toon bem SBorte Sii^e abjuleiten fei, i)erfte^t fii^

»on fctbft. 2)ic ScEer ift bie j^rudjt, seil, bie eßbare grud}t. 3" ^^n altern

gorftregiftern fommen ßi(^eln unb ®(!ern, 23u(^edern unb (Si^eln neben

einanber ju ungejätten SOJalen toor.

„fötlic^ f(|reiben, ba§ ber menfc^ Subor — ein fo gar öngefc^idt toif)ifc^

„leben gehört f)ah , bo8 er aui^ in weiten, bergen, fluften gewol;net, (Sii^eln,

S3uc^äder, wurzeln Dnb freuter geffen \)aie". % j^errartuS öom ©emeinen
nu^e. 1533. 4. 231. la. SSgl, ^on ^cinbb. 2, 210 f. 3, 157. Sin aufs

fallenber ^rrtum F. Becks ift e§, in Pfeiffers Germania 5, 239, ßder unb
Giebeln neben einanber gcftetlt für eine SEautologie erflären ju wollen.

SSgl. Grimm WB. 1, 173. 3, 34 (wo nur S9. SBattiS mit obiger ©teile

2, 66 unrid)tig citiert ift: eS ift bafelbft nic^t das eckern, fpnbern die eckern,

spiural toon ecker, öon SBalbiS gemeint).

WlelU.efls neurr,, wol rii^tiger Eckerich, bie Ssfern in i^rer ©efamt^cit.

eftor t. 9led)t§gel. 1, 722 (§. 1716). ßo^p ^anbb. 5, 45. »b jefet nur

wcä) feiten gel;ßrt.

KkSi^ Ecks, erf(^eint einigemal, inellcii^t öfter, in I)effifd;en Drtg*

namen; ba6 eincmal in bem ^fJamcn cineS auffoOcnb geftalteten Reifen am fi'etler=

walb: ber ßdSelmer (ßct8f)etmer) ©tein ; bag anberemal in bem 9kmen eine§

SöalbeS bei 2üolfl;agen (SdSlo^ (Kkcslo) (f. ßo^p (53erid)tgüf. 1, 9?d. 70, vom
^a\)i 1350); ein brittcg 33^al in Kksbery, einem bewolbetcn 33erge bei 3Solferg=

I)ain. @§ führen biefc ^fianien entwebcr auf ein fonft unerfiublid;c§ Eck (ju
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untcr^eibcn Don bem frfjwat^ flecttcrtcn ßcfe, ßgge, bem befannten 9?iefennamen)

juTÜ(f, ober, worauf ber 9?ame ©cfg^etmet ©tein fogar unmittelbar ju weifen

fd)eint, auf Agis, welchem ein ^e(m eigen§ jugef(^rieben wirb. Orimm iDh)t^.

©. 217. ße|tere§ finbe x(S) \\o6) ^eute warfi^einU(^ , wie i^ ft^on tsor langen

Sauren in ber ^eitf^rift f. ^eff. ©efc^. u. Ö^. 1, 245 angebeutet f)aU.

£lbe msc.y Elbiii fem., bie untergeorbneten S^aturgottfieiten be§ alt*

r)cibnifd;en beutfcl)en 2)Jt)tf)u§. Grimm d. Mytii. 2, 411 f. 2)er S^ame ber^

felben, jcjjt Döilig ouSgeftorben (nur »gl. HilpeniritscK) , ift mir nur einmal in

i)effifd)en |te£cn)3roceffacten begegnet. 3n bem im ^a^x 1657 in Sfi^wege gegen

tie gtau |)3i^aipfel unb bereu 50Jutter geführten Jgiejen^roceffe machte eine gewiffe

%X)<x SKutienfelb folgenbe SiuSfage;

„©ie l)ette ©ijti ©i^nau^en ^^rau ba§ ^au^t gemcffen üor bie böfen binger.

Quaestio. 2Ba§ bo6 were, bie böfe Finger? Rp. ®a§ wiffe fie ni^t, bie

guttcn Jpeiligcn, wie man fie nent; wan e8 einem fo im ^cjjff reift tonb

brid)t". 9^äl)er nacii bem 2Bie? jeneS 2)Je^en8 gefragt, fagt fie, e§ gef(^etje

bie^ mit einem Jpofenbanbe, unb ber baju get)orige ©egen fei folgenber:

„2Beict)t au§ ßlben unb SIbin, t)ie fombt ber liebe I)err S^fw^
d^riftu§ tinb wil ju \)n§ ^crin, '^m 9Jamen be§ SSater§, be§ ©o§ne§
tonb beS ^eiligen ®eifte§".

^aju werben „©(^aben getaugt, welche in bem firf(^entei($e an ber iöiunnen^

treffe frieden" (b. {>, alfo Gammarus), unb bem 5?ranfen on ba§ .^er^

gelegt, unb §war in ungeraber "^ai, meift 19, „baDon freien bie ©Iben".
SBo^er bie ©Iben fommen, beantwortet fie bat)in, ba| bie SIben an bie*

jenigen fommen, welcher juerft über „einen bofcn ©o^" ge^t. ®ie ^Befragte

wei^ felbft ni^t anjugeben, roa^ ein „bofer ®o^" fei, boi^ ift berfetbe bem
3ufammen^onge nad) offenbar nid)t§ 9lnbere§, al§ etwa§ 2lu8gef(|üttete§

(ä()nli^ bem auSgeftreuten Jpejenfnmen); e8 trifft ober ber ©cbabe ber

ßlben au^ ©oldie, weli^en ber böfe ®o^ eigentlich nic^t gegolten t)at.

®iefe SluSfage fommt im ©anjen überein mit ben böfen ©ingern, ben se^renben

eiben i. e. Sitten" bei ©tieler ®))ra^f(^. ©. 318.

2SgI. ©rimm 2B33. 3, 400, woju inbe§ ju bemerfen ift, bo§ ba§ f in

eibe (@lfe) boc^ älter ift at§ bie 2. ^älfte be§ 18. 31).; ©Rottet §aubtf)5r.

(1067) I)at nämlid; ©. 1278: Sllfen, bie weifen grauen, Nymphae Diabolicae".

Elbe f., 9?ebenf[u^ ber ober, bei 3^pi"g^a"ffn at" SBeibelSberg ent=»

f)3ringenb, unb na^e oberhalb ^^ri^Iar in bie ©ber münbenb, uai^Dem fie näi^ft

bem ©tobtd)cn 9?aumburg baS toon i§r ben 9Jamen füt)renbe ^orf Slben, fo

wie bie alte SuüuSftätte ber £atten, ba§ 2)orf ©eiSmar (f. Geismar) mit feiner

3)JineratqueHe , berüt)rt §at. S)er SJame biefeS fleinen gtu^e§ gehört ju ben

älteften ^entmätern ber beutf(|en ©^rad)e, wenn aui^ berfclbe für biefe§ glü^^en

nid)t au§ ber dlteften "^ixi no(^wei8bar ift, benn e§ ift berfelbe, weli^en ber

ßtbftrom fu^rt, unb weli^er in ber norbifd^en ©^ro^e ap^ettatiöifc^ i^Iu^ bes

beutet. S)iefe 33ebeutung: flie^enbeS, ftiömenbe§ 2ßa§er werben wir ouc^ für

baS beutfdie 2Bort Albi, ßlbe (in lateinifc^er ©^)rod)form Albls), feftju^alten

^aben, wenn wir gleich in (Srmangehing einer fit^ern ölbtautSrei^e nii^t anjui

geben vermögen, weld)e SSefonberbeit be§ ftrömenben 2Ba^er§ l)ur(^ ba§ SBort

Albi auSgebrüdt worben fei; nad)ftüerwanbt mit if;m ift ber ältcfte beutfc^e SfJame

be§ ebelften 3Ba|erüogcl§, bc§ ©d;wan§: albiz.

£leiltl neutr., cigent(id) elilenii, bo§ SBobncn im anbern, fremben ßanb,

bie SSerbannung, ^cimatlofigfcit. 3n bicfem ©inne wirb baS SBort üon bem
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§ßo(fe nod) ^ier imb ba gcüroucfjt; ja eS i[t 6t§ auf biefen Sag bie alte g^otmcl:

baS (Slenb bauen, in fcer grembe ^vot)nen, ^eimntloS fein, nicljt iißüig augj

geftorten; t)at bod) boS niebert)c[ftfd)C ©cfangbiK^ üon 1770, ir)eld)c8 mit groJ5er,

oft veinlid)cr, öfter alberner ©crgfalt atle „unDerftänblii^cn" alten gormein aug;

merkte, in ©acer§ Sieb „®er |>err fäfjrt auf gen Jpimmel" (5)iieber^eff, ©iö.

92o. 174) in ©tr. 4 biefe gormel „2Öir 5pilgrime auf (Srben, bie t)ier ba§
(Stent) bau'n" bet6e{)atten. „Sin dt\d)kx, ber einem iwiffentlic^ i^nredjt t()ut,

i)at im 91ed)te gar eine t)arte ©träfe; — inn :|3einli(f)en fadien iverbcn jm alle

(eine gütt^^r genonien, Dnb tuirb er in bci§ emigeelcnb gewtefen". % g-errariuS

Xion bem gemeinen 9?u^. 1533. 4. 331. 27a.

2) bie fallenbe ©uf^t; fe()r übtid); bo(^ finbe i(^ biefe SBcseii^nung in

t;cffifc^en ©d^riften be§ 16. 3^^W"^'^'^t^ "0(^ nid)t.

elendig, baö allein gcbräuc^U(^e Stbjectitium won Slenb ; haß fc^riftbeutfd;e

2lDjcctiüum, clenb, fommt im 2Solt§munbe nid)t nor,

Else fem., SBermut. ©ftor t. Ü^et^tSgl. 3, 1407. (Diefer 9^ame fommt
in Dberljeffcn i^or, inbe§ nur einzeln; i<^ ^ah^ bie $flanje au(^ in Dberljeffen

eben fo, wie im übrigen Reffen nennen ^ocen: Wermede, mitunter mit bem

3ufa^e, ba^ man fie aud) ßlfe nenne. 93gl. Alse.

£ltervater^ ElteritlUtter (Ellerhed, Ellergnenn, Elleraige),

bie in .ipeffcn auSfdjlie^lid) geltenben 33ejei(^nungen für ©ro^üater, ©ro^mutter.

9?ur tvirb in Dbert)effen fo njie in ber @raff(^aft ^i^S^"^^^*" ""^ i" "^^^ Dbers

graffc^aft ^anau niemal§ Sltermutter, fonbern nur abgcEürjt Eller gefagt.

^n 3icg<^"t)fli" ^i"b Dber^effcn ift Eller oud; bie regelmä|ige ^Benennung ber

Jpebamme.

Ellerherr, ber 2Satcr weld^er auf bem QtuSjuge fi^t. ©c^matm.

einen (mit beutlK^ fnrjem e) vtirb im gulbaifc^en ganj ä^nlid) bem
in ben übrigen Sanbe^t^eiten üblid)en eppen gebraucht: „bie Sonnte emt" b. f).

bie SBunbe ift empfinblicl) gegen bie 33erül)rung, fi^merjt. ^nteß ift baS Söort

awd) tranfitiü im ©ebraudje: „baS ^öicrtrinfen emt ben ©(^tt^ären, bie SBunbe",

rci't, mad)t em))finblic^, i^erfd)limmert ba§ Uefcet, nerme^rt ben ©d)merj.

5l>gl.©rimm2B33. 3, 419, njo emen unb emen al§ tbentifi^ bcl)anbelt werben.

enien, im §ulbaifd;en in ber §. 93. Ui ©. 2Ilbcru§ ßljcbüdjlein 1565

2)b toorfommenben 23ebcutung füttern, bo(^ nur bon SSogeln gebraudjt, bann aber

fluc^ — unb in biefer ^cbeutung wirb e§ om f)duftgften get)5rt — fd;näbeln,

l^on ben Stauben: „bie Stauben emen fid)". SBiewol baS e in biefem SBorte

fid)tlic^ unorganifd) ift unb furj fein foUte, unterfc^eibet bo(^ ber gulbaifdje

ffiiatect mittels biefer Sänge emen unb emen, \üQl6)i§ le^tere äBort fic^ in ber

©ebcutung ol)ncl}in ju emen nid)t wol fügt, mit S3eftimtlicit uon emanber.

SlnbcrS ©rimm 2ß33. 3, 419; inbcS ^at boc^ f(^on 2(lberu§ 'ba§ e: „bie SSögel

Jjoren fii^ Dnb jeugen jungen Dnb el)men biefelben" a. a. D.

Eines msc, ba8 gewunbene, meift ringförmige ©tüd ßeber in ber iÜJitte

be§ ®D^3^eljod)eg (©anjjodjeS), burd) welc^e§ biefe§ an bie 2Bagcnbeid;fel bcfeftigt

wirb. 5lud) ftgürlii^ : „ben rcc^Uen GmeS r)aben"
,

„ben (Sme§ Derftel)en" , ben

rcd)ten ©riff l)aben, savoir faire, gulba. SSgt. ba§ on \i6) ibentifc^e, jebo(^

im @enu§ unb wenig in ber 33ebeutung abweic^enbe oberl)effif(^e Immes. ®a§
anlautcnbe e ift, wie aud) bie %Qxm Immes beweift, furj. SSgl. ©rimm 2ö93.

3, 419.

Eineste fem., eine i^on ben vielfältigen formen beS SorleS Slmeipe.

®ie gegenwärtige ift in ber Dbergraffd;aft ^anou l)erfd;enb.
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eilll>feilten, gefprocf)cn empengeii, aud) anpängen, focjar eutftcUt

inpmktUy an^ünben, fei e§ geuer ober 8id)t; sich empfengen, [id) entjünbeii,

angeben, Dom geuer. ®iete§ f(^on im 2)?ittelt)0(^beutf(^en ni:^t I)äufig «orforn«

menbe 2Bort f(^fint ft(^ einjig in Reffen, unb jmot nur in Dber^effcn unb im

iue[tfä(ifd)en .Reffen (an ber ®iemel, tro man [aft nur inpinken, ja fogar pinken

l)ött) erl)alten ju ()aben; in bem übriv^en SJiebcr^effen , in 3iegenf)ain, ^erSfelb,

^ulba ift e§ unbefannt. ©[tot ^at" e§ ©. 1407: „em)5änge, bo§ Iid)t ober

feuer geljet an", „unde entphengede en in der hicze der godliclien liebe" SB ig.

©crftenberger bei Schminke Monim hass. 2, 369. „33e^ feinem grobe

ftunben £er^en, iüenn man bie auSlcff^t, fo em^jf engten fie fi(^ felbft njiber".

ß. StlberuS ®er 33arfüffcr 93cond)e .©ulenfpiegel unb Sllcoran 1542. 4. 33I.Liija

[9Zo. 289). „mib njie fid} oft ein fenjr em^fengt von einem fundcn" ß. 511*

beruS baö iöud) won fcer Sugcnb unb äöetS^eit 1550. 4. 331. 110b. „2Benn

fie bie SBurjeln ^flanjen, fd)neiben fie bie in {(eine ftüdtein, ftcden bie ftiid in

bie (Stbcn, ba§ empfengt fic^ benn bnb brct)tct fid) über bie ßrben ^er, n;ie

^ovpenbäume" ^. ©taben 9ieifebefd)r. (SSeUbud) 1567 fol. 2, Sl. 58b j. 3n
ber S3ebeutung in weldier e§ ^. ©tabcn braud)t: SBursel fa|en (n)ofür jejjt,

glei(^ wie uon Sidjt unb %t\m , ba§ SBort angelten gebraud)t luirb) f^eint

empfengen je^t nid;t metjr uorjufommen.

SSgl. 3eitfd)r. f. ^eff. (Sefd). u. m. 4, 62. ©rimm Sß^. 3, 422—423.
KitlS f. Sin glü^c^en, »veld)e§ am ^abic|tg»ooIb, unter ber ©(^aumburg,

auf einem Defonomiet;ofc (üon biefer, einen anfetjnlidjen Stüm^jel bilbenben Duelle

urf^TÜnglid) bie 5pfü^e, feit 1816—1820 bon ben bamaligen 23efi^ern, ben

üon ©todt)aufen, ßmferfiof genannt] feine §au)3tqueße l)at, unb bei ^(oftet

3)Jerj;^aufen unb ben 2)orfern ^'irc^berg, Sßetfel, Sßorfd)ü^ unb S3öbbiger worbct,

bjw. burd) biefelben, fliegt, unterhalb SBöbbigcr ober in bie Sber fällt. ®cr
Sf^ame ift o^ne 3"^^'!^^ "^^^t 0^^^^ ^ß"" i" ^'^1^^ ©egenb be§ ©i^eg ber hatten

e§ au(^ eine (SIbe unb einen Sßl)ein gibt), unb ibentifd) mit bem 9?amen be§ in

ben 2)oflart münbenben g(u§e§, welcher bei SCocitug (Ann. 1, 60. 63) u. 2t.

Amisia ^ei^t. ßr l)at mit Amana (D()m) gteidje SBurjel, ober auc^ mit Amara

(Stmmer) unb befonberS mit Amisala (5lmfel). a)ioglid), bo| biefe SBurjel in

bem fonSfrit. am (gel)en unb tönen) ju fud^en ift, fo bo^ Amisa, Amisia, bog

raufc^cnb fallenbe 2öa|er bebeutete. (®o(i^ t)ot bie ßm§, bie nur mäßigen %a\i

^at, biefe ©igcnfdjaft be§ raufd)cnben gaüe§ nur fet)r t^eilweife).

<Dcr käme fommt ober ouc^ oon einem 33erge vor, ireldjer feinem füba

Ii(^cn Slbt)ange nod) f)effifc^ ift, bem fogenonntcn ^nfelberg (nod) unrid)tiger:

Snfelöberg) auf ber ©renje 5tüif(^en ber .!pcTfd}aft ©^molfoltien unb bem

^erjogtum ©ad)fen=®ot^a. ®iefer 23erg f)ei^t 1330 Emsenberg (granfenfteini*

fd)cr Kaufbrief oon 1330, SEenjel (Sutieufe 23ibliotl)eI 1704 ©. 122); an

bicfem a3crg cntfpringt bie (Sm§, Emisa 1103 (2;en5el o. o. D. 121—122),
\vel(^e bur(^ SEinterftein unb ©d)n)arjt)aufen lauft unb bei ©attelftäbt in bie

^orfel foüt. 9?od) 1588 ^ie^ er bem ODidjter äßenbelin Jpellboc^: „®er

ßnfelberg prope Wallershusiam" (©auv ©tcibtebuc^ 1593 ©. 516), unb

äf)nü(^ in einer alten 2(mt§befd)reibung (Stenjel o. a. D. ©. 118): „®atum
tonter bem ®n^el))erg, bo ber 2ßinb falt loat". 2(ud) gab e§ in jener ©egenb

(SBenigenlu^jni^, 8eng§felb u. a.) eine ablid)e ^omilie toon önjenberg
(©d^onnot gulb. 8et)nt)of ©. 79). ®o8 SJoIf f:prid)t ou^ ßnfelberg, unb

3nfe(ber(^, 3nfel§berg, ift eine föniftedung ber loteinifd^en ®elef)rtl)eit.

©iefelbe ift jcbod) fdjon nlt, bcnn SScit 8. b. ©edenborf fogt in einem 1648

ton \\)m ücrfettigtcn ©cbid;t (^enjet a. a. D. ©. 116):
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3[d) tan e8 nii^t geftef)n bem ungele^rten ^ouffen

SDer bi(^ nennt ^nfelberg: 93on ^n\dn tvdp mon nic^t

3n unferm fcften ßanb;

unb Xüiü. \i)n lieber Jpeunfelberg (üon ben Jpunnen) ober oflenfaflS ßlnjet-

berg genannt »üi^en. — Stügemein üWi^ würbe ble ßntfteUung 3"ffl^^^^3

erft 1699, alä .^erjog ^riebrid) Mon ©ot^o auf Dem ®i))fet biefe§ SergcS ein

ßu[tf;au§ erbauete, unb in ber ^nfc^rift beffetben i^n Mons insulanus nannte.

JBilfle wirb in Reffen am Ijäufigften in feiner alten, räum(icl)en 33e5

beutung für Ort, ©teKe, ^la^ gebraucht; 5. 23. wirb ba§ in ben ©tall jurCnfs

{vl;rcnbe Dtinbßiet) nic^t anber§ angerebet al§: „willste (wille) an din Eng!*

endelicb, gef^ro^en engelich, fUi^ig, arfeeitfam, eilig (bem ©nbe ju*

ftrebenb); „ein engelid)e§ 33idb^en"; i^r feib ja fo engelic^"; „e§ gutt (galt)

em engelid)" er ^atte e3 eilig. 3n ^ieber^effen mit (Sinf(f)lu^ ber meberDeutf(i;en

S3ejirfe fel)r üblic^.

©rimm 2B93. 3, 458.

enden, a|^nben, ein aUeS andjan flott andön (®raff 1, 268), atfo in

flngelfäc^fifcl)et SBeife, x>orau§fe^enb. ®a6 SBort finbet fii^ in biefer ^^oi^^n in

I)effif(^en ©eridUSfi^riften (9Ser^ör))roto!ollen, ^logf(^riften, fi§falifd)en 3ln!lagen,

SScTteibigung§f(griffen) im 17. ^«^^""^e^t öfter, n3äl)renb 16) e§ im 16. Sari;.

biStjei tiergeblict) gefu(^t i)aU. „2Ba^r, ba^ ^. S3eflagtin bei fol(f)en 23efc6ul5

bigungen acquiefcieret, ünb ob e§ glei(^ bie raöllerin anberen leuten gefagt, wnb

biefclbe e8 il)r referieret, fie e§ bod) nif^t geenbet". „Satl)arina ^ob eS weiter

nid)t geenbet, fonbern bie S8ef(^ulbigung auf \i^ fi^en laffeu". 3i)Jarburger

^e^en))roceffQcten toon 1671.

enk., etwa, irgenb. ©c^malfatben. 2Kogli(^er SBeife eine ®c^malfalbifd;e,

mit geringem (Srbarmen gegen bie ©)}rodje Vorgenommene ßntflellung eben beS

2Borte§ irgenb, ba man Dort neben enk au(^ ernk, erng, ja erngst l)ört, erngsl

aber, o§ne allen B^^^if^^ SntfteUung »on irgenb§, a\i6) im oftlii^en .Ipeffen

toorfommt.

enke, enken, aud), jumat in bem nteberbeutfi^en .Reffen, enked, genou;

„\6) wei^ e§ enfen", „id) i)ahi e§ enfen gefeiten", „\6) will enfen auf))af|en",

„ber alte 3}Jann l)ört nii^t enfe me^r". 9lu(^ wirb e§, wofür fc^on bie beiben

juerft aufgefül)rten j^ormeln gebraucht werben, al§ SeteuerungSformel toerwenbet

„verwor ea enken'-'- fürwar unb gewiS, e§ ift wart;aftig wa^r (bie^ an ber uns

lern (Sber unb ©d)watm), wie biefe g-ormetn (nur ftet§ enket) im 9Jeinefe SS08

V. 521, 1101, 5383 u. a. ©t. oorfommen. 2tu(^ finbet fid) ber 6om)jaratiü:

„id| l)ab e§ enfen er (enfeber) gcfe^en, al8 bu"; „hie von findet man enkeder

geschreben jn dem regester" Dberaula 1471. ^a^ SSort ift in gauj 2lltt)effen

fel)r üblic^. (Sftor ©. 1407.

2Sill. Orimm 2B23. 3, 484 (enke), 485 (enkede), 487 (enket).

91id)ei) Id. Hamb. ©. 54. ©rem. Sß'S. 1, 308. ©eine früher (®ramm. 3, 770)
gegebene för!lärung »on enke, au8 gotl). älnakls, ^oU. enkel, sigillalim, etnjeln,

t)at ©rimm 2B23. 3, 487 jwar jurücfgejogen, inbc§ f^eint biefelbe bo(f) fernerer

23ead)tung wert ju fein.

Enke msc. , ßncc^t, ^leinfnci^t, weldjcr Beim 2ldern bie 5Pferbe ju

treiben ^otte (wie in S'iieberbeutft^lanb ber Swßpe ©trobtmann Idiot. Osnabr.

©. 238); ein früher unb wcnigftcnS bi§ in bie 9}Jitte be§ 16. 3art)unbcrt§ aud)

in Reffen gcbräud)lid)e8 SBort, ba e§ noc^ bei 5öurgt)ort 2Bolbi8 üorfommt

(2, 74 ©. 297). ®ie angegebene Function beS ßnfcn ge^t au8 ben Statuta
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Eschenwegensia (9? oft eil ©. 5) ^crttor, ttjo gefogt tolrb, e§ feien, wenn eine

j^rauenS^etfon genotjüdjtigt werbe, auf U)ren ßütferuf Sitte jur gofge ijer^>fti(^tet;

„dy ackermati mel der rulhen, dy enke met der geisseien vnd sollen plug vnd

pherl lossen slen".

©. ©rimm 2033. 3, 483 f.

Enkel msc, ^nöc^el, lalus. Heietatt im innern 9?ieber^ef)en unb in

ber ©iemel« unb SSefergcgenb ; weniger üblich an ber SKerra unb in SDberl)ef|en.

ennedcilil, immerfort, barauf ju, brauf unb brein. @e^r üblid^er

©(f)moIfatber 9Iu§brutf, o^ne St^^if^I ^'"ß ^^^ mitleiblofen ßntfteüungen, an

welifien biefer ©iaiect reii^ ift, unb bcren ßnträtfelung, wie eben in biefem

gatle, nic^t leicht fällt.

eiltsitzeil, eigentlii^ fern fi^en, entfernt fein, nicl)t toor^anben fein,

ba^er; ausbleiben, unb toom ©etreibe: mißraten. 3" ^i^f^^ 93cbeutung erf(f)eint

enisitzen öfter in bem S^itfc^t. für ^eff. ®ef(^. u. 8anbe6f. 3, 201—204 aU
gebrudten 5pa(f)tregifter be§ beutf(^en DrbenS ju 2)Jarfcurg: was die somer-

früchte enlsessen-^ was das körne enlsessen ; was die haber enlsessen. ^ei^t längft

auSgeftorben.

SSgl. ©rimm 2033. 3, 625-626, wo biefe SBebeutung fel)lt.

eppeil, äppen, etwa§ fc^mer5li(^ em^finben, »on einer ©ai^e unan«

genehm berührt werben; „bie 2Bunbe cppt" an6) bie leifefte 23erü§rung; „er

^at baS 2)ing gee^pt" er ^at fii^ üon ber (£act)e wibrig fcerö^rt, beleibigt,

gefüllt, unb meibet biefelbe »on nun an; „man e^^t ba§ weiter nii^t an il;m''

man ieat^tet ben Uebelftanb an i^ni nicfjt.

eppsch, äbschf reijbar, im eigentlichen, leiblit^en, unb ^f^(f)ifc(;en ©inn:
„eine dbfi^e J^aut" , wie fc^on Sftor t. 3f?e(^t§gel. 3, 1406 richtig I)at, etne

^aut, weldje leicht f(i)wärt; „ein. e^^f^er £erl" ein Iei(^t ju beleibigenber

a)Zenfc|.

S3eibe SBörter gel)5ren ju abuh; f. äbich unb abschen. (Sie finb in

ganj 2I(tt)effen üUiä). 9SgI. Seitfc^r. f. ^eff. ®ef(^. u. m. 4, 51. ©rimm
2B58. 3, 680. ©. oud) scherkeln unb emen,

Er, 3Ibfürjung \Jon §err, wie SSer üon ^rau (no(^ in 3"ngfet f. b.),

finbe \6) in -J^effen feit ber SDUtte bc§ 16. 3arl)unbert^ allein bem 3Sornamen

ober bem S;itel ber Pfarrer uorgefe^t: „(Sr 8eonf)arb (ßrifpinuS, ^rau§I)aar)

^farf)err ju Jpomberg" 1552; „ßr Subwig S3ö§bier 5pfarl)err ju ©i^onftobt"

1579 u. f. w., wäl)renb bie neben ben ^Pfarrern aufgeführten weltlichen 23eamten

entweber ba§ toode .l^err ober überl)au:pt feine Stitulatur, jebenfaUS ni(^t Sr, er«

galten, ©eit bem 17. 3cirl)unbert finbet \\6) bo§, anberwärt§ (j. 33. bei gifcl)nrt)

fd)on im 16. ^ar^unbert erftfjeinenbe gebel)nte (5§r 3. 33. „(S|r ßonrab 2Bi§fer

Pfarrer ju ßa^)^3el" 1655. ®er S)atiü, weither felbftüerftänbli(^ in ben SIbbreffcn

ber Schreiben unb 33riefe erfd)ien, lautete ßrn „(Srn SyJortin (33if(^Df) ^far=
l;erren ju j^elSberg" 1560; im 17. 3atl)unbert (S^rn. 'Mit Ie|terer Titulatur

würben bie ^^farrer bi§ jum 3al)r 1806 regelmäßig in officieüen (ßonfiftorial;)

©(^reiben, unb faft eben fo lange im gemeinen geben i)erfe§en. 2lu§ berftlben

fcilbetfc fid) aber ba§ lä(^erlid)e, toielme^r alberne, 2)?i§üerftänbni§, al§ ob biefeS

6t)rn uon (S^rc abgeleitet fei, iinb e§ ftanb allgemein feft, e§ fet biefeg @I)rn

glet(^bebeutenb bem quem honoris causa nomino; a\x6) würbe im 18. ^fl^^^^nbert

faft nur S^ren gef^rieben. „®em Sßürbigen unb 2BoI;lgela§rten, unferm guten

j^reunb S^ren ©anber, 9}ietrc))olitan ju ©ubenSberg" 1791. ©arauS erflärt

ft(^, ba^ biefe§ (S^ren gegen baS @nbe be§ »origen S^J^Iunbertg öon ben
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Xf)ummcl, 93i'irger, 9?icoIai unb nnbetn üernelnonbcn ©eiftern tegcImS^ig aI8

©)>ottbe5eic{)nung ber Pfarrer fonntc gebraucht ii'crbeiu

iügl. ©rimm 2033. 3, 52. 692.

Erde fem. 1) \m gemeinf)oc^beut[^. ®0(^ werbient ber Umftanb 6e*

mctft ju njerben, bo^ In älterer Qcit ba8 9Bort ßrbe ba toeriuenbet ju vtserben

ijjpegte, wo je^t Srbboben, 58oben, ßanb (guter ßrbboben, Sobcn, gute§ 2anb)

gct)raud)t wirb. 2tm fceftimteften tritt biejj in ben älteren unb großenteils no^
je^t übli(^en j^turbejeid)nungen {)ert»or, in welcfien bie %axhc beS S3oben8 bes

jpid^net wirb. ®ieß geid)iel)t mittels ber brei 33e§eid)nungen rote Srbe, fd)War je

6rbe, weiße @rbe, bie \ui) buri^ ganj .Ipeffen no(^ je^t finben, nur boß ^in

unb wieber in ber neueften 3eit für „Srbe" baS Söort „8anb", a\x6) wot „Stder",

fubftituirt werben i|'t. „9iote Srbe" finbet [ic^ j. 33. bei gür[tenl)agen, bei

©rei^aufen, bei 33ottcnborf, wo [ogar nod) bie uralte gormel aufm D^ot^leim,

(entfteüt in 9fiütt)lcinen) erfc^eint; fd)War5eSrbe j. 33.bei(Srf§borf, 2Kölln, Öeibens

l;ofcn u. to. a. D. ; weijie (Srbe j. 33. bei £ird)t)oin, 3?icberflein, «S^wabenborf.

2) gußboben; etwaS auf bie ®rbe fallen laßen ober werfen, toon ber

6rbe oufl)eben u. bgl. wirb gan^ gcwö^nli^ ba gefagt, wo man ben gebielten

gußboben ber ©tube meint.

Krclockc fem., ober Erddocke, bcr toerbecfte ouf naßen Sledcrn jur

SErocfenlegung berfclben angebradjte äBaßerlauf: ein mit (Steinen unb dornen
angefüllter unb wicber jugebedter ©raben. CDaS SBort finbet fid) bei ßftcr
t. Dt. 3, 1407 „ßrbode, ein toerbecfter Söafferlauf", unb ift in Dberl)effen neben

bem gleidjbebeutenben Aduch (f. b.), me^r aber alS biefeS SBort, übli(^. ^ian
tonnte jur ßvflärung öon (Srbbode ba§ nieberbeutfc^e SÖort boden, fd)ö)3fen.

S3rem. S33. 1, 222 ^erbei5icl)en, inbeS bleibt bie 2)?öglid)feit ni(^t auSgefi^loßen,

Grbbode für eine Gntftcllung von Aduch (Srbabui^) t)olten ju bürfen. Übrigens

waren §lbucl)e unb (Srboden in Dbcr[)effen Inn^^ft Vorl)er angewenbet, c^e biefe

SSorri(Jitung (um 1820) alS eine fuuEelneue (Srfinbung unter bem feltfamcn unb
longwciligen Spornen „Slderfontanelle" ange^riefen würbe, ^^fet finb, wie bie

„5lderfontaneUen", fo aud) bie2lbud)e unb (Srboden ber ®rainierung gcwi(^en,

unb beibe StuSbrüdc bürften in aller 5lürje völlig erlofd;en fein.

Em, Eren, Hausern, Ilauseren msc, bic meift mit 23adfieinen (g-Iießen)

ge))jTa[terte ^auSflur. ^n gons Reffen übli(^, nur boß in ben nicberbeutf(^en

©egenben bie .JpauSflur meift (bod) nid)t überall) ©tele genonnt wirb; ba, wo
®iele (Dele) bie ®refd)tenne ift, finbet \id) aixd) Ern im ©ebraud). „ij alb.

ben fotenern vor brobt, bier vnb fei}ß, I)aben ben fd^eürn etjrn vmbge^adt
vnb oon newem wibberümb gefd)lagen". ©inglifer SSogtcirec^nung von 15G0.

„?lcl)rn" in 3)iarb. .^e^cn^roceffacten von 1082 öfter, ^m gulbaifc^en l;cißt

bie §ouStl)ür bie Ernslhür.

©d)mtbt wefterw. ^h. <B. 7, wo 31 ern gefd)rieben ift.

®aS Sßort ift uralt; e§ fommt alS eriney pavimentum, in ben SOZonfeer

©loffen vor.

SSgl. ©rimm 2B23. 1, 198. 3, 786.

Ern msc, bie ßrnte, wie in älterer ^ät t^dufig; auffaffenb ift nur ba8

fünft Wül nid)t vorfommenbe ä)?aSculinum. „vor sent Pelerslage der in dem
liaber erne gefellel". 2ß. ©crftenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 321.

489. 031. die eren ebbf. ©. 334 f(^eint ^lurat. ®er ®ebrau(^ biefeS äBorteS

ift erlofd)en, bo(| ^ört man nod; juweilen: „in ber ßrnjeit".

Ernte war et;ebem in Reffen, wie ouc^ anberwärtS, 3KflSculinum. „vnd
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hab disses meines gebrechens balben mich gantz fleissiglichen vor dem Erndte

betlagt. — — solches nach gescheenem Erndle widerumb — gullich zu ent-

richten". 23ittfc^rift be§ ^fcirrerg ^o^aitneS ©aubner 511 (ä^erfSvuiufcl i>om

3. 1ÖG2. 9?o(i; jc^t ift bicfer ©cnuggebraud) nidjt ganj au§ge[totben.

Erilteliallll msc, urf^rünglld) ber Jpaf)n, tt)eld)er, jum ^al)nenj

fc{)tagcn fcicneiib, ben 2)tittel))unct ber ben 2)ien[tboten imb SCageiofjnern iiad)

DoUenbctcr Srnte ©etteii§ ber @ut§^er[(^oft ober beS @iit§^ad)tcr§ gegebenen

(5-e[tIidjfeit tnlbete, bonn biete g-eftUrpeit felbft. ^n Reffen war ber ßrntel)at)n

nur im oftlldjen Reffen einf)eimi[c^, unb VDitrbe uorjug§tt;eife ben [. g. 3*^^)"^«

f(|niilern unb ^^^"tbretdjcrn gegeben b. ^. benjentgen ftänbtgen 2;agc(ol)nern,

tt)el(^e um bie jeljnte (elfte, üierje^nte) ©arbe ober 5Ö?e^e f(^nitten unb brafd)en.

®er 3eii^ii"ft beS (Srnte{)ot)n§ ruar bie 3)?itte be§ S^oßember. ßben jo gab eS

in 23aiern in alter 3eit eine" ©aa t^o^n. ©(^melier 3, 288.

Erives, Erbes, bie in Reffen gen3Ö[)nli(^e unb rid;tigere ^Qxm beS

flenieint)oc^beut[d)en (Srbfe; altl)0(^b, ariuuiz.

Erweszähler, ©ipottbe^eid^nung eine§ SDianneg, tt)et(^er in {Ieinli(^er SBeifc

fi(^ um alle (Sinjelfjeiten be§ Jg>au§^alt§, §umal ber ^ü(^e, befümmert, vueldjcr

ber grau bte (Srbfen in ben 'Hop^ jä^lt.

Erweshern, ©^ottbcseidinnng eine§ fleinen, unanj'ef)nll(^ gewad)fencii

3)?enfd)en, im Slnfong bie[e8 3^^^""feett8 allgemeine ©(^erjbejeic^nung ber Gin*

njoljner beö ®orfe§ ^ebra ©eiten§ ber Umn)o£)ner.

Xlscii msc, eine in ber 9?iebergraff(^aft §anau jiemlid) rjäufig borfom«

menbe, aud) nod; in if)rer uri^^rüngüdjen ^Bebeutunß berftanbene 93enennung bon

glurftreden: jufammenltegenbeS, glctdjartigcS ©etänbe, n)eld)e§ auf glcid)e ^-ffieife

unb ju gleicher Qnt beftetlt unb §u gleidjer ^^it abgeerntet ujirb, at)b. ezzisk,

seges. 3" 3tlt()effen ift ba§ SBort, aud) al§ unücrftanbener ©igcnname eineS

i^lurftude§, ciu^erft feiten, ^n 9iieberf)effen l)aU \d) baffelbe mit nur einiger

^eftimtf)ett nidjt aufftnben fönnen; au« DberCjeffen fann id) e§ nur einmal mit

toollcr ®idjerl)eit beibringen: „in bem @|d)" bei ^D^omberg; aui^ fc^cint bie

Sf diente bei SÖarjebad) ^ler^er gebradjt ^werben ju fönnen. Gfd)enberg, ©fdjcl;

berg, ßfc^enftrut, ßfd)ftcin, (Sfd)enftein u. bgl. geljören begreiflicher 2öeife nid)t

^ier^er. SSgl. (Sd;meller 1, 123-124.

£spe fem., populus iremula, \m gcmein^o(^beutf(^; im öftlic§en .Ipcffen

übern)ogen üon ber gorm Aspe.

Espich neulr. , 3l§))engebrifd) ; r\od) jiemlic^ gebräudjlt^, bod) gilt ba§

SBort ba, njo ba6 ^§p\d) nidjt meljr au§ ^^pen befteljt, fdjon al§ ßigenname.

®er Sfiome finbct \id) faft überall einzeln, mitunter mit :|3aragogif(^em t: Espicht,

5. S. bei .§e§lar, bei (5djle§cnt)aufen , bei 9^euenl)a§lau u. f. f.

Kttc msc, SSater. 3n Reffen, glei(^ Memme (f. b.) nur toon ben ^n^en

unb für Suben, in le^terer 23ejie^ung mithin nur fpöttifc^, gebräui^lic^. 3Jeins

toalb 1, 2 Ijot ba§ 2öort für ^enneberg al§ finbli(^e aSejeidjnung überljau))t,

wie e§ in ©übbeutfdjlanb oÜerbingS erft^eint, für ©i^malfalben jeboi^ mir in

SIbrebe geftellt worben ift.

^ Sßgl. ©rimm 2S33. 1, 595; 8, 1180.

etscil, aeisch, l)öl)nenber Q\xxn\ ber ©(^abenfreube , in Reffen feljr

übli(^, wie in granfen unb Schwaben, ©(^melier 1, 130. ©rirnm 2S^^.

1, 595; 3, 1178.

ausaeischen, berplinen, weil bem Slnbern etWß§ fef^Igeft^lagen, fr ongc*

fü^rt wotben ift. ©rimm 2B33. 1, 826.
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etzcn, e|en lo^en, freien lafien, iueibcn. ®a6 SEort ift im ©(^tift*

teutf(^en 511 bcffen großem 9?ad)teil in feiner eigcntlid)en ißebeutung gän5lid[) in

^bganq getommen, [eitbem e§ in ber 'Xe6)n\t al§ a^en [üt bie 23ef)anblun3

beS 3J(etaü8 mit fre^enbcn ©äuren Dewenbet ujorben ift. S3i§ jiemli(^ tief in

baS 17. 3'i'^^u"^cft erf(^eint eS in ben ^effifd)en @(f)riftcn, unb gwat fowot

einfa(^ ol§ jufammengefe^t, in feiner urfjjrüngtirfien Sßebeutung ju ungejälten

SDtalcn. „20 alb. »werben geftroft @ni(!f)en wnb 9[)Je(fetn f)an§, ba§ fte jeifen

^erman 5 ^odjeln \xud)t geeit I)aben". „j ft. 9Bei}gonb Qc\§ ju 2t§p§e, ba§

er 2!Beiner§ .yperman feine ^Pferbe be§ 'iflad)t§ bie .Raffer ^eu(^el ejjen loffen"

u. f. w. SBetterer unb 9ftoufcf)ent)erger S3u^regifter Don 1576—1620.

abetzen, baS ©rummet mit bem 3Siet) afce^en; „^at bie ©c^ 3Körn im

©arten mit ben ©c^weinen abgeäst"; ebbf. 1583, 1591, 1596.

auseizen. „f)at bie SBiefe genpc^en au§gea^t"; „finb, nac^bem fic bie

^utc auSgee^t, in bieSBiefen, gelber unb ©arten gefaUen". S&bf. 1600, 1615.

teretzen, regelmäßiger ?Iu§bru(f in ben alten gutterjetteln : j^-örfter,

^ünerfänger, SBinb^e^er, galtner, aber a\i6) fonftige S3eamte, fogar bie ^ödfiften

©taatibeamten, iefd)einigen, ba§ fie bei ifircm 5Iufenthalt jo unb fo toiel SSierling,

2)?eften u. f. w. ^a^QX „verebt unb verfuttert" ^aben, weli^e bann ber 9?ent»

meifter auf ©runb biefeS g-utter§ettel§ in feiner i^ru(^trecl)nung in 5lu§gafce §u

f(^rei6en I)atte. W\t etwa 1615 nimmt ber, feit 1540 au§na^m§lo§ Dorfommenbe

2lu8brucE toere^en in ben gutterjetteln a6, unb e§ erfc^eint nidjt ganj fetten

bloß „t5erfuttert".

JBtller msc. (oft Üller, Hier gef^ro(f)en) , Eulner, SEo^jfer. 2)iefe 23e=

geic^nung gilt in O&er^effen, in ber ®raffd;oft ^ifQcn^ain i»nb in ber Dber=

graffi^aft ^anau, in weither le^tern ©egcnb nodi fe^t bie meiften Stopfer ben

Familiennamen ßuler fuhren, 3" 9?teberl;cffe!i ift jiuar ba§ Sßort nid)t unbc*

lannt, ba bie 3)(art)urger „ßulertvaare" unter biefem 9?amen bortljin »erführt

Wirt), bie 33ejei(^nung 3^1 of^" ^i§ in tie ©egenb »on ilpomberg reid;t, unb

am 2)tei§ner (©d)emmergrunb u. to.) bie t^onernen ©^ielfugeln ber ^inbet

3üer genannt werben, aber e§ wirb nie (Suler, nur %op^ex gefogt. 3m
gulbaif(^en aber ift üi\6) bie SBejeic^nung unbefannt, aui^ wirb biefelbe in i^affel

foum, nörblid) Don Gaffel ni(^t mel)r Derftanben.

®aÖ Stammwort biefer 33ejei^nung: aul, ül (olla, %op[) bagegen ift

nid)t mel)r in Hebung, unb bauert in ü)('arburg nur nod) in bem ^Hamen beS

am So^jfenmartt (©dju^marft, et)emal§ ©aljmarft) ^erlaufenben Stutengäß(i^en§
(Üleng.) fort.

eulern, tt)Dnern. „9 alb. 10 ^Ir. Dor Guten bo^j^jen" Üiauf(^cnberget

Duittung Don 1503. „ein alter eutcrn Sto^f" äJ^arburger Sßerfjöxiprototott

bon 1658. ^a§ SBort ift nci^ je|t üblidi.

e^Tig wirb in Dbertjeffen al8 DerftärtenbeS SlbDerbium gebraud)t, wie

ßftor ©. 1407 rid)tig angibt: „ewige Doli, gan^DoH; bie bütte ift gan^ Doli".

SSorjugSwcife fommt ba§ SQßort in SSerbinbung mit Doli Dor; fo fagt man oud;

„ewige Doli" für: gänjlid) betrunfen.

ew^ver edllcrscli, eine an ber untern ©ber nnb ©djwatm fe^r

iibnd)e Gntftellung Don entweber — ober; biefelbe wirb gang fo gebraucht, wie

im 3i£fl'^"t)'ii"if^cn unb in Dber^effen aut oder naut (f. aut) gebrau(^t wirb.

C3KLteril, neden, jumal an^ttcnb neden, in )3lagenber, befd;werli(^er

Sßcife neden, fowol im ©djcrj al§ im ßrnft. Slllgemein fel)r übü6), wie ouc^

auf bem SBcfterwatb (©d^miDt ©. 54--55), im ^ennebergif(^en (9?einwotb
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1, 2), \v\mo\ tro^ tiefer weiten 9Ser6reitung bo§ au§ älterer Qdt burd)au3

niefit nad)juweifenbe Sßort erft an§ bem borigen 3ör^ii"bert ju [tammen f(f)eint,

tt)ie auct) Örimm 2B23. 3, 399. 1208 annimmt.

Stud) tommt »or: \'\6) mit jemanb entern, fi^ mit jemanb netfen,

mit [^otti[rf)en Sieben ^erum^erren.

eitet, adv., üor einiger ^^\L Jpaungrunb. 9SicUei(^t ni(^l§ anbere§, baS

im übrigen .Reffen Uzet au§gef))ro(^ene gemeini)0(^beutf(^e je^t (ie zuo, iezunt)^—
moglid; ober onc^, ba^ e§ au8 6 zii entftonben \\t

?f.

falireii. 3n ganj Reffen, am aU§[(I;IiepIi^ftcn im njeftlidjcn, fagt

man ganj in alter Sßeife: an ben Sttfer fatjren (niemals : stel)enj; mit bem
3Sief) (^ü^en, «Schweinen, an<S) ©(^ofenj I)inau§, auf bie SBeibe, fa{;ven.

(Sfaen fo in 23aiern. ©(^melier 1, 547.

einfahren, ftet§ c^ne Dbject, bebeutet: bo§ ©etreibe in bie ©(^eune

bringen.

erfahren {(orte man bei un§ noc^ im Stnfange biefe§ 3«if^unbert8 ganj

im olten ©inne »erwenben (bo(^ nur »on ben ölteften ßeuten): burd^^ie^en,

bur(i;wanbern
;

„i6) t)abe ganj ©d))»aben, bie 5pfalj unb Sot^ringen erfaren, bie

Sänber fenne ic^ gar tuol".

i'ailtieii, obft^äumen; nur noc^ im ©(^malfalbifil;cn ühüd) , wo bo8

äßort inbeg ni(^t bloji abfci)aumen, fonbern a\x6): eine glü^ijjfeit umrühren, in

einer glii^igtcit mit einem ßöffcl ober au^ mit ber .§anb l;erumfol)ren , bebeutet.

JFaillsel fem., au6) Funsel unb Fonsel gef^ro(^en , Deüam))e. ä)Ieta=

))l)orif(^ bie 33enennung einer unorbentli(^en, unfaubern grauen^^jerfon. 9Jur im
©c^malfalbif(^en.

9ieinn)alb 1, 112, wo nur bie Som^ofition Delfonfe, SDelfonfel,
angegeben ift.

fackeln, I>in unb ^er fahren, fic^ unfit^er bewegen. ®a§ SBort ift

faft nur in ber Slegatiöe üblit^ : aicht fackeln. „®er forfelt nic^t" , er »erfährt

iii(^t unfi(^er, nic^t f(^wä(i)U(^ mtlb, er ge^t beftimt unb ernft auf bie ©a(^e
Io§, bultiet feine Unorbnung, ftraft na(^brü(fli(^. Stttgemein gebräu(^Ii(^. ©(^mibt
wefterw. ^b. ©.56 t)at in glei(^er 33ebeutung faukeln. 9ieinwalb ^enneb. 3b.

1, 29 ^at fatfeln in unferer SScbeutung.

ff'äre fem. (Faere gef)3ro(^en) , ba§ alte varih, nur noc^ im ^ret^e

^ünfelb Dor^anben. ^ier bebeutet to§ Sßort aber jweierlei,

1) bie fäugenbe äJiutterfau ; in §ünfetb felbft unb in ben na(^ftgetegenen

SDörfetn

;

23 bo§ gerfet (gemein§0(f)beutf(^e gorm bon varih in ber S)eminution),

in ben übrigen, namentlit^ ben entlegeneren ©orffi^aften, wie ©t^warjbad;,

SDbernüft, ©Iterg u.
f.

w.

JPaere fem., bie quer ober fi^räg bur(| ben Slder gezogene §ur 2(blei*

tung be§ ä[5a^er§ bienenbe ^urt^e. Dbert)cffen.

faercu, ein nur in Dber^effen gebräucl;li(^e§ äßort, wel(^e§ aud; nur

eine f^jecielle .^anblung besei^net: ba^ ©etreibe, fo longe baffelbe no(^ wei(^,

SSitmar, Sbiotifon.
' 7
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nit^t flefd)o^t, i[t, in ben g-ut(^cn uub an ben Strfemnbern obfi^neiben, um eS

jum 33ie^iutter ju 6enu|en. 2lm meiften »wirb bie^ SSerfo^ren 6ei bem J^afer

angeraenbet : „Jpafcer fähren".

SSgl. Faere, SIluerfuT(^e.

erfaereil, ofine aöcn S^^'^if^^ ^"^^ väre, S^ac^fteHung (®efa^r) atju^

leiten, fcebeutet, wie im 2)(tttcU)0(J)beutf(fjen fdjon fet)r geivö^nlit^: etfi^rerfen,

in gutd)t fe|en, au|er ^^o^ung bringen. 3"^ 15— 16. ^or^unbcrl mu^ bo8

SBort ganj allgemein ÜU\^ gciue[en fein; [o erfdjeint e§ in bet ^policeiorbnung

»om 14. 5(^tU 1455 §.23, wo wetOoten n)itb, SlbenbS „die Lüde zu erßren^'';

Bei Sß. ©erftenberger (5chmincke Monim. bass. 1, 58): „vnd herferekn

sie mit deme geschrey". ^eut ju Stage ift baS SSort aUetbing§ no(^ fcl)r üblic^,

ober nur in gcwiffen 33ejir!en. ^m eigentlid;en 9?iebert)efjen , mit 3Iu§na^me

eine§ 2§eilcg be§ 2Berrat^aIe§ , ift cg unüblid), ja t^eihueife unbefannt unb

unüevftanben ; bagegen ift e§, twie t()eiln)eife an ber SSerra, üblid; im gulboifc^en,

in bem norbiidjen ^l)eil ber ®raffd)oft 3iegen()ain unb im norblic^en Dber^effcn,

cnblic^ in ben nieberbeutfd^en SSejirten üon 9'iieberf)effen. 3" ^c" le^tgenannten

©egenben tüirb ba§ Sßort übrigen? foft nur paffio gebraui^t (erfaert sein), meift

mit ver com^jßnirl unb terßeri gef^3rod)en — inbe§ nii^t au§naf)m8Io§: in ben

eigenS uieftfälifd)en ©egenben, an ber obern Ziemet, fpri(^t man erfert unb
verfert ; — erfüert f))rid)t man auct) in Dber[)ef|en, tt)o ba§ SBort gebrau(^t njirb.

„CDie £inber finb flar fo erßrt {verfert, verjfüeri) gewefen, barum I)aben fie

nid)t8 gewußt", geivö^nlii^e (Sntfd)ultigung ber ßltern in ben betreffenben ©e*
gcnben, njenn i{)re Sinber im ©(^ul= ober ^pfarrejomen fi(^ unn)i|enb jeigen.

„3d) ^ob mid) gar fo fe^r erferi"
;

„bin gar fo erfaert" , icl) bin fo fel;r er=

l^roden, beftürjt, »erlegen.

©c^meller 1, 549. 23rcm. 2033. 1, 348-349. 5Rid;e^ §amb. 3b.

©. 321. ©trobtmonn Id. Osn. ©. 258.

gefaei*, ein Slbjectiöum, njetd^eS fi«^ bie (Sd)riftf))ra($c feit ber WüW
be§ 17. 3fl^^u"bert§ fefjr ju i^rem S^a^teil ^at entgegen la^en: einem ©egen«

ftanbe nadjftellenb ; auf etwaS er^id)t; einer <Bad)ii, Sßerfon gefä^ilid^ (bo(^ in

weit engerem, beftimterem ©inn, al§ baS SBort „gefä^rlic^" in ber £d)riftfpra(^e

flebraud^t wirb), „©er 9ia^ (-DJarber) ift ben J^ünern fef)r geför"; „baS 5linb

ift bem Qwdn fel)r gefär"; „ber 92. ^. ift atten f)übfct)en jungen 20cät(^en

gefär", b. I). fteQt it)nen nad) unb ift für fie gefa^rlic^. 9lQerort8 fctjr übliiS}.

©^mibt weftertt). 3^« ©• 65.

S^alliiitl msc, ein re(|t grober 3)ienfc^, ©robian, (Srjgrobian. 5ln ber

©djwalm übli^. S)a§ SBort ift o()ne ^rndfci ein 3»"^e^«tiö- fa^I "w, unb
be§eid)net eine ^erfon, »elt^e ))Ium^, wie einer ber ju S3obcn ftürjt, f)inein

unb ju fä^rt.

S^alnbil, Falfel, Falbel neulr., sufammengejogcn au§ fallend übel,

wie baS Stgricola in ben ©Stichwörtern ouSbrüdlii^ fagt, bo^ bie „©ad)fen
unb ©üringer" fo rebeten, fonft aber bcifee e§ ba§ fottenb Uebel. SSgl. gifcbart
©arg. 1582 ßua u. ti. o. ©t.

3n i^effen mu^ ba§ 2Q3ort, eben m^ 3fgricoIa8 Eingabe, fef)r übtid) ge=

Wefen fein, wan du bobe, daz dicb iriebir dan daz falnbil angebe; — soll dir

gol daz falßl geben; — das lugest du als eyn koczen kynl vnd solt dir gol
daz falfil geben. 3fU9^"*'C'^I}or über einen Qant auf ©c^Io^ SSerle^fc^ im 3o^t
1492. era§mu§ 2tlberu§ t)at bo« Sßort öfter: „®a wenbet fid) 3eant^u§

tomb, unb f^rac^, Cedcr wo§ r;aftu m\<^ ju leren? ßern belne Äinber, unb ^ob
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bir ba8 foIBel öm6 bein onnefidjt" (freie tle6erfe|ung bon Toig iv adj]
avßßovlfvs). Söud) i'on ber Sugenb unb2Bei§^eit 1550. 4. ®4b. „®a§ bid^

bog falbel an", ßbbf. ©. 54. 3n feinem Sßörterbuc^ ^at er baS 2ßort aud)

331. 64b: „Elimo, Exlermino, \6) treib für taufenb galbel" , tväfjrenb er

231. hhiijb i)at: „tibi magnum malum paratum, baS faüenb übel tüerb bi(^ be*

fc^eiffen". 3)tet)rmal§ crfc^eint ba§ SBort au^ in be§ 2)carburgcr .!g)ol^räceptor3

M. ^\aat ®iU;aufen Grammatica. granffurt 1597. 8.

2ßüU l^r in .Ipöffen bie ßunft fuc^en'i?

5)a tüirb man eurfj ba§ galbel fluchen. ©. 21.

(S§ ift ein galbel, fc^lec^ter Zxop^. ©. 70.

©0 gibS ©Ott rau^, bu bofer SEro^ff:

SSnb f)ah ^ir§ g-albel auff ben ^o^ff. ®. 148.

2Bie ^ier ®itt;aufen ©. 70 baS SBert gerabe§u aI8 ein (ma§culinifc^e§) (Sc^elt=

U)ort brau(f)t, fo erfc^eint e8 auc^ bei 3KeUnber locoseria Smalc. 1611, 2,
5Kr. 355. ©. 449, wo 3uftu§ SSuItejuS einen ?Prater onrebet: „O bu armer

f od bell, te misellum asellum". 2)a§ SSerftänbniS be§ 2ßorte§ war bemnac^
bomalS bereite erlof(^en.

2luc^ in 8ut§er§ 3;ifd)reben unb fonft fomt ba§ 2Bort üor. [®ie Sr^
flärung welche % ©rimm 2028. 3, 1268 üon ber ©teile au§ 8ut^er§ SEifd^*

reben unb einigen onbern ©teilen gibt, ift auffallenb unrichtig ; in biefen ©teüen,
namentlich in ber bei ßutt;er ift bog 2ßort gerabe fo ju ncl)men, wie eg ®il[)aufen

©. 70 nimmt. ®a§ SKort galbcl al§ ^leiberbefo^ ift gonj jung unb erft in

ber SDiitte beS 18. 3fltf)unbert§ aufgefommen!]

Valtergarteil msc, Obftgarten. Wlan ^ort biefeS SBort no&) ^tn

unb wieber an ber obern ©cl;walm unb ber Slntreff. @g ift ber erfte a;l)eil

biefer ßom^jofition bog Söort aplialler, aphallriu, 9l^)felbaum, mit 2t^l;ärefe beg a.

Sßgl. A/föller.

famclil, 1) irre reben, wie im delirium beS Sf^ereenfieberg , im
Sraume, im 2Bal)nfinn. 5ln ber ®iemel. ^Sgl. fanzen unb fönern.

2) unfi(^er, gumal im ©unfein, r\a6) etwag l)crumtoften. ^m ^aun^
grunbe, wo man neben fameln aud; fappeln fagt. 3Sg(. fummeln.

fanzen, 1) irrereben, wie im 2;raume, in gieberbelirien, im 2ßa§nftnn.

3m gulbaifi^en. SSgl. fameln unb fünern,

2) ^offen treiben; in ganj .!^efjen, bod) ni(^t ^dufig angewenbet.

Fanzpossen, nid)t leitet Fatzpossen, alberne ^offen. ©el)r gewö§nU(^.

gitlefans ift wenig, Sllfanj gar ni(^t übli(^.

fappeln, an etwag unfid)er, im ®unfein ober bod) wie im ©unfein,

!^erumtaften. ^m ©(^malfalbifd;en unb im ^reipe ^ünfelb, namentli^ im J^aun-

grunb. 3SgI. fameln.

fastenflltter (gef^ro(^en Faslenfor, oug vuora) nennen bie 33auern

im weftfälifc^en -Reffen (an ber ©iemet) bag für bie ^ferbe im Jg>erbfte fd;on

gef(^nittene unb jum SSerfuttern in ber ©äejeit beg Jg>aferg unb ber ©erfte im
^rü^ja^r oufbewa^rte befte gutter: §ädfet, ftarf mit .Igtafer, (Srbfen, ©erfte

»ermifct)t.

f^atze fem., ©rimaffe, ^Joffe; au(^ «Ig (Som^ofitum Falzposse. Si^eben

Fanzposse, unb jwar Wenig übli(^, aber überall »erftanben. Falzvogel u.

bgl. ift ni(f)t gebräud)li(^. 2Sgl. fanzen unb Faxe.

Falzenkerl
y großer ftarfer 2JJenf(^. '^m ©(^warjenfelfifi^en.
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Faul neuir., ber SIa(^§, nat^bem er gerefft unb in fictne Sünbel ge«

iunbeu (faul gebunben) njorben, bamit er in bie 9iö^e jum ro|en (foulen)

gelegt »»erben tonn, ^ei^t ba§ ^^aul. 92ieber^effen.

Faiitselie fem., ^^eljter, S^ac^fcilbung be§ franjöfifc^en faule. 3n bcn

2)?ittclftänben al§ t)at6e§ ©^erjmort ^ibxävi6)li^, am üblii^ften in bcn ©tridE*

fc^ulen.

JPaxen plur. (nur feiten im ©ingular, alSbann Femininum) ^offc,

leere, alberne 2lu§fluii)t, ungegrünbeter unb leii^t ju burd)f(^auenber SSorwonb.

©el)r übli(^. ©(^^mibt iDefterw. ^h. ©. 56.

fecliten, 1) im ©inne be§ gemein^o(^beutf(^en anfeilten; „e§ ^obc

fie niemanb gefod)ten" b. §. borum angegriffen, barauf angerebet, jur 9^ebe

geftellt. ßfi^weger ^ejen^sroceffacten »on 1657. „e§ t^ut ober fieptet »n8
niemonb". ßbbf. Sßirb aui^ no^ je^t juweilen gel)ort.

2) betteln , BefonberS lion bem 23etteln ber .^anbwerfSburfc^en gebraudjt.

Stilgemein üblic^.

JPeile fem., e^ebem fe^r ü6ti(^e, je|t »oHig erlof(^enc Söejeic^nung für

areubrief, ©eleitSbrief, 5paffj »on fides. SD. 3, 154 (3nftruction für bie ai;or-

Vüärter toom 5. SDecember 1681). ^opp ^anbb. 3, 449.

feig, gef^roc^en feg, moribundus, bem 2:obe no^e. 5Do§ SBort ift in

biefer alten 58ebeutung, bie a\i^ (Sftor t. 9tec^t§g. 3, 1407 loerjeit^net („fäg,
ber balb ftirbt")> in Dbert)cffen noc^ je|t üblit^, »»enn glei(^ bie Seute fcaffelbe

me^r nur unter fid), ol§ „©ebilbeten" gegenüber
,

gebrauchen. „'2)a§ ^inb liegt

ba unb ift ganj feg" , «3a§ ber betreffenbe Slrjt al§ „unb ift ganj t»eg", b. f).

bcfinnung§lo8, cl;ne 23en)uftfein , öerftanb. „^a§ £ittjitt(^en ^at fo am genfter

gctrifd)eu, ba§ gilt mir, id^ bin feg" , ober „e§ ma(|t mi(^ bo§ £itt)itt(^en feg"
u. bgl. 9te^en8arten me^r.

3n ber gemein^oi^beutfc^en 23ebeutung: jag^oft, furc^tfom, ift bo§ SBort

nirgenbö in -Jpeffen üblic^.

Jßgl. ©trobtmann Id. Osn. ©. 53. 58rem. 2BS. 1, 364.

feiig:, fi(^er, au^er ®efal)r, o^ne 9Serte|ung. 9Jieberbeutf(^e§, el;ebem

ouc^ in Reffen üblic^eS 2Bcrt, n)el(|e8 je^t au^tr ©ebraui^ gefommen ju fein

fd)eint, felbft in ben eigen§ nieberbeutfc^en ©egenben. „Ich schwere vnd gelobe

dir, das ich dich gesont unde phelig wil hir widder in dyn slos brengen".

2ß. Oerftenberger bei Schminke Monim. hass. 1, 47. 48.

23rem. 2B33. 1, 370: telig, fieser, au|er ®efot)r ; al§ ©ubftantito öffent=

lic^e (äi(^erl)eit ; teligen, filtern 9tufent|alt geben, befi^ü^en. ©ben fo s»A reifen,

fid) ouf etnjaS toerlafen, au§ einer nieberbeutfc^en 93ibelüberfe^ung bei Ä in ber«
Ung ©ef^. b. ^lattb. ©^r. ©. 349.

feligkeü, ©idjer^eit; feUgkeil des keyserlhumbs. SB. ©erften berger bei

Schminke Monim. hass. 1, 54. 57. 93rem. 2ß§8. 1, 371.
S3ed) in ^feifferS Germania 5, 238; wo bie Ueblid;feit biefe§ nieberb.

SBorteS nidjt crfannt ift.

feli^clieii (eigentU^ felschen , bo(^ toirb baö e foft ou§nat)m§lo8 furj

flcfprodien), feilfc^en, feil moc^en, 9Jad;frage na6) irgenb einem »erfäuftidjen

©egenftanbe galten; mitunter au(^ in allgemeinerem ©inne für nod;fragen, ja

für fragen übcr§ou)3t gebraucht; „ge^ einmal auf baS ^axtt, unb felfc^ bie

SButter"
,
„wir wollen einmal nac^ guten Ste^jfcln fclfd)en" u. bgl. Dberl)effen.

Cent msc, junger unerforencr SDcenfd;, wie gemeinl;o(^beutf(^ %cint,

welt^eö \\6) in unferm ©ialeft ni(^t finbct, wä^renb Fent fe^r üblic^ ift. 3n
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3faaf ®il|aufen (^of^jräce^tor in üßarfcurg) Grammalica 1597. 8. fommt
baS äBott oft in ber Söebeutung junget 3)Jenf(^, ^naüe, ©o^n, öor, 3. 23.

©. 45. 3<i) ^votte e&en ju eu^ go^n,

^ZeinS SSentcn l)alben eu(^ f^jtei^en an.

©. 47. 3u f(^fec^t? 23e[e^t bo(^ etft ben SSentn,

3<^ ^fi| t^t; ^ülfft jm wann it)rn fenntn.

<S. 48. gü§r beinen SSenten, lofer 33aur,

Hm ^f(ug ^inau§, ben laf if)n treiben.

©. 50. ©ein SSent gefjört fjinber bie (S(i)wein.

©. 93. ßg [oHen fet}n berfel&en SSentn
©ie ^eiffen, ift mir re(f)t, ©toubenten.

©. 94. 5Da§ i^ fei;, wer ber SSente [c^.

ßben fo au(^ anberiüärt§: „®ie Renten [inb noc^ unerjogene". j^ilibor Sßittc-

tinbcn 23. 4b. £)b ba§ 2Bort beutfd^, unb ni^t§ anbere§ fei ol§ ba§ ot)b.

fendo, pedes, miles (au(^ ber 23auer im ©(^a(f;f^iel) ober au§ bem italienifc^en

fanie, puer, flamme, ttjeti^eS au8 infans entftanben ift, !ann j\ueifel^aft er=

f(feinen. ©a§ beutf(^e SBort gehört ju findan f.
SchmeHer Glossarium sax.

1840. 4. ©. 33. J. Grimm Andreas und Elene 1840. 8. ©. 111—112. ®er
93ocaI unfere§ ©ioIecte§ fprii^t me^r für bie beutfdje 9lt)(eitung, tt)ä^renb ba8

gemein§o(i)beutf(^e gant bem itat. fante nä{)er fteljt (n)e((^e§ fii^ bann in in-

fanleria mit bem beutf(£en SBorte mifi^te). ©(^melier f)at 58. SBO. 1, 545
gant auf baS italienif^e SBort fcpjogen.

3n -Ipeffen ift j^ent, SSent, genb ein nic^t ganj feiten toorfommenber

Familienname.

fert adv. , im vorigen 3a^r. 3ft nur in ben entlegenften Drtfd)aften be§

^rei|e§ ^ünfelb (©(^»oarjba^, ®ott§arb§ u. a.) üblid), I)ier aber fo au§fd)Ue^UcI),

ba^ bie gormel „im ijorigen 3a§r" gar ni^t geljort »wirb. ®a§ 2Bort toirb

übrigen^ fo au§gef;3roc^en, ba^ man baS r gor nic^t, ober nur alS leifen ^el)l=

laut mnimmt (fe-t). ©c^meller 1, 567. \ßa6) ^teinnjalb 1,30 fonnte

bo(^ fertig^ »crjä^rig, au(^ wol im ©d^malfalbif^en öorfommen!]
SSgl. firn.

Fett §ei^t in Reffen , befonberS in 9'ZicberI)effen , nii^t blo^ ba§ arsag,

Stolg unb ©c^meer (beibe §tu8brü(!e finb unüblid), Satg nur im te(^nifd)cn

@ebrau(^e ber ©eifenfieber unb 8id)terjie§er), fonbern auc^ ba§ Del. 3)(an fagt

neben Üiinberfett, .^ammel^fett, 9?icrenfett, ©c^njeinefett (©c^motj) , ©änfefett

u. bgl. auc^ ©alfett (f. b.), ©amenfett (5RüböI), Seinfett, ßdernfett.

2)a§ 9JüboI jebo(^ nennt man in Dber^effen glen^ bem 33aumöl lieber DI ei.

Fetilichi, bie Dettam^e.

Fic, ältere, in Reffen, befonberS in 9'iiebcrl)effen , fiu^erft übliche unb

fogar regetmö^igc Slbfütjung be§ 9(jajnen§ ©o^J^ie, »oeld^e überall in ben Ur*

funben be§ 14- 16. 3or^unbert§, auc^ in oberl)effifd)en, wenn gleich ^ier feltner,

uorlommt. „Ich Arnold Beseleyth vnd fye sin eliche husfroue". Urf.be§beutfd;cu

Drben§ ju 33Jarburg oon 1341. „Vyhe von heybilde [Jpebel] vnd ir husswirt"

({El)riftian yon SBeiterS^aufen) erfc^ienen won 1542—1548 in ben S^ec^nungen

ber UnioerfitätSoogtei .^omberg.

©enno^ ift baS au8 biefet Olbfürjung entftanbene deminutio t5ief(^en

in Reffen gän^Iic^ unbetannt. Stut^ wirb bie Slblürjung gie je^t ni^t mel)r'

gebraudjt,

ftclkcn, 1) mit 9iuten flauen. 3'S»"^^<^ altgemein üblid;. ©djmtbt

Sßeftertt). 3b. ©. 57. 2) fuluere.



102 Fickfacker -— firn.

ficlLfacker msc, ein ©d)»uänfema(^er , 9luffc^netbcr , Settüger.

9?ieberbeutf(^e8 fe^r üUi6)s§ , unb in 9?icbcrt;e[fen allgemein gebräuc^lid^eö Sßott.

Slu(^ in Dber^effen ift e§ nidit unüblid), «jeniger im gulbai[d;en unb in ben

weiter füblid) gelegenen ©egenben, bo(f) nirgenbS unberftanben.

©(Rottet J^out)tf))r. ©. 1315. Chylraeus U\ Hoffmann horae belg.

7, 36: vickvacker, ardelio. 33rem. 2093. 1, 335. Stbelung 2, 145.

lillen, fd^inbenj meta)3{)orif(^ : peinigen, quälen.

Filier msc, ©(^inber, ^bbecEer, SBafenmeifter.

93eibe§ nur im fäi^fifd^en unb njeftfäUf^en Jg»e[fen, wo fi^inben, ©(^inber,

faum »erftanben, niemals gebrou(^t wirb.

JFillgerlein neutr., meift Fingerlei gefpro(^en, ber j^ingerring, 5King.

2Iüe, im [übli^en Dber^effen, wo SRing ni^t get)5rt wirb, ou§fc^lie^li^ öMi^e
93ejei(^nung.

finsel fem., $perü(fe; ©^jottfcejeii^nung. Slllgemein gefiräuc^Iic^.

Fiuzel msc, ein ganjUeinegStücEi^en; wirb e§ beminuiert : Finzelchetty

fo Gebeutet eS: fo gut wie gar nichts, ©c^molfalben.

«Äeinwalb 2, 43.

firitiaiiei fem., ßranfenf)au§ , ou§ firmaria, j^^marie, i^i'^marei, unb
bie^ au§ Infirmaria entfteüt; 33ejet(^nung jwar ber Äranfent)äufer über^au^t

(5tlt)eru§ Dict. 23t, niija: Valetudinarium, [ied)^au^, ber fielen f^ital, Infir-

marium vulgo dicitur), bo(i^ in§be[onbere berjenigen, weli^e »on ben geiftlii^en

Drben für i^re DrbenS^erfonen eingeri(^tet würben. 3n Reffen fam biefer 9Jame
nur einmal wor, in SKorburg, wo ber beutf^e Drben eine bo^^^elte Firmaria er«

ticktet ^atte; bie eine, f(^on 1349 „antiqua firmaria" genonnt, in bem Mrnberger
^ofe auf ber £e|erOad) unter bem 2Beinberg, für bie ©d;weftern be§ Drben§,
bie anbete auf ber Sf^orbweftfeite ber 6lifabeti)firc^c, ft^räg gegen biefel&e gefteilt,

für bie männli(^en OrbenSperfonen. 5ln le^tere war bie, im grütjja^r 1786
abgebrochene Äa^eUe, in welker jucrft bie §. Slifabett) beigefe^t werben war,

angebaut. SDaS ©ebäube felbft war am ßnbe be§ 15. ober tm Stnfang beS

16. 3ar^unbert§ äu^erft folib (mit ftufenformigen ©iebeln, benen be§ 3)iarburget

Üiot{)aufe§ ganj ä^nlic^) erbaut, ^atte übrigen§ fc^on feit langer S^it ni(^t me^r
al§ i?ranfen§au§ gebient, tcnn ft^on im 17. 3ar()unbert (1655) befanb fic^ in

ber ^irmanei, wie f(^on bamalö ba§ 2Bort gef(f)rieben würbe, eine bem
beutfdjen Drben gehörige toon ben 23ür(\ern 3)Zarburg6 ftarE befui^tc 5lßeinfc^ente.

©ipäter würbe baffelbe al§ gru(f)tfpcid;e'r für bie öteuenüen be8 beutft^en OrbenS
tenu^t, unb ba§ .äpoläwerf im fiebcnjä^rtgen Kriege üon ben ^^raujofen einge*

äfc^ert, boc^ fe^r balb wieber ^ergcfteUt. ^ule^t ftanb ba§ ©ebäube gänjlii^

leer, unb weil man nichts baipit aiijufangen wu^te, würbe e8 im ©ommer be8

3at)re8 1839 gänjlic^ abgebroifien ; bie noc^ brauchbaren ^Baumaterialien »er»

wenbete man jum Umbau be§ Hornberger .§ofe§. ©eitbem ift bie Söejcic^nung

§irmanei toi3öig erlofc^en.

SSgt. Sufti ©orscit 1825 ©. 243-250.
firil, gewß^nlid) fem gef^roi^en, wirb gegenwärtig nur noc^ in ber

Dbergraffrf)aft .Ipanau, in ®ctnl)aufcn unb weiter fübli«^ im ^anauif^en, unb
jwar nur no^ Dom 2Bein gebraud)t: Dom Vorigen '^oijXi, ßl^ebem aber war baS
2Bort im allgemeinen ©ebrouc^e unb nidjt blo^ SBejeii^nung beS öorjäf)rigen

2Bcine§, fonbern auc^ bc§ ©ctrcibeg, namentlich be« ^aferS, beS^ornS (9toggen§)

unb ber ©erfte. @o tommt fim in ben 9ienterei'3te(|nungen beS 16. 2iarl)unbert8

^äufig \jor; j. 23. iiij alb. l;ab id) ju gric^tar »ercjert auff jwe^mal \)o^z fitnc
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^afer laffen [türmen" UniBcrfit. 58ogteircd)nung (Slngti§ ü. 1560 u. oft. 3efet

ift biefer ®e6rou(^ jwar etlofi^en, aber bie in Reffen uotfomtnenben gamiliens

namen girn()aber, SSerngerfte, gernforu unb SSiernfotn geben \)on be[fen

ehemaligem SSor^anbenfein no(^ jc^t rebenbe§ 3s"3"'^-

SSgl. fert.

S^irst fem. erf(^etnt au^er bem gemeinf)oc^bcut[(^en ©ebraut^e in Reffen

iiod) einjcln al§ 23eseicf)nung bon 2Ba(bt)ö^en unb Sergrü(fen, iue(d)e na^getabe

freilief} itjren op^jedatibifdjen S^arafter in ben eineg ßigennamen§ umsufletbcn

angefangen l)at, ober bereits umgefteibet I)at. 3)ief)rfad) finbct fi(^ no(^ First

als Söejeid;nung ber auf ber §öf)e, bem £amme einer .^ügeloerbinbung liegenben

Sldterftüde : „[ie liegen auf ber girft" unb fold^e Stämme führen bann aud) ben

Eigennamen girft (33rao(^); au§erbem I)ei§t eine onfe^nli(^e 2BaIbf)ö[)e bei

©oljberg bie ß()efir[t (meift (Sl)eforfte gef^roc^en) , eine anbere bei £(ofter

«^aina bie (Sinfirft. 3tu(^ bie uralte Branvirst ift no(^ oorf)anben, ^at fi(^

aber im officieüen ©ebrauc^e in 23ranforft umgeftaltet; inbeS fott ba§ SSot!

(im SImt ©ro^enliiber) no(^ SBramfirft f)3red)en. ©agegen ift ber gteic^faCtS

uralte 9?ame Eherinetirst , ein SBalbbejirf, iveli^er fou^ol einen großen 2;l)eil beS

£nüßgebirgc8 wie beS ©euUngSwalbeS umfaßte, üorlängft erlofd)en.

Fiisclltag. diejenigen SCage, an welchen baS 9ied)t ber gif^eret,

ttjenn eS übert)au))t befd)räntt icar, geübt werben burfte, waren ber 3}Jittwod)

unb ber greitag jeber 2Bo(^e, bie gafttage, weldje eben beg^alb auc^, unb l}in

unb wieber biS auf bie neuefte ^^it, bie gifi^tage ^iefeen. „2öer aber mit

J^amen fifdien Witt, mag fol^eS uff bie 3ugelcif3enen fifd)tage, alS 2)^ittwo(^en

mib fre^tag, inib fonft nid)t, e§ erforbere bann bie t;ot)e notl}, toerrii^ten".

©tobtorbnung üon JpofgeiSmar 1634, bei galdenfjeiner ©täbte unb «Stifter

2, 447. 2SgI. ba§ SBeiStum toon ©atäfc^lirf 1506, ©rimm 2Bei§t. 3, 377,

unb anberwärtS. 2Sgi, Fleischlag.

©. 3eitf(^rift für f;eff. ®ef(^ic^te unb SanbeSfunbe 4, 64.

fisseln, fein regnen. 3n ganj 9llt^effen. 3m gutbaif(!^en f^jri^t man
fiseln, wie in S3aiern feisein, ©(^melier 1, 571.

Fist msc, 1) wie anberwärtS: crepilus ventris.

2} fleiner, f^wäi^Uc^er, ^infattiger, armfeliger äKenfc^; ©(^im^^fwort.

©et)r üblid;.

litzen, ^unftwort ber SBeber unb ber 2;ün(^er; e8 bedeutet ba§ ßin-

fled)tcn be§ (Einfi^IagS ober beffen, \va^ ben ,(Sinfd)Iog oertritt, in ben Stufjug;

olfo bei ben S£ün^ern ba§ Sinflec^ten ber ©erten in bie ©c^al^ötjer (ßpiU

fteden , SBeiffteden). Vorauf folgt bann ba§ bleiben mit ©trot)Ie^m.

S^itxfadcil msc. , einzelner in ba§ ®smhi^ eingefdjlagener gaben ; mits

unter oon ^eroorfted)enber garbe, um eine ©tette im ©ewebe (©ttenlänge, 9ln=

fang eineS anberS gewebten SinnenftüdS u. bgl.) bemerftii^ ju ma(^en.

JFÄtsBgerte fem. , bie ouS 33ud)en
,
|)afetn ober .^ainbuc^en entnommene

meift gefpaltene ©erte, weld;e ju bem ©inftei^ten in bie ©djalfjotjer bient. (Sftor

t. 9te(^t§gelat)rt^eit 1, 712.

%xi\^ 1, 270 wo fi^en, aber nid)t vom Sünc^en, aufgcfü()rt wirb.

5nieberbeutf4 : Fisse. 3fJi(^e^ ^amb. 3b. ©. 56—57. ©rem. 2ß23. 1, 398. 3n

biefer gorm erf(^einen obige brei SBörter ouc^ im wefifälifc^en Reffen: fissen,

Fissefaden , Fissegerte.

tlacli ift ber in ganj Jpeffen übUi^e StuSbrud für fei(^t, tvetd;cr lefetere

gänjUd; unbekannt unb unüerftanben ift.
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S^laileil msc. i[t in ber 93ebeutung ßurfjen in Jpeffen ijottig untefannt,

unb »vitb in einigen ©egenben nur ijon bem n3ei{^en Ueberjug, iveldjer bem
(Behäd gegefccn wirb, gebraucht. «So I)ei^t im @ei§grunbe bic ou§ geteilten

unb §erriebenen 5lartoffeIn unb 23iil(^ ober ©(^manb beftel)enbe SOkffe, mit

ujclc^em bte £u(ä)en belegt n5erben, unb bie fonft ®u^ genannt wirb, ^taben.
Unb im ©d)ma(talbif(^en ^ei^t baS mit SSutter, 9?at)m (©(^manb), 2)2u§ be*

ftric^ene §örob SButterflaben, 9JaumfIaben, 3)Zu§ftaben.

Claeme fem., 2Bei(^e, ©eite; ur^^^rünglii^ »on ber ©eitc eine§ SE^iereS

(D(^[en), Q&er ün6) »on ber menfd)Uc§en ©eite, unb bann in erniebrigenbcr

SBeife gebrou(^t, nomentlid; in ber 3fieben§art: einen in bie j^Iäme ^auen,
einem einen na(^brü(fU(^en JpieS, ein reiften SCreff geben. UeberaU in biefer

2Bei[e üblid), am meiften in 9iieber^effen.

©(^mibt 2JBefternj. 3b. ©.58 i;at j^Iaeme nur al§ üomSt^ier gcbräuc^(i(^.

Claiiz^ Flanz msc, in ben nieberbeutft^en Sejirfen wol richtiger

Plans gef^roc^en, 1) ben 2ttem bene^menber, jumal ftinfenber ®unft, j. 23. toon

^•ett, tt)elc^e§ auf bie t)ei^e Ofen))Iotte gef^iittet wirb, ^n ganj 9iieberf;e[]en,

auc^ in Dber^effen ni(^t uniiblid).

Stnberwärt§ glaft (©i^mibt Sßefterw. 3b. ©. 59).

2) aurf) Flainz ge[pro(^en, D^rfeige, 2)faulfc^elle ; metajj^orifc^ au(^ für

em!t3finbtid;en 'dh^tf^eil, ©djaben, gebrau(^t. 3"^ ^aungrunb, unb fonft im
Ereile .Ipünfelb. ®iefe§ Sßort, wenn aud) mit bemjenigen, welt^eS 2)unft bes

beutet, ber gorm na^ ganj flleii^, gehört bo(^ bem Urf^runge nad; ni(S^t ju

bemfelben, fonbern ju vlans, 2IJunb.

flanzen, beu Sttem bene^menben ®unft Verbreiten
j
„bo§ ^^ettlii^t fUnjt".

gellappt sein, ift im gultiaif(^en ein fe^r üblii^er 2lu§brud für
untlug fein, toerrüdt fein.

flarre fem., ^ieb, befonberS ein .l^ieb bur(^ baS ®eft(^t, al§ SSer*

wunbung; „bem ift eine garftige glarre über bie Sf^afe genauen worbeu". .I^iet

wie anberwärtg, unb jwor 5iemli(^ allgemein üblii^. Öti^e^ ©.63. ©(^melier
1, 590. 9Sgt. flerren.

C^lat msc, ein unanftänbiger, f(|mu|iger, niebrigcr SKenfd^. 3"^
©d)nialfalbif(^en. ^ieinwatb 1, 35. ©onft in Reffen unbefannt, unb nur
im ©(^aumburgifcben wieber erfc^einenb, wo Fiat [Srem. 2ß23. 1, 406j unb
ba§ ßom^ofitum Flälangel öorfommen.

©e^r äl)nlid;er Sebeutung, Dielleid;t urf^rüngli^ baffelbe Sßort, nur mit
I;od;beutfd)em 2tu§laut ift

Jt^laez msc (©^malfolben), FlSz (im übrigen Reffen), ein ungefüger/

ungcfitteter 2}?enf(^, waS mon fonft awä) 9Iefel, 23engel nennt.

Öieinwalb 1, 36.

flatsche fem., 1) 2o^3)3en, befonberS aUx »on ben J^autftüden ge*

iixh\^ü6), welche bei fd)wereren äSerwanbungen loggetrennt werben; bann au(^

öon einer anfcl)nli(^eren .!g>iebwunbe übert)au^t. Sdlgemein üblii^.

2) großer, burd) Uebergic^en einer ^^lüpigleit entftanbenei^unb jugteic^

entftellenber (meift aüä) (Sfel erregenber) gled. ©^malfalben.

9Sgl. ©rimrn SB58. 3, 1729.

ITIeck. msc, Drt, ©teile, angevoiefcner ^la^; aii<^ Flecken, .^in unb

wicbcr wirb ba§ 2Bort aud; oon einem einjclnen öanbftüd gebrandet. ®ie 23c=

wol)ncr berjenigcn Drtfd;aften, welche bie U3o5eid;nung „Rieden" füt;ren, ^jflcgen
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ouf biefelte fe^r ftolj ju fein unb [\^ feeleibigt ju fügten, tüenn man i^ren

SBo^nort „'Dorf" nennt.

fleckerweise, fteUenn)eife, ^in unb njteber, ba unb bort. SBerragcgenb.

Fleflerinaiis , Fledermäuse mar bte in ber ®raf[(^aft ^iegen^oin

unb in Dber^effen aflgemein üblid)e unb tegelmä^ige 33enennung ber H§ jum
^\al)x 1840 in tiefen ©egenben in nnjolbaren ©ct)Qren cutfirenben granffurter

^Pfennige (Keffer), «jegen be§ befanntli(^ eine befonberS fteife gorm tragenben

j^rontfurter I)eralbif(f)en Slbterö; eben fo, wie man in 93aiern bie ))reu|if(^en

@rof(f)en fonft ©utfejergrofdjen nonnte; ©c^meller 2, 27. ©eitbem baS Sur«

fieren jener 5i5f^""ige m geminbert ^at, ift jene iöeseiii^nung obfolet geworben

(etwa feit 1850).

flehen (floehen), flelwen, füef)en machen, in ©ic^er"^eit bringen. Slnber«

wärt§ f)äiifiger ol§ in Reffen, wo ba§ SBort inbeS noi^ immer gehört wirb, wenn
glei(t ni(^t l)äufig. «^491 du wras eyn grois wynt uff sent Jacobs tag, der

warff die weide umbe, unde fürte in Langendorff enweg die Kirche husse unde

schüren, alle buwe, ussgescheydin eyn bosse huss, worin die kyndere in geflent^.

SB. ©erftenberger bei Schminke Mon. hass. 2, 555.

fleisclltag:, SSejeii^nung berjcnigen 2ßo(^entage, an welchen \\a^

alter, unb no6) je^t in einem fe^r großen SE^eit ber länblic^en .^au§^altungen

btfte^enben, ^au^orbnung %Ui\ä} gefocf)t ju werben ^^egte; be§ ®ienftog§ unb
be§ S)ünner§tagsJ; 2)tittwo^e unb ^reitog waren ^^afttage, unb ^ie^en in bet

^au§orbnung gifd)tage. ®ie Söejeii^nung gleif(f)tage beftel)t no^ jc^t, unb

eS werben ©oftmdler, jumal .Jpo^jeiten , in »ielen ©egenben nur an einem

§Ieifd)tag angeftedt; eben barum gelten aud; bie gleif(^tage no(^ je^t ^ier unb

bo, im Stnfange biefe§ 3ai-^)""^ert§ allgemein, al6 ©lüdStage — weil an biefen

SCagen rei(^U(^e§ ®|en borl)anben war. 2)Jontog§ unb jumal ©onnabenbS würben

9)iel)lf^eifen gegeben, bol)er für biefe SEage ber im j^ulDaifc^en no(^ je^t übli^c

3'iame: £lü^tage. SSgl. Fischtag.

©. 3eitfc^rift für ^eff. ©efc^. u. ß^. 4, 64.

fleniieil (^prät. flaute , ?partic. gefldni, im ©tift Jper§felb unb in ber

@r. 3icgenl)ain) , urf^srünglid; : ben ÜJJunb beräiel)en (2tlberu§ Dict. 331. la:

porrigo vel exsero linguam, i(^ flenne); bal)er

Sntranfitio: 1) weinen, jumal taut unb f(^mer5li(^ weinen: „bie kt
einmal gefläni"! unb ungejogen weinen, wie eigenfinnige unb unbänbige £inber

t^un. 3" biefem ©inne wirb ba§ SBort gebraust im .g)er§felbifd;en, i^ulbaif(^en,

im ©c^molfolbif(^en, in berDbergrof^(^aft^anau, in ber @raff(^aft 3iegenl)ain, au(^

an ber untern @ber unb an ber @fje (|)omberg unb Umgegenb). Dt ein wölb
§enneb. 2ib. 1/ 36. Flenn-Elsey ein jum Sßeinen geneigte^, t^ränenrei(^e8

2)(äb(i^en.

2) lod;en, jumat eine Idc^elnbe SÄiene machen, ben 2)?unb jum ßa(^en

toeräie^en. ©o im öftlidien -Reffen, an ber j^ulba unb SBerra. ®ie ?Pferbe, ju«

mal bie ^engfte, flennen, wenn fic ben ^o))f in bie .^öl)e werfen unt> bie

3ät)ne bliden laJ3en.

Flennbart, ein jum 8a(^en geneigte§ ^inb.

„flennen, täd)erli(^e 3)?iene mai^en". ®raff(^aft .^o^enftein, Sournal

». u. f. ®eutf(^lanb 1786, 2, 115.

9lctio: 3) uneigentlii^ ; g^flaumenobft (3wctf(^en, ^ried)cn, ©d)Ie^cn)

burc^ §i^e im Slrodenofen ober im t^ei^cn 2ßa|er jum Stuffpringen ber ©djale

bringen; in biefer 2Beife „geflcnnte" ©<^lct)en finb jur 9iot c^bar. CDa8 8luf=
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f^rlngen ber ©i^ate ift bem Deffnen be§ SOJunbeS, immenUic§ jutn ßai^cn ju

Dergleichen, '^m üftli(^cn Reffen, in gulba unb ©(^molfalben.

3n Dber^effen ejlftiett ba§ 2Sott übert^au^)! nic^t. ©rimrn 50533. 3,

1768—1769 toet5eic£)net nur bie erfte Sebeutung.

flenzeil (sich): l) mit SBibenwillen, gIei(^fom mit ®e[i(£;t§üerjief)en,

flu eine Strbeit gc[)cn. ^m norblid)en Dberi)e[fen.

2) (fleissen gefprod^en , wie auc^ Leisel ft. Lensel ii. bgt.) 232iene jum
ßa(f)en mad)en; „was flei^t bii bid) nocl)?" b. ^. bu iüiöft lüol gar noc^ beine

UngeäogenI)eit u. bgl. belad)en? ©übliches Dber^effen; füblic^ öon 3)krburg.

aSgl. 3eit[d)rift f. ^eff. ©efd). u. 8^. 4, 65.

flerreu, bie 3^^)"^ bleden; ^ü^ni[(^ ladjen; „bu garftige glerrfi^nute,

ttja§ perrft bu nod) ?" 2lnrebe einer 3)Jutter an einen Knaben, ivelc^er über baS

Jpinfaüen eineS Heineren ^inbe§ f(^abenfrot) lachte. 3^^*"^*'^ allgemein üblic^.

3uiueilen iwirb jebo(^ aut^ flerreu für ba§ ungejogene Söeinen ber ^inbcr »er^

wenbet.

Flarrgesichl, Flerrgesichl, ftarre§, entfteHteS @efid)t, ©efiditSjüge, ^vclc^e

bumme§ (Srftaunen ober l)e|tigen i?;d)reden auSbrüden; ^ro^enge(id)t.

Flerraugen^ Derfel)rt blidcnbe Stugen, [tarr [tel)enbe ober oerbre^te Slug^

fipfel. 2tlberu§ ^at im Dict. 581. Tijb fl er rangen für oculos dlsiortos.

Flerjes msc, ^in unb voieber in SJieber^effen üblit^eS ©(^eltwort, gleii^s

Bebeutenb mit ©d;lingel, SSenget.

3Sgl. Flarre.

Flete fem., ge[)}rod;en faft lote Floete, fiie|enbe§ SBa^er, 23flc^, i^lu§.

3m fä(^fifc^en unb befonbet§ im weftfälifi^en Reffen; in le^terem fo, ba| bie

(Eigennamen ber §lü|e neben ber allgemeinen Söejeii^nung Fiele oerfc^toinben;

j. 43. I)ei^t in ^yiiebermeiffcr bie burd)flie|enbe SBarme nid;t Sßarme, fonbern

Fiele; ja bie ^iemel wirb meift fdile^t^oeg die Fiele (•= ber Slu|) genamit.

®er neutrale ©ebrauc^ be§ SBorteS, in ber gorm Fiel, wie fonft in

Sfiieberbeutfdilanb , ift ^ier nid)t toort)anben. SSgl. atic^e^ ©. 60. 23rem. 2B33.

1, 413. fliegen aber lautet aud) bier, wie bort, fielen.

3n älterer ^^it "'"^ biefeS 2Bort, in ber gorm Fleute, eine weit größere

Verbreitung m Reffen geljabt ^aben, al§ ^eut ju Sage, ^vx 16. ^o^^^unbert

erfdieint e§ öfter in ober^effifd)en Uifunben, j. 33. „so vnd als vns vnd gemellem

huse (ter ßommenbe be§ beutfi^en Drben§ §u 2)Zarburg) an vnsern deichen vnd

fischerien in der Aczbach geleigen eczwan mirklicher schade von fleuden vnd

gewesser des orts be^cheen" Urhinbe be3 2onbcommentur§ Wolfgang Schuczber

genant Milchling Don 1533.

fleiiteit gelicii, 1} barauf gelten, »erloren ge^en; „bo§ ®elb ift

fleuten gegangen". 2) \i^ au8 bem ©taube mai^enj „er ift fleuten ge*

ßangcn", ift burd)gegangen, burc^gebrannt.

Sfiieberbeutfd^e Sicbcn^art, 9iid)e^ ©. 63; befonber§ im oftli(^en J^cffen

üblich, nirgcnbg aber gänslid) uuDerftanben.

flitsclicii unb Hitzen würbe im oftlic^en Reffen Don altern ^cx>

fönen nod) im Stnfange biefe§ 3o^^w"bert§ für: mit Pfeilen f^iefjen gefagt

(wie ba§ ©d)ie^en mit 9iol)r)3feilen in jener ®cgenb ju ben ^rül)ling8Dergnügungen

ber bamaligen 5lnobenwett gcl)'5rte). „t)aben fleine fd)ie^löd)lein barinn, ba fic

I;erau9 flitfc^en". §an8 ©taben 9ieifebefc^r. , SBeltbud) 1562. fol. 2, 51b.

Fliischbogen , Flitzbogen, crftereg bie für gröber, gemeiner, le^tercS bie

für feinet unb ebler geltenbe 33encnnung: 2trmbruft; jc^t nur no6) ein Änflben*
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fpieltverf, bcffen Söenennimg 9trm6ruft ober foft ganj iinfcefannt, jcbenfatlS bur^^

au8 iingeläufig ift. §an§ (Stabe l)at gIttfd;bogen.

flittern, fiesem, in f;oI6 unterbtücEter SSeife lad^en. 3m J^aungrunb.

fliick, gefprod^cn flick, tüttb nic^t nur im genjo^nlti^en [«^tiftbeutf^en

©inne toon Sßogeln, [onbern meta))^otif(^ au^ ijon lern gla(^fe gebraudjt, ttjeld)ei;

5um ^erau§ne|men au§ bet Sfio^e geeignet ift. Sftor b. 5He(^t§i3(. 1, 641

(S. 1Ö94).

fliigger adj., fernen, ^urtig, eilig. Sin bet untern Sber (^ttfefar unb
Hmgegenb). 9(u$erbem nii^t in .!pe[fen üblit^, aber auc^ [onft faum üorfommenb,

fclbft nid)t in 9iieberbeutfd;(anb ; nur bie ^r. 2B33. 1, 411 aufge[ül)rte jnjeite

33ebeutung ijon flügge ge»üär)rt eine I;oUbare 2lnlel|nung. fluger i;at ©talber
1, 386 in ber SSebeutung loder.

fliisz fommt in bet 2Solf§[pra(^e niemat6 in ber Söebeutung »on fluvius

toor, »ielme^t bebeutet ba§ SBort, wie in ber älteren <Bpxa<S)i

1) fluxus, (Strömung;

2) oöe tbeumatifd;e unb fatarrf)attf{^e Frontseiten (in tt)el(^em ©inuc
im ©djriftbeutfc^en no(^ <S(^IagfIu^ gebraucht ivirb), ©lieberrei^en njie Sungen*

cntjünbung (roeli^e ebebem .^erjgef^jan ober Jperjge[))err f)ie|), @et)irn»

et\«eid)ung wie Finbbettergefdinjulft, unb namentlid^ ttjitb bie, ni(^t al§ Siobeg«

etfd)einung, fonbetn aI8 2:obe8ut[a(^e aufge[a|te ßungenlä^mung al§ ^tu^
bejcii^net; bie Ut[a(^e be§ ScbeS wiib, namentlich icenn toon Finbetn bie SfJebe

ift, tegetniä|ig bat)in angegeben: „e§ ift i^m ein glü^c^en gefallen".

aSefanntlid) ipflegten alle berattigen FronEl)eiten In ölteren ^Qxkn auf bie humores,

böfen Iiiimores, n)et(^e fid) ba ober bortljin gejogen, babin ober bottl>in gefallen

feien, jurüdgefü^it ju ttjerbcn, unb nod) im 5lnfange biefe§ 3'''^^)""^^'^^^ njuibe

iDiefe 9luffa^ung üon ©otfätjten unb ß^itutgen etnftlid) toettteten. 9ion biefem

humor, biefcn humores ift Slu|, j^^i^^^ ^'^ bui^ftäblid^c llebetfe|ung.

fllitsclicn, fd;iu(^3enb n^einen, ftätfer al^ flenaen, fd|U}äd;er aU heulen.

©^malfalben.

foclieil, laut unb fi^wer atmen, toon ben 3)?enf^en unb \iom SSie^ in

Dbert)cffen gebtäudjlii^ , anbettt)ätt§ unbefannt. „'2)u fo(^ft ja", Slntcbe an

einen, ber fii^ au^er Sttem gelaufen t)at. (S§ ift ba§ gemeinl)0(|b. pfuchen,

pfuchzen. ^n 9Zieberl)effen fagt man hechzen.

Clilir fem. unb neutr., gutt, ^utc^fartSftätte für SBagen unb Sßie^^

beerben, nid)t nur burd^ einen %i\i^, fonbern and) hnx6) einen in einem engen

3:l;ale flie^enben, ujenn glei(^ no(^ fo fleinen ^ckS), ml^Qt ber 9Jatur fetneS

8aufe§ gemä^, nur ^ier unb ba geeignete ^^unfte gewährt, auf tt)eld)en über i^n

l)in üon ber einen 33ergtt)anb, bem einen Slbliang, jut anbern mit Sßagen unb

SSief) gelangt werben fann. ®a8 SBort finbet fi^ nur im fä(^fifd}en unb weft*

föUfc^en Reffen, fe^r t)äufig jumal am äiein^arbgmalb , unb bie gc^re geben

überall ben glur= ober 2Bolbftri(^en , in benen fie fi(^ befinben, i§re 9'?amen, fo

ba^ fie, öon 9lu^en angefelien, fid) wie Eigennamen ausnehmen. (So ift j. 33.

bei ©rebenftein eine göl)r burc^ bie 6ffe, bei QSolfmarfen ba§ (bie) Slllerfö^r

burd) bie iwifte; bei ^ombteffen bagegen führen bie ©redfö^r, bie Dfter*

walbgfotjr, bie ®üwel§fol)r, unb oiele anbete, bei Uben^aufen bie Sßeden=

I)ager §öt)r, bie 3Kei)erSöfer ^ö^r, bei ©ottSbürcn bie 2;Sonfäutcr §ö§r, bei

3p|3ingl)aufen ba§ ^o^e ^-o^r u. f. w. über geringe 9tinnfalc in meift fe^r

engen SE^algrünben. j^-u^^)fabe aber, welche mittelö (Stegen über biefe 93äd}lein

führen, Reifen niemals gö^r.
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Coolen neutr. puledras; bie aii§[c[)ne^Ii(^e SSejeii^nung be§ jungen

ipfeibeS m ganj .!^e[)en. Füllen, ba§ ©eminutito toon Polen, ift nirgenb§ übli(^,

c§ [ci benn in abermaliger ^eminution, Füllchen, toeli^eg SBort iwot Äinbern

gegenüber gcbraudjt »virb.

!ff^Oi*ke fem. CDiefeS tateinif(f)C, et)ebem a\i6) in Dbcrbeutf(f)ranb flcs

hxäi\6)üd)e unb in ganj 9?iebetbeutfd;(anb nod) je^t übli^e SBort ift aui^ in ben

fäd)fi|d)en unb tve[tfcili[(f)en Oegenben ^e[fen§, boc^ nur in biefen, gebräud)li(^,

bebeutet aber nic^t, wie fonft in S^iieberbeutfdEiIanb (©c^ottet Jgtaubtf^r. 1321.

SKi^e^ ©. 66. ^rem. 2093. 1, 441) ©abel über^au^)t, fonbern nur bie swei«

jinfige ^cugabct. ^ie breijinfigc 3)iiftgabet ^ei|t ©rei^e (f. b.).

li^raseii msc, cespos, 9to[en. 2)iefe gorm ^erfti^t in ben nieberbeutf(^en

iöejirten .^e[)en§, [obann »weiter [üblic^ in SfJieber^efjen bi§ na(^ 3J?el[ungen unb

^omberg |erouf, in Dber()effen in ber ©egenb öon j5^fl"f^"^^ßi^9- ^^^ füblic^e

9iicberr)e[fcn
,
§ergfelb, 3icg<^"^oi"r S^^^^" "i^^ ^^^ fübli(^e Dbcr^effen bebienen

fid) ber l;od)beut[(^en gorm 2ßofen. ®a§ gemein|o(^beut[d)e 2Bort 9?afen ift

nirgenbS boIt^übUd). „Zu den gelzydin für uss der erden in Doringen eyn gross

frassen lenger dan L fasse lang". 2ß. ®erftenberger§ ß^ronif bei Schmincke
Monim. hass. 1, 36. „Noiltzoiger frawen ader meyde den sal man an vyr phele

ulT eyne(n) frassen bynden". ©mmeri(^ granfenberger ®en)Df)n^eiten bei

Schmincke Mon. hass. 2, 755. „ben unterften 5lleefra^en" .Ipainaer Selties

brief Don 1752 bei Senne)) Seirje ju S©$H. Cod. prob. ©. 209. Slnefbote:

6ine ©d)ilb»ua(^e toernjeljrte einer befannten fentimentalen ®ome in Toffel im

2ial)r 1822 ben Uebergang über to§ Söotvlinggreen in Sßil^elmS^ö^e, lüorouf [ic

\\)n anrebet: „9fJauf)cr Krieger, la^ mid) tvanbeln auf bem 3:epvid; ber 9?otur!"

unb ber ©olbat onhwortet: „®umme (San§, e§ i§ \a grafen!"
es ift bieg 2ßort neben Frist (f. b.) ba§ einzige 23eifviet, ba^ ba8

nteberbeutfc^e wr an^ in nidjt etgen§ nieberbeutf(^en ©egenben, toergrcbert aller=

bingS in fr, beibef)alten n)orben ift. ®ie öoHe nieberbeutfc^e ^orm wrasen f.

bei %x\\6) 2, 87. ®ie gemein^oc^beutfc^e (fdjriftbeutfc^e) ^orm 3?afen ru^t

auf biefer nieberbcutfdjen , mit üblid)er SBegberfung be8 w; vrte \\ä) ober bog

at)b. waso, mf)b. wase, iue((^e§ je^t nur no(^ in ben ©iaiecten vorf)anben ift,

ju wraso »erfjätt, bleibt not^ ju ermitteln.

®a§ bon Grimm WB. 4, 64 al§ iinerüfirt bejeidjnete SBort fräse, fräse

ift twol jiüeifcUog unfer fräsen ; ©^reu bebeutet jeneS fräse, fräse auf feinen %aU.

l^^rail« 3n ganj -gieffen wirb toon ©eiten be§ ©efinbeS ba§ 2Bort grau
nod) in bem alten ©inne Don Jperrin, ©ebicterin, gebfaud)t: „meine grou",

„unfere grau" fagcn felbft in ©tobten ganj allgemein männlid)e unb weibliche

SDienftboten uon ber ®ienftl)errin.

Fräule (gcf^rod^en Pralle) neulr. 1) bie ©ro^mutter; 9teintt)otb 1,37.

2) fleineS alte§ a)iütter(l)en. ©i^malfalben. Sßgt. ^errle.
Unser Frauen Betlslroh (©d)malfalben), abgefürjt Frauenbeltslroh,

Frauenstroh (im Übrigen Reffen), Galium cruciala.

Frauenmanlel, Alcliemilla vulgaris; überatt fo genonnt.

^te übrigen, anberwärtS nad) ber 3""gfi^a" Tlaxia mit grau bejeid^;

netcn ilräuter führen biefe Söejcid^nung in Jpeffen ni(^t, felbft nid)t Adianlum

nigrum (grouenl)aar) , in Reffen ül)net)in feiten, unb Cypripedium, weld^e fc^öne

äUume, wenn fie ja genannt wirb, nur ©c^ul)blume, nid)t grauenfd)ut) l)ei^t;

nur im ©)3cffart wirb fie graufd)udclblume genannt, unb, wol unbcred)ttgt,

mit ben „wilben grauen" in 3Serbinbung gebradjt. ©. 8t)nfer beutfdjc ©agen
unb ©itten in Ijcffifc^cn ©auen. 1854. ©. 62.
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Jungefrau, genjo^nttd^cr Stnruf bet S3auerinnen, olt ober jung, m\6)i mit

5ßer!auf§artifeln in fcte ©tobt jum SWatfte fommen, ober auf bem firammorft

an ben aSuben vorübergel)en. ©. Jungfer.

tcilde Frau, eine biS je^t no(^ nid;t toüHig erlßfc^ene, m^t()ifc^ geworbene

8?emintfcenj an ein 9[)Jenf(f|engef<^(e(^t, tt)elc^e§ »or bem je^t unfere ©egenben
beiüo^ncnben 3So(f§ftamme in benfeliten gekauft I)at. 5lm lebenbigften [inb bie

ein[(i)Iagenben ©agcn no(^ je^t im ©^e[[att unb im SSübinger SEolb, [o \m om
SSogelgberg, f. ßi)nfer ©. 58—62; me^r üetbunfelt am ^niia. 33ei 2ßüft-

ttjüllenrot ^ei|t eine a3afaltfu)))3e „ba§ 2BiIb[tauent)au§"; im 33übinget

SBolbe eine gleite S3ofoItfli)5))e „ba8 toilbe SBeibSbilb"; am ^nitU über

griebtgerobe na^e am SSilftein eine ä^nti(J)e ^i^sv^; unter toel^er fid) eine .§ül}(e

iefinbet „ba§ grauen^au§". ße^tere 33e5ei(^nung ttjurbe no(^ lüor funfjig

Sauren ganj beftimmt auf bie „toilben i^^auen" , xod^t bort »or alten Seiten

genjot)nt t;ätten, tcjogen; feitbem ift ber 30?^t^u§ »erblaßt, [. genfer ©. 62.

23gl. ©rtmrn b. m\}tf), (2) 403
f.

frei adv., ein SIu8bru(S be§ S3efräftigen§ unb Jperüor^e6en§ , njie in ber

SSoIfSfprad^e tt)ol libetoU in ®eut[(^Ianb, wellten bie ©^riftf^rac^e Vüieberjugeben

Qu überleben) ni(f)t »ermag. ©djmeller 1, 606. Sßalb ent[))ri(ijt bem „frei",

boc^ immer nur jum 3:^cit, bie gormel »gonj unb gar", balb „xe6)t" , balh

„nur", balb ,;f(^on", batb „xnixtüä)" u. bgt. m. „^aitgcn war bid;, an bem
ort^ ba bu fd)loffeft, fi^t alle x\aä)t ein lobberii^ter Jpunbt, ber fi^utt frei) fewr

tomb fi^". (Sf(^njeger |)ejen))roceffacten toon 1657. „SSir finb frei luftig ge*

wefcn" bebeutet: wir finb red)t luftig gewefen, aber au(^ nur luftig, b. \). e§

ift weiter nid)t§ (©c^limmeS) toorgegangen. „®r I)ot if>m frei abgefagt", ^at

bie ^iitnutung, $Öitte, ganj unb gar abgefd;Iagcn.

freien, im weftfälif(^en Jpeffen friggen gefiproc^en, ein augenfc^einlid)

nieberbeutf(^e§ ©)}rad)element, in Dberbeutfd)Ianb wenig üblic^ (©(^metter 1, 610),

ift in ganj .Ipeffen ber au§fd;lie^Ii(^ gebraui^te Qhi§brud für

1) werben um eine Jpeirat, hti bem 9)?äb(J)en wie bei beffen SIternj

meift mit um conftruiert: „um bie 92. 9?. freien".

2) heiraten. „(BS mu^ wol einer freien, wo er gufommen fann".

2)?arburger 2tctcn Don 1596. ©o finb au^ bie 3ieben8arten „jung gefreit, ^at

niemanb gereut", „freien ift fein gjfercefauf" u. bgl. DoIt§übIi(^.

I^reierel, Brautwerbung, ©i^on bei SB. ©erftenberger (Schmincke
Monitn hass. 1, 271}: frygerie. „Stuf bie j^reierei ge^en", na(| einer

^jaffenben 33raut fi(^ umfet)en, .ipeirat^Santräge ma(^en.

9tu^ bie 9lu§brüde greterSmann (33rautwerber) auf i^reier§fü|en

gefjen, weniger inbe§ j^-reier unb j^reierin, finb ooIf§übIi(^.

Vreiscll msc, conüulfiüifc^er 3"^^^, namentli(| baS in golge eineS

^)lß|ti(^en ©(^redenS eintretenoe conuuIfiüif(^e 3ittern. ©t^malfatben, anberwärtS

unbetannt.

©(^melier 1, 617; obweic^enb Don bem altern unb in Sßaiern nod)

»or{;anbenen ®ebrau(^e ift unfer 2Bort 23?a§culinum, ni(^t j^emininum.

Fresse fem. , Fress neulr. , ber ^hmb , in »eradjtenber a3ejtel)ung.

®a§ 92eutrum finbet \\6) in Dber^effen, bo(^ ni(^t au§fd)Iie^Iid^, neben bem gleid)«

faa§ fel)r gebräuc^Iid^en Femininum ^erfi^enb. „3c^ will bir§ in§ g-refj

f(^mei^en" SDber^effif^e ßriminalacten bon 1593; eine 9ieben§art, in weither

als einer fe^r gewö^nlici^en, j^re^ unb gre^e nod; je|t gleid;mä^tg »orfommen;



110 Gefraes» — Friede.

„einen in bie ^rc^e [(^mei^en", gleidifall^ fe^t übticf), §at »owiegenb ba8

Femininum, ©d; melier 1, 618.

CSefraesz neulr., in gtei(^er Söebeutung n^ie Fresse uiib nod^ üblicher

öl§ bie[e§ 2Bort.

freund bejett^net au(^ in Reffen, »ie in Sdern (©(^rneHer 1, 614)
unb fonft ttjol in bcm gröften 2;[)cilc »on ©eutfc^lanb, auf bem )3latten ßanbe

junäd;[t nur ben SSerinanbten. S)ie S3ebeutung von amicus ift gnsar ni(^t un6e#

fannt, ja in etnigen SBejie^ungen übli^, j. ^. „wir woUen ja gute j^reunbc

bleiben" , aber bo(| eine gegen jene 33ebeutung [e§r untergeorbnete
,

ja [oft Der»

f(f|tt)inbenbe. 9'Zo!^ in ber 3«^'^ ^^^ fiebenjä^rigcn Krieges f^eint unter bem
ßanbvolt bei unS bie 33enennung „^reunb" für ein nid^t toerwanblfc^aftlit^eS

SSer^ältniS nic^t nur nii^t üblid) gewefen, foubern fogar abgetel)nt worben ju

fein; in ber 9lb»üidlung einer njeitläufigen, bie 3a^re 1758—1764 auSfüHenben

bäuerli(f)en 6rbf(^aft§fac^e ujurbe von einen ^Beamten ein ben ^au^terben mit

feinem 9lote unterftü^enber a3auer al8 „greunt" be§ §ou)Jterben bejeit^net; ber

Sediere ^sroteftierte aber förmlich, unb jwar jujeimal, gegen biefe 53ejeic^nung

:

„ber 9i. "ifl. fei fein greunb nid)t, unb f)ahe \ona6) mit ber ßrbfc^aft ni^tS ju

f^affen". ©anj Stel;nli(^e§ aber f)ahi \6) no(^ im ^ai)x 1810 (ober 1811) ver»

nommen.
Freundschaft bebeutet in ganj Reffen nur ben SSerwanbtenfrei^ ; nicmotS

wirb baS" SBort in bcm ©inne von amicitia gebrau(f)t. ßomt e§ je in abftrocter

S3ebeutung vor, fo bejeidjuet e§ bie 3Sern)anbtf(i)aft.

Friede« 3n älterer ^di würben bie S3auernt)öfe unb ganje Dörfer

mit Sßerjäunungcn (©(flögen) umgeben, unb biefe ©ii^erung gegen Sinbrui^

unb §reoel nannte man triebe, ©orffriebe (wovon gemeinl)od)beutf(i) „ein»

friebigen"), weil inner^olb biefer SSerjäunungen mon fitf) fidjer unb t)eimifd)

fül)lte; mögli(^, ba§ ba§ Sßort fridu, weld)e§ in ben urverwanbten ©^rac^en

feine 9?amen§verwanbtfd)aft t;at (fel)lt übrigen§ a\i6) im ©ot^ifdjen), juerft bie

ßin^egung, ta§ ©i^erl)eit§mittel , unb bann erft ben ©id)erl)eit§juftanb unb baS

©i(^er^cit§gefü^l bejeid^net t)at. ß§ würbe ftreng barauf gefeiten, ba^ biefer

g-riebe (biefe SScrjäunungen) bei Ma6)t verf(^to^en gehalten werben mu^te, unb

bo^ n\6)t etwa ber (Sine bem Slnbern feinen 2)orffrieben oufbrac^; bie DrtS*

vorftänte waren bofür verantwortUi^, bap inSbefonbere bie ba8 ganje ®orf um*

fo^enben 6iul)egungen unverle^t erhalten unb bie (Eingänge 9'Zad)tS verfc^lo|en

würben. „1 fl. werben geftraft bie ©Ibergcr^eufer [el)emalige S3ewo^ner beS

2)orfe§ Slbring^aufen bei ®o|felben, weld)e fic^ nad) ©o^felbcn gejogen Rotten,

^ier ober immer, unb bi§ auf bie neuete 3eit, eine befonbere ©emeinbe bilccten]

bo§ fie 2)Ji(^el in S^^len ju ©uöfelben fein borf friben vf gebroi^en vnb jm
ein vnnobigen fo^er weg vber fein ader gemoi^t ^obcn". SBetterer 23u§regifter

»on 1591. 1| 11. wirb geftroft bie gemein ©ter5l)oufen, bj fie bj gebot verödet

vnb jren bor ff friben ni(^t jue machen wollen" (Sbbf. von 1596. „10 alb.

wirb geftraft 3ieint|ort SÄüUer ju Dmenow bj er ben borff friben nid)t ge*

polten". Sbbf. V. 1596. Unb fo öfter, a\i6) werben me§r ol§ einmal „ber

4)eimbcrger vnb vier" (ju ©terg^oufen unb anberwärt§) gerügt „ba§ fie beS

na(^t§ vber eingelegt gebott t^re fd)lcge ni(^t befc^lieffen loffen, bot^ero e^lid;en

mit ^üeten groffer f^obe im feit entftonben". ©(^melier 1, 603—604.
§ieri)er geboren oud) wol ol)ne Si^^if^l ^»^ Drt§bejei(^nungen

Fridaha, je|}t j^riebo, an ber äßerro — wol ein eingelegtes, ni(^t bem
gemeinen @ebrau(| (jjifd^fong u. bgl.) überladenem Xöo^er.
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Frideslar, Je^t gri^tat, eine cingetiegte SSo^nung, wie etwa ba§ f^sciterc

Söurgftoa.

Fridutcalt, jefet g^tebewalb, bcm (Sinne noc^ im Mgemeinen baffelBe,

tt)o§ wir je|5t Jpegewalb, .^ege, nennen; moglidjcr SGBeife aber inSbefonbere ein

SBatb, weldjet [üt fcen SultuS beftimt unb ju biefem Qwedi cingefriebigt war;
ber je|ige %Udcn mag au§ einem [oI(^en SBalbe entftanben fein ober an einen

fold)en angebaut werben fein. 21I§ 2I^5^)elIatiüum fomt griebewalb no(^ fpät, im
17. 3^. in einem 2Bei§tum »on ßrotoe an ber SDJofet (GrimmWeist. 2, 373) üor.

Friscllbier neulr. (gef^rotfien Früschper), im ©(I)molfolbif(^en bic

a3e§ei{f»nung be§ 9'iad;bierd, ®ünnbier§, Soüent§. (SSgl. Trinken ^ Langwel).

ateinwalb 1, 38.

Frist fem., ber obere 3;beil be§ gu|e§, fonft au(^ 3iei^en genannt ; au^
I;ei§t fo, boc^ meift fi^on mit 3BegIa§ung be§ F im 2tnlaut, olfo 9lift, ber

unterfte Stfieil be§ Strme§ bic^t über bem Jpanbgclenf, meift au(^ mit Inbegriff

be§ le^tern. 63 gebort biefeg 2öort ju benen, wel(^e fcaS wr ba§ StnloutS in

fr üerwanbelt l)aben (tigl. Fräsen): eigentlich wrisl.

9Ji(^ei) Jpamb. 3b. ©. 347. Strodtmann Id. Osnabr. ©. 388. SSrem.

2B33. 5, 300. ©c^meller 3, 144.

fromm wirb in Reffen, wie in bem groften Slljcüe ©eutfi^tanbS , nur
in einer SSejietjung no(^ in feinem urf^rünglid;en ©inne (forberlic^, bann:

gefe^tid; [wie Cutter ba8 2Bort au§nat)m§Io§ unb nad) feiner au§brü(JU(^en ©r»

florung gebrauste], in feinem 8eben§frei^e ßl)ne SluSfi^reiten »er^arrenb unb
benfelbcn ganj auSfüüenb) gebraud)t: Don 5pferben welche ni(^t fc^lagen ober

beipen, unb »on Dd^fen welche nic^t ftöpig finb.

Iiefriichti^eii, ben St(ier befäen; ein in ben Sei^e=, 5|5ac^t= unb
bergleic^cn 23ne[en im 14., 15. unb jum 2;t)eit no(^ im 16. 3cit^ii"bert fe^r

oft üorfommenber 2lu§brud: „das sie land schere (abernte) vmb jren verschienen

poicht, als sie das zu der zeit hefruchtiget helle" Ungebr. Urtunbe üon ßalbern

J). 1383. 6mmeri(^ g'^onfenberger ©ewon^eiten bei Scbmiacke Monim. hass.

2, 747.

fliclltel fem. 1) wie gemein^o(^beutf(^: im ^(ural ©c^Icige, im ©in*
gular ®egen. 2) ©i^im^jfwort für eine lüberlidje grauen§:perfün

,
§ure. 3m

gulbaifd;en.

fliclieln, betrügen, namentlich im v^artenf^iel bur^ untergefc^obene,

I5erlcugnete u. f. w. harten betrügen. Fuckelei, Betrügerei, ©(^malfalben.

9ieinwalb 1, 38.

®od; i[t neben fuckeln im ©(^malfatbif(i^en au(^ ba§ im übrigen Reffen

für biefe 9lrt toon Betrügerei gangbore SBort muscheln (fuscheln) nic^t ungc*

bräud)li(^.

fiillfasz neulr., gewöC)nIi(^ Föllwes gefpro«^en, ber au8 ^oljft^ienen

verfertigte, bie ©eftolt eine§ l)alben ®ie§ tragenbe, gewo^nlid; ju ßrbarbeiten

benu^te, in SC^ürtngen unb im ^ennebergifdien gebräuchliche, in J^effen faft

gänjlid) unbefannte ^orb. 9}2it ber SSerfertigung bicfer £örbe befi^öftigen fid^

»iele 33ewol)ner ber ©(^malfalbifc^en Dörfer, unb e§ werben be§l)alb bie bort

galreid)en Ä'orb^ec^ter überl)au^3t Föllwesmächer genannt. <Bpx\6)t mon ba3

äBort forgfältig, öor „©ebilbeten" au8, fo lautet eS Föllßs.

Terfiimfeien , eine ©ac^e burc^ ungefc^irfte Söe^anblung gänslic^

»erberben. 9?ieberbeutf(^er , in 9?ieberl)effen Ijöufig, in ber 3)iemclgegenb in ber
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j^otm verpumfeien , toorfommenber 9Iu§btu(f, bcffen Dcr^ocT^beutfi^te formen
terbombeisen (f. b.) unb verpopeizen (f. b.), guglel(^ o^ne ^^^^i cl SSer*

berbniffe ber ^orm verfumfeien, finb. ®a8 SÖßort fumfeien fcebeutet na^ 3fiicf)ei)

Id. Hamb. ©. 67 „luftig fiebeln unb tanjen" unb verfumfeien „rooUüftig öett^un"

(au8 9tt*e^ ba§ 23rem. 2ß33. 1, 466—467), unb fo bebeutet verfumfeien

eigentlich: fein SSermogen but(^ ein luftigeS Seben, bei @^5iel unb Sanj, jerrütten,

iüorau§ fi(^ bie je^ige S3ebeutung »on verfumfeien, verbombeisen, verpopeizen

auf fe^t begreifliche jffieife entmicEelt ^at.

fllllllliclll, unfi(^er on ettoaS ^etum taften (herum fummeln), ungenaue

Strbeit moi^en (ungenou nä^en, ftricfen, fleiben u. bgl., tuoju ©enauigfeit im

ßinjelnen erfotterlii^ ift). SlUgemein üUi^. SSgl. fameln.

9ti(^et) Id. Hamb. ©. 67 f)at für fummeln bie S3ebeutung: mä^ig §eruin

f(^tt)änjen.

fitnern, im ©(^(afe umfierge^en, wie bie 2)?onbfiic[;tigen t§un; im

©(^lofe reben. ©d^malfalben. 93gl. fameln unb fanzen.

fling, fungst, toottenb§. ©d}malfalbcn. 3Sgl. aufung.

Fiirbes = Sürfu^, ber §ü^ling »on ©trünn>ftn, bie ©ocfe. Dber^effen.

fiiriscllillill^, ®ef(^c^, ftabtifc^e Slbgabe »on Käufern, Siegern, unb

bem Eigentum an bcmegliclen ©od^en (3Stet) unb ^au§geräte). ®a§ 2Bort er?

f^eint l)äufig unb a(§ feftfte^enbe Sejeii^nung in Smmeri(^§ g-ranfenberger

©ewjon^etten hd Schmincke Monim. hass. 2, 696: „der gibt furschilinge unde

verstehet syn gut"j 697: »Myt dem furschilinge verstehet man al syn hussgerede",

unb fonft. 3tu(^ n)ed)felt c8 einige 2Äale, j. 33. ©. 695, mit bem SBortc

@efc^o§. 2)a§ 2ßort fott r\o6) im vorigen Sar^unbert ol§ eine officielle, in

ftäbtif(^en 9?e(I)nung§i3crf)äItniffen gebräu(^lid^e ^öejeii^nung in mel;reren ©tabten

toorgefommen fein.

lutsclielil, ^lätf(^ern, im Sßa^er mit ben Rauben ober mit bem
gonjen ^ör^er (au(f) ber %i\(i) füischelt) I)crumfa^ren. ©rfimalfalben.

Sieben fötscheln finbet fic^ auc^ pfüischeln, pfdtscheln, auc§ filscheln

(fitschern), tt)el(i)e§ befonber§ toon bem .^antieren fcer 9Bäf(f)erinnen mit ber

2JBäf(f)e im SSa^er gebraui^t wirb. ©leit^fatlS in ©c^malfalben, fonft nirgenbS,

übti(^.

futtern wirb jiemlic^ in ganj Reffen, am meiften in 9iicber^effen

gebrau(i)t in bem ©inne üon groUcnb freiten, jlu(^enb fc^elten. 3m üft(i«i)en

Reffen finbet fi^ fogar neuerbingS sich futtern b. §. fi(^ gegenfeitig f(|elten, fii^

mit Sßorten janfen.

^a§ SBort ift erft 1806—1814 toofüg ubU(^ geworben, obgleich e8 von

ben „33rabäntern" b. t). ben ©olbaten, welche 1793 mit im OlevoIutionSfrieg

in ben S^ieberlanben gewefen waren, ja fd;on von ben au8 bem ficben]ä()rigen

itriege ^crftammenben, einjeln gebrau(i)t würbe. (BS ift ba§ franjöfifi^e foudre,

in ein beutf^e§ SScrbum umgeftaltet: foudre auSf^jrec^en, mit foudre um fi^

werfen.
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®.
;Sfa, bie ofcgeftum^ftefte , ahcx getuo^nüc^fte gönn, gae, skhei^

gacbet, bie boüeren, niinbet ^muftg gebrauchten formen be§ feefannten

altern geb üoft, geb (®rtmm ©ramm. 4, 260): meincttuegen, mir liegt nicf)tS

baron, ict) t)in§ jufrieben ; unb wenn au(|. 3?ur im ©(£;malEalbtfc^en noA übliA.

©d^meüer 2, 83.

gabeln (sich), \\6) orbnen Ia§en, fic^ in eine Beftimte ^orm fügen;
mcifteng Don ©adjen, inbe§ ou(^ Don 5perfünen üblic^. „(5§ mü |'i^ gor ni(^t

gabeln", bie ©a(^en njoHen [ii^ nid^t machen, nid;t fügen, nii^t sufammcn
paffen. ,,2ßie wirb fi(^ benn ber Ifl. 9?. gabeln", wie wirb er fid) anfteöen,

fid) in feine SSert)ältniffe ju finben wi^en. ©et)r iibtid). D^ne S^'^^if^i ^o"
©abel entlehnt: fid) auf bie ®abel fa^en, oufgabeln la^en. ®a8 fd)wer öers

ftänbli(^e nürnbergifcbe gaulen ©dimeUer 2, 31 erholt burd; unfer äßort

feine jutreffenbe unb au§rei(^enbe ©rflärung.

ßftor t. m. 3, 1408.

CMadeii msc, ein je^t nur nod) in ber Dbergraffdjaft ^anau (©c^Iüc^tern,

©c^warjenfelS, ©teinau) unb jwar in ber urfprünglid)cn Sebeutung üblidjer

SluSbruä: fleiner, einftödiger, unb meift nur au§ einem einjigen 9kum beftef)enbet

92ebenbau. 3" früljerer ^cit niu^ bo§ 2ßort, aud) in bcm angegebenen uralten

©inn, jiemlid) iiberaU in Reffen verbreitet gewefen fein; fo i[t in Dörfern ber

Umgegenb »on 5?affel (.^eder§t)aufcn u. a.) »on ®rb gaben bie 3?ebe, wetdje

übrigen^ jum 5ll)eil §u 2Bo{)nungen gebient ju I)aben fd)einen. 3" bem ©inne
ijon 23orrat!§raum, 2Sorratgl)au8 aber fommt Gaden in ben fjerfdjaftlic^en 3Jed>-

nungen big in baS 17. 3ar^. oft üor, am öfterften oflerbingg in ober§effifd)en

9fled)nungcn; j. 93. würbe (1583 u. ö.) in 2Better ein 2;f)eil bc§ f)erfd)aft(td)en

©etreibeS auf bem ©aben, ein anberer ouf bem .Jperrcnljaufe aufbewahrt.

Unfunbige ©djreiber, Dientmeifter u. bgl. toermif(^en oft ben l)od)beutf(^en Gaden
mit ber nteberbeutfd)en Kaie, Kode, wiewot freilid) urfprünglid) Gaden unb Kode
ibentifd) finb, wie bie^ fd)ün bie SSerfaper be§ 33remifd}en 2ßörterbucf)§ 2, 474
bel)ouptet ()aben. ©. Koden.

Tergadeil, ba§ von ber SBeibe in bie ©läüe 5urüdgefe()rte ^u^
Stbenbg abfüttern. 9io(^ je^t in unb um granfenberg, um £affcl (im ^auna=
grunb) üblic^; „al§ eben bie 8eutt ba§ 2ßiel)e uergabett" ©iüic^ 1623. m
tft baS nieberbeutfdie bergaben, üergabern, öerfammeln; „bag 23ie§ vergaben"

bebeutet: ba§ SSiei) wieber in bie «Stalle jufammen bringen, unb folglich mit
bem Slbenbfutter Derfefjcn.

2Sgl. 33rem. 2823. 2, 474. ©c^ melier 2, 80.

Vergaderung, ^Bereinigung , SSerfamlung; „al8 nun ber fjouff fid; etwaS

meret, burd) wergaberung be§ üold§, troff er (SfiomuluS) ein orbnung".

% gerrariug üon bem gemeinen Siu^. SJiorburg 1533. 4. 'übt 40a. ^efet

ni(^t mel)r üblic^.

Caisclipel fem., fc^malfolbifi^c (Sntftettung ber gormel Gäufelchen

voll (f. Gaufei), üieüeit^t ouc^ bie, freili^ al§bann befonber§ grobe, ©ntftetiung

bon Gäufel felbft. 6§ bebeutet: beibe ^änbe boü, bie §üUe beiber Jpänbe; „et

^ot bog ©elb gaif(^pelwei§"; bonn au(^ ollgemctn: 5Ö2enge.

Dieinwalb 1, 45. ®a§ SBort £)at in ben berfdjtebenen beutfdjcn

©iolcctcn arge Sntfteüungen erforen; einige berfelben jält 5Äeinwalb a. a. D.
ouf; eine ber ft^Ummften §at ©d^mibt wcfterw. 3b. ©. 64 „©anüerfd/'.

SSilmar, Sbiotitou. 8
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Oak.e fem., CSali. msc, 9Jate, £oIfro6e. ®er gemeine Sxame bicfe§

9SogcI§ im öftüdien Reffen , wo Gäke fem. , unb in ©^malfalfccn ttjo Gäk msc.

{)eric(}t. ©in vom ©efi^rei tc§ 93ogd8 I)ergenommener S'Zome, tt)ie je^t bie Stetere

nur von no(^ nifi)t fprad)fät)igcn ftinbern benannt werben, aber Gake, Gäk ^at

fid^ in ben betreffcnben ©egcnben jo eingebürgert, ba^ bo[elbft bo§ SSort '^a^z

fo gut tt)ie gar ni(f)t gefjort wirb.

wackelig', un[i(f)er in Söeivegungcn unb SSerritfitungen , einfältig, un=

anfteUig. 2lUgemein übli(^, beinaf)e gleidjbebeutenb mit dattelig,^ nur ba^ gackelig

me{)r ba§ Unrutjige, an ba§ ißarrenljofte ©renjenbe, dalielig me^r ba§ Silberne

be^jeii^net.

gaken, überlout [freien; auc^ von bem ©efc^rei ber Sf^aben, ®ol)len,

5lrä()en gebraucf)t, f. Gö/ce. „faafen, jd^reien". ©rajf^aft .^o^enftein, Journal
von unb für ®eutfd)l. 178G, 2, 11 G. Slllgemein üblid^.

gäksen, 3Serftärfung§au§brud für gäken.

packen, cacare; nid)t fonberli^ volMblid), aber alt; fd}on im '^a^x

1384 l)ei^t auf ber 23urg Dieid^enba«^ ber Slbtritt gagack (äkitteilung be§

2tr(^iüar ßanbau). ©d)ottel .Ipaubtf^r. 1342 bat f äffen.

gacksen, 2Serftärfung§i unb ^terativformel für gacken.

3im .^aungrunbe wirb gacken niemals für cacare gebrau(^t, fonbern eS

ift gacken bort ber 2lu§brud für ba§ ©efdirä ber .Jpenne nad; bem (Sieriegen

(f. gätaen), welker bort neben gätzeln im @ebrau(^e ift.

€ral|^e msc. 1) ®ie ©olgen al§ ^inri(^tung§werf5euge würben in ber

weftfälifd}en 3eit befeitigt, wenigftenS in fo weit, al§ bie Ouerbolten abgebroi^en

würben; bie fteinernen ©äulen blieben entweber gonj (bei .^ersfelb) ober t^eil«

weife (bei 2)?arburg) fielen, bi§ benn au(^ biefe um ba§ 3o^r 1820 weggeräumt
würben. ®ie le^te .!pinri(^tung am ©algen foU 1806 in Gaffel vorgetommen
fein; ber Se|te, weldjer unter bem ©olgen fte^cnb begnabigt worben war, wat
ein gewiffer Saj au8 S;rei)fo, welcher 1846 nod) lebte unb fid; mit ^otenge^en

ernährte.

„3(^ will bir ben ©algen tl)un'' ältere Slbweifungöformel, gleich*

bebeutenb mit ber nod) vorljanbenen : „\6^ will btr ben Seufel t^un^. £)berl;eff.

ßriminaloctcn von 1593, unb öfter.

2) ©alge ^ei|t aud) bie, bie ältere ©eftolt ber ©algen T barftellenbe

Sßorri(^tung om ©:pinniob, weli^e jur (Einfügung unb ^anb^abung be§ äßodenS
bient.

Schnappgalge , ©alge älterer j^orm, an weld)em bie 9Serbrc(^er (fleine

5)iebe, ^uren u. bgl.), meiftenö in einem ^orbe, aufgejogen, unb entweber

^)l6^li(^ in ba§ Sßa^er getaud)t, ober wenigftenS fi^nell ^erabgela^en, wicbcr ^in*

oufgejogen unb wieber l)erabgelo|en würben. ©old)er (Sd;no))))golgen fanben fic^

in mcl)reren ©tobten; in iDiarburg ftanb berfclbe auf bem SD^arfte; er ^ie^ au4
©(^ne^))3e, §urenfd)ne))^e, m Gaffel SSi))^e.

Woluisgalge, 1333 bei 3)(flrburg, ein ©alge an wcl(^em man bie gefan«
genen SBolfe ouffnü^jfte. Sanbau ®efd)i(^te ber 3agb ©. 224.

Galgenbaum, je^t nur nod) 9iame Von getbplä^en j. 33, bei CberautO;
weither auf bie ältefte gorm bcg ©olgcn§ jurüdweift, al§ man nod; feine ge»

gimmerten ober gar gemauerten ©algen fannte, fonbern bie 2luffnü)3fung an einem
SSaume votljogen würbe. 9lud) Galgenberg ift ein "^arm von glurgegenben,

weither je^t nur no(^ von bem eljcmaligen 2Sorf;anbenfein ber ©algen 3eugni§
gibt; fiebern ftanb ber ©algen an biefcn ©tätten, regelmäßig auf 33ergen.
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Galgenhiinkely Galgenhinkel msc. , einet ber am ©atgcn t)ängt ober ju

I;nngcn ocvbient, gleid^er 33cbeutung mit bcm gemcinf)0(J)beut[cl)en ©algcnfcl)tüenge(.

„^'Jemlid) bie golgent)üuc£eln, fo jt ^onbnjetiiE laffen fallen, aber tüo [ie feinS

gelernt ^aben , n^oUen fünft nit orfceiten , ligen tag \jnb nad)t in ben lucin Dnb

f))iell)cu[fcrn". % gertariu§ toon bem gemeinen nu^ 1533. 4. 231. öüb»

„^n lofer Sarar, ®algen§in(!t,

®n^ bu meiner £ul) ben lincEen ©c^enft

©0 ()aft jerfdalagen". 3f. ©il^aufen Grammatica 1597. 8. ©.97.
^ic ®algen mußten, wie anberwärtS, aud) in Reffen, üon ber Seinweberjunft

aufgerid)tet ttjerben. '^\\\ ^o{)x 1585 iünrben bie ßcmtvebcr ber ©tabt iinb be§

Slmte§ Dkufc^enberg bei ©träfe ange^lten, ben ©algen uor ber ©tabt SJaufdien*

fcerg aufrid}ten ju Reifen, bequemten fid) ober in ^-olge biefer ®rol)nng taju,

unb Ralfen benfelben „am 6I))e§ 93erge vor ber ©tabt 9?aufd}enberg beneben ber

©troffen nod) 3tofent^ol", not^bem berfelbe gejimmert worben tüor, „famptlii^en

Dff^eben ünb in bie l)ö^e bringen" , wofür fie laut Duittung Dom 29. Dctober

1585 einen ©ulben em^fiengen.

^alleril, laut fd)reien, bcfonberS üom -l^unbe, unb jwor i^or^uggweifc

toou bem ®efd)rei be§ .IpunbeS, weld)e§ er l)oren lä^t, wenn er gef(^Iagen ober

»on onbern §unben gebijjen wirb. Sftor 3, 1408. 3" 90"ä •'peffen üblii^.

^JSgl. gillern.

gallieil, im Jpoungrunb galfen, betten, fowot im cigentlidjen at§ meta«

))I)0tifc^em ©inne, Dom beUenben Sieben jaufenber ä)?enf(^en. 5(Ugemein gebräud;(i(^.

galpchen, grcqueutatiü Don galpen; au(^ biefe §orm ift, bcfonberS in

92ieberf)effen , ottgemein gebräud;li(^.

^ailfcn, fte{)len, maufen; ba8 i)ebraifd)e ^iJ, ouS ber 3ubenf))rad;e

l^erüber genommen, unb meift genau in bem ©inne beg gemein^od)b. maufen

Öebraud)t. 3m ofttic^en .Reffen b\§ in bie ©roff(^oft 3iegen(;oin fetyr gcbräud):

lic^, in Dberl)effen, wo bi§ auf bie neuere 3^^^ weit weniger aSerfef)r mit ben

Suben ftott fanb al6 in 9Jieber^effen, weniger üblid).

Gans fem., fet)r oft Gans gef^rod|en; in bem gröften 3:^ctt Don Reffen

bo§ epicoenum unb bie Sejeii^nung ter weibli(^en ©onS. ®ie mannli(^e @an§
:^ei|t Ganser (Ganser}, feltner Gänserich, im ©c^molfalbifdjen ober der Gans

(t)ier Güns gefprod)en, wie benn ber ©c^nmlfolber ba§ ä faft regelmäßig in ü

Der!cl)rt). !ijn ben-nieberbeutfdjen SSejirfen lautet ba§ QBort für ba§ epicoenum

unb ba§ Femininum Gaus, für bie männlid)e @an§ Ganie msc. Oiebensorten

:

„bie ©önfe l)aben i^m bie 2Baben weggebißen" fogt man Don einem bünnbeinigen

SDienfdjen. „®ine fette ®an§ firmiert man nid;t", ©pric^wort, einem Steic^en

gibt man nid)t, mo^t i^n burd) ©cfdjenfejc. nic^t nod) reicher — er ift reid; genug.

Gänselö/fel ift im gulCoifc^en bie §öeäeid)nung ber Slußmufd;el. (SSgl.

IckermüUerchen).

tnarge fem., Stofd^e, jcbod) nur bie angebunbene Safi^e, wie fte bie

g-raucn§leute auf ben Dörfern ju tragen pflegen, ni(^t bie ongeuäljete, gleii-^fam

einen 2f)cil beS £leibung?ftüde§ bilbenbe Safere. Dberf)effen, ganj attgemein

üblic^. ®a8 SSott finbet ftd; fd;on bei 2Ilbcru§ Diel. ^l. 1». „©arg, Mantica.

Wanliculari, bie gargen betaften''.
^

Gargesack, ^weri^fod, Wie berfelbe eliebem öon ben SSouern unb ^wUn
getrogen würbe, je^t nur noi^ feiten Dorfommt. ßftor b. 9led;tggl. 3, 1408.

Gargegarten, SSejetc^nung einer glur- unb ©ortengegenb in ber ©emor*

fung Don 9iu^lfird)en (Dberl)eff. ^roD. äßod^enbl. 1844 ©. 137) unb fonft.

3Sgl. Seitf^r. f. §eff. ®ef(^. u. Sonbe^t 4, 60. Sßeiganb im grieb*

8*
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fccrgcr Sn^cfltgcnsBratt 1845 9?o. 9 ©. 34, vuelc^er oI§ im ©arrnftabtifi^en

SDbcrI)i'[]cn uor[)anben nur Gargelsack Derjeic^net; er leitet ba§ SBort lüi^t un*

loatfdjeinlid) Don bcm niitteUateini[(^cn Sorte carica (franjof. charge) o6.

tiefes SSort fclb|t aber foß na(^ Seo§ 9}Zeiming (SQJalb. @lo[|. 2, 60) nut
Ialin;[iert unb urf^riinglid; felti[c§ [ein: carg-, bie Öabiing, Soft; cargu, beloben.

2?gl. Diez eti)m. SBörterb. ber rcman. ©^r. 1853 ©, 90. ®ie Sßer=

tnutung i^cn ßco ift [e^r njarfcl)einli(^ , ba carrus ein altloteini[(^e§ Sßort jutoers

Iä§ig nid)t ift, unb ttjol erft njö^renb ber ^^elbjüge ßäfarS in ©aUien erborgt

würbe.

Qärkamiliei* fem., bie 3lbtetfung ber ©afriftei, njo bie 6ultu§=

gcttjonbcr ber ©eiftlidjen, 5iimal bie 2)2effgen3änber , aufbeiva^rt «jerben; biefe

©eiüänber l)ie|jen big in bie neuere '^z\i t)inein toorjugSmeife bie ©arttjen

(abb. garawi fem., ©raff 4, 242— 243, m^b. garwe, gerwe f., Müller mhd.

WB. 1, 481). Setjterer 2tu§bru{f ift jwar erlofc^en, ©ärfammer aber lüirb

in ben fatf)olifc^en 33e§ir!en (Dber^effen, tt)orou§ i^n aud; Sftor 3, 1408 an«

fiil)rt, unb gulfca, wo bie ©afriftci felbft ©örtammer i)ei^t) no(^ immer gebort,

ß^cbem tüar berfelbe i}kx, n)ie fonft in 3)eutfc^Ianb, gonj oügemein gebräud)Uc^.

©0 ^ie^ bie an ber ©t. 33(artin§firc^e in Gaffel toor 1517 »or^anbene (Safriftei

baS ©eTbef)au§ (f. bie ^efd)reibung toon Toffel t). ßanbau in bem 2)calcrifd)en

®eutfd}Ianb). „% 1488 ift geftifftet §u grandenberg ©t. Sinnen Slltar in ber

©erbefammer, W)eld)en erftU^ botirt eineg 33ürger8 ©o§n, §enricu§ SSeiben^

l^eimb genant, h)eld)er fid; barauf orbinieren lie^, unb ift in biefer botation be*

fd)rieben \vorben, ba^ ein jeber ^riefter, tt>ann er im S^or ober in ber £ir(^en

Tli'^ galten wollen, fo I)at er fid) mögen an biefem Stttor au8= unb anjief)en,

eö wäre benn ®ad)e, ba^ man über bemfelben Slltar 'S}k^ f)olten wolte^.

Sßeete Jpeff. 3ettred)nung im ßalenber für 1721 ©.5, ou8 äö. ©crften«
berger (bie ©teile [bei %x\\6) citiert] fel)lt bei £u(^enbeder unb Slijrmann).

gherwecamere , veslibulum. GIoss. Irevir be6 14. ^\). in Hoffmann horae belg.

7, 9. gerkamer, vestibulum
,

porticus in qua vestimenla. 5Dione dueUen unb

%. 1, 1309. ©(^erj-Ob erlin ©. 528 (gerbhaus, gerbekammer). 2^rif(^

1, 342. 9lic§ei) ©. 70—71. ©trobtmann Id. Osn. ©. 72. ©c^ambac^
©Ott. 3b. ©. 63.

Ciiaerinatz msc, ©c^eltwort für eine ^crfon, wel^e »iel Unbebeutenbe§

unb 3Serworrcne§ f)3rid)t. ©djmalfalben.

txarist msc, ein übel au§fcl;enber, ^ä^llc^er, auc^ ein unanftanbiger

2D?enf(^. ©(^malfalben.

Garstvogel msc, baffelbe; allgemein üblii^. ßftor 3, 1408.
^IDagegen ift ba§ SBort garstig gar ni(i)t im ©ebroud;, ober e§ wirb

wenigften§ Dermieben unb nur berwanbt, um bie aufjerfte Sfell)oftigfeit auSjus
brüden. ©arft bebeutet nämli«^ urfjjrünglic^ ben 2ta§gcftan!, garftig, ftintenb

wie 2la§. 2llberu§ Diel. 581. n4a „Rancor, bie feule be| fleifcl)6, garftigfei;t",

unb in biefem überoll fe^r beutlic^ erfennborem ©inne wirb ba§ Sßort bi§ gegen
boS (Snbe be§ 17. 3orl)unbert§ toerwenbet.

€>iart msc (Ger/, Gerthe\ Garthine, Gerihine fem.), ein 2lderma|, ber

tolerte 3:l)eil eineS 2lder8, alfo ©ort — Duart. 5)Zur noc^ in ben ©tobten beS

wcflfölifdjcn .^effenS, nomentlid; in 2Bolfl)ogen üblid;, wnl;renb in ^ierenberg

unb SSolfmorfen ba§ 2öort jwor nod) oorl)onbcn ift, ober nur al8 eine, toum
tne[)r üerftanbene, Söejcidjuung oon gelb^lö^en. 2sn 2Bolfl;agcn ober ift ein

5Drcggett = | ^der, ein gifert = | 3tder, ein ©ewengort 1| Stder.
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„dimidielatem eynes drygerden"- 2BoItf)ac5rr Urfunbe tion 1350 ßei ^o^^J ©c-

ttc^t§uerf. 1, no. 23. „eyn drygerde in deme nyflinghe; eyn drygerde aii deme

Helfenberge; eyn drygerde vf dem auenberge; eyn vifgerde an dem ekeslo".

Söolfticieer Urfunbe üom 8. 2)ki 1359 bei ^opp ebbf. 9?o. 79. „3n bet

@ärt()ine"; „in ber ofcerften ®art[)ine"; „in ber breiten gartf; ine"; „in

benen ®ärtt)inen" — 3i^i^^"^crger g-hirtf)eile unb beten 33ejei(^nungen.

Slbelung 2, 424 meinte irrig, q$ 6ejei(f)ne ©artine ein @arten[elb; ha

er ba§ SBort al§ in Gönnern tocr{)anben fennen gelernt t;atte, fo ieweift bie^,

ba^ baffelbe eine sicmlic^ meite ^Verbreitung get)abt ^aben mu^, ttsien^ol e§ in ben

nieberbeutfd)en ^biotifen fe^(t (ujie benn freilid) (Strobtniann bon feinem Id.

Osnabr. atte^ abfi^tlid) au§[(^(o^, „tt)a§ in ein KealIt);icon gef)ort").

2ßer \\ä) bei ber obigen, einen 3^^^if^^ ^"^^ ^^""^ jula^enben, Stbleitung

gleic^tüol ni(f)t berutjtgen ttjoüte , ber fonnte, «jenn and) irrig, borauf uerfatlen,

Gart, Gerte q(§ ©artenniQ^, SKutenma^ ju fa^en ([. 3ourn. ». u. f. ©eutfc^f.

1786 ©. 531), ein ©ert iuäre bann ein Ouabrot irgenb eine§ Sängenma^eg,

©crte genonnt, leeil bie 2)?e§ung mittels ©erten be^verfftetligt ttjurbe. '^üx auf

gerthe, Herbort Iroj. kr. 1979 luofle mon fi(^ ni(^t berufen; bie^ 2ßort bebeutet

(ä^ntic^ wie husche, buschee, gesindelehe u. a. bei Jperbort) offenbar gertache

= gartähi, ©artenfelb.

Giarteii ift in ben nieberbeutft^en ©egenben .JpeffenS njenig ober gar

nic^t übli(^; e8 tuirb ba§ 2Bort ©arten, hortus, ^icr burc^ .§of erfe^t, unb

e§ t)at biefe 33ejeicf)nung im 2tnfange biefeS ^ar^unbertS noct) bi§ narf; SBolfS?

anger unb SBicEcnrobc, öiellei(^t no(| iweiter, herauf gereicht. ©. Jpof.

Hasengarten, ein .!g)of im 2(mt ©ontra; ttjarfdjeinlii^ einft eine 2tnfage,

um §afen ju fangen (ober gar etwa — ju ^egen?). Jpafengarten mad)en

fi(^ no(^ je^t I)in unb njieber bie Äinber üor Dftern, inbem fie fleine (Stabilen

im Greife in bie (Srbe ficcfen unb ben 3n"ettif«"wi mit 2)ioo§ au§fütlen, bamit

ber Dfter^afe fein Dfterei I)ineintege,

Bienengarten, je^t entftettt in Bingarles, eine Domäne Bei J^erSfelb, ur^

f^rüngUd) ber jur 23ienenju(f)t toon ben Siebten angelegte gefc^to^ene 3taum.

Wolfsgarten, in äftern 3^^*^" Wolfstall, bie au§ ben ^agbbüi^ern beS

16. u. 17. 3art)unbcrt§ befanntcn Einlagen, iveld)e jum ßebenbigfangen ber 2ß6lfc

btenten; bcrgteic^en fanben fic^ tn Reffen bei Jperfa im ©ülIingSiDatb, bei .Ipoija

t)aufen im SieintjarbSmalb , bei S3ra(^t im S3urgtt)oIb; Sanbau ©efc§i(|te ber

3agb ©. 223.

Kirschgarten, Jgiof im ehemaligen Slmt ^aina, bet Dbftgarten ber ßiftercienfer

JU ^loftet .^aina.

Schafgarten, .^of bei ©(^wein§6erg ; eingelegte ©c^äferei bet ©(^enfe ju

©d^tvetnSberg.

Faltergarien f. b.

CHarteulian^ Giarteuliaiii msc, eine in allen nieber^effif(^en

aSauergätten anjutreffenbe geujürj^afte unb n)oIrie(^enbe ßuttur^jlanje : Artemisia

ahroianum, W)el(f)e bafelbft unb in ben ©onntagS früt) §um ^irdigang, jumal üon

ben !D?äb(^en, ge:p|lüdten ©träujien (®trü(^ern) fo tuenig §u fetalen :pflegt, wie

5Pfefferblätter (Tanacelum balsamita L.), SSeiet (Hesperis malronalis L., gett3Öl)nti(^

Viola malronalis, wei^ unb gefußt) , unb SSliXUn (Cheiranlhus cheiri). 3"^eilß"

fommen aud) ©ra§blumen (Dianthas), geberröSi^en (Dianthus plumarius) unb

9ftofen baju. ^x\. Dber^effen »erben bie Sßlumen toon ben 93auern useniger, unb

am toenigften bie trabitionellen ©enera bet S'Ziebet^effen gepflegt. SSgt. Aicetze.
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Oast, ie|t gonj tuic tu ber ©(^ttflfprac^e »erwenbet; an fic^ aUx ift

Gast ein ^rembet (hoslis), nnb fo n^irb Gast a(§ [^noni)m mit Ussmann (forensis,

3t u§ mann [, b.) in ben Statuta Eschenwegensia beS 15. ^axl). Denvenbet.

^atlicll, gütlich, angeme§cn, ^affenb, f^i(!ü(^. S^fet faft nur noc^ im

©(I)matfalbi[d^en übli(^. 1577 f(l)rei6t (Simon Bing an ö. 8ubn)ig n^egen ber

in |]iegcn^ain auffeewa^rten gatlidjen nnb ungatUc^en eisernen ^anonenfucjeln

b. l). berer, ujeli^e in bie »or^anbenen ^anonenläufe :|>offten ober ni(^t gafften.

3n ©c£)malfalben uernjenbet man ba§ SBort aucti, um ba§ eben 3nrei(f)enbe eine§

@egen[tanbe§ ju bejeit^nen, j. 23. ift ein gäiUches (au(^ njol gaethches gefjjrodjen)

©(^ttjein ein |albn)ü(^[ige§ , welc^eS faum eben geeignet ift, 5um ^^«ttiRadjen i^er=

hjenbet ju «werben; ein gätli(i)er ©djo^^en ift ein fna^?^ geme^ener ©djo^ven.

erjs^atteril, weniger in bem in ber ©(^riftf^rad^e \\h{\6) geworbenen

©inne bc8 ßrf^a^en§ ge6räu(^U(^, aI5 in ber 23ebeutung: ^^'"f'"^^^ ^ol)I)aft

werben, ^emanben erwifcf)en, ertapp«"/ i" weld)er e§ in ötterer "^üt librigenS

om ^äufigften toorfam. ©d^maltoIC'en , onberwärt§ unbefannt.

©rimm b. 2B. 3, 815.

gätzen, im grßften S£;§eUe öon .Reffen bie 23ejei(^nung be§ ©(^reieg

ber ^au§t)enne nat^ gelegtem 6i. 6§ ift baS SBort eine 3"fammenjie^ung au§

bem alten, in Defterrci(^ nnb Söaiern no^ toort)anbenen gafa^en, gagejen,
ga ga f(^reien (wie äc^§en = ad) fd;reien, jauc^jen ==- \\x fi^reien u. bgl.).

gäfzeln, eine erweiterte ^oxm be§ 2Borte§ gätzcn, im ^aungrunbe unb
wol üler^au^t im gulbaif(^en ^eimif(^. ©. au(^ gacken.

gaezeln , eine weitere SSerber6ni§ bon gäizen , im gulbaifc^en unb
©(^malfalbif(^en üblic^.

gaiibeil, gauweuy laut murren, murrenb jammern, namcntUi^ Don
^unbcn gebraudjt, wenn fie eingefperrt finb, au(^ toon unartigen (bege^rlii^

jubringli(|enj £inbern. Stügemein übli(^ 2)?t)b. gomcen, lairare, altnoib. geyja.

©. J. Grimm über Diphthonge ©. 30.

Gaiililocli neutr., 2)ad)Iufe, fleiner ^adjerfer mit einer bur(^ einen

2aben (eine ©(^alter) toerfd)Ue^baren Deffnung. Dber^effen.

Stbelung ^at 2, 439 „®a\\pi" fem. al§ in ^raufen für ba§ nieber*

beutf(^e 8ute üblidi; bei ©(^melier fe^lt e§ jeboc^. ©djmibt wefterw.^D. ©. 65.

25a8 2Bort wirb wol o^ne 3^eifel ju a()b. geuuon (©d) nie Her 2, 8)
gehören, wel(^.e§ al§ güepen, geipen in Dberf)effen ubli(^ ift (f. b.).

Giällfel fem., umgelautete unb beminuierte gorm üon gaufe, vola, bie

I)o^Ie §anb, ober, wofür Gäuf'el no(^ gewöhnlicher ift, bie ^ö()lung ber ju*

fammengefteUten beiben §änbe, 3" Dberljeffen unb in ber @raffd)aft ^i^fl^"'

i)axn (^ier, wo freilii^ nac^ einem oügemeinen 2)ioIectfef)ler äu in ai unD biep

in e »erwanbelt wirb, meiften§ Gefel gef^)rod)en) allgemein üblic^j im übrigen

.Jpeffen unbefannt, ,,@r wirft ba§ ®elb mit ©auf ein weg" = ein arger 2Ser=

fd;wenbcr; „trinf mit ber ©äufel (bem ©aufeld^en), eS fi^medt au(^ fo gut,

wenn man CDurft t)at". „Wla^ einmol ein ©anfeilen", gewot^nli^e Hnrebe
on ein 5linb, welchem man Sirfd)en u. bgl. in bie I)o^ten -^änbe geben wiü.

gäufelsch, I)änbetoo[Iweifc, mit Dollen .^cinben. „®a§ ©elD gäufelfc^
wegwerfen", ©ftor t, Dfiec^tSgl. 3, 1408 ^at nur ba§ SDeminutiü „©oifelgen,

tjönbgen eine§ finbeS", wie e§ freilid) om meiften worfommt, unb ba§ Slböerbium,

eben in ber ^orm „gäfelfd^en, beibc (;änbe üott". — SSgl. Gaischpel.

©d)mener 2, 17.

fjSaill nisc, gef^rüd)en GDI, gcwörjnlic^ Gull, in mand;en niebcrl)effifd}en

©cgenbcn Gull, ja Gill [Sfiotenburg] , ift neben ^ferb bie eingige 33eäeid;nung



Gaulicht — ge-. 119

be§ 9Jofje§ inJg>ef[en; 9t 08 ift gänjUc^ unfeefaiint, unb e§ fann fd)on ou§ biefcm

©tunbe bie ^ferbesuc^t nic^t alteini)eimi[d) in Jpcffen gewesen [ein. ^m Slnfange

biefe§ 3Q^§"»bert§ überwog ber ®e6rau^ be§ SBotteg (Saut in Sf^iebertjeffen bie

SScrtüenbung be§ 2Botle§ ^pferb bei wjeitem, unb jwat [0, ba^ w^fetb" nur im
SSerfef)r mit beu „SSorne^men" üon bem S3auet§mann ge6rau(^t njurbe. ^ii^t

fotl bec ©ebraiid) beiber SBörter einanber wol 6einaf)e bie SBage galten.

Gaulsweg, ber ge»üol)nIi*e ga^rioeg, bem gu^^fab entgegengefe^t; auc^

meto^jf^orifc^ für Slnwenbung 6c[(^\öer(ic[)er , faum ober nur langfam tnirfcnbet

202ittel, für Slntoenbung ))lum)5er SOiittet gebraucht: „ben ©aulSmeg gelten".

2)er ©aul gibt 5U einer 9tei^e üon SSergteidjungen 3tnla|: arbeiten
wie ein @aul — ©auliarbeit, fdjwerfte 3lrbeit; auftreten wie ein®aul,
blafen wie ein ®aut, Ia(^en wie ein Oaul.

„®a§ fann ein @aul merfcn", im öftlic^en Reffen eine fe^r übM)&
9teben0art für: ba§ ift {cid)t, aud) für ten ©ümmften, begreifiid;.

„§urra bie ®äul!" ein 1849 — 1851 fe()r übli(^er unb no(^ je|t nid}t

ganj Derge^ener ©)3ottanruf an ÖJetJolutioncire. 2)erfelbe rüt)rte non einem 3Sor=

gang vor .^irfd)t)orn t)er, weldjeS (Btäbt(^en ba§ 3. furt)effif(^e ^nfauterieregiment

ben babifd)en (()onauifd;en) Surnern abuaf)m, unb bei welker ©elegen^eit ange«

f^o^ene ^^ferbe eine gro^e Seftürjung unb SSerwiirung unter ben Steuolutionären

anrt(^tete, fo bofe ba§ 9?egiment bie angegebenen 22ßorte ben ^-einben mit loutem

Subei jurief. ^Boüten fpäter bie ©olboten eine revolutionäre ^erfönli(^feit

fennjeidinen, fo riefen fie il)r jene SBorte nac§, 3. 33. 1850 in Gaffel einem al8

Sfteüotutionär befannten rei(^en ^artlculier; ritt biefer bei ben £afernon üorbei,

fo erf(^ott baä „^urra bie ©äul" einfttmmig üon ganjen iöataitlonen.

Gaillicllt, auc^ Gäulicht, unb (§er§felb, gulba, ©(^malfalben)

Gölicht, Salglid^t. (Sine burc^ ba§ gange miülere ©eutfi^louD, »om ^JIf)ein bur^
bie Dber^falj unb ^raufen (keinwalb 1, 52; ©c^ melier 2, 32} biS nac^

©(^lefien (Frommann Mundarten 4, 169 in ber §orm Goklicht) ftc^ ^in^ietjenbe

Söenennung, bereu eigentliche 93ebeutung biS jefet nod) nid;t entbedt werben ift.

<J)a| in Reffen Gaillichl gefprod)en werbe, wie 9teinwalb a. a. O. fagt, unb

worauf bann ©(^melier a. a. D. eine SSermutung für bie (Sti)molDgte be?

äßorteS grünbet, ift ein ^igoerftänbni§ (SftorS (t. 3?cd)t§gl. 3,1408), weld)er

allerbingS ©ail-ltdit ^at, unb auf beffen Sluctorität SfcinwalbS Angabe beruht.

Gin urfVrünglic§e§ gnil (fett) lautet in Dber* unb 9'tieberl)cffen gel (©. geil).

ganzen, bellen; befonber§ bebeutet e§ ba§ QlnbeClen, ba§ abgefto^ene,

bie 2Ba(^fam{eit bejei(^nenbe Seöen, aber au(^ baS flagenbe S3ellen eine§ (ein=

gef^jerrteu ober au§gefiperrten) §unbe§; mitunter wirb e§ aud) auf menfdjlii^e

analoge Xöm unb 3teu|erungen übertrogen. „Qnm .^unerlod) gau^t (gaujeft

bu gud)§) wol ^erau|". ®. 9iigrinu§ Vexamen 1582. 4. .v:3a. „2Snb ^eutigcS

SCageg ^aben bie wilben SEarter »nb SD'Zarter^anfen j^ren befonbern 9tet)men wiber

ben SSann onb ^irc^engeri^te gemarkt, ben fie jtjren d)riftlid)en ci;ferigen ^rä»

bicanten mit ganzen onb jau(^^en au^ ftol^em fred^em 3}Jut;t — worfingen

börffen". M. ^artmann 23raun(^f. ju ©rünberg, au§ äKelfungen gebürtig)

Justa Dei judicia 1613. 4. 231. ßija.

Cäiizer msc, 23enennung berjenigen 5trt tion ^reft^flegeln , weli^e

feinen §ut oon Seber ^aben, fonbern bei welchen bie SSerbinbung jwifdjen ©tod
unb Riegel babur^ bewerfftettigt wirb, ba^ in ben @tod ein 80^ gebol)rt, buri^

baffelbe ein Seberftreif geftedt wirb, unb bie beiöen ßnben be§ le^tern an tcn

glegel befeftigt werben. (I§ ift bie^ bie ölte gorm ber ®refc|ftegel, bie am
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meiften nod) in SDfeet^effen toorfommt, iwo a\ii$), [o toiel ic§ ireip, attetn, biefe

23enennung ft(^ ftnbet.

ge- eine in .Reffen ben 3iifi"itiüen m^ ben ^ormivortern fßnnen, mögen,

Vüotfcn, fel)r I)äuftg borgefe^tc untrennfcate ^Prä^ofition ; in mand)en ©egenben

fcilbet beren 93eigcl)ung nad) „fonneii" bie au§nQf)m§Io[e Siegel : „\d) fannS nic^t

gcfagcn"
;
„i^ fann§ nic^t geleiben".

^efiscliiiesipiscll, mit ©ekn ßei ber ^anb, tooreUig freigeiig:

„ii^ tin fo ge6f(f)ne))pf(^ ni*t, bo^ id) mir feifcft foUte ©(^aben t^un". ^ulba

unb ©t^malfalben, aud) ^in unb n.neber in S^Zieber^effen. ^tcinmalb 1, 41.

3n D6erl)e[fen ttJtrb in gtei(f)em®inne<7e6wcÄ,pe6scÄ gebraucht. (Sftor 3, 1409.

^eg^eilteil msc, bie fe^r üfilit^e Sejetc^nung ber jufünftigen ß^e«

l^älfte, be8 23räutigam§ ober ber S3rout; auc^

Gegenstand, o6g(ei(^ bie§ met)r nnr im ©inne einer ©eliefcten, eineS

©elieSten (o&ne eigentli^e ^ßerloBiinc^) »erwenbet wirb.

Gelllicll msc, bie ©ode/ber §ii^ftrum!pf. ©c^malfatben. 95gl. F«r6es.

Qeiericll msc, ein ßinberp^5fen, n)obei fii^ bie fleinen £inber nieber*

fauern, mit gleid)en gü^en fort^ftpfen , abwei^felnb bie .^änbe in bie ©eite

ftemmen unb jufammcnftatfc^en , unb batei [ingen: „^^ foflt me'r 2)2utter be

@eieri(^ ^iipfi" u. f. i». ßange ^^it ''^^'^ biefe§ Äinberuergnugen nomentIi(^

im ©tift .!g)cr§felb (im @ei|grunb) fefir iU(i(^, unb galt [ogar für eine finbif(^e

Syiai^afimung beS ÜB in bie 5Dtitte be§ 17. 3arl)unbert8 »orfommenben ^ef[if(^en

©c^werttan5e§ (2ßin feimann S^ronif 1, 374); in ben legten 30—40 So^ren
fc^eint eS auSgeftorben ju fein. tle6rtgen§ finbet fic^ baffetbe ni(^t etttja au§s

td)lie|li(^ in .Ipeffen, fonbern al§2ßadef^ü^fen aud) inS3aiern. ©d)m eil er 4,20.
geil (gef^r. gel, I)D^erer unb fd}ärferer Ston aU e in gel, gel6, flavus}

adj. , lüirb jttjar wie im ®emetn^o(^beutfc^en
,

jebo(^ nur toon bem ftarfen 5;riebe

unb u^)))igen, auf fröftiger ©üngun^ beru^enben, SBai^Stum ber Sultur^ftanjen,

öcr ottcm be§ ®etreibe§ unb be§ 5jEiefengrafe8
,

gebrau(^t.

(aSeil neutr., bie ©üngung. 9'?iebetl)effen.

Geilungf (Geling) fem., Düngung, befonberg ©üngfraft. (Sin reicher

unb I)obfüAtiger 23ürger einer Sanbftabt, mid)ct nebft feinem ^nec^t mit ben
^änben SOiift ouf bie SBiefe geftreut I)atte, fd^alt benfelben, al§ biefer \\<^ in

bem bie SBiefe bur(^f[ie^enben JBäi^tein untertjalb ber SBiefe bie .^anbe tt3uf(^,

tweil er auf biefe SBeife i^m bie Geling »on ber üßiefe abfliegen Ia|e. Ueberatl

fiblid). Sfdntualb 2, 49. ^^l ©^melier 2, 30.

Oeiisz fem., in ganj -l^effen üblid), inbeS in S^Zieber^effen nii^t gonj fo

gebräui^lid) , vwie 3«ege (gefpr. Zege),
Geiszenheu (Ziegenheu), getrodnete ©d^ö^inge ber .^edenbiifdje, n)el(^e

»on ber ärmeren klaffe für ben SBinter at§ 3'^9^"f"*^^'^ aufbeical^rt werben.

Söerge, vneli^e mit Geisz- 5ufommengefe|t finb, finben fic^ in 9?ieber^effen

fo gut wie gar nid)t; nur im ©tift ^ergfelb finbet fii^ ein Ge«sA:op/"(Geisküppel).

®ie ®ci^ njerfen ift im ofttidjen Jg)effen mit (Sinf(^lu^ üon Jg)eröfelb

unb cine§ 3:t)ei(§ ber ©raffdjaft ^iegen^ain ein beliebtes grü^IingSfpiel ber

5fnobcn; bie @ci§ ift ein in eine breifac^e Sßerjnjeigung auStaufenber Saumaft,
ivcldjcr auf biefe brei 33cine oufgefteKt unb nad) tweldjem mit ©töden genjorfen

tt)irb. ®a§ ©piel ift in gang Dbetbeutferlaub üblic^, ©d) melier 2, 73, fomt
bei gifd)art vor unb ivirb fonft öfter8 erwähnt. 2)a6 ßinberf))iel .§äfcl bie
®ei| f. unter .§ätct. „3d) tl;dte baS für feine güHen (gülben) ©eiji" b. §. um
feinen ^rei8; t;ln unb tvieber, namentlich on ber untern ©d;n3alm i^orfommenbe

9leben8art,
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Geiss f., ber M ©aljbcrg cntf^ringcnbe unb üel .Ipcrgfelb in tie ^iilba

tnünbcnbe ficine 9'?e6enflu|3 ber giilba gel)ört fct)werUd) ^ierf)et; bie altefte gorm
ift Geazaha (ßiend 3, 14 9?o. XIII, (jegen roeli^e gorm [ic^ Geysalia SBencE

2, 12 9t 0. IX, ugl. 3, 15, 9?ote, fd^werlicf) ()alten wirb, ba üü<S) in bem erftcn

5lbbru(! ber Urfunbe 3, 14 9?o. XIII Geysaha ftanb, al^o ratUfürlic^e ^Ibfc^rift

Qnjiine{)men ift), \ua§ auf baS SSerfcum geazaa (giozan) jurüc! füt)tt. 2Benn

ober Geysaha rid^tig ift, fo get)t biefer 9?ame auf geisan Qe^t gäljren) jurü(f,

unb ftellt fid; ^u Gaesmere (ß3et§mar) f. b.

GSeiselllofmann, ef)emalige 23c5eid)nung ber Function, wd^t man
jc^t mit „3Sert«aüer" btjeir^net. 2lltcnt)o§(auer SBeistum üon 1461 6ci ©runm
SBeiStümer 3, 413. 417. „Sin f^afner auf einem moierf)ofe, toiöicu§, wddjet

nömlid) bie auffi(^t über bo§ gefinbe unb ben aderbau ijahe , unb in .Ipeffen

getffel^^ofmann ^eiffei". (Sftor b. 9tec^t§ge(. 1, 775 (§. 1906). ®ie 33e*

jeidjnung fd)eint in S'Zieber^effen niemals üblic^ gewefcn ju fein, unb ift in

Obert)cffen im 5lnfange biefeö 3oi^t)unbert§ erlofd;en.

Ceismar, ber S'Zaine üon brei Drtf^aften in Reffen: ®ei?mar
(fDorfgeiSmar) beigri^lar, ein ®ürf, in beffen 9?ä^e bie toon 33onifaciu§ gefällte

Eultu§ei(^e ftanb ; ®ei§mor (ipofgei§mor), ©töbtc^en an ber ßffe, unb® ei Omar
bei granfenberg. .Ipierju fommt no(^ an fcen ®rensen Don Reffen, im ©rabfelbe,

©eigmor im ®ro^t)er5ogtum ©ad)fcn^2Beimar. ®ie ältefte ©d)reibung (in bem
9{ei(^enauer ßobej ber Vita S. Bonifacii Perlz Mon. I) ift Gaesmerae für ben

Drt bei gri^Iar, nad)t)er Gesmeri, unb in einer fpäten .§anbfd)rift Gicesmere.

^iun t)aben tie beiben crftgcnannten Drtfi^aften 93JineraIqueUen, unb waren, bie

crftere gewig, bie onbere I)öd)ftiyarf(^einlii^, (Eultu§ftätten ; ßu(tu§ftätte ober war oui^

©ci§morbeigranfenberg. So liegt nun nat)e, ba§gaes = gäis auf einSSerbumgeisen,

gäis, weldjeS insiigare ober be8 etwaS bebeutet f)aben mag, äurüdjufütiren, in bem*

felben bieäßurjel für ba§ @o§ (spirilus sylvestris bei o. Jpelmont), wie für ben

©eift unb für bo8 gä()ren (gesan, jesan) ju fui^en unb @ei§mar ju erhären:

eine ©anquelle, ^iernod) würbe bcnn ouc^ bie ridjtige (Schreibung be§

gweiten 3;^ei[e8 be§ S'Jameng ©eiSmor nid)t mar fein, fonbern, wie chen bie

ölten Urfunben ^aben, meri, 30?eer, welches befonntlid; feineSwegeS in unferm

je^igen ©innc 9}Jeer, fonbern SBa^erbe^älter , 2;üm)3et u. bgl. bedeutet. 33gl.

3eitfd)r. f. l)eff. ©ef(^. 2c. 1, 281 (bie bortige Srflärung toon mar ift wenigftenS

für ©eiSmor §urüdju§ie^en).

3ft bie ©djreibung Geysaha (782) für ba§ glü^i^en ®ei^ ober ©eig

ri(^tig (f. ©ei|), fo gel)ört biefer ^Jame gleid)fall§ l)ierl)er; an ber Quelle biefeS

glü^^eng, oberijalb ©aljberg (weld)er Drt fi^on an \\ä) auf eine ©tätte beS

©oljfodienS t)inweift) war uujweifel^aft eine SultuSftätte, nid)t fern Don ber

©onnerSfaute.

gel, bie au§f(^Iie^li(^e gorm für gelb in Reffen; gele Rüben, wo^er

^anou im übrigen -Reffen ba§ Gelerübenland I;ei^t, daucus carola. „®u fie^ft

ja gel unb grün au§" , 93e3ei(^nung eine§ elenb au8fe()enben 9)Jenfd)en. ®te
^e7e £'ranf l)eit, tie ©elbfu(^t; bie gelen Gickerlinge im 9}tär(^en bei©rimmu.f.w.

ginselgel, ftarf gelb gefärbt (^od;gelb), aud) gang gelb, wie ein ©mfel.

.^ier wie onberwärtg (®raff(^. §oI;enftein 3ourn. » u. f.
©eutfc^Ionb 1786;

2, 115) allgemein üblid;.

®a§ e in biefem 2Borte wirb faft wie ae gefpro(^en; bagegen ^at geil,

wel(^c§ gleid)fatl§ gel gefpro(^en wirb, ein wirHii^eS lange§ e, mit ^ö^erm unb

f(^ärferm %m.
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Oela, ein in Jpeffcn, üorjüglid) jebDi^ in 9Jicber^e[fen
, fc^r nhüd^ex

^raucnname, mei[ten§ mit SInna ijerbunfcen: Annegele. 2lu3 biefer Sßcrfcinbung

ift fc^on [cit bem 9(nfnnge be§ 18. 3ai^f)U"bert§ in Den ^ir(^en6ü(^etn burc^ bie

^^fatrcr in fd)njcrem 3)ii§üer[tänbni§ ber 9^ame 31ngelifa gema<^t werben, trä^renb

Geila, Gela feit bem 8. ^at^unbcrt ein fe^r genjo^nlidjer beutfd}er grauenname
gciDcfen unb geblieben i[t. CDie l^on 3^"^ f)erau§gegcbenen Traditiones Wizan-
Ijurgenses I)aben qu§ bem 7.-8, 3ni^f)inibert bcn 58c\vei§ geliefert, ba^ Gaila,

Geila, Geilana, Gela 2I6für5ungcn uon®ertrub finb, neben lueld^er üoUen g-orm

jid) bie 2(bfürjiing ale befonberer 9?ame ert)altcn \)at. SSgl. Denje, Eila, Mcckel.

2)(it biefem Ttamen ift ber 3^ame ber oltcn Drtfc^aft (feit bem 14, ^ax-
Ijunbert ©tobt) Geilenhusen, ©einkaufen jufammengefe^t. Slurf) baS el)emal§

t;effenraffelifd)e ^^orf Geinhaar unrb biefen 5yjamen in fid) fd)tie|en.

Gele-^el-koiiimei* fem., bie ©olbammer; eine, frei(id) Mov
jug§»veife nur in ber ©pradje ber Äinber Dorfommenbe S^amengebung ober tnel=

iiiet)r 9'JamenentfteUung ; ba§ SBort unU besagen: ®elbe ©elbammer b. f).

fd)on gelbe, ganj gelbe Stmmer, unb finbet \\6) in mel;rcren Dörfern in ber

92äl;e »on gel^^bcrg unb ©ubenSberg 5. 93, 2Kaben.

geleril (^gelen, geilen^, ^iuhviÜQn treiben, fid) im ©c^erjc balgen.

Dberl)effcn , fc^r übli(^. „ünb hjcil c§ (ba§ 3)?nb(^en) bei) bem brunnen mit

ben 5iinbern gelacht ünb gegelert, bafjer er ni(^t anberS fagen ffnte, nl| ba^

e8 ein ^inb u>e^re". 3)2arb. .^cjen^rüceffaclen »on 1658, „worüber fie fid) ju=

fammen gegeilet, gerungen, tonb er ganj na^ vrorben". Untcrfui^ungS^rolofott

gegen ben Pfarrer 23reem in 3fiouifd)|ol5f)aufen M. 1734.

geistern, vergelstern, Dor ^^urc^t, Slngft, flu^er fid) fein. 3n biefem

Sinne allein wirb biefeg, nur im 3iegenl)ainifct)en unb in Oberl)effen toorfcm;

mcnbe Sßort gcbraud)t, wie fd)on ßjtor t, 9ftect)t§gl, 3, 1408. 1421 rid)tig an-

gegeben l)at. „1Da§ 3)(äbd!en will ja wergelftern" , wiU ja ganj uon ©innen
fommen; Sleu^crung bei einer ^^eueröbrunft. „gelfter bo(^ nic^t fo", ftell bi(^

bod) nii^t fo ängftlii^ an, jammere bod) nid)t fo — 5leuf5erung bei einem 2;obe6=

fcille, om ©tcrbebctte. „gelfter guden'' ftatr bliden, wie ft^wer ©cängftigte

unb ©terbenbe.

3}Jögli(^ ift eS immcrfiin, ba^ biefe§ Sßort ju gelsler bei Jperbort troj.

5lr. 3019 geprt, weld)e§ Slbuerbium bort geüenb, mit geller ©timme, bebeutet,

wie auc^ in 33niern gelftern l)eulen, fd)reien bebeutet, ©(^melier 2, 40. 3n
biefem gaUe wäre bie 33et)eutung „üor 31ngft ou^er fic^ fein" eine nid)t fo fel)r

fern Uegenbe Erweiterung be§ urH>rünglict)en 33cgriffe§. ©onft aber liegt ba3

SGBort galsier
, 3auber, om ncid)|ten.

Öelte fem., situla, alveolus, pljcrneS ©cfö^ , amS3oben toonl|—2gu§,
eben 2—2.] gu| ®urd)meJ3er, mit jwei Jponbgriffen üerfel)en, bie größere gorm
bc§ ©tunjeä, ©tünsdieng, ©tü|(^en§. ®a8 SBort ift I)od)beutfd) unb alt

(^gellita, galeola), gleic^wol ober nur in 9?ieberl)effen , in ben öftlid)en 2;l)eilen

bc8 gulbaifd)cn ßonbeS unb in ©d)molfolben übli(^. 3n £Dberl)effen , wo ©elte

unb ©tunj burd) 3"^fif erfe|5t werben, ift bo§ SBort ©elte, eben fo wie

©tunj, gäujlid) unüerftönblid), fo bo| j. 33. Sut^erS Uebcrfe^ung oon .^ebr, i), 4
cigcnö ctflärt werben mu^.

©d)ottel ^oubtfpr, ©. 1324. ©d)mener 2,44. Slbelung 2,539;
bon ben bofelbft aufgeführten Gom^ofitionen finb bei un8 bie üblid)ften: 2üafd)s

gelte unb 2)?cltgclte; oud) wirb wol SBa^ergelte unb Siergelte untcrfd)iet>cn,

©elten wirb ber an longcm ©tiel befinblid)e in ben 33rauereiea u. f, w, üblid)e

©d)6^)fer ©^o^f gelte genannt. 3f?etnwalb 1, 45.
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gelte, ge\ü5^nlt(^ gell, gelle gef^jrodjcn, ni^t träcf)tiv], vom SSief;; eine

gelle ^\\{) (®eip, ©d;afmutter); af)b. gialia, sterilis, »warfc^einlic^ be§ ©inneS:
au[ge[<5oben , untetBro^en, nämlt(^ in ber grud^ttatfeit.

®tc[e§ in ganj Dberbeutfd^Ianb ge6röii(f)Ii(^e 2Bort ^ctfd)t auöf($Iic§lt(^

in 9Jicber^e[fen, fo weit boffelbe ni(f|t eigen§ nieberbeutfi^ ift, im 3ieSf"f)«'»ifc[)f"f

i!C)cr§fe(bif(i)en
,

gulbaifrf)en iinb ^onauifd)en, ift aber in Dbctl)c[jen unbetannt
iinb meift uöllig uni>erftanben. 3^ur in älteren 3hifjcii^nuiigen , unb jwar, wie
e8 fc^eint, [old^en, weldje »on ^erfonen niebert)efiif(^en Urf^jrungS I)erriit)ren,

finbet [ic^ auc^ tn Dbev()cffen gelte: „üf jeit, bo fid) ba§ ®eü 5Bic()e im felbt

erhalten h\\" . Slnweifung be§ £ü&enmeifter8 Daniel ßeibiuolf au 2)Zarburq üom
17. 2»erj 1575.

SSgt. güsie, unb ^eitic^r. f. ^eff. ®efd;. ic. 4, 70—71.
©d)melter 2, 40.

gelt, gelte (bann auc^' gelle gefjjroc^en) , in ©täbten au(^ gellen Sie,

cn 5per[onen loeldie mit ©ie an^erebct werben; nid)twal)r? 3n gauj -Reffen, nur

t()eilTOeife mit 2tu6[d)tu^ ber nieberbeutfi^en 93e5irfe, [et)r übltd), wie weiterl)in

in Dberbeut[d;(anb. (Sd)m eller 2, 44.

Oelzeilleiellter (Gelzenleuchter), ©(^weine[(^neiber , Sßerfdjneiber

ber jungen Weiblii^en ©djwcine (@el[en, ©eljen, weli^er 2Iu§brud nur im
©(^mQtfalbi[(^en noc^ Dor^anben ift). ^ie 33eäei(^nung @etjenlei(^ter ift je^t

in ganj -Reffen üerfdjwunben, wäl)renb biefelbe e^ebem in Oberl^effen iiblii^ war
unb in ber 2Betterau, um ©(^jeU unb na(^ bem 3Sogel§berge ^in ncd) je^t

\\h{\6) ift (üßeiganb im j^'^iebberger 3nteü«9t"5blatt 1845 9Jo. 9. ©. 45), wie

in 23oiern (<S(|meller 2, 46). SSgl. 2lbelung s. v. geljen 2, 542 unb
Ieud)ten 2, 2037. j^rifc^ 2, 338 (unter gelt). 3n 9f?iebet|effen mag ba^

Sßort au(^ ijort)anben gewefen fein, boc^ fel)lt e§ von bort an ^Belegen.

3n .Reffen bilbeten big jum '^a^x 1564 bie Äe^ler unb bie ©eljeni"

letzter eine unb biefelbe 3""ftj »" biefem 3al)re würben fie in jwei '^m\i^

getrennt, unb biefe SCrennung unter bem 9. ^m\. 1571 erneuert unb beftötigt

(3Iuf5ei(^nung in ben Jpcr§felber Slbtei=5lcten). Ucbrtgen§ waren bie ©el^enlcii^ter

in jener '^zii angeftetlt unb em)5fiengen iöefoltung.

„6in malter forn^ \)ixht \<5^ 3o^anne§ ®eljeleu(^ter jum 9Iauf(^enberg

»on bem 9tentmeifter ^öal^er 2öeiter§baufen mei)ner beftallunge falben em^jfangen".

Quittung vom 3- 1559, ouf beren 9iitdfette ber SJentmeifter ^at fdireiben la^en:

„1 2)2alter fornS ^ait 3o^a""c^ ^f^föer ber gelc^eleud^ter entpfangen". Sluf

ber^Rüdfeite einer glei(^en Ouittung von 1562 ebbf. l;ei^t eg: „3ol)annc§ fdjmaii

ber teffelcr vnb gelcjeteudjter ju ükufc^cnberg!". Unb 1563: „^6) 3ol)an

©d)mad burger jum 9?auf(^pnberg ^ixh ein molter forn 3nt)alt meiner beftel*

lunge — em^)fangen" ; unb in dorso: „Jpanp Ä'e^eler ^er gieljeleuc^ter jum
SJauft^enberge". „4 ^. ^at ju bu§ geben ber ®el^enleu^ter ju 2llb§l)aufen,

barumb ba^ er .^ang ben fc^mitt vff ben fo|)ff gefd)lagen". 9fiouf(^enberger 23u^9

regifter v. 1578. „ßin äWalter fornS lautä meiner beftallung de anno Slc^^ig

Ij^hi '\6) — em^jfangen" .!pen©eiben ® el^enleui^ter ju 5llb§l)aufen". 9?auf(|en=

berger SRent. 5Red)n. 1580. „3 fl. (wirb geflraft) §ein^ ^eümfc^üffet ju Sllbg^

^oufen ba| er .^en ©eiben ben ®el^enleud)ter" bofelbften mit vnleiblii^en

Worten angetoftet". 5Rauf(^enb.23u|regifter 1585. „15 fl. be§ ®el^enleu^ter8
©o^n ju 2llb§^aufen ju 33u^ erlegt". (Sbbf. ebbf.

geilgeil, ba§ Gaufativum (gactitivum) von gef)en: gel)en mad)en, in

^Bewegung bringen, vertreiben, verjagen. Oberl^effen, äuperft üblit^ bcfonberg
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in ber Wx (Sftor 3, 1408 uerjeld^neten formet „e(| Witt bec^ genge!" b. (>

ic^ Witt bit 33eine matten!

Gierliellaniilt »üirb ()in unb vuieber ba§ iDei6li(^e ©(£)a[Iamm gc*

nnnnt. ©d)mibt SBeftem. 3b. ©. 68 ^at ©örmlamm, ©ärmlamm, tvel^eS

freili(^ eine Sntfteüung be8 onfi^einenb urf^jriingtic^eren ^ef[if(^en ©erbellamm
fein fönnte, a6er teibe j^^ornien n)iber[tel)en jur 3^^^ jcgti(^er ©rflärung.

Crem msc, ©(f)oo^ be§ SBeiberfleibeS, §ufammcngefQ§te @c{}ür§e; bo§

alte gere, lacinia, ^mdd , bofjer benn D^ocE (D. |. berjenige 3:f)eil beS ß(eibe§,

ttield)er unterhalb be§ ®iirtel§ ober ber .Ipüften ift), weit berfelbe aii§ foli^en

3tt)ltfetn 3u[ammenge[e|t war. ^ier, wie [onft in ®eutf(f)Ianb , öon 2I(ter§ ^er

unb gonj allgemein übM). „®olb unbe fitber in jren ^anben, bubeln »nb

gernen getragen". 2B. ©erftenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 448.

ßm gefundenes £inb wirb 1554 üon ber ginberin „in ben f(f)o§ ober geren"
gelegt. (®eutfd) Drbcn§ 9Ird}it»). „3lgne8 üon ^ßaumbacl) I)at baS ®olb unb
©Über bradit im ®ern". ^inbergefang , buri^ welche ber Sion einer ^iri^englodc

in ^yienterS^aufen na(^geal)mt wirb, weil ber SfZeubau ber bortigen £ir^e nebft

ber ^au)3tgIode bou btefer 2tgne§ ü. 23, beforgt worben fein fotl. „2öir ^aben

toon bem jungen 23oum einen ganjen ®ern toott 23irnen gefriegt". „^a§ £inb

fo^te mic^ am ©eren"; „fie t)at ba§ £inb auf bem ®eren", (Sftor 3, 1409.

5tu(^ bie f^mboIifd;e traditio per fimbriam finbet \\6) in Reffen rei(^li(^

belegt. 1323 bezeugen „Consules et Proconsules ber neuwen ©tab Sit^tenaw",

ba^ Subwig üon .l^üenrobe tonb ®ertrub beffen <^au§fraw ii)re ©üter ber 2Iebtiffin

unb bem ßonüente S. Crucis ju Ä'aufungen ijertauft unb bacauf bie Käufer „per

fimbriam ireS tleibS" in 33efi^ gefegt f)aben. ^onrab, ßned)t )ion bem Sßapen,

unb beffen (5i)efrau »erfaufen 1335 ein ©ut ju 2rcarctbe§l)ufen (9}Jorn5i)aufen)

an ben SSicariuS be§ 2IItar§ auf bem 9Jat^au§ (herüber) ju 3}?arburg, unb be»

fennen, „ba§ wir eme ba§ jelbe gut tof gcgebin ^an mit ünfi§ ctet)bi§ qerin

olfo gewonUi^ ift in fi)ne ^ant önb in ft)ne gewalt". 3n ber ®eric^t§orbnung

für bie ©tabt taffet toom 21. ^ebruar 1384 [SO. 1, 6; ^o))^3 Jpanbb. 4, 404j
wirb üorgefdnieben

,
jaUinggunfciblge ©djulbner fotte man „den cleig-ern anl-

wurten by dem geren''^. ®a§ 23ele^nen mit bände munde vnd geren erf(^eint

bei ^oifip ©erid)t§uerfa§ung 1, in ben Beilagen 65, 66, 68. Unb fo öfter,

©c^mibt wefterw. 3b. ©. 64.

g;eri*eii ift ber in Dberf)effen au§f(^Ite^n(^ üblid^e Stu§brud für weinen.
,ßlo xv)a$ gerrf(^te?" S§ ift biefes Sßort fein anbere§, atS ba§ gemein^o(^beutfd^e

girren, wo§ fd)on bamit bewiefen wirb, ba^ unfer gerren, wenn fd)on feit

40—50 3<i^icen immer ftärfer in bie fdjwac^e Konjugation überfdjwantenb, im
®anjcn nod) bie ftarfe Konjugation oon girren; girre gar gurren gorren beibes

galten ()at; „fic göre (b.^. gurren) atte miteinanber"
;

„fie Tjaben gar fcljr gegore
(gcgorren). ®ie in anbern ©egenben .!peffen§ für weinen üblid)en 2Börter

flennen unb greinen finb in Dberl)effen unbefannt. dagegen finbet fi(^ neben

gerren aud) baS f(^wa(^e SScrbum gurren, w. f.

®incn 23eleg für girre gar gurren gorren, freiltd) in ber 23ebeutung be§

SSogclgefnngS, finbet fid) in bem au8 Jg»effen ober beffen näc^fter Umgebung
ftammenbcn ©ebii^t be§ 13. 3arl)unbert§ , weli^eS 23artf(^ 1858 unter bem
Stitel „die Erloesung" t)erau§gegeben ^ot, v. 144: sie gurren unde sungen. SSgl.

cbbf. ©. 334.

Qertriid, ein im öftUc^cn .Reffen fc^r l;aufig oorfommenber, in anbern'

©egenben etwaS fcltnerer grauennamc. 3« Dberl)effen erfc^eint er für fid; be=
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ftcr)cnb, unb tuirb lüie auc^ (5[tor ©. 1409 angifct, ©ebbett gefptodjcn; im
öftlidjen ^c\\m tritt er faft ou§no^m§(o§ in SSerbinbung mit 5tnna: 3tnna ©er^

trüb, gefproc^en Stnnegettcr, 3lnnegitter. (Sine fel)r alte 3u[oninis"Sif^ii»g von

©ertrub ift Ge7a (f. b.)-

3)ie Söebcutung be§ @erttub=3:agc§ (17. 3J?erj) für bie §ou§= unb

gelbarScit \üar bi§ über ben Stnfnng biefeS 3öi'^u"^£'^t§ t)inau§ (bi§ 1820—1830)
im öftli(J)en unb norblic^en -Reffen wcd) üoUig lebenbicj; regelmäßig tüurbe im

93?erj ern.^äl)nt, baß om ©ertruCentag bie 2}iau8 am äßoden ^tnauflaufe unb ben

gaben abbeiße (baß ba§ ©Pinnen aufi)Dre unb bie gelbarbeit beginne), boß auf

©ertrubentag bie ©tord^e tommen (ouc^ ber alte, im grofc^meufeter Qlaiijb mox-

fommenbe Steim: „©anct ©ertrub t;eißet un§ unllfomm, 2Kit ©anct Sofob §ie^en

wir boDon" ttjurbe no(^ vernommen), unb bo§ gute SBetter anfonge, ©t. ©ertrub

ber ormen ßeute %xo\t fei u. bgt, ©eitbem fd)einen biefe ßnuä^nungen be3

©ertrubentagg unb ba§ S3e»)uftfein , boß eS einen foli^en 2;ag gebe, gänjlid)

erloft^en ju fein. 2tud) §at bie23ebeutung beS ©ertrubentageg nur im 3utianifd;en
£alefiber SBar^eit, inbem waiS) biefem ber ©ertrubentag toier SCage nod) bem
Slcquinoctium (13. 9)2er§) fiel.

Gest msc. 1) gef^)rodien Gast, Jdst, ©c^aum, ©ifc^t. 3"^ ©d)malfalbifd)en.

2) gefprod)en Gescht, Geschl, ai\6) Jest, Jesl, ^efe. 3"^ ffl<^)fif'^f"/ befonberS

im n)eftföUf(^en .l^effen, unb vceiter füblid) bi§ nacf) ©uben§berg unb gri^lar.

Qu gesan, jesan, je^t gäl)ren gefproc^en, gehörig.

SSgl. Geismar, Jäsch unb Jirsch.

Oeistieke neuir., fi^mä^enbe S3e5ei(^nung einer grouen§)3erfon : „baS

lange ©eftiefe"; „fte^ auf, bu fau(e§ ©eftiefe!" 9Sgl. „2ßaff£Tftanberfci)te

un freche ©efteder" in (©aueriweinS) iDer adUje^nte Dctotuwer. gronffurt 1840. 8.

[2ßof)in gehört biefee! 2Bort? ftiefen ejtftiert weber im SßoItSbiatect noc^

in ber ©d;riftf^)rad)c !]

Cetzniailil, Sigenname cine§ 2öalbc§ im 5Imt ©^enflengSfelb. „?iuc§

bie 3a(^t be8 .§oIi3 ober ©tupic^S, gnent ber ©ermann", SSertrag jn)tfd;cu

S. g>ppt3 unb Stbt 3^ic^ael m\ ^erSfelb \Jom 26. 3uli 1557 bei fiebberljofe

Jurium Hassiae principum in Abbaliam Hersfeldensem. 1787. 4. ©. 186. 3"'

3a^re 1709 lüurbe i)iex eine franjöfift^e ßolonie angelegt, unb bie ßoloniften

(inberten ben urf))rüngli(^en 9?amen in @etf)femone um, n)el(^e§ feitbem bie

officieile gorm genjorben unb geblieben ift. ®a§ 3Solf fpri(^t ©ß^emii^. CDa

ber 9?ame biefeg ©tubid)§ (f. Stubbe) fd^werlid^ üon einem ^[ßenfc^ennamen ent=

le^nt fein njirb, fo bleibt faum etroaS anbere§ jur ßrtldrung beffelben übrig,

al§ baß in biefem ©e^clje fid) enticeber eine alte SultuSftätte befunden Iiaben

möge, ober baß ^ier ein für einen Reiben gef)altener ober au6) njirtlic^ |)eibe

gebliebener ä)?ann in ben altern gelten feine SBo^nung aufgef(^tagen gehabt |obe.

getiflig, toerfc^njenberifi^. ®iefeS alte unb befannte, ber ©d)riftf))rad}c

entgangene SBort gebort je^t felbft in ber 5ßolf§fprad)e »on Dber^effen, wo e§

no(^ in ber vorlebten ©eneration in üoHem ©ebrau(^e fi(^ befonb, ju ben ah^

fterbenben 2lu§brüden. 3" ^£» altern §effifd)cn ©d)riften erfdieint e§ l;äufig.

ge^vaiidS'tveis adverb., gerabe al6 ttjenn e§ fo wäre, jum ©(^ein,

ol§ SSorwanb; „gewanbSweig fpredjcn", bilblic^, beifpielSiveife, §^)3ott)etifd)

fVre(^en; ou(^: nur fo obenhin fpre(^en, of)ne e§ ernftli«^ ju meinen, goft nur

in Dberl)effcn üblid;, aber aud) im ©d)malfnlbifd)cn gebräuf^lic^. (Sftor t.

9ie(|t§gl. 3, 1417: „quanSweifc, gewanb^weife, gerabe al§ wenn e8 fo ttjäre".

®a§ 2Bort ift meberbe«tfd;en Urfprung§. S3rem. 2033. 3, 395. ©trobl-
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mann ©. 174. DHi^ei) ©. 198. 5Hetn»)nlb 1, 47— 48. ©rimrn 9lctnf}art

%wdß <£. 281—282, wo ber 9tu6bruc£ befricbigenb erfldrt ivtrb: in gewandes

wis = in modo formae, in 2Bei[e eine§ ©eroanbcS, einer ©eftalt, ivel<^e ber

©a(i;e gegeben wirb.

(liibicli. Gine ^inwcifung auf ben alten nii}l^if(J)en 9?ationaU)elben

Gibich (= ber 3)(ilbe, on ©oben wie an ©eben ^ffeic^e; in ber @age, nid)t mel)r

im 9?ibelungenlieb, ber SSater ber 23urgunbentönige) finbet \\d) in .i^effen wenig[ten§

in ben S'Jamen jweicr Derttic^feiten

:

1) Gebicheborse bei SBetter; Grimm Weislhümer 3, 340; ber 9?ame

eji|"tiert jebod^ ic^t nicl;t mef)r;

2) Gibges b. t. Gibiches, J^of bei SBreitenbad) am ^erjberge, über bem«

fetben bie Gibgeskoppe, Gibichslwppe. Grimm Weislhümer 3, 344.

Ucber ben 9Jamen ugt. J.Grimm in Haupt Zeitschrift f. d.A. 1, 572—575.

Cickel msc, Gickelhahn, JpauS{)a|n. SD^ne ben 23eifa^ ©irfel wirb

ber ^au§l)ol)n in .Reffen wol taum genannt; ba8 einfod}e ©icEel ift ober^e[[if(^,

fulbai[(f) (unb jwar l)ier fo, ba§ baS SBort ^af)n ganj unbetannt, jebenfaUS

toüig iingebräu(^li^ ift) unb f(f;malfa(bif(^ (l)ier \px\d)t man ©ttctel).

giepen (gipen), geipen f. giiepeii.

^iersdi 1) SlbjectiD: f)ungrig, auSgemergelt, mager: „ein gierfi^er

a)Zann"; „gierfd)e§ Sanb". Söabern unb Umgegenb. 2) ©ubft. SOkSc.: baS

wudjernbe, un\jerti(gbare ©ortenuntraut Aegopodium podagraria.

gifl'eri^, begel)rli(^, eifrig etwoS ju erlangen, ^fjieber^effen unb ©raf=

fc^aft 3ifSf"t)ain. CDa§ SBort fijnnte für ge-ifFerig b. f|. eifrig, im ®ialeft

ifferig, mit »orgefe^tem ge gehalten werben, inbeS wcrbient ba§ alte angelf.

SBort gifre, oltnorc. gifr, bem grädac, graedig, f^nont)m, in weit t)of)erem

©rabe 33eaci)tung. SSgl. ©rimm ju ?tnbrca§ 372, ©. 104.

gikeii 1) lout unb [)ett, in t)o()em Sone, auffd)reien; ^effifc^e §orm
für ba§ gemeinl)od)beutfrf)e quifen. Slügemcin üblid;, jebo^ im ©(^malfalbifdjen

unb im .^aungrunb gicken gef))ro(^en.

2) ftcd)en, jumal jebodB, ober faft auöfd)lief?Ii(^, mit langen aber ftum^fen'

^nftrumenten ; man giki mit bem"^-tnger, mit einem ©tode, mit einem ©trof)»

I)alm; fe^r oft wirb biefe§ giiten nur al6 ©c^erj Dor* unb oufgcnommen. 2tud;

in bicfer sßebeutung ift ba§ SBort jiemlii^ allgemein, am mciften jeboi^ im öft^

Iidjen .Reffen unb im ©(^malfalbifd;en üblii^; im ^aungrunb aber f))rid;t man
e§ aud) in biefer SSebeutung gicken au§, wogegen ber f^malfolbifd)e ®ialeft in

biefer 33ebeutung ba6 i lang ^at, alfo gicken unb giken unterf(^eibet.

^ilLNeii, aud) gekseuy im oftUdjen .Reffen at§ 3"tc"[i*'"'^ ^on g'ken fe{)r

üblid); im ©tid()uften giksen unb geksen bie ilinber, eben fo bei ber häutigen

33räune. 68 fann biefe§ giksen fügtid) mit bem oberbeutfdjen fidejen (gi ober

gif fd)reten) sufammengefteUt werben. ©^meUer 2, 281.

f^ili'en, gelten, gilfern, gelfern, (aut, fc^reicnb, unb fi^nett reben.

©(^molfalben. 21lte8, gute§ 2Bort.

afieinwalb 1, 42.

^illcrii^ fffjcjrfcr, ()cl)er Zow be8 ©c^merjcnglauteS ber .^unbe, wenn

fie gefd;lagen werben
,
geflemmt worben finb u. bgl., eben fo aud; ber Wlew^ä^en,

inSbefonberc ber flcinen 5linber. ®a8 SBo^t ift eine SSerftärtung toon gallern

(f. b.). 5lögemein üblid;. SSgl. gilfen.
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Gilpe fem., ^anne Don .^otj In ©eftaü einc§ aügefür^tcn ^cge(3, mit

9?cifcn flebunben; ta§ gemßf)iili(i;e SCrtnfgträte ber ßanbbemo{)ner, l)c|onbet§

bei bei! ^tlbartciten, in weldiem fie SCrinfen (©ünnBier, Souent) unb 2Sa§er
mit t)inau8 nefjmen ober [ic^ nadjtragen Ia§en. 2)a8 ©erate ift in gan^^ .Reffen

üMid), fiit)rt ater in yer[(i)iebenen ©egenben i'etfd)iebcne S'Jamen: ©c^Ieiffanne,

SfJacjefcinne ([. b.), 2opp (f. b.) unb ®il^e; leitetet 9Aime ift je^t nur no(^

an ber (5(^n.^alm üblii^.

„8 alb. IjaU \6) Derbicnet an ben 9?o^geI^)enn auff bem fctilo^, t;aß

biefelbigen gebunben k." Quittung be§ ^enber§ 3ot). ©(J;tt)ar5enborn ju 9iaufd)cns

berg v. 13. 2)eccmb. 1603.

SSon ber ©d)(eiffanne unb SJae^efanne unter[(^eibet \id) bie @il)3e unb
Sö^^ inbeg bo(^ barin, ba^ le^tere flciner fiub, etma nur 1—1^ 2)Jap fajien,

bie ©(ä)Ieiffanne unb 9?aejefanne aber me{)rere Wia^ fap.

^ilpeu, njirb in Dber()c[)en »om ®e[d)rei ber jungen SSögel, jumal ber

jungen ®änfe (©infel), Snten unb .Jgunei gebraut^t, an6) vddI üon bem 3Bin[eIn

ber jungen ^unbc. 3le^ntic^e, »on äJ^enftf^en f)er\)orgebra(^te Stöne ober bcjeictjnet

man buri^ pinken. SSgl. gilfen.

(Sftor 3, 1409.

duüel neutr., ftatt Günsel, bie junge @an§; au§f(^Iie§Ii(^e %üxm. (je*

bo(^ in ©d)ma(falben Günsel gefprod;en) m gauj .Reffen. 3)JetQ})[)orifd} aur^

©d)eüioort für ein bummeS, unanfteüige§ ä)Jäbd)en: „bie ift ein red;te8 ©infel";

„bu bummee ©infel".

ginselgelb
f.

gßl.

Ginseidorf, irrtümlicher, erft in biefem 3«tf)"ni'ett in ©ang gefommener

9?ome beS unnjeit äKarburg liegenben 3)orfe§ Günzelndorf, in iveldjem Söorte

ber ßtgenname Günzele, deminutio toon ©üntf)er, enthalten ift.

Oipiiel neulr., meift jeboc^ nur im deminutio: Gippelchen, ^üljndjen,

Sti\d)lm. ®iefe§ 2Bort ift baS in SJiieber^effen auöfdilie^enb f)erfd)enbe !£d)meidt)cl:

unb Socfiüort für bie Jpüner: „fomm ©i^:peld)en fßmm!'' Vüie boffelbe beim

g-üttevn u. bg(. angeiuenbct \üirb, au^ rebu^Hciert: @i))^elgi)5)3el.

3m §aungrunbe luirb, njte Gippelchen in 9?ieber{)effen , ta§ SSort

Gavpekiten gebraucht, unb mitunter wirb in .^erSfelb aud) Gäupelchtn, Geipel-

chen gefagt.

4Seiscliel fem. (©(^malfalben) , Gischel (Jpergfelb, ©ebirggleil ber

@raffd}aft ^iegen^ai"/ Dber^effen), Gischel (5yjicberl)effen) 1) bie ©eifel, g>eilf(^e;

Ie^^tcre§ SBort tvor im 3lnfong biefe§ 3art)unbert§ in ben meiften niebert)effifcben

©egenben faum befannt, in allen gänjH(^ unüblii^, üblii^ ober bomalö bereite

an ber (2d)Walm, tvo btefer flatoif^e Einbringung feitbem bo§ beutfc^e üüort

DöUig Derbrängt ^at; oui^ In Dbetl)effen ^ot biefer (SIain§mu§ gro^e g^ortfd)ritte

gemad)t. 3)ion unterf4)ieb big in bie neuefte ^eit unb unterfdjeibet jum %i)i\i

nod) jc^t bie gof)r giftet bon ber 5t(!ergif(^el; bie erftcre ift bie flouifc^e,

au§ Seber geflodjtene 5]Seitf(^e, bie (entere bie beutfc^e ©eifel: ein ©tab mit

einer an benfelben befeftigten langen ©d)nur.

2) 9Bagenbei4>feI ; ba§ SfiJort ®cid)fcl ift in Reffen burd;gcingig unge=

bräu(f)Ii(^, ja unuerftänblii^, mit 5lu§naf)me jebot^ x>q\\ <Bd)maltalben , voq bie

SDeii^fel beg 2Bagen§ ®iftel ()ei^t (f. b.), bie ^eid)fel eineg (bort fet)r gcbrciud;s

litten) .^onbfc|litteng ober ®if(^el genannt \t)irb, fo bo^ ber ©d;moIfaItifd)e

©iolect bie beiben nieberl)effif(^en §öebeutungen t>on @if(^ei formell auSeinonber

I)ält. ©(^on 5llberu8 Ijot Dict. Bbija: ©eiffel, Temo.

2SgI. 3eitf(^r. f. ^eff. ©efc^i. u. m. 4, G8-69.
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gitzeil, einen leife ^jfeifenten öaut won [ic^ geüen ; ton bem ^pfeifen bet

2)(äufe »wirb gi^en ganj elgentU(f> gebraud^t. De[ttic{;e8 Reffen, infonberfjcit

©(^malfalben.

gitzlicli, gierig, ^aftig, a\x6): ^jIö^Uj^. ©(^molfalben. 2)a6 SBott ift

eine 33ilbung üon geijig, unb bie^ SBort in feiner urfprüngtii^eu 93eteutunfl

fceifeet)alten ; wie mon ef;ebem fagte : „geijig trinfen" , b. ^. gierig trinfen
,

[o

je^t „gi^lic^ trinfen".

glaiiei'ii, auf bem ®ife gleiten, tt)ie bie ^inber tf)un. 3m ireftüt^en

Reffen, rüäl)renb im oftIi(f)en Reffen Schüben, scliaweilen (f. b.) üblid^ ift; bo^

ift ba§ im giilbaifd)en gebräud)li(i^e reideln aw^ in Dbertyeffen ni<^t unbefannt.

eftor t. aiec^lSgl. 3, 1409.

daiiei* fem., ®Iitf(f)t)a^n (©raffi^aft 3ifSf»^fli"/ tefonberS in ben

©tdbten).

daiiiere f., baffelbe; in ^omfcerg geträuc^Iic^er 2(u§bru(f.

glällgellB, baffelSe wog glänern, in SBolf^agen unb Umgcgenb, xnax-

f(^ein Ud) aud) njeiter^in im fä(^ftfd)en, tooraS aber im tveftfälifi^en Reffen ges

6räu(^li^.

Glängerbahn , @Iitf(^t)aT)n ; in benfcl&en ©egenben.

glaiizerii, eine öbermalige SSartation toon glänern, an ber untern

©<^t»alm unb ßber (2Ba6ern, geläfaerg) üblic^.

Olecke ^at ßftor 3, 1409 mit ber Grftärung: „\va8 am getraibe bie

f(^nitter auf einen Raufen legen". 3(^ Ijate ba§ SBort weber felbft geJ>ört, no6)

auf öfteres 3^ad;fragen eine 23eftätigung be§ 93ort)anbenfetn8 beffelben ertjalten

Ißnnen.

^lim, ein o6er^effifd;e§ , anwerft üBIi(^e§ Slbjectitum, treli^eS, »on fe^r

tierfd)ietenen ©egenftcinben )5räbiciert, im SlQgemeinen ben ©egenfo^ gegen t)art

unb troden, f^iröbe (ungefüge, unbiegfam), tropfbar bünn, borfteöt:

gtim äßetter, gelinbe§ äßetter, im ©egenfa^ gegen i^^roft; ho^ ift babei

ftet§ au^ einige geuc^te be§ SSetterg mit gemeint.

glime ^^rui^t, noturfeu(^tc§ ©etreibe, ivel(|e§ um biefer Gigenfdiaft

toitten jum ßinfo^ren noc^ nid)t tau(]lid), ni^t trodenr)art genug ift. CDiefe

SSerwenbung be§ glim ^erf(^t übrigeng nur im tt)eftlid)en Dber^effen ; ivenig

ttjeiler cftlid) (in (B^ivein§berg) f))ri($t man f(^on glemme 5rud;t, ober gar

glamme (flomme) j^-rudt, wie in S'iieberfjeffen.

g{ime§ Öeber, bel)nbare§, namcntlit^ burt^ S(nfeuc§ten bel;nbar gemad}tc8

ßeber; glim wie Seber, jöt) wie ßeber.

glime (Balte, linbernbe ©albe, iveli^e glim (leife, milb fi^müerenb) auf

bie SBranbwunbe geftridjen wirb.

glimig, baffclbe waS in ben au§ S3erlin ftammenben ^o(^büd;ern
- „fömig" (ri(^tig: feimig) genannt wirb: fd)lcinüg, bidli(^, bem Siroipfbarbünnen

bei ben ©u^^en , ber (^arbenbcreitung u. f. w. entgegen gefegt.

©djmibt Sßefterm. ^b. ©. 67 t;at g'läljm (klaem, klüem) in gonj gtei»

d^er S3ebeutung wie unfer glim.

^liineseil ^at (Sftor t. 9^ed)t§gt. 3, 1409 al§ ober^effifc^ in ber

93cbeutung: fef)r wenig c^cn. ß§ ift mir bi§ bal)er tro^ aller 3)(«l;e nidjt

gelungen, bicfcS SBcrt in Oberljeffcn aufjufinben.

Cilincl neutr., ber 2)h"il)ltaften , 9iabfaften, Sßo^erfoften , ba§ ©erinne;

ba^cr auc^: ber 2)h"il)lgong. 6in nieberbeutfd;e§, je^t nur no(^ einjctn im weft»
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fälifd;cn 4^c[fcn ge^räud^üc^eS 2Bort, u^nf)tenb US tief in baS 17. 3f). j. 33. iit

Sf)rinQen, äI>olf()a3en eine nnbere 33e3eic^nung gar ni^t bor()anben war. 3Sg(.

au(^ .|> offmann ^inbUngc <B. 160: mit einem glinde umme belogen werden,

pluleis cingi. ß8 fd^eint bemna(^ Glind njefentlic| bie 33reter, au§ »welcßen ber

SSerf(i)(ag (9tabfaften k.) beftet)t, fcebeutet ju |a6en.

©affelbe aber mu| ben worfommenben Umftänben nai^ ond; ba§ in fot^

genber Onittung worfommenbe Gründwerk fein: „3^vclff gülben müncj, be ao

Stc^tä'g (1580), öon einem newen grnnbtwerä tonb @of)hwerf, ©o on bie

SO^oeljle ©(^maleic^en jur ernewerung Dnb üer&efferung gelegt k. Jpen^ 2)?önd;,

Zimmermann jue 9tanfc^en6erg".

2s|t biefeö grnnbtweril etwa =: grindwerk (agf. griudan, molere?)

iinb grind = glind? ^bentifd) mü|en Glind unb Gründlwerk auß bem ©runbc
fein, weit ba§ (Sertnne (Gliiid) nnb bie 9)hH)(biebe (f. 23iebe) üon ber §erfd)aft,

ni(^t üon bem ISlüüct, unterhalten werben mußten — tiefe beiben ©tüäe au^er

bem .öauSfcou bie cinjigcn ^immermannSarbeiten waren, wel(^c ber ^erfd;aft §ur

Soft fielen — obige Ouittunc? aber eine für bie {)errfc^afilic^e Üienterei au0=

gefteate Quittung ift. ©ftor't. 5Rec^t8gI. 1, §. 530.

twlockc. 25on ben 3"^«"^"^^"^^fe""9^"/ ^"^^'^2 ba§ SBort ©locfc in

Reffen jeigt, mögen folgenbe erwät^nt werben.

Betglocke, ba§ '^<i\6)n\ jum ©ebet. ©affeifce wirb in 9iieberl)effen auf

ben Dörfern unb in ben f(einen ©tobten 3)?orgen§ mit Stoge^anbrud), ober um
6—7 U(;r, 9i)?ittag§ um 11 Uijr, unb 9(bcnb§ mit ©onnenmitergang gegeben.

©d)on im 5Hnfange biefe§ 3«i^f)"»bert8 aber würbe »on bem crften unb jwettcn

biefcr 3^i^ts» bie 33enennung 23etg(ode ni(^t me^r adgcmein gebraucht; „§u

Sage läuten" unb „3)Jittog läuten" war on bie (Stelle ber jutreffenben 33eäeid)=

nung getreten, aber ber 9Iuf ber ©lüde jum ©ebet würbe no(^ tierftonben unb

foft au§na^m§lo§ befolgt. Stm fefteften haftete bie 33ejeid)nung äöetglode für

bog Stbenbjeic^en , weld)e§ anwerben! , unb jwor no(^ je^t, ba§ „§eilig-2(benbi

läuten" genonnt würbe. 3n mand)en ©egenben gölten tiefe 9?ufe jum ©ebet

in fold;er Qlllgemeinl)eit unb ©trenge, ba§, fo weit ba§ aJt'orgen', ^D'i'ittagS^ unb

Stbenbgeläut toernommen würbe, alle Arbeit ouf bem ^^^elbe unb im §aufe augens

Blidlid; eingefteHt unb wäl)renb ber CDauer be§ SöutenS bog SSoterunfer gebetet

würbe, ©elbft in ^ersfelb, wo bi§ 1840 no(^ ju fömtlidien ©iebenäeitengebeten

(Horae canonicae) geläutet würbe, unb jum %i)Z\\ noc^ je^t geläutet wirb, würbe

in ben erften jel^n biS jwonjig ^oijx^w biefe§ 3^^^""^"^^ ^^^ iilUxn ^erfonen

biefe§ ßäuten no^ ol§ Söetfllode bejeii^net, unb on met;rere biefer 3ci<^en#

jumol an bie 9Zone unb ßornj^let, boS ©ebet gebunben.

3n Dber()effen ^ei^t SSetglode nod} fe^t jiemlid) allgemein 1) ba§

3ei(^en jum ©ebet, weld)eS in gclge einer 3tnorbnung be§ ßonbgrafen ©corg II.

§u ©ormftobt, unter §Iufl)ebung ber altl)erfömmli<^en unb in ber ganzen übrigen

6^ri[ten()eit geltenben ©ebetgjeiten, um 10 U^r SSormittagS unb 5 Ul)r SRa^--

mittags ©tott finbet. 3Sgl. §cff. Jpebopfer 2, 337
f. 2) ba3 ©lodenieid)en,

wel(^e§ ber!ünbigt, bo^ jc|t eben ba§ SSoterunfer in ber Jlirdjc nod) ber ^rebigt

gebetet wirb; ein ©ebrau(^, weld^cr in ber eüongelif(^en £ird;e nid)t überall

Dorfommt. SSgl. ^cff. §eboi)fer 2, 335.

Bürgerglocke. 3" beu mciften größeren ©täbten finbet fid^ eine ©lorfc,

welche, jum firc^lic^en @ebrau(^e nid)t ober nur feiten werwenbet, jur Zi^f^mmcns

Berufung ber 33ürger in ®emeinbeangelegenl)citen btcnt, bie 23ürgerglode.

Grabglocke. 3" mondjen Drt"fd)aften ber ©roffc^oft 3i^9f"f^oi" ""^

fonft cinjeln ift eS ©itte, baf?, wäl)renb ein ©rab gegraben wirb, geläutet wirb,

aSitmav, Sbiotifon. 9
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tt)eU8 mit einer Befonbetn (fleinern) ®Io(fc, mld)i bonn eigen§ bie ©tafcgloiJe
^ei^t, t()eil§ mit mehreren ober otlen brei @Ioc!en.

Weinglocke. 5!)ie[er, je^t wul übetaü erlofiiiene, Slu§bnnJ tarn noc^ im
Slnfange biefe§ Sar^unbertS in ^^^f^^^ ^or, unb (ott um tiefe 3eit ow^ no(f)

anbernjätt§ gebräucl;li(^ gett)e[en fein. ®§ wirb nämli(^ in mehreren ©tobten
9l0enb§ um 9 Ut)t ein S^idjen, gett)öt)nli^ mit ber fogenannten SSürgerglodC;
gegeben, in ^^-olge beffen t>ie ^einljciufer gef(^Io§en n^erben mußten. 2)iefe

teine§it>ege8 etwa auf Reffen ief^raufte 5tnorbnung batiert noi^ üwB bem 15.

3oTt)unbett, unb bo§ ©eläute bauert noc§ 6i§ auf biefen Sag fort, wietool

baffel&e feine 33cbcutung längft toerloren t)Qt. ^n\Q ivirb biefe SBeinglocfe in

ber neueren 3^** f^i^ f'"c 23etgIo^e gehalten.

glorren, ftarr fclirfen; anglorren, onftarren, 3m oftlii^en Reffen fe^t

üHicf) , ober ijielme^r ber eigentlii^e 5(u§bru(f für ftarr Uor fi(f) t)in fclitfen , an*

ftorren. 3m übrigen J^effen jwar ttjeniger übli^, boc§ ni(^t ungebräu(^{i(^.

SSgl. ©d)metler 2, 94.

61osz neutr., ni(^t fetten auct) noc^ na(^ richtiger 2SocaIifatton Gldsz,

gef^5roc^en, ®(ieb einer £ette, £ettcnring. ^Idgemein übtic^. ©ne gef(^(o^en

geivcfene aber entflotiene, alö 3^"^^^^'" angesagte alte g-rau in (5f(^iüege fagte,

nadjbem fie tviebcr eingefangen ivorben loar unb über ben .gergang itirer %{\x6)i

befragt n.Hirbe, <x\\^: fte t)abe „ba§ vorterft glo^ an il;rer ^ette an ber 3)Jauer

Io^gcfd)Ta))^et''. Gfi^ttJ. ^t^ejen^roc. 21. v. 1657.

®a0 2Sort fomt al§ galaza, conjunciura, f(|on in bem ©t. ©alter ©toffar

913 (®reit^ Spicil. Val. ©. 39, Wackernagel alld. Leseb. 2. 2lu8g. 28,25.
CCXXV. Ha Item er Denkm. 1, 12b) ijor, unb foU fid) al§ ®lä§ in ber ©d^weij

finben (®reit() a. a. SD.), toiettjol weber 5Eobler§ Sl^^Jenj. ©))rad)f(^o^ x\o6)

©talberS ©d)\ticijerifd)e§ ^biotifon bcffelben (Srn?äf)nung t^un. (S§ erfdjeint

nur bei ©(Rottet ^aubtfpr. ©. 1327: „®IoB on einer £ette, SÄinf, fibula.

thainons d'une chaine"; unt) ©tieler ©p. 673: „®Io^, bie, plur. ©lo^en,
ita dicuiilur: fibulae et annuli catenae". dagegen fcf)U e§ in fämtU(^en ^biotifen:

91ic;>ei), ©trobtmonn, 23rem. 2ß58., ©d)mibt SBeftertu. ^b., ©(^mibt
©djjväb. 2sb-, ©d)mellcr, aber a\\6) bei §enif^, %x\\d) unb 2lbelung.

I^lotzeii, 1) au§ ftarren Stugen, au8 borliegenben Singen, f(|auenj

6efonber§ üblid) in ber Sompofition

anglotzen, eine ^^erfon ober ©ai^e mit bummem Grftaunen onftarren.

2) in Obert)effen nennt man au(^ bog ©ludfen (©ä^en
f.

b.) ber

Rennen glotzen.

Glotzauge, DorltegenbeS 5tuge. 2I0gemein üblii^.

fHlolzliliime, Gloizblümchen, ba§ gefüöte rote 2)?a^Uebc^en , ©änfe^
btümt^cn (bellis perennis), n3eld)e§ in ©arten gejogen wirb, unb mit ju ben

ßieblinggbtumen ber nieterfieffifc^en Sanbbenjofiner gebort; auc^ wirb gefüllter

§af)nenfu9 (rammculus) Glolzblume genannt. S'Jur in S'Jiebcr^effen, befonbfr§ in

beffen öftlic^en St^eilen.

Oliickc f., in ganj Reffen bie au§f(|lie|3tid)e ißejeid^nung ber SSrutfjenne.

glucken, glucksen, S3e5eid)nung be§ Cauteg, welc^ea bie 23rutl;enne

t)ören lä^t, bann a\x6) für ötjnlidjc Saute, unb in 9?ieberl;ef)en auc§ allgemein

für singullire.

glupen, fd)arf auf ctwaS l)infcl)en unb babei bie Slugen moglid^ft

fc^lie^en, um glauben ju möc^cn, nion fä^e nid)tg; ba^er auc^: tüdif{^ bliden.



Glüewen — gneipen. iSt

^m fM)fif(f}en unb njcftffitifdjcn Reffen siemtii^ ^QU&n&ß^, wie auc^ iueitcrTjin

in 9iiebett)cut[d}lnnb. di\6)tt) ©. 76. ©Itobtmann ©. 357. 2SgI. ©c^am*
Ija^ ©. 05.

^liie^veii, ^cf[if(^e ^^orm \)on glühen.
glüetcenitig

,
glü^cnb, feurig.

C^iiaekc msc, eine fleine 2)?ün5e, we^e e^ebem in ganj Reffen ühM)
hjor (^£o))V ^onbbud) 6, 76), je^t aber, unb boc^ nur bem 9'Jamen na^, allein

no^ im gulbai[(^en fo wie in ber ßonnjofition ©inggnaäen im ©d^malfal*

bifc^en i3orf)anben ift. ®er SSert eine§ ®na(fen fcetrug fe^§ fetter, unb fo

fcejeic^net man ben ©narfen im {^w^^oUii^en no(^ jur ©tunbe: man fagt ni(^t

Ij S^teujer, fonbetn ein@na«fe. '^m ©c^malfalbifc^en ift SDinggna^e cigent«

U<^ nur me^r figürlicf)e 9Jeben§art, e§ Gebeutet bie^ SBort nämlic^) ba§ bem

Siienfttoten bei bem 9J?icten ('J)ingcn) beffelben gegebene 3)2ietegetb. ^nhz§ ift

bocf) au(^ bort eine Erinnerung an bie urfprüngti(|e ffiebeutung beS SßorteS unb

an ben SEert ber 3)Jünäe ®na(fe üor^anben: man meint, freiließ irrig, c§ betrage

ber ©d)molfaIbifc^e ®na(fe a6)t geller.

SJcinvualb 1, 51. 2, 53. 2Sgl. auc^ Walpertsmännchen.

Cliatz msc. 1) ^rä|e, Scabies, u>ofür @na^ in ganj Reffen bie au§=

[(^(ie^lid) geltenbe 23ejei(f)nung iftj

2) ©rinb, befonberg 5?o^fgiiub, (Sftor t. 9M;t§gI. 3, 1409;

3) fc^mu^iger ©eij.

%\\x bie er|te S3ebeutung, al§ eine f(^on ältere, f^)rid)t (Scl)ottet Jpaubtf^jr.

©. 1328: „Guatz, Scabies, prurigo". ^ie britte »wirb ai§ eine au§ älterer

Seit ftammenbe belegt bur(^ bo§ 61 if ab et trieben 3)icut, 1, 456:
vnde ouch sunder allen gnali,

wolde nit irs herren schätz

verbergen in der erden.

gnaUig, 1) uoU ^rä|e ober ®rinb;

2) frittlid;, eigenfinnig, unüerträgli(^. 9(eu^crft üb(i(^.

3j fc^mufeig geizig.

Qnatzkopf, feltner in ber cigcntli(^en 23ebeutung : ®rinbfo^f ; ftn^erft

()äufig unb allgemein Jjernjenbet al§ Stöbet^ unb ©(^eltwort, um einen edigen,

launigen, eigenfinnigen ünb unüerträglic^en 6§arafter ju bejei(^nen.

SDer l)effif(^e ©ialect f^sri^t übrigens mit geringen 2lu§na§men nic^t

Gnalz fonbern Knalz. SJ(§ Familiennamen finb beibe ©(^reibungen (®n. unb
Ä'n.) in -Reffen öor^anben.

g;iieipeii, ein je^t, tote c8 f(^cint, niii^t oltein untergegangenes, fonbern

au<i^ cöUig unüerftänblit^ geworbene^ 3Bort, welches fi(^ in feinem SBörterbucf)

ober 3biotifon finbet, mu^, ttjenn bie (Srjälung .!^an§ Söil^elm l?ir(^[)of§

SSenbunmut 1602 9Jo. 151 ©. 229—231 einen ©inn §aben fott, folgenbc

jwei aSebeutungen gehabt t)oben:

1) f(^inben. ®a8 ©täbtd^en 5Äiebenftein , erjält ^irc^r)Df, fei mit einet

©))otterei belaben, „nemlic§, ba^ toor jeiten ein 23ürgermeiftet bafelbft feinem

geftorbenen ?Pferbt felber f)ah ben 9?od au^gejogen, barüon au(^ ber 9?am, bofj

biefe 23ürger bie toon ©nei^j genennt werben, entf^jrungen fein foll". Unb
na(^bem er eine no(^ f^jottifd^ere ®ef(^i(^te tion bem asürgermeifter Don Stieben«

ftein erhält f)at (f. u.) fd)liep er (©. 231): „§ierumb, tonb nit ba^ ein 33itrger*

meifter ein ®aul gefd)unben l)aU, foll t)erpe^en, bo| man benen üon SHebenftein

bon ©nei^e fagt, »nb fie bamit wejiert".
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2) einen Eingriff mit 9en3er)rter Jpanb marfjen. ßir(|f)of erjäU »üciter,

bcr iöürgermeifter toon 9Zieben[tein t)abe i|n werftänbigt „ttjte ber 9?ame @neip
ß[)rcn ünb nit ©d^anben falben ^erfomnie". ®er ^ürgermeifter ^abe fi^

näniU(^ in ber 3^^'^^'^^'^)^ ^^^ Sonbgrafen gerüftet, bie bei 2Ber!et [tel^enben

geinte 5U überfallen, unb nai^bem nun bie 9Iü[tung in ber läi^erlic^ften 2Bei[e

bcfci)rieben tnorten, fofle ber ^ürgermeifter , erjält £. ferner, ben ©einen Tlnt

eingerebet ^aben, „ünb »nber anberm olfo. 3^^ lieben aJZänner i'nb 9?ad;ban)ern,

e§ ivirb je^unb g neigen 8 gelten, bcr^olben fetjet, ba^ j^r eud) to^ffer galtet,

mib gute geufte l)abet, benn e8 wirb gnei))en8 gelten, ba§ ivieber^olet er etli^

mal", .^ierüon follen benn (f. o.) bie Siiebenfteincr ben Spornen @neip, »on
©nci^e, ß^ren f)alben erhalten ^aben.

2)iit biefcr jweiten Scbeutung ftimmt eine ©teile bei SB ig. ©erften^
fcerger (_Schniinke Mon. hass. 2, 491) überein, toenn aud; bie gorm be§

Sfßütteg et»üa§ abiceii^t: „fo ba§ e|lid;e {ned)te ongef(^ubben Jüorben, bie gnüptin
»nbe taften uff bie ftra^e unb m bem lanbe".

Cüneuil msc, SSater; Elkrgnenn, ©ro^bater; t/r<^wen7^ (gef^r. orknenn),

Urgro^vtntcr, Un^oter, aui^ n?ol, »üie auf bem S8ogel8berg: Ellerynennchesgnenn.

93i8 jum Slnfange biefeö 3«rl)unbert§ in ganj Dberl)effcn gebräu(^lic^, in ben

füblidjen Sl^eilen au§fd;ltc^lid) gebräudilid), im übrigen .l^effen unbefonnt. ©egen*
ivärtig ift ba§ SBort im (S'bgfccrfer ©runbe, im Sreibenbo(^er ©runbe unb fonft

cinjeln nod) üblic^, inbe§ im 5luefterben begriffen; fc^on um ba8 3a^r 1804
fragten bie iJinber in abgelegenen Dörfern (Slllna), wenn fie bicfe§ 2Bort »on
altern ^erfoncn l)erten, nad) ber 33ebeutung beffelben.

3faoc©ill)aufen ©rammatica 1597. 8. ©. 42: Filius (ju feinem 3Sater)

:

3Bie bo, ttjie bo, mein lieb gcnann,
©oll id) balb werben ein (Sbelmonn?

SBeitere Dber^effifc^e 93elege (au8 33e^icsborf 1673. 1682 f. ^eitfdjr. für ^eff.

®efd)i(^te unb CanbeSfunbe 4, 67 f., wo auc^ ber Urf))rung biefeS äöorteS

(al)b. ginamno, ber mit mir gleid;en SJamcn füljrt) nai^igewiefen ift. 6ftor b.

3Jed;t8gel. 3, 1409.

Uebcrall wo ba§ 2Bort in .Reffen gefd)rieben erfi^eint, wirb e8, feinem

Urfvrunge gemci^ mit G gefd)rieben, gcf))rod)cn ober, wie e§ im ©ini))liciffimu8

1669 ©. 5. 6. 7 f.
gebrudt ift: knenn, knän.

3m SSogelgberg bebeutet gnenn ©ro^üater; baf)Ct fi^einen au(^ bie 33rübcr

©rimm, welche toon bem Söorte ^ilbebranbSl. 1812. ©. 11 f)onbeln (bie ßt^«

mologie biefer ©teile würbe von 3- ©rimm S^itfi^r. f. ^eff. ©ef(^, 2, 140
jurüdgenommen) il)re 21nnaf)me, ba^ knän :•= ©ro^öoter fei, entnommen ju |aben.

3n älteren Reiten nuifj übrigens bicfe ^öejeii^nung be§ 95ater§ toiel weiter

i^erbreitct gcwefen fein, al8 nü(^ jum Slnfang biefeS 3^^^""^f'^t8, namentlidt wie

no(| l)cute auf bem 3[)oget8berg
, fo aud) im ©^effart (©im|)l.), im gulboifi^cn

(55ad)a) unb ^er§felbif(^en üblich gewefen unb überoll uerftanben werben fein:

„S^erljalb oud), bo er [b. l;. ©eorg 2Stfecl] Don ber legten ^^foffenwe^^e »on

(Srffurt l)eim fome, unb öon feinem Doter, ©eib mir wilfom lieber t)err fon,

empfangen worb, l)at er feinem voter gon|j t)önifd) cjeantwort, 3« ©nenne,
bo ^oftu nu ein gcfolbeten, gefd^mitten tonb wol geöleten fpfaffen, xna^ wiltu

mcl)r l)abeu". ^uftuS 3ona8 2Bilc^ bie reifte £ird}e — — SBibber ba8

^U)arifeifc^ gewefd) ©eorgii 2ßi^cl8. SBittenberg 1534. 4. 331. S^iijb. (Sluc^ bei

etrobel 93eitr. 2, 214).

^61, biftcrfd)medenb, 3" Dbcrl;cffen übli(^, von wo c8 bereits (Sftor

3, 1409 verjcidjnet ^ot, eben fo an ber ©c^watm unb im J^aungrunb.
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?0?6gli(^, bo^ bn§ 2Sort mit Galle jufammenl^ängt , »üoburd) \mv bcnit

auf eine SBurjet gillu, gall, gullumes, gullans, unb weitet junlrf auf eine Sißurjcl

gila, gal, gelum, gulaiis jurücfgefütirt ttjerben »würben.

2)a§ Sßort fehlte bi§I)et in allen Sbiotitcn. ^e^t öon £e()rein »er*

geid^net: S3olf§f)5roc^e unb SSoIfSfitte im ^etjogt. 9?o[fau 1860. ©. 168, welcher

glei(^faU8 auf ©alle jurüdE weift.

©od; mu^ baS Bei ©talber 1, 430 ijotfommenbe gaulig, [onberüar,

iüiberlii^ f^medenb, tool ^ierijer gejogen werben. 2ll§bann fönnte mon freiließ

ciuf ©alle ni(^t jurürf ge^en, cf. ©talbct 1, 415.

Ooldkainmer. ®ie e^emafg äu^erft üMii^e fpottifdje Söejetdjnung

für baS feit 1822 eingegangene fcürger(id)e ®efängni§, ben „fcürgerlid^en ©e*

lorfam" , wie bcffen officieUer 9?ame in Raffet unö anberwärtö war. 3"^^3
fommt biefeS ©^jottwort bod; a\\6) im amtlichen ®e6rau(^e üor: ßanbcSorbn, 7, 109.

^Qpp .^anbbuf^ 4, 506.

fHOiiiie fem., ba§ wo§ einem ©ritten ju gönnen ift, bie von if)m mit

5Äed)t erwortete (S()rerweifung , ©efäUigfeit. Äommt faft nur in bcr, übrißcnS

flu^erft t)oufigen 9?eben8art wor: „einem bie ©onne ant^un", it;n buvd) er=

Wiefene (Sl)r6ei^eigung , ©efattigfeit , befriebigen.

©c^mibt SBefterw. 3b. ©. 08.

^ör^elu (flatt gurgeln, gurgeln), Ui ber ©urget fa^en, bie ©urget

jubrüden; meta^l)orif(^ : plagen, quälen. „1 gulben wirb geftraft .^enn 9)föUcr

ju Sangenborff, ba^ er SBe^ganbl Stoepern bafclbftcn gegurgelt Ijaben folltc".

3?ouf(^enberger 58u^rcgifter to. 1607. fid) gor g ein, fid) abgörgetn, fic^

atarfeeiten, mit übermäßiger fi^werer 5lrbeit ju tl)un ^aben.

ergorgeln, erwürgen. 2ll§ ein ©elbftmörber fi^ in eine offene @d;leifc

aufgehängt ^attc, fogten bie bei bem ßeiAnam 2Bad)e l;oltenben 5öauern: „er

wüfte fid) mit otter ©cwalt er gor gelt liabeu''.

Stilgemein übli«|,

OÖte^ Cott fem., ^auf^atin, admater.

CtOtel, Gottel fem., filiola, weibli(|e8 gsotenfinb.

93eibe ^öejeic^nungen finb in ganj Reffen ba üblid), wo nidjt ©öbe (f.b.)

gcbräud)li<^ ift. 3n mani^en ©egenben, befonber§ im öftli(^cn Reffen, ift §war

^^ate übli(^er al§ Göle, aber ganj unbefannt unb ungebräu(^ilid) foU Gote aud)

wol in jenen ©egenben nic^t fein - »erftanben wirb ba§ SSort bort überall.

©agegen ift baS, in mani^en oberbeutfdjen ©egenben übliclie 9}ia§culinum

Göu, ber männliche STaufpat^e, adpafer, burc^au§ ungebräud;lid> 5ßgl. Peiter.

©^melier 2, 84.

Gott^vaelsclteii, ©eminutio von ©ott walt c§! Dbeit)effifd)e 93e=

grüßung^anrebe an fleine S'inber. „^o, bu ©ottwoel§(^en, ba fei) ic^ biet)

bo(^ oud) einmal!"

Walls Gott ift no(^ in einigen ©egenben alS 93egrüBung übli(^; j. 93.

„^attS ©Ott, ift bie 9Ju() gut?"

Oradel fem., regelmäßig Grall, Krall gcf^roi^en, e^ebem au(^ Gredel

unb Grell, bie ©obelform; in§befonbere bie ©abel, weld)e bie Seine am Dhim))fe

Silben, „^ac^ einmal eine weite 51 roll" ftctl einmal bie Seine weit auSeins

anber. „fie folten jufe^en, baß fie nit^t jurüd fielen, fo fe^e man il)nen in bie

©rebel" Unterfuc§ung§^rotofoU gegen ben ?pfarrer Söreem in 9{fluif(i)l)oläl)aufen

13. 2tuguft 1734. Sfiec^engraU, 9ie(^engabel. „©ie 2lefte madttcn fo eine
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fleiiie (enge) Ar all (ßxdl), ha fcin iä) mit bem guj} fterfen gefcüefccn". (Sr*

gälung be§ §crgang§ einer [(^weren, beim 5?Iettern erlittenen SSerle^ung 1849.

gradcleliiig^ gralling, ritt^veife, mit gef^reijten .<Si^enfc(n.

„Jpat bod} bo8 2öeib§menf(^ gtalling auf bem ^ferb gefejjcn"; ober^ef[ifc^e

Stelatiou toon bem S3enel)mcn einer in ber Qq'ü ber loSgebunbenen Slomontif

(1811) jf^r Mannten ®ame. ©ftor t. 9ied)t§gel. 3, 1409.

Krallarsch, Kratlärsch, ft^iefPeiniger SWenfc^, bem bie 93eine ju »weit

auSeinanber [tel)en.

SlQe biefe 9tu§brücte gepren auSfdjlie^lit^ SDber^effen an,

©(^mibt njeftertt). 3b. ©. 88. ©(^rnelter 2, 124 (©raitel), 125
(©ribi).

SSgt. graelschen.

üirafameii fem., meift plur. laut., 9(u§flud)t, 3"trigue; ©rimaffe; in

biefer le^tern 23ebeutung IJefonberS in ber D6ergrafi(^aft Jpanau üMidj. (Sine

mi§üerftänbU(^e SServüenbung beS SBorteö gravamen (33ej(f)i»erbe) , ivetd^er man
inbeS, in bem einen ober anbern ©inne, überall im Sanbe begegnet,

Gri*ai*t fem. , bebcutet an [i(^ einen ©raben, unb fommt in 9?ieberbeutfcf;s

lanb ^äufig für SBaHgraben »or — fo 5. 33. in 9iinteln. 3lnbern)ärt§ aber,

unb äWar in 2ßolfl)agen, bebeutet Graß ben 3;obten^of, ©otteSader.

graitiaiisen , fic^ murfen, mudfig machen, [i<^ Unbefugte§ |erou§3

nehmen; tabcin, unsufrieben fein; f(^im^)fen, ©treit anfangen. 91m gebräudjlidiften

im Greife ^ünfelb, bei §er§felb, bo(^ aud) anberTX>art§ einscln öorfommenb,

Gramauser msc, ^rnUx, ^aberftifter.

Giraitilieereo , Brombeeren, SBoI fic^erlii^ eine ßntftettung be§

rid;tigen SKorteö, weli^e in ber ©egenb be§ ^eHenvolbeg Dorfommt.

Qramenzel fem., Slmei^e; ein ^in unb tvieber im fä(^fif(^en unb

weftfalifdien Reffen worfommenbe ^Benennung , bie, ba man aui^ Gramtisse t)ört,

ni(^t§ anbere§ al§ eine arge 3Serberbni§ be8 2Borte§ Stmei^e fein wirb. SSgl.

Seichammei, Nijammer.

Craitimel msc, .^eiferfeit, befoubcrS biejenige, in weiter bie ©timme
tiefraut) tönt.

grammelig adj., mit raul;em §alfe behaftet, Reifer,

3n gonj 8lltt)effen üblic^, gebräu(^tid;er al8 Hesch neu/r., ^eiferfeit, unb
hesch, Reifer.

graiizcu , njeinen , ijcrbric^li^ fein. £ommt f)in unb wieber in S^ieber*

Ijcffcn, bis nad) ^erSfelb, üor. 3n bcn SReimen auf bie Stnfunft be§ Sanbgrafen

^•ticbrid) I., £ünig§ uon ©i^weben, in Reffen (?nier 3Jebbelid)eu ^effen^ftenger

^er;^elid)c greube ff. (Sifenad) 1731. 4; aud; abgebrudt: .^er§felber 3ntcUigenj=

blatt 1832. 9Zo. 9, 25. §ebr.) ^ei^t eS:

Unfe 2ßin)e8=3:f)ire, bie fillen er (ber Königin Ulrife (Sleonore) au

6n I)ebfc^en 3lcgcn tain^en,

Siel)! t)etten mä üdcrtfd) bie giflen grau,

©c fill bi un§ nit grainjen.

grifc^ 1, 306. 371 (granfen).

la^rappeii, ergrappen, jugrcifcn , ergreifen unb fcftbaUen, er^afd;cn.

2n S'iicbcr; unb Ober^effcn allgemein üblid;. SSgl. ergruppen.

^l*a|ipi^, l)abfüd)tig , cigcnnü^ig. Stttgemcin gebräu(^lid) , bcfonberS

im JucftUd;en Reffen ; urf))rünglid; mpax, jugrcifcnb, "^iud) grapschig. 3Sgl. Krappe.
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grasig, ober^e[[t[(f)er Sliigbrud, möglicher 3Bei[e bof)eI6e, iwa§ in Wxe'bQx-

^ejjcn grilsig ift ([. Gruse), unb eine 3Setberbni§ beS 3Borte§ grusig. greiUcf)

lüürbe bann bie J^ai^^tSebentung , ivdc^e ba§ 2Bort jdjt f)at, jur atgeleitelen

Sebeutung, unb um9efe()tt, [id; geftalten. @§ bedeutet nämlid;

1) unwidig, drgevlic^, bögartig: ein gräsiger Mensch. 3" ^'Cfet 93e;

beutung fe^r ublid) in Dberf)e[fen, 6e[onber§ in be|fen [übüt^en 2;t)ci(en.

2) I)erbc, unangenet)m, lüiberlic^ f(^mc(fenb: „baS ®|en ft^mectt gräsig",

ßftor ^at 3, 1408 „grätig ^cifd)", n)o^Ud)medenb ; ivarfd}dnlid) miguerftdnblid».

grasig, beutlid^ toon @ra§ abgeleitet, beäeidmet in ni(^t ivenig g-(ur=

befdjrdbungen , uom SBege flebrau(^t, ben 2Beg qI§ ungangbar, ungebaut. 2im
ofterften finbet \\^ „am grafigen SSeg" im ^anauifi^en".

Girad^ CMl*a.t^ in Dber^cffen msc, in SJieber^effen fem., gestatteter

unb um einige ©tufen (^gradus) erbß^eter ©eitengang in ben «Strafen einer

©tabt Iäng§ ber .Ipäufer; je^t jum niebrigen „^rottoir" {)erabge[unfcn. ©oldje
©rabe (©reben, ©reten im gJtural) [inb jc^t fet^r fdten geworben, unb
finben [id) je^t meine§ 2Bi^en§ nur nod) in äßolf^ogcn unb £ir(^f)ain. ®er
©rab in ber 23arfü|erga{je in iDJarburg würbe fcfion im 3al)r 1583 abgebro(^cn.

ßftor ^at 3, 1410: ©rob, baS ^jflafter vor ber tpre.

graetiSClieu , bie Seine [^reijen. Uebcraü in Reffen, wie aud) in

S3aiern unb anberwnrtg, gebräui^Ud} ; bie Uet[d)e graetfi^elt; ein Äinb, we(d)e8

no(^ \\\ä)t ret^t laufen fann, gjraetfc^elt, ge^t graet[^elid> 2D?an f^ridjt

übrigeng im 5tn(aut weniger g alg f.

SSol [id)er ju Gradel (f. b.) getjörig.

gräiilicll, meift nur in abgef^wdd)ter iöebeutung übli(^, alg ein »er*

ftarfteg SSerwunbernnggwort, für: fd)r, jum Srftaunen u. bgl. „^u bift ja

gräulii^ gro^ geworben"; „bag ift ja ein gar gräuli(^ fi^ön 3)täb^en". ©räuli(^
t^un, dne fe^r übtid)e 9fiebengart, bebeutet wie in 23aiern (©d)meUcr 2,98),
gro|eg ßeibwefen an ben SCag legen, fi(^ fe^r traurig, ober auc^ feljr entrüftct,

fct)r überrafc^t u. bgl. anfteflen. !Die ^ugf^jrai^e ift [aft bur(^gängig: greilich.

3n ganä Reffen.

ßftot ©. 1409.

grausam, nur in abgefd)Wä(^ter Söebeutung, gleid) gräulich, im ©e=

braud)e (ber f(^riftbcutfd)e ©inn beg SBorteg ift bem SSoIfe fd)led;ti)in fremb);

eg wirb grausam mit etwag ftärferem 9Jad;brude, alg gräulich, gebraud)t, j. ^.

bebeutet greilich schön fef)r fd)5n, grausam schön aber auf^erorbentlicb , unges

wötjuUcb, auffallcnb f(^on ;
„eg ^at mir gar graufam leib gett)an" id) {)ahf^ (\el)v

ernftlidjcg) ^Jitleib em^funben, eg i)at mir redjt eigentUd) wet)e getf)an ; wogegen

„eg I)at mir greili(^ leib getrau" nid)t öiet md)x alg etne ßonbolenjformd fein

würbe. ßftor t. 9^ed;tggt. 3, 1409.

gratitvelii, grauen »or etwag, ein ©rauen ^aben; in 92ieber(;cffcn

gröweln gef^sroc^en.

Grautcel (Gruwel, Gruwwel) msc, bag ©rouen. 2tu(^ ^ört man mits

unter ncd) bag alte Grau msc. ®ie urf^jrüngli^e S3ebeutung beg Sfelg, beg

gfietjeg jum (Erbrechen, mid)^ in Grau, Grauet, grauen liegt, ift jebod; aud; im

9Sol!e Döflig erlüf(^en.

grmcelich, grmcelich, ©raufen erregenb.

Stßgemein ühü^.

d*aei¥el msc, 3Serf(^Iag im ©taUe jur 5(ufbewfl^rung beg gutterg.

3m gulbaif(^en.
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fjJrebe msc. ^ie Sejcidjuung be§ ®orfüürftonbc§ in einem großen

^l)Q\k Don Reffen au§ alter 3^'^ ^)^'^ ^^^ 5""' ®r[cl)cincn bcr ©enicinbeorbnnng

toom 23. Dctottcr 1834. (S§ fc^cint biefelbe eine f)3ecifi)cl) t)c[[tfrf)e iPcnennung

fletwefen ju [ein, benn ^ixd)i)o\ nierft im SBcnbunnuit (gefrf)rieben 1562} in

ko. 147 (9In§g. w. 1602. ©. 222) an: „ein ©dmlt^eijj, bie man auff ben

Dörfern im 8onb ju .Ipeffen ©reten nennt". ®ie[e Sßejelcljnung t)er[(J)te im
fä(^i[i[ct)en unb U'eftfäli[(f;en Reffen (ben Ä'reijien §ofgei§mat unb 2Bolf^agcn), in

ben £rei^en Gaffel, j^ififel^i^/ ^omberg, in ber @raffd;aft gifS^"^«'" »"b jiim

SC^cil in Den Greifen 3)?el[ungen unb £ird)^oin. ^m £rei|e 3)ielfungen waren

©re&en im ©eridjt ßanbefelb, fobann in 93ergf)eim, SSifdjofferobe, ßlberSborf,

?p[iefe, ©djneßerobc, SSoderobe, 2BeibeI6ac^, ©ünflerobe ; im i?rei^e £irc^^ain in

ben öfhidien unb norbß[tIi(|en SEf)eilen, nämlicö in benjenigen, tvelc^e el)cbem jut

©raffdjaft 3iegenf)ain gel)ört Ratten. ^\m 9tmt Sßetter njedjfelte bie SSenennung

©rebe mit ber bem Sßolfe njie e§ fdjeint geläufigeren: ^eimbürger buri^ baS

gange 16. unb einen SC^eil beS 17. 3ai^f)unbert§ ab; [päter finbet [i(^ [oft nur

©rebe.
9SgI. Schulze unb ^eitfc^r. f. t;eff. ©ejc^. u. 8^. 4, 69—70.

treibe, au(^ (im .Ipaungrunb) gräuwe, grau ge[^rod}en, ^erb, fäuerlit^s

bitter, f(^arffauer. „^er ©^inat fcbmedt grcibe", wenn er unangenetjm f(^arf

nai^ ©rufe fd)medt. 9'Zieber^effen
; fe^r iiblid) in Gaffel.

j^reiueu, ben 2)2unb »erjie^en, weinen. ©et)r üblid) in ber ®ieme(*

gegenb unb im ©c^malfolbifc^en , fonft nt(^t jonberlid; gebräui^tid). 3)iitunter

grinen gef^tot^en; fo meift in Gaffel.

angreinen c. Acc, mit jomigcn 2)tienen jemanben anfat)ren. „bo rebbet

id; fie t)art an, fogt [ieju mir wie greinftu mi^ an?" Sßetterer 6rim. 5proco[f

». 1577.

Cvreiiiliase msc, , ^onin(^en ; ber obcrt)ef[i[d)e 9?ame beS 2;t)ier§, ^er»

genommen bon bem ifnurren beffelben, wiewol fonft basi SBort greinen m
Obcr^effen faft gar nic^t me^c üb'Uc^ ift. ßftor t. 3Jed;t§gl. 1, 513 (§. 1235),

CJrcipe fem., bie breijinftge 9)?iftgabel. 3"i fä(^fifc^en unb weftfälifd;en

Reffen, wo jwifd^en Greipe (bie meineg SSi^enS faum jemol6 Messforke genannt

wirb) unb ber gweiginfigen gorfe (f. b. , Jpeugabel) burdjgängig ein fcftet Unter;

fc^ieb Befielt.

Oreinpel msc, £Ieinwaaren, £leinverfauf, SCröbel. ^ie^ in Dber*

beutfd)Ianb, im ßlfa^ unb anbetwärtS no(f) übUdjc Sßort ift in -Reffen je|jt

unbcfannt, mu^ jebot^ in früheren "^nim c^anj üblid) gewefen fein, benn in

^ombcrg gab e§ im 16. ^arljunbcrt (Jpomberger Uniu.sSJogteircdjnung üon 1544)
eine ©rem^elga^e.

jl^i*eiiisi^, wie Sftor t. 9Jedit6g(. 3, 1409 ^t, ober jS^reiiiNCli^
^riiiiNCtli ^ ^riiiiHclii^^ wie gewot)nIid) gcfproc^en wirb^ ift ber obers

l)effifd)e 2tu§brud für baS gemein[)0(^beutfd)e ranjig; berborbener ©^?cd, »er?

borbcne 2Burft, 33utter fd)tr.cdt gremscli, gremschisf. 3;ro^if^ wirb bann baS

2Bort aud) ton wiberüd)cn, Steiget unb 3orn ouSbrüdenben ©efid)t8jiigen gebraucht.

D}(ög(id;, bo^ bo6 Sffiort ein cntftcUte§ Slbjcctiinim l^on ©ram (ober gar

Don grimm gcbilbet?) wäre.

fiirciltlel msc, ^sflugbaum; biifeS uralte unb m ber <Sd)riflfvnad)e

feeibctjaltcne äßort ift aud) in bem gröften a;l;€ik' ijon S^i\\z\\ oolfSüblid;, ge*

f)3rod;en Grennel, Greiigol, Griiigcl.
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tom j\vcifeI^oft ift c6, top fiierr)er ju redmcn [ein >vitb

Criiidel, Grendel neuir., ein üftet ctnfad; unb sufammenge[c|jt »or«

fommenfccr S'Jame Don gelb* nnb äöalb^Ia^en. ©o fommt fc^on 1361 im Sicin^

Tjorböwalbe Dot daz groze grindel, daz wenge grindel, unb biefer 9Jame ift an
ber ©teile (jaften geblieben bi§ je^t: ba§ gro^e Ätingcl, ba§ Heine Kringel,
bei J^ombrcffen. (Eben fo fommt bringet bei ßaubenbad), bei SBei^enborn

91. SBanfrib unb fonft no^ (SBartftingel, 9?ieberuT[), wcrj 3"f«tn"ie"['^^3ungen

finb 5. 33. bie ©rengelSh^ipe (2}(eng§^aufen) , bie®ringetiüie|c (ptftennjalb).

iitrielie fem., ba§ JWcfibuum be§ äer[d;nittcncn unb aufgebratenen ©^jecteS,

©(^maläe§: ©^ecfgrieben , ©i^maljgrieben; au(^ nennt man njol ©rieben m
93utter ober @ct)malj geröftete 23rob; ober 2Becfn)ürfeId)en; al)b. ^nw/jo, cremium.

3n Reffen njie anberroartS, faft bur(^ ganj ®eutf(^(anb, allgemein uerbreitet.

5n Dbert)cf)en lüurbe ba§ SBort meta)3f)ori[^ für: eine 5l(einigfeit, eine njertlofc

^^6.)^, tcrivenbet; 5. 33. fd^dten fid; nad; 2lu§>vei§ be§ SBetterer 23upregifter§

üom 3at)r 1591 gtoei 6imüol)ner Don Simenon, iveldie beibe glurfdiü^en gewefen

waren, bamit, ba^ fie einanber toortuerfen
,

jeber uon i^nen \)<xhz „einen 33aum
für eine ©^jedgriebe" gegeben. Unb fo \\q&) öfter.

griebetrocken, griebedürr, feljr üblid)e§ berglei(^enbe6 Slbiectitoum, um
bie toöUige SErodent^eit , ®ürre, ju be^eidjnen.

©. 3eitfc|rift für ^eff. ®efd). unb 8anbe§f. 4, 70.

^rief adj., ^ager, mager; toorjuggweife Mon 2)?enfd)en gebrdui^lii^.

2Beftfälifc^e§ Reffen. Ob t)terl)er ba6 griflachen beS 33rem. 2223. 2, 541 , ober

grieflaclien n)ie SSo^ fc^rieb, ju jie^en fei, lä^t fid) toorerft nic^t beftimmcn, ift

ober Vöarfi^einlic^.

d*iesz masc, mitunter au(^ neutr., ©rü^e: 2Beijengric§ , ©erftengrie^,

^abergrie^, aSud^ei^engrie^ (Jpcibengrie^) , ^ummergrte^. ®a§ SBort ©rü^e
ift bur^au§ nidjt üblid;, unb wirb ba unb bort flor ni(^t einmal öerftanben;

©rau))en freiließ no6) weit weniger, mit 9lu§nal)me jebod) Don ©(^maltalben.

grie^eln, gri^etn wirb toon bem gaUen ber fletnften .^agelforner ober

©(^neeförner , wie fie bei eintretenbem grofte fic^ bilben, gefagt: eS grie^elt,

griffen, wie man auc^ in ber ©(^riftf^ra^ie biefe ©(^neeJorner ©raupen nennt.

d*is neutr., ift im öftlic^en J^effen ("wor wenigften§ bi§ 1830) bie

regelmäßige 23ejei(^nung ber ©tengel ber ^artoffcl^ftanje , wäl)renb bie ©tengel

unb 23lätter ber übrigen SBurjetjjflanjen ^raut genannt werben. Gris ift fleineS

3f?eifig, f. Nobler »il^j^enjellifd^er ©^radifdia^ ©. 119, fonft aber in .Reffen

unerhört, unb e§ ft^eint, ba§ ba§ 2öort Gris mit ber fremben ^ftanje üon

fremder bei un§ eingefütjrt worben ift.

fjrriild neutr. ober masc. , ift ber '^axm einer ©tabtgegenb bei 2)?arburg,

jc^t einer ©troße (läng§ ber Sal)n, oon ber S3rüde bie nod) 2Beibent;aufen

füt)rt, abwärts), weld)e in ^lufjeii^nungen be§ au§ge^enben 16. unb be§ 17.

3arl)unbertö Grien, f))äter, wol erft in ber neueften 3fit/ G'r«« genannt würbe.

eyn garte an deme grinde gelegen; das hus an deme grinde , '^\x\§>hvid) ber

^farrfirc^e ©t. 2»ariä ju 2«arburg. a)?f))t.^g. uon 1410. S3l. 6b. 7a. „Djj einer

^obeftab am grien be", Urfunbenoer5ei(^m§ berfelben 5pforrlird)e ö. 1525.

6§ fann bicfe§ grind mit grint, impeiigo, nid;t §ufammenl)ängcn , Dicl=

me^r muß boffelbe auf ba§ in bcn ^^''icfoltcr ©loffen (11. %).') entl)altene in

grenle, in argillosa(terra) unb auf ben mons qui dicilur grind (Graft Sprach-

schatz 4, 330) 5urüdgefül;rt werben. ©et)r möglid; ift e8, baß bie 3^i^[^^^^^
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©(f)rct(nuig e^en ba3 nuSbrücfen ^ottte, wa§ bie ©i^rciüung üon 1ö2j giGt:

grient, griend. S(u6 bie[et gorm (griend) aUein fann \\6) bie fpätete ^-otm

GWm unb ()ierau§ bie tnoberne ßortuptton Grün eutmitfelt l)ahcn. 3^ ^^^^^ ^i^

gönn Griend bie urf^jrüiiglidie, bann liegt e§ nti^t aUju fern, unfer Griend an

baS m()b. unb frf)ivei5etifd)e grien ani\u(ef)nen (Müller Mhd. Wß. 1, 569.

©talber 1, 569); bann fönnte ba§ t (d) tn Grient eine 9lb(citung§[orm fein.

®ie93ebeutung l[t jebenfanS: raul)e§, tt)omge§, mit ®ronb angef(i)tt3emmte8

Grbreic^, \va§ ju bet 33obenbe|d}a[fen^eit be§ Grien genau :pa^t: tveftli^ toom

©rien i|"t tiefet Sfjon« unb 8el;m6oben, unb üon D[ten l;et f^ült bie Sa^n

©ranb an.

Giriiitiffa fem., gtu^name, je^t ©renf (entfi5ringt am SHimBerg unb

crrei(|t Bei ßo^ljaufen bie ©^wolm). 9lu(^ biefer Siame geljört tt»ol bie[er

SBurjct grint, argillosa terra, unb ni(^t bem 2ßorte grint, Impetigo an ([. ^e^fd^r.

f. {)e[f. @ef^. u. ß^. 1, 257).

^ripseil, kripsen, kripschen, im guIbaifcE)en krippen, §iemli(^ lUeratt

get>raud)lid)e 23ejetd)nung be§ ©tet)len§, beffen O&jecte V)erl)ältni§mä|ig alleinig;

feiten [inb; ber 5lu§bru(f ift §alfa fcef(^im^fenb , l)alb fd)er3^aft, bem ganfen

nii^t unäl)nUd;.

^ripif^cll 5 kripsch , eigentlid) rapax, jugreifenb ; ba^er bie £ei un§ aUcin,

unb jivar in ganj Reffen, fe^r üblid)e 33ebcutung: auffa{)renb, l)eftig, ber&

jufat)rcnb; finfter, mürri[c^ — in SBorten, 3}2ienen unb ©eberben. „Sin

gri)3[d)e8 ®efid)t madjen". „@r gab mir auf meine 33itte eine gar fo gri^jfc^e

SIntwort"; „er ift (ivirb) gteic^ fo Qvip^ä), ba^ man gar nid)t mit i^m f^srec^en

fann". SSotjugSweife niebetbeutfi^: 9Jid;ei) Id. Hamb. ©. 80: greepsk, rapax.

grittl^, eifrig, gierig. 3" ^^r ©iemelgegenb. 2)a§ 2Bort fann faum
ctWaS anbere§ fein, al§ ba§ altf. grädag, agf. graedig, vorax.

d'itz msc, 3Serftanb, ßinfid)t, ©^arffinn. Siögemein übUc§, aber

niemolS, njie bie moberne <Sd;riftfpra(^e wiü, femininif(^ toerwenbet.

^ritzgrau (grau n^irb au§na^m§(o§ gro gef^rod)en), ganj unb gar

grau. „'Der d}. 9?. ^at ja einen gritzgröen ^o^jf gefriegt". „'2)ie .Ipember finb

ja gritzgro au§ ber SBdfc^e gefommen" (f«^Ie(i^t gett)afd;en). SBeigaub im

3ntea.^I. für Dberl)ef]en 1846. "üq, 61, ©. 248 loerjeidinet grüizegrau. 23ei

un§ ift jebo(^ bo§ SBort ©rü^e ViöClig unbefannt, unb ^in unb Jvieber luirb bei

un§ au(^ griszgrau
,
griesgrau , befonberS öom ^opff)aar, gebraucht, ^n S^aiern

li^grauw. ©djmeller 2, 98. 347.

groeleii, lout unb ber6 fpred;en; fc^im^^fen. 2Beftfälif(^c8 unb fäd)fifd^e§

Reffen. 3?td)et) Id. Hamb. ©. 81.

Oroppe msc. eiferner Zop^ mit 33einen, bie ^effifc^e SIugf))rad)e üoii

©rapen Sbrem. 3Bb.^©. 535. 3m fad)fif{|cn unb tweftfälifc^en ßcffen, in

Dber()effen unb im «Sd^^uarjenfelfifc^en (fotvie in ber SBetterau ijgl.Sßeiganb im

grictbcrger 3ntcU.33r. 1844. Tix. 95. ©. 378) üblic^, in 9^ieberl}effen unbefannt.

„.§ernad)er tjatten fie 3^)"ic einen 5lrD)}:pen abge^fcnbet , unb feinen ßibam

gctrungen, ba^ (Sr bie 5 albs erlegen muffen". S£rei§bad)er aSerljor^srotofoH von

1609. 23ig 1398 ejjifticrte im fäc^fifd)en Reffen eine abligc gamilie ®xcpp,
\vqUI}c ein rebentcS SBa^^cn füljrte: einen Slo^f mit einem §enfel unb brci 23einen;

f. ßonbau Ü^ittcrb. 4, 242. Sutl)cr unterfdjeibet fel;r beftimt ben ©ro)>en t^on

bem 2;ö^fen (3:o^)f); jener ift toon ßrj unb gegoren, biefer von 2;l)on. ©. SJor*

rebe ju ^ol). ©utel
,

Pfarrer ^u ©ottingen, 2Iu§legung won ßucaS 19. (3en.

3tu3g. 7, 296 b).
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9Barfcf;cinti(^ gel;ört Ijierf)cr omX) ble in ^ciffd fcl)r riMic^e SBcjcict^nung

Groeper; jc^t mcift für Sto^jfer, \eto6) nur für btejenigen toetwenbet, \vM)t \\6j

mit tem JUiffefjen unb Steinigen ber ©tubenöfen t)e[c[;äftigen. 3ßg(. ^opp
J^aubbuc^ 6, 134.

Sr5isseil, flof)ncn, ö^jen. '^m gutbai[«^en unb ©(^malfalbi[d)cn ; im
übrigen J^effen

,
jumal in 9Zteber^cffen , kräsien. 6§ i[t ba[feI6e 2Bort, ivcl^e§

fonft aud) kreisieii gef^jrot^eu unb getdirieben wirb, unb »vorau§ bie SSeiSfjeit

ber 33üdjermcnfd;en kreisen, kreiszen (b. l). parlurirej gemad;t l)at.

iiiniillUiet neulr., nu§ ©rünmab entfteüt, ^a6)l)Qü] in bem gröften-

S£()eU tißn Reffen bie ut)Iid;[te 33ejeid)nung, im 16. 3fli^^""^C'^t regelmäßig, unb
noc^ um 1G40 öfter, ©romat, ©romat^ in ben 9Jec^nungcn gefd^rieben. 3"^^^
gilt neben ©rummet an ber untern Sfje, an ber untern 6ber unb untern %\\Vta

au(^ ba§ oUe 2Bort D'niab, Omeb. „gab [)crrlid) Dmaben ober Grummets
luetter" 3(u[5eid;nung be§ 58edermeij"ter§ Jg)an§ Jgeinric^ Slrnolb ju £a[fel üom
3a^r 1G77.

Criill masc. u. neulr. ©tobtgegenb in 9[>Zarburg f. Grind.

Oriiiie'H'ig nennt man in ber ©egenb bon ©uben§berg (9Jieben[tein

u. f. ttj.) o((e ^^^anjen, roddje im SBinter grün bleiben: Hedera (®^|eu), Vinca

(2Bintergrün) unb pyrola. ß§ vwirb bieß SBort ni(^t§ anbere§ fein, al8 grün

Eppich.

Gvriiilfl, ift in ber Söebeutung 9Sertiefung, Stljal, ©t^Iud^t. im norb=

liefen, ganj befünber§ im iweftfälifdjen Reffen, j^emininum: die Niendalils^r?/nd

Grtmm Weist. 3, 303
;

„in ber ÜJiefengrunb" Stiebereifungen — unb fo äußerft

I;äufig.

?Da§ ©orfc^en SBipperobe am 2)?ei§ner fril)rt im 9Solf§munbe nidjt biefen

9?omen, fonbern ^eißt nur ber ©runb. ®ie bortigen Pfarrer (eS ift baS

Dert(^en njegen feiner geringen ^farrbefolbung ftetS SSicariat geaefen) üer5ei(^nen

uoc^ in ber 2JJitte be§ 18. 3ar^. in ben Äird)enbü(^ern „unb bin id) al§ Pfarrer

in ben ©runb gefegt ujorben". 2tl§ ber berüd;tigte, breimal abgefegte ^ßfarrer

ßmanuel ©treibclein na;^ feiner gweiten Slbfe^ung im ^al)xe 1819 Pfarrer in

DetmonnS^aufen unb jugleii^ in 2Bi))i)erobe »würbe, ließ er om le^tern Drte bei

feiner 3(ntritt§)3rebigt bo§ Sieb 9[otl)e§ „3<^ ^at>e nun ben ©runb gefunben"

(jRx, 92 be§ nieber^cff. ©efangbu(^§) freveU;aftcr SBeife fingen.

Oriipiieil, ba§ ^od)beutf(^e ©raupen 1) al§ geft^älteS ©etreibe 2) al§

^agel. ^m ©d^malfalbifc^en gebräuchlich, anberwärtS unwerftänblid;.

ergriippeil , er^afd^en, ettt.^a§ nad) toorau§gegangener Slnftrengung cr=

greifen unb feft^alten. 3"^ ©c^malfolbifdjcn fef)r üblid), inbeffen fommt ba§

SSort aud) im oftlic^en Reffen nic^t gonj feiten öor, boc^ ift ^ier bie gorm
ergrappen üblid)er.

Crriiise fem., ber ©aft ou§ grünen ©eiuä(|fen, j. 23. au§ ©urfen; mt;b.

gruose. SSorjügli^ nur in Sf^icbei^effen üblic^.

grusig, mit grünem ©afte üerfe^en; grusig schmecken, no(^ Berbern grünem

©aft, unangenehm f)crbe fcfimedcn, ivie 3. 33. Ä'o^l, ber vor bem £od)cn nid;t

gel^örig auSgewäßert ivorben ift.

SSgl. gräsig; fobann greibe unb gremsig.

Cili^elltll|li»e msc, ein runbcS
, faft fugelfövmigeS SBcijcngebäd.

9^ur in 3[)^arburg; in ^^rantfurt unb fonft ®ugclhu))f. 2S9I. SBcigauD im

Sntelligcuäblalt für bie ^^robinj Dberl;cffcn 1845. Ta. 9. ©. 34.
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giilden, aureus, ivat [t^on in alten Sitten unb ift nof^ je^t ein feC^r

lUIidjeS 8iebe§s unb <Sc^mei(^cnwott toon fcefonberm 9'?a(^bru(f. „a(^ bu gülben
fiinb", 2(nrebe, welche 6c[onber8 »ur Einleitung einer §öerid;tigung, einer milbcn

Slbtvcifung u. bgl. bient. ©o marf;t tö§ au, tä guten £einbt (9?etme auf

bie SInfunft be§ 8bgr. gviebric^ L, ^önig§ üon ©d)Weben, in .!g>e[fen, 1731).
Stc^ t)etten mä orfertfi^ be gillen grau (bie Königin Ulrife ßleonore; ebbf.)

®er <Bpxx\iS), Jwelc^er in ©rimmS ^inber* unb Jpou§märd)en (in bem 3J2är(^en

luom 3tunH)elftilj(t)en 1, 336) referiert iuirb, loutet in Jpeffen: „3ßenn bie gütle
grogge mi|t, ba^ \&) S3erleiüitc^en Ijiep, fo bet)ielt fie il)re ^inbd;en". „®u
gulben 2)?aria, t)etten ivir ba§ bo(^ ni^t getrau". ®f(^n)eger J^egen^jroceffocten

ü. 1657. (Sine ungtücfüc^e ^^rau au§ &appd fcei 3)2arburg rief, al§ ^au^^^'i^

om 20. (September 165Ö auf bie Slortur gebrai^it, unter ben 2}iortern berfelbcn

„%d) mein t)erjen§ gille Dber[c§ul^!" §u untätigen 2)2atcn au§.

Gülden Schnitten finb in «Reffen genau ba§, iuo§ fie in 93aiern ftnb

(©(^melier 2, 34): 2Bec![(^nitten in St getränft unb in ©c[;matj gefeatfen,

»Belize fonft ^auiptfa^Iid^ am ®ülbenj©c^nitteni©onntag gebacken ju wcrbeit

pflegten. Urfprüngti^ fott ber ®ritbens©(f)nitten=©onntag mit bem fetten ©onntog,
SJIuinquagcfimä , ibentifcf) gcmefen fein; an ber Sßerra unb nod) weiter weftlii^

fcig über ba§ j^ulbatfjal bei 9?otenburg l;inau§ war iebo(^ fd;on im Stnfange biefel

3ar^unbert§ ber erfte ©onntag in ben gaften, ber ©onntag ^n^ofo^it, ber

@ülben=S(^nitten;(Sonntag.

guiikelii, fic^ fc^webenb I)in unb §er bewegen: „ba§ ©<^euernfei(

gunfelt no(^, bie büfen 3""9^" mü^en eben bran gewefen fem"; bie fd;were

reife 58irne „gunfelt" am Slfte; — aber ^\\6)'. „ic^ Witt bir einmal ben ©tod
auf bem 23udel gunfeln lo^en". ^i^"^^**^ allgemein iiblii^, am meiften im
^aunt^al, am wenigfteu in Dberljeffcn.

9?i(^t unwarf(S)einIi(^ ift eS, ba^ ^ier^er bie «Stelle au§ bem für ^efftfc^

ausgegebenen (unb aUerbingS eine gan§e 9Jeil)e §effif(^er 3bioti§men entl;altenbe)

@ebi(^t: „die Erlösung" (wie e§ ber .§erau8geber 23artf(^ 1858 genannt (jatj

V. 4713 get;ort

:

hie mit wart des fronen

houbt da mit (ber ©ornentrone) gezieret,

drüf sie gekunkelierel

mit freissamen stecken,

langen unde quecken.

5ln ^unfel (©^inngerät, wie 33artfc^ will), ift wol fic^erlic^ ni(^t ju benfen;

inbeS bleibt e§ ^ßd;ft auffaHent), ba^ ein beutfc^eg 2Sort im 13. ^ar^- ein SSerbum

auf ieren erjeugen foH , fo bafe biefeö kunkelieren am ßnbe weCer ju kunkel noc§

ju gunkeln, üollenb§ ober ni(^t ju bem fä(^fifc§en kungeln (trafiquer) w. f.,

gel)5rcn wirb.

fiiiiilter msc. , 9}?agen, S3au(^. ©o im j^ulbaifdjen , namentlich im
^rei^e ^ünfelb. 3" ^^^ ^cbeutung : 3)2aftbarm be§ ©d)wein8 in ganj .Ipeffen

gebräu(^ti(^; ba^er ©ünterwurft, bie in ben 3)(aftborm gefüllte ßcberwurft;

©d)wartcngünter, auc| wol blo^ ©unter, bie in ben iDtagcn be§ ©d;i»ein3

gefüllte großenteils auS ©^warten beftel)enbe 5Hot^-(33lut=) ober Seberwurft. Sluf

bem SBefterwalb: ©ontert, ©^mibt ©. 68, wie benn baS SBort \x6) vom
9U)ein biS nad^ 3;l)üringen im ©cbrau(^e befinbet. (S8 erfc^eint fd[)on bei

(SraSmuS 2llberu§ Ditt. 231. Eeiija: faliscus, ber gl)ünter, gefütter mag,

fewfad. ©unter, faliscus. ©. SBeiganb im griebbcrger 3"tclligcnäblatt 184Ö.

9^0. 17.

®a§ 2ßort fiet)t faft au8, al§ mü|e eS fla\3ifc|en Urf;)rung§ fein.
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güepeil, auc^ geipen gef^)ro«^en, ben 3)?unb aufzerren (w^ou^^ffcn

feit ^Itcn" na^ gemein^o(i)teut[^er ÖiebenSatt)
; gähnen (in biefem ©inne meift

gipen auggef^rod)en). Dbet^cffen.

ßftor t. 91®. 3, 1410 ^at' güpen unb geipen ol8 jwei Sßortcr; bem
erfteren f(^reifat er bie ^ebeuUmg „ba§ maul auff^serren" , bem onbern bie 23es

beutung „ge^nen" ju. ®er Unter[(i;ieb ift bloi munbartUiJ) , nod) einjelnen

fleinen Sanbltridjen, ja nad; einj^elnen ©örjern.

®a§ 2Bort i[t nict)tg anfcereS al§ bnS o^b. gewon, ©(^m eil er 2, 8.

2lu^ wirb t)in unb ^vieber ttjirfU«^ güewen unb be[onber§ geiwen gef^sroi^en.

3m übrigen .!g>e[fen DöUig unbefannt.

58gf. Oaubloch.

Gilirre fem., alteS, f(i;Ie(^te§, abgetriebene? ^ferb, o^ne 9iü(l[id;t auf

ba§ ®efd)lc(^t. Urf^uünglid) mag bo§ SSort ©tute ober ölte (Stute bebeutet

^aben, tt)ie e8 bei ©djottel .^aubtfpr. ©. 1332 aufgefüf)rt n^irb: „©urre,
equa, ftute , equus annosus ita solet vocari" , unb n)ie eö, njenigftenS DorjugSs

>öeife, in JBaiern nod) toer|'tanben wirb, ©(^melier 2, 63; aber [^on in älterer

3ett wirb eS [o, wie jel^t in Reffen, gebrandet, 5. 23. ©eb. %x<x\\l ß^ronica

Söl. 236 u. a. «St., i[t e§ bod) bei 23r. 33ert^olb fogar 3)Ja§culinum.

gurren, ein bum^feS knurren ober ßnarren; e§ gurrt im 23audjo,

ober wie ©. g-rand ©^rid)W. Siiija: „2llt farren gurren gern"; ncue§ Seber«

jeug, wenn eö gebriidt, gerieben wirb, gurrt.

dlSClie fem., ou(^ Gosche gef)3roc§en, ber SDcunb; foft nur in uer-

ad)tenbem (ginne gebräud;Ud) : „()olt beine @o[(^e"
;

„wiUft bu eine auf bcme

®uf(^ ^aben'^'" 2)a§ SBort ift, mit 21u8no§me ber nieberbeutf^en SSejirEe, burd;

gan§ 3)httel^effen , in (©djmalfalben unb an ber SBerra wie in Dbert;effen ge^

bräuc§lic^. (Sftor ©. 1410.

9teinwalb 1, 53. ©(^meUer 2, 77.

glitte, troden, ni(^t melEbar, ni(^t mildjgebenb, ba^eraud;: unfruchtbar,

von Üül;en , ©c^afen unb ^i^S^"* ®^^ ^"^) "^^^^ ^'^'^ 2Bod)en »or bem halben

güfte; in einer D^Jet^nung Don 23orfen i^om^a^r 1489 wirb bie melke kuwe ber

geste kuwe entgegen gefegt; ber giifte Jpaufe (@üftei)aufen) ift ber Jpaufe ©d)Qfe,

weii^er mit Lämmern gel)t, unb §u ber 3"* "^^ gemolfen werben fann.

®a§ SBort ift eigen§ nieberbeutf
c^

; atic^ei) Id. Hamb. ©. 82. 411.

Sorem. SESS. 2, 558. ©0 ift e^ benn au^ im weftfälif(^en unb fö(^fifd;cn J^effen

(au(^ in ber §8ebeutung nid;t tröd)tig, nir 3eit unfru(^tbar) bo8 allein gebräud)-

li^e SBort, aber auc^ eben fo au§fd;lie^li^ gebröud;lid) in Dbert)effen, wo man
gelle nii^t »erfttf)t. Umgefc^rt ift Je^t in 9iieberl)effen , fo weit c§ ni(^t nieber*

beutf^ ift, im 3iegenf;ainifd)cn , Jg>er§felbif^en
,

§ulbaif(^en unb weiter füblii^

güfte unoerftänblidi. „©0 I)atte aui^ 2;rcina butter Dcrfaufft, ba fie bod; nur

eine güfte fu^e geI)obt". SJtarburger J^ejren^jroceffacten i^on 1673. 2lber e§ mu|
frü^er^tn güste aui^» in 9iicberl)ef[en einen weitern Umfang ^d}<xbi t^oben, al§

fpäter unt) je^t; au^er jenem 33eleg »on 1489 au§ Söorfen finbet fii^ nu(^ in

ben 9led;nungen oon SBalbau au§ bem 15. %). güfte ftänbig; f(^on 1436 ^eip

e§ bort „eyn güsie kue" unb fo nod)f;er fe^r oft.

3)iögli(^, ba|3 man frül)er gelle unb güsie, bie man beibe ^eut ju 3;age

unterf(^ieb§lo§ (mit 2{u§nai)me be§ weftfälif^en .!g>effen§) für nid)t trächtig braud;t,

ganj richtig unterfdjieben , unb mit biefem Unterfd)iet) beibe SBörter in 9?ieber=
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r)effen \m in 01jert)c[[cn neuen cinanbet gebraucht l)at. $liif biefen Unterschieb

l)at \d)on %x\\6) 1, 385 (ju güfte) ^ingetviefen.

3ßgl. gelle, unb 3eit[c^r. f. |e[f. @efc^. jc. 4, 70—71.

jS^litzeil (sich), \i^ bücfen, fi(^ ntebertegen. ©tf^molfalben. 3ft ibentif(^

mit bem I}cf[if rf^en
,
jumal nieber§ef[i[d)en Käuzchen sitzen (Kützchen , Kilzchen

machen), lueberfauern , unb bem o&erl)c[[ifrf)en hauchen.

§.

Im, fiir^ unb f(I)arf gef^rodjen, ift in ganj SKt^cffcn, am njenigften jebot^

in Dber^effen, fragcnbe Slnrebe, anftalt wie? ober iwa§? Se^tereS Oroud^t ber

SD6er()effe, jumol ber tt)e[t(t^ üon 2)JorOurg tvo()nenbe, lieber otS hä. Stu(^ ol8

Stnru^ wirb hä toerwenbet: ha du! (Sten \o wie I)ier gcbrau(^t erfc^eint baS hä

in j^iliborS Srnelinbe <B. 16. QDer loutere 9Juf he barf mit biefem hä nij^t

»erwec^felt werben.

HitSIl* msc, crinis, capillus.

®ie StebenSarten : ein §aar barin finben, .^aare la^cn mü^en,
ber ©cbraud) beS 2ßorte§ ju SSertleincrungen (bie^ am ^äufigften im ©d;mal<

falbifdjcn in ber gorm ein Haerle, Herle) u. a. finben [i^ ^ier wie anberwdrtS.

äüeniger kfannt ift eine anbere, in D6erf)effen ^in unb wieber gehörte formet:

.^aorc 5wif(^en ^emanben blafcn, burc§ ^"^^^S^^'^'C" ""^ ^f'^U«^ Uneinig*

feit ftiften. „%\% er jeuge au(^ an i^ige feine t)au§fraw fid) fceftattet, ()ab bic

23et(agtin aüer(et) barin gerebt tonb t)aar jwifi^en it)nen geblafen, '^g^% fie ein

geitloug in toneinigfeit gelebt". ä)tar6urger Jg)e$en))roceffacten ». 1579.

Halle fem. 1} ©ranne ; 2) gifc^gräte. 3m ^aungrunb. (S§ ift baffelbc

SBort, wel(^e§ im übrigen Reffen liebe (Hewwe), Hiebe, Hiepe tautet unb

©ranne, ^orn, bebeutet.

lialieii ift an ber ©(^watm, in Dberfieffen (wenigftenS tfjeilweife) unb

im ©c^warjenfelfifi^en nod; im alten ©inne uon galten (an ber (Sd;walm in

ber §orm hobben) übli(^, 3. 33. ^inber jobben, b. §. ^inber Ijalten; tragen.

(Eftor t. 9ftec|t§gl. 3, 1410.

Haber, avena, ift im oftti($en .ipeffen aWaScuIinum , im wefttii^en

Femininum, unb e§ wirb ^ier nic^t feiten die Haber» gefproc^en.

häbern , avenaceus {Jiaberhi) , einS ber wenigen Slbjectiüa auf in , ©tüffe
t)cjeid)ncnb, weli^e \\6) in unferer 2Solf§f)jrad)e erhalten l)obcn. ^ßorjuggweifc

erfdjeint bie| SBort an ber ©d^walm unb ttjeilweifc in Dberl^effen; baö gouj

allgemeine grül)ftüd be§ (Sd)Walmbauer§ unb ber meiften ober^cffifd)en 23auern

war eine au8 gefc^ältem Jpofer getod)te bide ©upv^^ ^ie häbern Sopp, über

wold)e bis jum 3flt)re 1840 ber klaffe noc^ feinen irgenb nennenswerten ©ieg

errungen l)otte. 3" ^e« folgenben 20 - 25 Saferen foU jebod^ biefer ©ieg fic^

bebcutenb ucrüoQftänbtgt t)ab£n,

Haelie msc, litber Ilach, ein l)abfüd)tiger unb babei grober, bie ^cS^^

fn(^t in plum^jer SEeife bilden la^enber 3)?enfd^. Slllgemein übli(^. (Sd)mtbt

SQSefterw. 3fc. ©. 71. ©d)meller 2, 143.

hachig, habgierig, jumal in grober SEcife habgierig. Ueberalt gebräu<^Ud;.

©d)mibt äßefterw. 3b. ©. 71.
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hacken, gierig nad) ai\^ bem geringften 95orteU ftreBen, \xd) Ijatfüc^tig

in großer SBetfc jeigen au(^ Bei geringfügigen unb wiberrec^t(i(^cu ®elegcnf)citcn.

9iiebcri)e[fen unb ®raf[(^aft ^ieQPn^jflit^-

Hacliellierg« tiefer 3^ame be§ ivilben 3äger§ (eigentlich hachel-

berend, ntebcrb. hakelberend b. i). 9)?ante(trager — SBuotan f. ®rimm b.

2Dh)tf). ©. 8753 tnup in biefet oberbeutfdjen gorm and) in Reffen tcfannt ge*

wc[en fein, ba [ici) 1582 ein SBilbbieb, Slurt ©d)U(f) au8 23ünafort, biefen

9?amen gab ober i£)n üon bem 3ägermei[ter be§ .Ipersogö '^nüu§ von 23raun[rf)n)eig

erhalten ^aben njoüte. ßanbnu ©efdj. ber 3agb 1849. 8. 6. 190, ©egcn*-

wärtig fct;eint ba6 SBort vcHtg QU§ge[torfcen ju fein.

liaderii i[t an ber ©djwalm ba§ au§[d)lieJ3li(f) übliche 2ßort für [icf)

[treuen, btfonberS aber für: einen 3tec^t§ftreit , ^proceff, fü[)ren, ^sroceffiercn.

lia^clliidiene dilcleil nannte man bis jum ^a^t 1840, unb

nennt man vieUcid)t nod) je^t, im oberf)effifd)en .^interlanb (fcbon in 33tid)etbad),

®ilid)l)aufen , 2Beiter§§aufenj f(^ted)te ©ulben , b. l). fold)e ©ulben , ivcldje

geringeren 2öerte§ twaren, al§ ber tt)irW(^e ©ulben, bejeidjnetc ober biefe 33c5

nennnng au§brüdli(^ al§ eine au§ alter S^it überfommene, iueld)e je^t nur

f))ridjtüörttid) gelte, ba e§ feine foI(^e J)agebüd;ene ©ulben me^r gebe. Db fjiers

mit bie „Heinen ©ulben" gemeint feien, tveldje im 14. 3ari)unbert öfter

(333 end 2, Urf. <B. 441) unb namentti(^ in ben ungebrudten Ürfunbcn be3

Ä'lofterS ßalbern vorkommen, ober xaaB fonft, vermag icl) ni(^t ju fogcn.

Ha^elrafl, ge\vo()nIid) Uäelrad, Haelrad, aud) Hälrad gef)5rod)cn,

ein mit ©ttol) umiüidelte§ 2Bagcnrab , bergleidjen im gulbaifd)en für ben .^u^eU

fonntagabenb unb für ^i^'f/fl^^i^o^c^b verfertigt, ouf tie fteilften 8(b()änge ter

Söerge getragen , nac^ ßtnbrui^ ber ®unfel()eit angcjünbet unb bann f)erobgeroUt

werben. ©§ ift ba§ eine gro^e ®orifc[tlid)fcit, unb ba§ Dioöen ber .Igagelrciber

gibt namentlich au8 ber gerne einen fel)r fdjonen 5lnblid.

Hallle fem., aud) Hael unb Hoel gefproc^en (bief3 meift nur in Dber-

^effen), ein je^t nur no(^ in ben 33auerf)äufern unb au(^ I)ier immer feltner

vorfommenbeS ßü^engerät: ein longer eiferner, an einer eifernen mit 3^^)»^"

unb einer 3^"'9ß verfe^enen ©oppelftange bcftnbli.ler Jpofen , n^elcljer in bie

5)ei8 (f. b.}, ben 9ftau(^fang, bcfeftigt ift, unb über ber iDZitte be§ §erbe§, ber

^erbfeuerftötte ^ängt, um ben £e|el boran t)ängen ju fonnen : £e^ell)afen. 3ene

3al)ne mit S^winge bienen boju, um bie .§al)le länger ober fürjer ftellen ju

fönnen. 'J)a§ 2Bort ift alt, unb fomt al§ hahala, cremacula, in faft ollen olts

t)od;beutfc^en unb mittel^od)b. ©loffen vor; e8 ift von hahan, Rängen, abgeleitet.

eyn lange lioil hoben daz für, 2BalC:ouer9fiec^nung Von 1489. ©(^melier 2, IGG.

©ct)mibt Jvcfterw). 3b. ©. 73. ßet)rein 9Solf§f))r. in 9?a^ou <B. 181. „äinnine

^olen" 5p()ii. ö. ©ittettjolb @efid)te 1, 130.

3un)eilen ift ba§ SQBort aud) neutral, nomentlic^ in ber in unb um Sßolf*

^agen gebräud)lic^en pleonoftifdjen ß;om:pofitton fanget) ol)l; obnltd) \\t lengeliäl,

longale in einem Vocabularius rerum bei Hoffmann horae belg. 7,30. S'Jeutrat

fi^eint bog äBort im 9?ieberbeutfd^cn 5U fein: „ba§ Jpool ober feffeltjoden". 21 ug.

ßerd)eimer (©ermann SBittefinbt, ein Sßcftptjale) 23cbenden von 3«"^£"V
(1597j ©. 125.

®ie^ ©eröte biente e^ebem in SDber^cffen ju einem ber ©i)mbote b(t

Srabition, ift ober bei ©rimm 9te(^t§altertl). <B. 109—207 nic^t aufgcfü{)rt.

Urfunbe beö ®eutfc^'Drben§=2tr(^iv§ §u 2)?orburg von 1492: So han wir —
demselben hT heinriebe soücbc busunge mit jren ziigehorungen gerichtlich inge-
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than ,
jne darin gesusl vnd gewerei eigiinvyse mit stule vnd kossen, hantreichungc

der helen vnd Ringe ader czogil an der lliore, Urfunbe ebb[. ö. 1525: „<Bo

l)aUn wit ben[et6igcn ^etn 3ol)an §u [einer geret^tigfeit in baö ofcgenant ^u^
eigen\üci[e eingcfecjt wnb ge»t»ert mit [tut Dnb füffen, f)antrei(^ung be§ tingfg an

bet tpr ünb bcr §eten ober ber fürftebc". 3n beiben Ütfiinben wirb bie^

nUe§ al8 aUe§ .^erfommen bejei(^net.

Hain msc, meifteng HAn, \üd)t gonj feiten oud) noi^ Hagen gef^ro(^en,

ift eine, in J^e[fen nur no(^ Derein^elt qI§ 2(:p^e(Iotii^um »or^anbene, anwerft

l;äufig al§ ju einem S'Zomen ^rc^rium geiworbcne Sejeit^nung fleinerer SBalbftürfe,

namentüi^ [oI(^er, ml6)C lichten ober bod; nur mit wenig Unter^olj befe^ten

Untergrunb unb einzeln fte^enbe ^od)bäume f)Qben. 9ll§ 2l))peüatiüum ift Hain,

Hagen, mitunter ^lurali[(^: die Haine, gebrär.^Iid) in mel^reren ©täbten (9Jeu=

firi^en , .Ipünfclb , .^ofgeiSmar , 2ßol jt;agcn) »cn ben bie ©tabtmauer junä(f)[t

umgebenben ©arten, unb bie an bie ©cirten [to|3enbe ©tabtmaifer ^ci^t bann

anä) (.^ünfelb) bie .^aium au er.

3n ben Spanien bcr bewohnten SDrt[c§aften , in weldjen ft«^ einerfeitS bie

©(^rcibung —hagen, anberer[eit§ bie ©(^reibung — hain fijicrt {)at, polten

fid) beibe ©d)reibungcn gegenwärtig bie SäJage, jcbocb wiegt - liagen nod) um
ein ®evinge6 üor: SBoIf^agen, ©ad)fent)agen, ®örnl)., ßiterl)., ßüngt)., greient).,

griebrid)8l)., güvften^., ©reben^., ®uj()., Ä'ämmcr§^., ^nid^., ^ronfcnl) , Ä'rei)en^.,

Sid)ten^. , SOiortinf).
,

gSoggenf). , 9Jülf§f) , ©übf). , 2>edert).
,

3*C3£"^)«9en j
—

^'ird)^ain, 3iegenl)ain , Qlp^jent). , 83rrin(^ent)., (SrbmannS^., i^infenl).
,

^^lorSf).,

gronfenl). , ©örjt)., ©iefent)., ^snimid)en^., S^ent)., 9?euenf)ain, 3iitter§^., 9iör§^.,

9(to)5))er§(). , Uben^., 93ölfer8^ain. 3nbe§ folgt bie 2Ui§fpra({<e im SSoIfSmunbe

ni(^t bur(^au§ ber officieUen ©(^reibung: ba§ SSolf \px\d)t lieber ®rcbenl)ain

unb ilämmer8t}ain, faft niemals aber 3»nm'<i)en^ain, fonbcrn .^aint^en (neulr.),

fo wie el)cbem Merbenhain (äJJartinljagen) u. a. 9Jomen balb mit hagen balb

mit hain gcfd}rieben würben. 2)ie gorm hdn I)at fi(^ nur in jwei DrtSnamcn
im i^ulbatfdjen fixiert: ®ieter§t)an unb 9?ubolf§f)an (= 9toIf§f)agen im ©^aum*
burgifd;cn). Db Jßünf)at)n t;iev^er gel)ört, ift wegen ber ölten (Sd)reibung

Hunioham (815) 5weifell)aft. ®ie 9?omen bcr 2Batborte tragen ä()nlid)en

6l)aroftcr: man f^)rid)t ®erwig§f)ogcn unb ®erwig§f)ain (-^an), ©leimen^agen

unb ©leimenl)oin , eben fo ^ubenljagen, ®iefenf)agen. ^m ©anjen wirb |ebo(^,

je mel)r bie ©yrac^e jum ^yüeberbeutfi^en \id) neigt, befto bejtimter —hagen

gef^rod)en,

(Siufad) ift Hain ol§ 9^ame bewotjnter Drtfd)often breimal ii5or*

^onbcn, je^t jebe§mol mit ber Slbteitungöfilbe -a: ^aina. 5Die officieUe

©c^reibung unterfdjcibet mit großer ©orgfalt Ilaina, Haine unb Heina, bamit

ni^t etwa biefc SDrtfd^aften eine§ fd)önen 2;agcS untercinanber laufen unb bann

ni^t wieber augeinanber gehid)t werben tonnen. ®ag le^tgenannte 2)örfd)en,

im Slnit ©^jangenberg, wirb übrigeng aucl) meift, wie 3mmtd;enl)ain, §atnd;en
genonnt.

Hailireellt« ^n ©^jcdäwinfcl ^ie^ bo§ morluarium bog J^oinred)t.

„9lnno 1600 ift on .!^anred)t ju ©^ejwindell gefallen Sin Jpun". S3ef(^einigung

uom 31. ^ec. 1G06. Anno 1606 3ft on J^anred;t ju ©^jejwtndell gcfollen

©ed)^ S^ix." ®cggl. i^om 13. ®ec. 1606. ©. ßD. 4, 575. ^opp ^onbb.

5, 106. 3m Srbad)ifi^en l)ic§ bag ®etid)t ber ©runbljerrn über bie Unfreien

bog .!paingcrid)t (Simon ©efd;. o. Grbad) ©. 20).

Haiil^i'iscll nennt mon an ber fDiemet ben §egewifd;; wol nur (BnU

ftellung. SBgl. jebod; ©cf| melier 2, 128.
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Häkel-dle-Geisz, ein tefonberS im o\tU^e\\ Reffen, wo alle

ßinberf^lele in Ic6I)ofterem unb niannigfaütgerem 33etticbe [inb, oI§ in ben
ufcrigen ßanbegtr^eilen, übliches ßnabenfpicl im frühen gtü[)ia{)t, fo longe bet

S3oben ber äßeiben, äßiefen, ®ro§))Iä^e nod) weid^ i[t. ©dmtlii^c ©:pieler finb

mit jugefpi^ten ©töden (ben 33inbftö(Jen ä^ntic^) verfemen, unb \üerfen biefe,

einet nad) bem anbern, in ben JBoben; bet 9?ä(^ftfoIgcnbe fud)t feinen Btod
immet fo in ben 33oben ein jumetfen , ba^ betfelbe einen obet me^tetc (Stöcfc

feinet 2)?itf))ielet ^etauS treibt ober ju 33oben wirft, babei aber felbft im SBoben

fte(fen bleibt. ®iefe8 ©^iel i[t au^ in Saietn üblic^ (®c^ melier 3, 473),
\r>o e§ ©djmetbideln ^ei^t, »on einer ^\it\)at 3U ben ©V'^Ir^S^I"/ »elc^e f;iet

Vüol auä) üorfommt, aber untuefentlic^ ift.

Hake msc, feiten in ber gemein^oc^beutfc^en berberbten SZominatiöform

Hake»,- in Dberl)effen Hoch (f. b.) unb an ber ©(^njatm Hock.
Haken einschlagen ober anschlagen, eine metapl)orif(^e ^Äebengart : einen

SSerfu(i^ ma^en, fic^ fortju^elfen, \\<S) au§ einer bebentlidien Sage em^sorjutjelfen.

3^o4 jefet übliä) unb in alter Qi\t häufig, 5. 33. 3ot). gerrariug toon bem
gemeinen 3?u^ 1533. 4. 331. 62a: „S§ fein ourf) ettwann in ber ©eme^n orme
5au|leute, ble gern alle ^alen onf erlügen, fic^ beS bettelt ju erweren, tonb

funnen fid; bod) mit jren tueib ünb finben nit erhalten".

Hacker msc, bie größere ©^ielfuget (©(^o|er, 3)ZerbeI, Glider), mit

ttjel^er bie hinter f^jielen. Obergroffc^aft |)anau, au^ fonft im Jpanauif(^en

Üblidj. SSgl. Heucher, Däpper.

lial adj., troden, mager, bürr; abgemagert; au(^ au§tro(!nenb. „(Sine

()ale §eibe" — auc^ al8 Sigenname: bie Jp a l l)eibe , ba§ .l^al^eib^ien ; — Ijale

©to^^eln; — ein l)aler 2Binb, ein augttodnenber 2Binb; I)al auSfe^en, ^h-

geje^rt auSfe^en; \)(xl toeg, fc^lei^t weg. S)a§ SBort finbet fii^ im füblii^en

^ieberbeffen , im ©tift .^erSfelb , im .^aungrunb, im groften 2;l)eil ber ®rof|iJ)aft

^iegen^ain, im (Sdiwarjenfclfifc^cn in tiollfter Hebung.
Hdlrauch, au^ Hölrauch gefprod)en , ber trodene, hlte 3?au(^, ben man

fonft auc^ J^ö^erauc^, miSoerftänblii^ Jg>Qarrau(^ u. f. i». nennt, ©tift Jpergfelb,

J^aunt^al.

Hälgans, bürre ®an§, bie no^ ni^t gemäftet i[t; entftellt in ^agels
gang, ^m ©d)malfall)if(^en ift biefe§ 2ßort ein no(^ je^t allgemein üblii^eS

©(^eltttjort für ein unerwac^feneS aber t)orlaute§ unb uorwi^ige§ ä)?äl)(^en, n3äl)=

tenb biefeS am 3Kain unb 9?l)ein fet)r übliclie ©(^eltmort im eigentlichen Jpeffen

nur noc^ toerein§elt gehört »wirb; aud) brauet man ba§ ©(^eltwort wo e§ noc^

toorfomt njol ganj allgemein Don einer befon^erS bummen grauenö^serfon. 3n
ber i^orm JpagelganS ift eS ein jiemlid) Ijäufig in Reffen Dorfommenber gamiltens

name, in ber gorm „§ä^Igan§" ber SfJame eineS einfamen §ofe§ bei §er§felb.

hael, S'iebenform »on hal, finbet fi(^ ganj elgenS in ber »erbreiteten 33es

jeic^nung l)albwü(^figer , no(^ ni(^t §ur SD^äftung tauglicher ©djttteine: haele

©(^weine ober lieber in ßom^ofition: .l^oelft^ weine: „1 raalter korn zu asse

dauon zu milgende den melken kuweu vnd helestcynen"'. ©rebenfteiner Siec^nung

Don 1462. „czwo metzeu den helswynen'-^ gelöberger 9Jed)nung üon 1462 unb

fonft öfter. ©0 an bet ©(^loalm, im ©tift §et§felt», in bet Dbetgtaff(f)aft

^anau u. a. D.
held, weitere, ober^effifc^e ober unorgonifc^e 92ebenform von häl; ^^heldes

ßanb"; et fie^t held au8; //e/dfi^weine. 3" ben 9^ec^nungen, fc^on be§ 16,

aSilmav, Sbiotifon. 10
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3arf)unbett§ , ctfc^eint bie[e SDiieform //eA//schweioe , fl'e//scliweiDe fe^t häufig,

in manc^ien fcgat rei^elmä^ig.

2Sg(. 23rcin. 2B23. 2, 5(i7. 568: Halung iinb Haalwind, ^ugttJtnb; dör-

lialen, falt madu'n, ausmergeln. — 3<^i^f<i)i-ift t"!^ ^^ff- ®efc§- u- 8aube§f. 4,

71— 72. ©. and) hellig.

ImlO:!!^, hdlanc, hallanc adv., ein üon mir nur im Jpaungvunbe »^er«

ncmmeneS 2ßoit. ®ie SBcbeutung ift: unterbeffen, einftnjeilen
;

„bog j^euer ift

unter bem Ui^d, \ü'\x fönnen ^alanc (bis eS fiebet) bie ©cfjtDeine ftec&en"

;

„bie ßeute fommen gleich, ic^ will t)atanc ben %\\<i) be(ien". Db ba8 2Bort

mit heillang, iDcldjcä glcid)fnU§ eine 2)auer au§brü(ft, toerbunben werben bür[e,

unb eüva gletd)fam ein ßorrelatiü ju heillang bilbe, ift nid)t mit 23ejUmtf)eit 5U

bejat)en, I)öd)[ten§ möglit^. ©. heillang.

aSgl. 3eitfi-^ri[t für l}eff. ®e[c^. u. 8anbe§f. 4, 73.

Halbe fem,, ba§ ^aI6e äKo^ 2[Borm[er (Si(^c. 58efonber8 bient ba^

SBort jur ä3ejci(^nung ber ci)tinbrUd)en ©läfer, Jvel(^e lange '^ni, nsol inele

3)?en[(^enalter {)inburd), in ben 2Birt§^äufern üblii^ ttjaren, unb ein "ijüihi^ Wio.^

faxten, je^t aber burd) bie @d;o:j3pengIöfer toerbrängt ivcrben. „Dy slad sal

eygcn masse, halbe unde nosseln han". (5mmeri(^ granfcnberger @en)on^elten.

Schmincke Monini. hass. 2, 708.

Ueblid) n)ar e3, mit SSoUen unb Jpalben einanber 5U§utrinfen unb

§8efd;eib §u tt)un. ©. Volle.

HalllSClieid fem., oui^ Halbschied y in gan^ Reffen bie au§fc§lie§U(^e

33e5eid;nung ber .ipälfte einer ©ocf)e.

Iialllitve^es, halbidg, jur ^ätfte, jum ^^eil, nur jum S^eil, jiemlii^,

mittelmäßig, notbürftig. '^va. allgemeinften @ebraud)e.

Haler msc, ba§ an einer ©tange befeftigte runbe 33ret, mit ivclc^em

bie ftadjen runben ^ud)en in ben Söacfofen ge[d)o|en unb au§ bemfelben geholt

werben. 5lnüllgegenb unb fonft. „fei fie toon j^rem manne mit einem I; aller

gefdalagen". SD^arburger ^ejen^jroceffacten ü. 1654.

lialseii, umarmen, ift tt)ie im 2JJittetl)0(^beutfd;en nod; ie^t in -i^cffen,

bod; faft nur in Dcer^effen, gebräudjtid).

Behalt msc, fommt faft nur in ber 9?cben§art »or: meineS 5öef)alt§,

b. ^. fo »iel \6) bcl)alten \:)<xhii, mic^ erinnern fann; meine§a3ebüntcn§, ßrad;ten§.

3umeilen njirb e§ jeboc^ auc^ für ^aßung6fraft, Sernfäl;tgfeit, gebraud)t: „eS

ift an bem jungen nid)t üiel 5Bef)alt". 3^"^ 9?eben§ort aber fommt fi-^on in

älterer 3<^it t)aufig »orj 5. 33. „bie (Su^))jlication fei feine§ 5öef)att§ tor

niemanbt§ l^erlefen njorben". StreiStadjcr ä^cr^ör^jrotofoU üon 1609, unb bafelbft

öfter, „feineg löel;alt§ fei )3einli^ Slngeflagtin — — mit tonredjt foId;e8

fcejiditiget". 3i)^orburger Jpejen^jroceffacten ü. 1633; etten fo 1634, 1658 unb
fonft. 3" ben bieten Don 1658 unb f))äter änbern ^-iSfal unb SSerteibtger baS
„23et)olt" ber 9Serl)or^rotofoüe foft regelmäßig in „meinS ©rad}ten§" um.

behaliisch, fet)r genjö^nlid^eS Slbjectiü für £o^f: „Der Sunge ^at einen

bef)altfd)cn £opf" , viel gaßung§fraft, 8ernfäl)igfcit; iveit üblid;er al§ „t)at

guten (oiclj a9cl)alt". „^ie (SUer l;at fonft einen gor be()altfcl)en Stop] gehabt,

nun aber l)at fie awä) gar feinen a3et)alt meljr", toon einer Urgroßmutter, iwel(^e,

finbif(^ geworben, il;re (Snfel, gcfdjweige il;re Urenfel, nid;t me^r erfannte.

Halte fem., Drt t»o ba§ SBeibeoief) in ber 2)?ittag§jeit tu[)et; Ijäufig

in ber ßom^Jofition Kuhhalle, i)\n unb wieber, namentlid; im ^a^enberg, a\i4
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Schtceinehalle. UcSeraH in J^effen üfclic^, ttJO X[\6)i für Halte, Kuhhalle bie iöe»

nennung Undernsiati (f. b.J eintritt, offenbar ent()ä(t ba§ SSort noi^ einen

Stntlang aw bie uralte unb ur[^)ritngli(^e Sebeutung i'^cn haldan: pascere.

©et) melier 2, 187, Der \\6) jeboc^ nur auf bie Sluctorität üon 3[<ijotfe beruft.

liaitl* Z\xx\x] an fleine ^inber: ham! meift üerbc))|)elt : ham! ham!
burd) n)cld;en fie vom 23etoften toon (Segenftänben, bie fie nidjt berühren bürfen,

a6gel)alten njerben foHen. ^a§ 2Bort bebeutet juriid, unb ift in bem ober^

beut) dien flammen (einem 2;t)iere ben gu^ aufbinbenj unb bem gemein^o(^s

beutf^en ^emmen entfjatten. 5ßgl. ©talber 2, 16. (St^meUer 2, 191.

Hauten msc. l) wie gemeinl)0(^beutf(^ : gtfd;erne|j an einer Stange.
„vnde mit deme digken harnen mag eyn iglicher zwene läge io der wochen faren

vnd nit mer, wilch Izyt ime daz ebynt; her mag ouch mit deme digken harnen

vnde schrägen in allen isferten faren vnde gebruchen". Ungebrudte Urfunbe ber

^ifc^erjunft ju 2Bi^enl)aufen öom (S^3i^l)ania§tage 1445. 2Ba8 ber „bide" J^amen
jein mag, twei§ \^ m6)t

2) 9?ad}geburt be§ 58ie^e§. 5(n ber ©iemet.

Hauiilie fem., ba§ Cluer^ols am ©enfenwurf („Jpafergefted" in 9Jteber=

feeffen), in njelc^eS bie jum ga§en ber ©etreibe^alme ^ienenben ©tobe eingefügt

finb; aud) ba§ ©ifen an ber ©enfe felbft, mittel^ beffen ber ©enfennjurf an bie

©enfe befeftigt wirb, g^utba.

Haitiinelscliiiitt , ba§ 2(u§sälen ber von ben ©(^laf^altern für bie

6rIoubni§, auf ber ()etrfd;aft(idjen .^ute ju reiben, an bie SanbeS^errfi^aft ju

entrid)tenben ^ammel. 2)er .§ammelfd)nitt wirb »on bem SJentmeifter üorijogen,

unb ^t feinen S^Zamen bnt;er, weil jcbeSmal ber je^nte .fgiammel auf baS £erb=

i^oll gefd)nitten würbe, ©ftor t. 9Jed)t§geIa^rt|eit 1, §. 486. ^m 5tmt

9Jauf(|enberg gob im 3o^r 1578 nad) beä 8anb§fne(^t§ Gurt gettmil(^ „9?egifters

lem" ber ©^afljolter in ber ©tabt üon einem t)alben .^unbert ©d}afen, ouf ben

2)orfern von einem SSiertel ©c^afen, ba§ finb 25, einen jiemlii^en 2BeibeI)amef,

nid)t ben btflen unb ntd)t ben bofeften. 2Son ben überjäligen ober unter^äligen

©(^afen, bie baS fjalbe §unbert nic^t evrei(^ten, würben §wei junge Jpeüer, bie

ba§ SSiertel (auf ben Werfern) nid;t erreid;ten, vier junge .^eUer gegeben.

IIaniiliels^¥iir§»te. Sine f^ri(^wörtlide , me^r in ben ©täbten at§

auf ben Dörfern unb über^au^^t metft nur in ben 3J?ittelftänben, ^ier aber fe^r

übliche 9teben§art ift: „®u träumft toon §ammel§würfterd;en" b. ^. bu benfft

an Unmögliches, Ungereimte^.

Hampel 1) fem., nur in ber Dßergraffi^aft .^anau neutr., JpanbboK,

Slbfürjung oug .!panbüoU wie 3)2uffel ou8 ä)?unbüoli. Slttgemetn übli(|.

2j msc., @infalt§^infel , ungef(^idter 1Dienf(^. SSgl. ©(^melier 2, 197.

3ieinlid) odgemein üblid). 25gl. Hänebambel unb Hambambes.

3u 1) hämpfelig, toon £inbern „bie eine Jpanbüott geben"; „ein

^äxci)^'\ii'\^zx 3"nge", ein tooller, bider, ftarfer 3unge. ©(^molfalben.

3^1 2) hampelig, unanfteUig, ungefi^idt, albern im 23ene§men.

Hand. 9?eben8art: an ber^anb unbSBanb fein, ein^eimifi^ fein,

nat^barlic^ woI)nen; ba^er aud;: juriftifc^ erreichbar fein. ®iefe no(^ je|t ju*

weilen toernommene 9ieben§art beweift fdjon buri^ il)re 9Jeimform tE)r Stlter,

weldicS über baS 16. 3^^^)"'^^"^ t}inau§ retd)en mu^. „©o glaubt ßom:parcnt

boc^, ba| bie Jpcrrn (Sloger langft majores et presenles, im lanbt, tonb Wie

man f:|)tid}t, an ber l)anbt wub wanbt gewefen" (nii^t in Ungorn, wie toora

10*
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gegeben Vüorben \wat). Stusfage bc5 (guvermtenbenteu ^elfricf) §erbcniu§ in

2)2aicfcurg gegen bie betrübet won 33iermin 1583.

Hailflgcf fem., bo§ JpanbgelC; [o nennt in ©(fimalfalben bet Krämer

bo8 erfte ®elb, ive(ct)C§ er am i)iartttage einnimmt.

liandläil^'ifi^clt ,
gemad) bergan; fowol r*on bem S3erge ivirb gefagt:

er gel)e t)antl(ingi[d}, alS and; Don bem an bem ^erge f;inan[teigenben 3JJen[d)en.

@ct)malEolben. 35gl. lehne.

Haiiebalkcn, bie oberftcn Ducrbalfen unter ber ®ac(ifirft, wo ber

^au§t)a^n feinen ncidjttid}en (gi^ ju nehmen Vf^^Ö*«^- •^'^'^^ ^^^i^ i"^ übrigen

SDeutfc^Ianb DolESüblid^. 9iid)e^ ©. 87. ©(^melier 2, 198.

Haiieliambel msc, ein in ®ang, SBenjeftungen unb .l^onblungen

Iä|tger, ein un9efd)idter, tä^^)ifd;er, alberner 2)kmf^. (Sine fe^r übl'c^c ^e«

nennung, bie am Ijaufigften in S'iieber^ed'en , im §er§felbi|c^en unb ©d^mat*

falbifc^cn »ernommen n)irb.

llambambes
,

glei(^er 23ebeutung : SEoI^cI. 3m j^n^^flifc^^"-

SSgl. Hampel.

Haiieiiiailll. 3n ber ßrjälung oon bem Jpafen, n^elc^en bie [ieben

©(^ttjaben bcfriegen, bie in -l^cffen mit einigen 2)2cDificationen auf ©(^warjenborn

übergetragen ift, njirb bem einen ber rüftigen 5ßortäm))fet öon feinen Reibens

genolen jugerufen:

.^a^nemonn,

©et) bu woran,

®u ()aft gro^e ©tiefein an,

®a^ biit.§ 3:t)ier nid)t beiden fann.

©0 ber VfM"^)^ ^eim, ©d)iücrlic^ ift biefe§ Hänemann ein rein crfonnener 9?ame;

hdneman ttjirb nämlic^ in einem t)anbfd;riftlid)en Vocabularius rerum bc§ 15. 3^«

bur(^ militaris erftärt; Ho ff mann Horae belg. 7, 27.

Qelläilge neulr., ßun(\e, ßeber unb 3^werc^fett gefd;Ia(^teter 3:^iere.

SBoI allgemein in Reffen, niie anberwärlg (3ourn. ». u. f. ®eutfd;tanb 1786,

2, 531) gebräud;lid).

ll'äii|a;'escllii'iilfl msc, ein atte§, je^t längft auSgeftorbeneS ©d)im)3f=

Wort: einer ber nad) bem @el)ängttt)erben äueilt, welcher gefd)n)inb wirb gel)ängt

werben; warfd)einlid) ein 3'">>ci^otio : I)äng gefd)Winb ==- tu nnijit, wirft bolb

genug fangen ! (58 fommt bo§ SBort in einem a3u^regifter Don 6f(^wcge ou8

tem % 1479 üor: ^eitfc^r f. I^eff. @efc^. u. SonbeSf. 2, 376. S)ie bort »er^

fu(^te förflärung „fertiger genfer" ift irrig, iparallet fte^t bem .Ipängefc^winb

ber fpätere (Salgenftrid.

IiaiilLer, munter, fünf, anfteöig; „ein ^anfere§ 5!)2äbdjen". 2ln ber

©d}walm. 2Bol o^ne ^^^^^if^^ eine Bilbung üon §anb, wie baö gemein^o«^*

beutfd)e bel^enbe, baS alte ^onbig; etwa urf^rünglii^ hant-garo?

Hans ift bie Slbhlrjung »on 3o^anne§, wel*e in Reffen nur jur S3e»

jicnnung ber ^ferbe unb Dd)fen, niemals ber 3)?enfd)en, gebrau(^t wirb, gut
3J;enf(^en gilt im öftlid)en -^^effcn §änne8, .Ig)än8 (ba8 deminutio Jpän 8 (^en

fommt jo gut wie gar ni(^t uor), im weftlid)cn .Reffen §anne§; wirb CerS^ame,

.\xia% im weftlidien Reffen oft »orfommt, üollftänbig au8gefpro(^en, fo lautet baS

3 wie (S: @e^anne8.

HällSCllCll lind Oretelien, ber Tcame Uon veronlca chamaedrys,

tt5el(§er l;in unb wieber in Reffen Dorfomt (§er8felb unb Umgegenb). §an8
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unb ®rete tvaren 6efonntIi(^ in öfterer Qdt bie attgemeinen S3cjeicf)nungeii für
ein ^aar O^itebeg^jaar, 23rcmtvaar) ; nun ^at biefe 5trt Mon Veronica (®§reiH)rei§)

aßejett jwci 33litteu neben einanber entwicfelt, fo ba| bie 93e5ei(f)nung fe^r

^affenb er[c^eint.

Haiise^relie &e5eict)nete in §c[fenfa[[cl fettfamer Sßeife nicf)t etwa ben

SSorftanD (®raf, ©rebe) bcr ^an[e (^aufmann^iunft) , tt)ie an anbern Drten
5. ^. Oiegengburg ber |)anfe ein .^anSgraf üorftanb (f. @d;meüer 2, 216),
tonfcern jeben 3:§cilne{)mer an ber taufmannSgilbe , inbem biefe ®ilbe ben
wunberlid)en 9?amcn ^anfegrebengilbe führte. ®itfer abfonberli(^e ©i)ra(^s

gebraud) finbct fic§ wentgftenS fc^on 1583, in ber am 1. ^Kai b. % ber §anfe-
grebengilte unb fcen ©emanbfdjnetbern §u Toffel bon 8. 2Bilf)eIm IV. erl|eilten

söeftcitigung it)reö SBeinfc^anfS^^riüilegiumg (abgebr. ©c^mlnrfe 33e[c^r. to. hoffet

1767. $i3eil. ©. 17—18), njöi)';enb in ber bie @rvid)tung ber Kaufmanns s unb
©ewanbfdineiber^Snnung gewäl)renben SSerorbnung bc§ ßonbgrofen .l^ermonn Dom
2. Sloocmber 1402 (ec^minde ebb[. ©. 22-27) uberf)au)jt bie 93e5ei(£)nung

^onfe unb Jpaiifegrebe nid)t toorfomrat; il)re 9Sorftef)er ^ei^en in biefer Urfunbc

v^ilbemeifter, unb tiefen 9iomen füf)tten biefelben, big ber 9?ame Jpanfegrebengitbe

wä^renb ber franjöfifc^en Dccu)5otion untergieng. 9SgI. ©diminfe a. a. D.
©. 241. 316. Siopp ^anbbuc^ 5, 71—74, m eS jeboc^ ben trügli(^en 8lnfc|ein

:^at, alä l)abe nur in Raffet eine foI(^e ^anfegrebengilbe beftanben; in Sfdjwege

fanb bicfelbe SSejeidinung ftatt, j. 33. „3ot)an ©ummermann ^an^engräber, feineS

altei^ 57 3o{)r" tritt al§ 3euge auf. (Sfc^tt). .^ejen^srccelacten ». 1657. (ßlan
[ie^t au8 biefer te^teren Slufjei^nung , ba| ba6 SBort fc^on bomaI§ »öUig untiers

ftänbli(d> cieiüorben war, wenn e§ iiber^au^it jemals in .^»eflenfaffet mit SSer*

ftänbniäjft gebraust werben). 2SgI. 3tbetung 2, 970 s. v. §an§graf.

lläiiNelii, anbinben, mit wel(^em SBorte ba§ SBort ^änfeln bei bem
SSoIfe bur(^au8 al§ f^nont)m betrai^tet unb toertauf(^t wirb. ®a§ .^änfefn ftnbet

ftatt (Seiteng ber St^eil^ober an irgenb einer @emeinfd)aft bei ^ebem, wel(^cr

neu ju biefer ®emeinf(^oft ^injutritt, unb beftanb urf)3rüngti(^ (unb beftef>t no(^

je^t bei wii^tigeren Sßeranlo^ungen) bavin, ba§ ein 33anb, wetc^eS juweüen

um einen SSlumenfttoup gewidelt ift, an ben Slrm be§ ju .fpänfeinben geheftet

wirb, fo ba^ bie Snben beffelben long I)erab^ängen , unb »on ben ^änfelnfcen

angefaßt werben. SSon biefem ^änfeln ober Slnbinben mu^ ber ®ef)änfelte fi(^

bann buv^ ein ©ef(^enf an ben ober bie ^änfetnben lofen. ©0 wirb ein neu=

angefommener SSerwalter eineS ®ute§ faft bei jebcr gelbarbeit, ju wel(^er er

guerft ^injutrüt, eine 3)Jagb nieberl)effifd)er .^erfunft in Dber^effen, wenn fie

juerft ouf bem iDo^jfe trägt, ber Souberr, wenn er jum erften WlaU ju ber im

SBerfe begriffenen Sluffü^rung ber ©runbmouer ober ber Zimmerarbeit Ijinju-

tritt u. f. w., gehäufelt ober angebunben. 3n ©t. ®oar befanb fic^ am
3on^aufe ein §anb= ober S3urf(^bant), an bem alle ^erfonen, bie no(^

memolg ben 9il)ein auf* ober abgefaren, fid) toerl)anfen mußten; e8 war ein

eiferner 9ting, weld)cr ben 93etreffenben angelegt würbe, unb »on bem fie fic§

burd) ?patt)en''ßrbitten unb burd; eine ®ahc an bie 2lrmen löfen mußten,

j^riebrid) V. »on ber 5pfalj lie| alö er feine ®emaUn einholte, anftatt be§ eifernen

ein meffingeneS JpanSbanb bafelbft ma(^cn. Sin einem 23ec^er, au8 welchem &el

biefer (Gelegenheit getrunfen würbe
, ftonben bie SBorte

;

3u S^ren ©t. ®oar om 9?^ein

3ft gar wot unb fein

®er lonbgräfti^en 3Sert)anfe;©tabt

®ie^ 3:rintgef(^irr gema(^t.
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SSgl. Sßintetmann ffief^r. ü. Men 1697- 1, 55. 3. 8. ^. (^not^) ^ifto*

xifdje !iMt){)anbluiig toom Jpcrfommen bc§ alten ^anb?, 5öur[c{); oter ^al§banb=

DrbenS ju ©t. ©oav om 3t^ein unb beffcn annod) üblicher Zeremonie. 1758.

(ßl. miSg. 1767. 1805). u. ©tromberg 9n)ein. Olntiq. II, 7, 263-272.
2)ie bei ©tratnberg abgebruiften, üon ßbgr. ©eorg II. bem 23uTfd)banb 1627

neu gegebenen (Statuten bcweifen, bau ^^ö 23uifd)banb , njel(^e§ unter ^anfe^
meiftern [tanb, eine für bie Slb^altung ber 33(ärfte eingeridjtete Ärämergcfeüfdiaft

Xüüx , in W)eld)e man \x(S) bur*^ Umlegung be§ 33anbe§ »er Raufen mu^te. 2)o§

23anb am 3oüt)ciu[e ejiftiert nid)t me(;r, einige ber Jpanfebe(^ier aber unb bie

2)btri!elbüd)er ber .!pan[e [inb in ©t. ®oar nod) üort)anten. 3" ©ontra
ejiftierte 1572 a\\^ ein „23opanb", unb ba§ „'g)an[elbuc^" üon 1572-1596,
iweld)e8 für biefeS 23o^banb getauft «jorben, ejiftiert nod). — 3" "^^^ 23ebeutun(\

:

jum 33eften I)aben, »erf^otten, toer^öf)nen, ift ba§ Sßort bei bem SßoUe faft

9än5U(^ unüblic|.

G§ ttjirb bur(^ biefe S'Jac^weifungen »odftänbig erwiefen, ba^ ba§ 2Bort

toon bem gotf). hansa, <B(i)ax , abjuleiten ift, )vorna<^ e§, bem üblid}en ©ebraud)e

entfprei^enb, bebeutet: in eine ©c^ar, ©efeUfi^aft, 23urfe, in bie .^anfe aufnef)men.

©c^meiler f)at jnjar 2, 216 auf ba§ engl, handsei, hansei (^anbfauf), aber

mit fef)r geringer 2ßarf(^einlid)!eit t)ingen)iefcn ; oud) baS bei ©eiter d, £eifer8s
berg üortommenbe ^an^eln f)ai eine ber SIbleitung toon §anb nid)t ungünftige

S3ebeutnng, fügt fiel aber t)ici)er bur(^au§ nid)t. 5(m berfe^Iteften unb faum
begreifUd) ift e§, ba^ e8 3B. 2Badernagel (Germania 5, 320) i)at einfoUen

fonnen, unfer pnfeln »on 3o^anne§, §an§, ableiten ju vrofien.

SÖBa§ e§ mit bem unter bem ^fjamen .^anfe im Dberfürftentum angebli^

toort)onbenen a)?i§brau(^, ttjelc^er burd) ßjtract ®en. ®irect. ^rot. n. 22. ^e*
cember 1775 verboten würbe (£o:p)) ^anb. 5, 71) für eine ^ercanbni§ i^ah^,

ift mir unbefannt,

SSgl. Stbelung 2, 970 s. v. -I^änfelbcc^er, .^dnfetn.

Imiiern, impediri, ni(^t fort fönnen, ni(^t »orwartS fommen; meift

imiperfonol gebraucht: „e8 ^a))ert mit i^m"
;

„t»o t)a^ert§ benn?" Qwax
allgemein gebräud)Ii(^ , boi^ me^r in ben äJJittelftänben oI§ im SSolfe. ©d;ottel
^aubtf^jr. ©. 1333.

liappeil, begierig fein, r\a^ ettt)a§ fi^no^^en; ber §unb {;a^)pt nad;

bem 23rote.

happig, avidus, gierig; „hungrig unb §a^^ig". 3^^"^^i<^ überod, am
tneiften iebo(^ in SfJieber^effen üblid).

Dlic^e^ Idiot. Hamburg. ©. 88.

liappelii, übereilt Ijanbeln; „wenn bu fo ^a)3))elft, bringft bu nid)t§

orbentIid;e§ fertig", ©c^r üblid). ©(^melier 2, 221.
happelig, übereilt t)anbelnb,

Ilappel 1) fem. eine übereilt l^anbelnbe, oberf(a(i§It(| unb ungenau arbei*

tenbe ^erfon, jumal uon 9}?äb(^en üblii^.

2) msc. ba§ unüerftdnbige ßilen unb ©i(^sübereilen, bie Sinfatt.

Itar, baS in gonj §cffen übUc^e 3uruf§wort an ba§ 3ugüie^, fi^ linfS

JU t)allen. ^n ber ®raffd;aft 3iegenl)ain, jum Sl^eil fc^on tm ©tift JperSfcIb,

lautet ba8 3ßort haur, aur, meift mit um toerbunbcn: aurüm. ^m oftUd)en

Reffen gilt här bto^ ben gjferben, nid)t ben D(^fen, für wel(^e wietmet)r west

au§f(^Ue^li(^ gebraui^t wirb; im weftli(^en Reffen finbet \\ä) biefer Unterfdjicb

nid;t, in Dber^effen t)ött man fogar härtoist, alfo har unb west vetbunben.
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% ©rimm Icf;nte einft ©ramm. 3, 310 ble @ti)motogie biefe§ [ic^erlic^ uraüeu
S(u§bru(fe§ ab; foKte [ie bemiotf) »erfüllt iuerben, fo würbe iii(^t§ übrig bleiben— ba e§ an beutfcfien SBortftämmen, wel^e f)ier einf(^(agen, gänjlic^ fel)ü —
ol8 mit gJott ((Sr[c^=@ruber enc^I. ©ect. H %\)l. 18 ©. 89) auf ba§ Wtifc^e
yor (retro, 3Beften, W)ol)er Eire, 3i^^«"^) gurüd ju gef)en.

liareii, in Dberf)e[[cn unb einem S^eir üon 9Jieber^e[[en (2i5abetn unb
Umgegenb) ba§, u^a§ im übrigen Reffen b eng ein ift: bie ©en[e burc^ Älo^jfeu

mit bem |)ammer \<S)ax\ machen. Slud^ meta))t)orif(^ : bur(^))rügeln : „i^ ^ob if)n

crbenttic^ get)ärt". ®a§ SBort ift fonft nur in Siiieberbeutfc^Ianb gebräu(f;Iic5

23rem. 2Q33. 2, 597. ßben bo^in gehört oud) wot ba§ fulbai[<^e harpen W).
f.

Här fem., bie <Sc[)ncibe ber (Senfe. Dberl)e[[en.

D()ne ä^eifel geljoren biefe SBorter, ivie aui^ fc^on ©c^melter 2, 235
erinnert r;at, §u bem got^. hairus, altfä(^[. heru, ©(^njert.

SEäi'f'el neuir., (geil, iJorjugSweife ein bünne§, UmQ§ (furje^) ©eil,

SSinbfaben. (Stabt .^ergfelb unb beren näd;fte Umgev\enb. ^ö(f)[t n)arf^einli(^

eine 2tbleitung üon haru, %la6)§, unb iwax ur[^3rüngli(^ eine objectimfd^e , au§
harwin, lininus, gebilbete.

Harke fem., 9?e(^en; ift nur im f5(^fifd)en unb n)eftfälif(|en Reffen
übli(^, tt)o diesen unbefannt ift, toie .^orfe im übrigen Jpeffen.

harken, mit bem 9'ied;en arbeiten; nur in ben genannten ©egenben
gebräu(^Ii(^.

Iiarpeil, im gutbaifc^en jtemti(^ üblic^ für fcfjerten, herunter ma(^en:

„ben l}cih i^ g(;^at))t, ba^ er bran benft". 2)a§ 2ßort gef)ort ir>oI o^ne 3*^^^M
§u hairus, unb ift eine öergröbcrte j^orm »on harwen, wie hären eine burd) '^nS-

ttjcrfung be§ w »erbünnle gorm beffelben 2öorte§ ift. ©. hären.

Hai'St msc, an(S) Harsch gefproc^cn, Jpaufe, ©djwarm, \)on 3!)?enf(^'en

unb S£f)ieren. 9?ur noc^ im ^oungrunb übüd).

SSgl. grif(^ 1, 418. Stbelung 2, 1291.

liart adv. , na^e an einem ©egenftanbe, fo ba^ berfelbe faft berührt,

geftretft wirb. 3Iögemein übli(^, aber ber ©d;riftfpro(^e ju beren 9^od)t^eil jeijt

6einal}e i^önig entgangen, wie fdjon 2tbelung bemerfte, bafe ba§ SBort in biefer

23ebeutung anfange feltner ju werben. „§art an ber 3)?auer ^er, I)art am
Sßatfce weg". ®ie (Sd^riftfjroc^e I)at \\6) bafür bem bur(^au§ ni(^t »orjüglid^eren

niebert)eutf(f)en ©ebrauc^e beS 2Borte§ bi(^t jugewenbct.

Hart fem., SBalb. 2tl§ Sl^j^jeaatiüum ift brefe§ uralte SBort (Graff 4,

1026. 5, 753), wel(^e§ jebo;^ ba§ ©enu§ geänbert t)at, einjiq unb oöein noc^

in ben einfamen Dörfern ber 9?^ön (j. ^. ©c^war§ba^ unb Umgegenb) üblii^,

wäl)reub e§ at§ Eigenname fowol einfaci^ al§ jufammengefe^t überall unb fet)r

^äufig in Reffen worfomt.

ßinfa^ erfi^eint e§ am rechten Ufer ber Stuta (gef^jroi^en Hart), unb

anberwärt§ fe^r oft. Unter ben ^"^^'""''Cii^clu'igf" mögen genannt werben

:

Eibenhart in Dberf)effen an ber SKünbung ber Df|m in bie 8a^n; bie

ßiben, Don benen bie ßiben^art ben ^fJamen trägt, finb längft »erfi^wunbbn.

Eichenharl, ein ©ewälbe om 23urgwalb.

Gemeindehart, ©emeinbewatb ; bei Slttenftäbt unb öfter; ift cigentlii^ noii^

21^))}ettatiüum , wirb aber boc^ nur al§ (Eigenname tierftanben.

Meinhart im 2(mt Stltenftein; ift ma§cuUnifc^ geblieben.

Sengelhari, bei ^ommer&a(|.
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Spehieshari, ©^seffatt, im 5(mt ^ieSer, gleii^fatlS m^ ma§culinif(^.

Wolfeshart, je^t SBoIfcrtS am ©tellberge in ler ^o^en 9t^on.

Zunderharl im 2tmt ©ro^enlüber.

Hartinoiiat msc, Hartmond, ift in Df)erf)effen ber ü&Iic^e 9?ame be§

S)?onatä 3«""0^' »^" ^^""^ •" ^^"^ harlmonde eyn kiiil geborn zu Lympurg uff

der Loyne". 2Big. (Serftenberger l)e[|. ßf)roni£ b. Schminke Monim. hass.

2, 498. SSgt. ©rimm ©efd). ber bcutfdjen <Bpxa6)e 1, 87; ®r. I)at t)iernoc[)

in ^Ttteber^effen bie Söejeit^nung „Araber Jpartmann" für 3a""at ge^o^t, unb

gibt an , ber '^axm rei(^e üon Reffen bur(^ ben SBefterroalb on ben 9?icberr^ein

h\§ 6öln, unb nötblic| bi§ söremen, wo er jebo(^ (33rem. SßJö. 2, 60) gebruor

bebeute.

Schrein SSolf§[^)r. in ^a^a\i ©. 187.

Harvrand fem. ®iefe§ in ganj Reffen übliche, bei g^rifd^, 9(belung,

©c^meUer, im Srem. 2ß33. unb [onft fe^lenbe 2öort bcjeit^net biejenige [el)r

^öufig angemenbete (Sinfriebigung ber SBauer^ßfe, welche au§ einer ganj ttjie

eine §au§n3anb gejimmerten SÖanb befielt, nur ba^ bie ©efai^e meiften§ ni^t

gefixt (gefti(ft), [onbern nur mit Se^mfteinen ober fleinen Sru^fteinen au§gefuUt,

jobann aber au(^, gleii^ ben §au§gefad)en, gefleibt unb getünd^t, junjeilen aud)

geweift iverben. ©ie ru^et auf einer Unterlage »on ©teinen, wie jebc JpauS-

wonb, f)at jebo(^ fein gunbament, aber eine Unterfd^wede unb eine bo§ ©anje
becfenbe Dberf(^n)ene, weld)e le^terc um bereu üorjeitige§ j^aulen ju Der()inbern,

jutreilen nod) mit einem au8 jwei fielen be[tet)enben ^at^e »erfeljen wirb.

9?e(i)nung ber Uniüer[ität§;2ßogtei ©ingli§ »om '^a^x 1578: „Salb, geben 33artt

^ein^en, t)att ij tag onber ber ^ar wanbt »nnb fünften ^in onb wibber gemauret".

6bbf. : 4 fl 6 alb geben SKeinfter Jpanfen Dleiman jue .^ombergf »nb ^auK üon

^oIät)oufen, ^aben il tage »ff ber tt)mnobe tonnb fonften »ff 2 ^ar wenben
getai^t".

Hase, meift Häs gef)3ro«^en.

3)er ^aa8 lauft im ß'orn, übliche a3ejei(^nung ber wellenförmigen

Söewegung ber eben gefvro|ten ^ornä^ren im leifen 2Binbjuge.

§afen füren ^opp .^anbb. 5, 78. f.
koeren.

^afen lauffen 80. 1, 660, 3, 108. 893. ^opp J&anbbu(^ 5, 399.

f. lausen,

Dachhaas öblid^e fc^crj^afte SSe^eii^nung ber £a|c.

Greinhaas f. b.

Osferhaas; bie bunten-— roten ober gelben, juweilen oui^ mit gefi^äften

23infen, buntem ^a^sier u, bgl. belegten — Sier, weldje narf) urolter (^riftU(^et

©itte ju Dftern gef(^enft würben, je^t ben ^inbern jum Sluffui^en in ben

©orten »etftectt unb in bie »on i{)nen felbft angelegten Jpafengärten (f. ©arten)

gelegt werben, legt i^nen berDfter^a§, we§^alb biefelbcn cu^ oft nur ^afen*
eier genannt werben.

Sandhaas
f. b.

Hasenkühchen, ^amc be§ ^anind^enS im ©i^malfalbifc^en. Sßgt. Greinhase.

Hasenbrod. ^aS Über gelb gebrad)te ^rob, wel(^e§ man jur SGBegje^rung

mitgenommen ^at, wirb bei ber 3"l)flufef»nft ben Ämbcrn al§ „§afenbrob"
gegeben, unb »on i^nen al8 etwaS 23efonbcre§ mit 9l^)^etit »erjel^rt.

Häschen an der Wand, befannte ©Jjicteret mit fleinen £inbern: man
fd)lingt bie beiben fleinen %\x[^<ix unb bie beiben 3ßiScfi"9Pt in einanber, legt

ben ®aumen ber linfen §anb auf bie »crf<^lungenen S^'S^f^^Ö^^/ ""^ ä^^^* ^f"
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CDoumcn ber rechten ^anb ein ; bic^ gi6t im ©chatten ein bot SSanb ein jiemlii^

äl)nli(f)e§ 23ilb bc8 SSorbert^eileS eineS .Ipafcn: fcie betben 2)tittelfinger ber linfen

i^a\\\) bilbcn bie Söffet, bie ber rechten bie SSorberläufe.

Hu Haes! 9iuf ber 2:rei6ec bei einet Sreibjagb im 2Ba(be.

IIai§eliart. ^iefe§ no(^ ®rimm§ 9tu§fü^rung in Äau^lS 3^^^*

frbrift f.
b. 2iaettf)um 1, 575 -Ö77 erft mit bem legten ißiertelW 13. 3at^.

auftretenbe iinb au§ bem granjüfifd;en erborgte 2öort (mit ber 23ebeutung

äBürfehüurf, SBürfelfpiel, unglii(!ti(^c§ ©^jiel, unglü(fliii)er 3"fott) erfc^eint in

.!g>cf)cn bereit^ in ber erften Jpälfte be§ 14. 3^. ol§ Familienname eineS \vol)U

I)abenbcn ^ürgergefc^Ied^teS ^u 3)?orburg. 3" bem 2lrd)iüe be§ beutf(^en Drbcn»
ju 3)iarburg finben [ic^ jwei Urfiinben, von benen bie eine, »om Siage nac^

Corporis Christi 1340, beginnt: „Ich eckehart godere zu wydenhusen und ich

gelut sin ehch wirfin bekennen — daz wir — hon lirkouft — heynmanne
haseharihe eime bürgere zu marlhpurg abin siner elichen wirlin vnde erin erbin

syne mark geldis; bie onbere, Dom ©onnabcnb na(f) (5)5i)5^ania 1344, [beginnt]:

Ich conrat sluncke und ich luce sin eliche wirlin bekennen — das wir— firkouft

han — heynemanne haseharte abin siner elichen wirlen burgern zu marllipurg

vnd erin rechlin erbin dyne mark penninge geldis". 2)er Siome loar in 3}?arburg

noc^ im 15. 3or^«nbert ßort)onben; in bem 3i"§^i'f^ ber ^larientirifje (©tabt^

firi^e) gu ü)(orburg toom % 1410 loirt) happil hasehartes hus in ber Untergo^e

er»vöt)nt.

CDaS SBort .§a^arb ift jwar in faft ganj Reffen tooIf§übIi(^, aber in

einem feltfamen ©inn: e§ Vüitb für ^o^, namentlid) in fo fern ber Jg>a$ auS

9?eib ^cr\)orgegangen ift, gebrandet: „er ^at ba§ bto^ an§ J^afarb get^on" b. ^.

bIo|3 um feinen get)ä^igen 9?eib an mir au§jnIo|en, ^ot er mir biefen ©i^aben

jugcfügt. ©ben fo in gronten ©(^melier 2, 245.

Iiaseliereii, je^t fet)r übli^ in ber 33ebentnng : laut unb ^aftig reben.

Urf^rünglid) aber bebeutet eS: fid) »vie ein ^afe geberben, ©o ^at aui^ Stbelun^
s. V. rid;tig. 95gi. gjic^e^ ©. 89. ®o8 SBort ift ivarfi^einlic^ f^ätern Ur*

fprung§; in altern ©i^riften finbet fi^ ^afetn, l) äff ein, n ad; Raffeln im
©inne lon alberner 9?a(^a^mung unb ^ccomobation, ©o bat ber anS 33ad)a

gebürtige ®corg 2ßt5el ba§ le^tere SBort: „'J)ie 9?ottentird)lein, iüel(^e fti^ für

bie red)te 5?ir(^en ausgeben, njötlen aud) tl)un al8 bie red)te £ird)e, mit ^rebigen,

SCeuffen, ©ingen k. Raffeln j^r jmmet na(^, ftellen fic^ fo gleicbformig vnb

fein fie mögen, auff ba8 fie ba§ alber bolcE betriegen, Dnb ju \\6) reiffen, aber

e§ ift eitelSlffenwerd". ^^oftiU 1539. fol. I, 231. 130a. „(Sl)riftu§) ^ctt in feiner

rcbe tt)ol üer()arren, »nb biefelbigen tt)iberf)oIen , erflären »nb benjeren fönnen,

tonb baigegen jr ungereimte obiectiones jenii^tigen, ober er njolt jn lieber nat^s

Raffeln, unb fie jmmer toberteinben, fie brec^ten für wag fie roolten". (Sbbf. I,

S3l. 221a. 9Sgt. haesern.

liaeisen, einhaesen. ©0 Wirb mit trrtümli(^er STuSfiJrac^e bon ben

Jägern ba§ ^urc^fdjneiben ber .^interlaufe ber gef(^o|enen .Öafen unb %M)\t
genannt, weli^eg l)inter ber gu^ftei^fe (gerfenpedjfe) »orgenommeu lüirb, um
burd) ben ©dinitt ben anbern ^interlauf burd^jufteden unb fo baS 2Bilb auf
bte ©lange Rängen ju fönnen. ©g ift bie^ ba8 SBort a^b. hahsinon, unb wjirb

onbernjärtS (j. ^. in 23oiern) ri(^ttg t)ä(^fen gef^roc^en.

®ie§erfenpe(^feunbbieumliegenben2;t)eitebe8SÖein§ I)ei§en hahsa, je^tmcift

^lurolifd) bie Reffen, unb tt)irb bie§ SBort bei ben ^ferben allgemein angc=

njenbel, ^in unb ujieber ou(^ in ber Äüd>e bei bem Söraten; aud) u)irb wol bei
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le^tcrer SSeranta^ung no(J) bie ältere ^^"^^"^ §«ffe ge6rnud[;t, jumcilcn [o^ar

^ä(^fe. Steinroalb ^cnneb. ^b. 1, 57. Journal toon lu
f. ®eut[(^lanb

1786 ©. 531.

liae^erii, [iljerjcn, leidsten 20?utn?iffen treiten, md) ber §ofen 8trt.

©d;ma(!alben.

Hätscliel hisc. , ^tüpvet, jumat ein an ben Jöetnen üerfrü^^Jelter

93ien[(^. 3m ^aungtunb iinb ©tift .Iperg^elb.

häischeln , {)in!en
,
§umal üon benijenigen .§in!en get)rauct)t , bei njelcCjem

ein 93ein, ober gar bcibe 33eine, gicidjfam ge[(i)(eift njcrbcn. ©tift §er§[clb,

J^aungrunb. ^nber»ärt§ krälscheln, kraelscheln.

Iiati^elig', 5um Jpajie gcneii]t, ^a^cnb. Hn ber CDieniel [efjr \\U\^.

Hatz fem., (Sile, groJ5e Site, Uetereilung. ©ef)r ühM).

Haube f., gcfproc^en Habe, aud; Habbe Q'o ^at ßftor B. 1410 ba§
SSort i^erjei^net), ift nur in Dberljeifcn »on ber SBeiBermü^e gebräui^Uc^, fd;on

in ber ©raffif)aft ^ii^Sf"^^!" \^\^i ^» 5iieberf)efjen toüdig unüerftcinbUc^.

Haiibsclieicl neuir. , tejeid^net an bem in ber @ra[fdjaft 3icgcnf)ain

unb in Dl)crl)e[ien iit>(t(^en ^ppiige mit nur einem ©terj an ber ©(^walm bie

bort in ben ©terj eingefügte jweite Jg»anbt)ate. 5lnbern)ärt§ anber§; im ®el)irg§5

teil ber ®raffd)o[t 3if9c»f)ai" (l(K6erobe) ^ei^t bie[e ^weite .!^anbt;a6e 33eif)oTn,

in Dbertjeffen , wo mon mcift teine eingefügten jnjeiten §anb()a6en l)at, fonbern
ber ©terj au8 einer naturgewadjfenen S^'i^fß^ 6eftet)t, t;et^t biefe 3^^'^fel bie

§pflugre^e (in ^oiern W"99^iW-
SSgl. 3eitfd;r. f. fjeff. ®efd). u. ßanbe§f. 4, 72-73.

Italien, 1) wie f)0(^beutfd), im grcften Stf^eile Don Reffen hauwen, a6er

in ben njeftüdieren unb fübli^en ©egenben haugen gef)>ro(^en; bo(^ finbet [i(^

letztere 2(uef:prad;e aud) in ben nieberbeutf(^en Sejirfen (wie Frogge ft. Frauwe
unb bgl.).

©0 f))ri(^t mon benn §. 23. Hauwe (§aue, ©tein^aue, in ©(^malfalben
^ade), Sleinhauwer U. f. W.

2) in 9JieberI)effen, namentlich in ben öftlic^en ©egenben, wirb ba§ SBort

Don ber ®ode (3D2utterfau) gebran^it: nad^ bem 66er verlangen; feiten f)ört

man ()ier rollen, wa6 in DBer^effcn gilt, wogegen ^aucn in biefem ©inne
in Dber^cffen wollig unüerftänbli(^ ift.

IXäui'ede fem., ba§ Ueberma^ bei bem 2J?e^en be§ ©etroibeS; eine

an fid) ganj rid)tige femininif(^e 2tbleitung mit —ida. ©^malfalben.

Hauiit. ®iefcg 2Bort wirb einfach in Reffen nur in einer einjigen

23e5ict)ung gcbraud)t: Dom £rautl;auvt (S'o^lfo^jf) ; toom menfd)li(^en J^ou^te

wirb e§ niemals gebraudjt, fonbern nur ^o^f. ®te 9iu8fi)rad;e ift Häubt, Häud,

Heiü.

liauisieil, 1) wie gemeinl;oc^beutfc^
;
gut Raufen, fc^Iei^t :^aufen.

2^ wohnen.

3j in fein ^au8 aufnehmen, in ber gormel hausen und keimen: „wer
en (ben ©eäi^teten) dor noch (nac^ ber au8gef)3roc^enen Sld)t) huset oder heymel,

dy isl eyn der seibin achte". Statuta Escbenwegensia ©. 4 (2tu§g. D. Slöftelt

im ^rorcctorat§^roflramm 1854).

Hauste msc, wo met)r nieberbeutfc^e SSocaliSmcn eintreten Ilüsie qq-

f)3rod)cn, nur in Dbcrl)cffen gebröuc^Ut^e, ober gonj altflcmein üblid^e 33ejeid;nung

eines ^oufenS Don geernteten ©egcnftänbcn, regelmäßig Dom Jg)eu gebraud;t, aber
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au(^ \)om ©ctrcibe, Jwenn ©arten ju^ammen geftcKt ober gc(efit \verbcii, um auf

fcen Sffiooen gclabtn ju werben, eftor t. Dtcd^tSgl. 1, 580 (§.1423). 3,1410.

„Ais wir jerlichen eynen Husten haws io der Frylings wesen tzu Izehinde fallinde

han, denselben Izenit-Äus/en u. f. U), {^ranfcnfcerget Urtunbe »on 1491. „ein

Aviesse Lepcben zu eynem Husten Hauws". ®e§gl. Don 1517. Unb fo ^äuftg

in ben ®ütcrbe[d)reibungen bi§ auf biefen SEag C^wto. 2So(^enblott ü. Dbert)e[fen

1834 © 626 u. M. 0. £):).

9SgI. Hüchel.

Haut. 3icbeu§art: „\\\6)i in feiner eigenen ^aut [teden"; bie^

felbe bebeiltet

1) jaubern (blou ^^fcifen); „ber ftecEt nid)t in feiner eigenen §aut", ber

i?ermag unb \)£r[tel)t nie[)r, al§ ein natiirlid;er ^Jenf«^ üerftel)t unb wermag; eS

i[t in it)m eine frembe 3)2a(^t wirtfam.

2) ou^er [ii^ fein, namentU^ \)or Sorn: „lo^ mic^ je|t ge^en, id) ftede

nid;t in meiner eigenen Jg>aut"; mithin äl)nlii^ bem in ber @(^riflf^ra(^e wer;

fommenben: au§ ber Jpaut fafircn.

3n le^terer 33ebeutung wirb, bem ur^rüngli(|en ©inne entf^rec^enb,

QU(^ gefagt „id; bin nidjt oll ein" b. ^. e§ i[t ein 5lnberer, e§ i[t ein frembev

®ei[t in mir.

Iie, faft tt)ie hae gef))rod)en, bie in gonj Stlt^effen au§fd)Ue|Ii(^ übüi^c

nieberbeutf^c j^-orm für er. S^i unb ©e (se, fie) werben einanber gegenüber;

geftellt, no^ ^eute wie »on Sut^er (35om e^elid)en fieben; SBerfe ^m^^x 3(u§g.

1555 2, 150. 1558 2, 163a): „?lu8 bem e^sruc^ finb wir gewig, bo| ©ott

bie 3D?enfd}en in bie jwei Seil geleitet t)ot , ba§ eS 33?an tonb SSeib , ober ein

^e tonb ©ie fein fcl". 3m ©Jimaltalbif^en wirb der He uom 3)iänn(^en ber

25ögel gefagt; he bejeit^net meift furjweg ben !g)au§I)crrn, nament(td) ijon ©eiten

ber ^rau; le^tere fagt nid)t Ieid)t: „mein 2)?ann ift nid;t bat)eim", fonbern „t)e

ift ni(^t bat)eim". ©te{)t he bem SBerbum nac^, fo wirb e§ furj unb tonlo§

gef))rod^en, glei(^fam enflitifi^ betjanbett: f^)ro(^^e = fpra(^ er.

S)iefe8 he würbe, nai^bem im ^oc^beutfi^en ba§ ^r o(§ Stnrebe Mix-

wenbet werben war (3tnfang be§ 18. ^at^unbertS) , etwa feit 1760 »on bem

SSolEe ju gleichem ©ebrau^e angewenbet. ^ö^ergefteüte (3lmtmann, g5farrer,

©(^uUe^rcr, S)ien[tl)err), welche bi§l)er mit 3^r angerebet worben waren, würben

nun mit he angerebet, fetbft Knaben t^ß^erer ©tänbe befamen he. 3a eS beein*

träc^tigte ba§ he fogor feit bem Stnfang be§ 19. 3a^'§""fce'^t§ bie Slnrebe unter

©leidjgeftettten im SSoIfe felbft; ftatt 3t)r (de) würbe aui^ t)ier he üerwenbet.

©eit bem 3of)re 1840 etwo ^at biefe Stnrebe in fe|r ft^neöcr ?progreffion

abgenommen, unb wirb o^ne 3*^cifel in je^n 3^^^^" ^'^ ^"f ^*^ ^^1*^ ®^"^
vcrf(^wunben fein.

geliebe^ beliebe^ beliebt, ein jicmtic^ in ganj Reffen wer;

fcreitete§ Slbjectiwum
;

gehebe, gef:|3ro(^en gehe, anS) wot gehei, ift bie ©(^mal*

falbif(^e i^orm, behebe bie nieber^effif(|e, behebt bie in ber Dbergraffc^aft §anau
üblidie. (S8 bebeutet baS 2S»rt feft, genau anf(^Iie|enb

,
5. 23, bie genfter finb

gehebe (bei)ebe, beliebt) ober nid)t getjebe, fie fdjUe^en gut ober nid)t gut. 2(uc^

wirb e§ in ber DbergrofJ(^aft Jgianau gern »on gequollenem Jpoljwerf, weldjeS

in ben §ugen ju feft ahfd;iie|et, wie bergleid)eu 2:üren unb j^enfter ungänge

finb, (janj in bicfem ©inne üon ungonge, unb bann an^ wol meta))^orif(^ für

f^werfäfltg, nid>t gut ju l)anbl)aben, gebraucht.
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3m ©(^molfatbif^cn, fceffen ©tafect mit fo btelen 2B6rtern uuBarm'^erjtg

»er[är)tt, öermif(^t \xä) bann biefe§ Sßort and) mit bem SBorte geheuer: „in

bem 2BaIb t[t c8 ni^t gehe'-'-, i[t e8 ni^t get)euer, [puft e§.

liebeildig, adj. unb IJefonber§ adv., in ber (Sigenf(^aft eine§ 3"f)f6er8

fid) fcejtnbenb, mit ^eft^redjt tierfe^en. Sin in ben Utfunben älterer 3eit l;äufig

üorfommenber 51u§bru(f. „Wanne vnsir Vrouwen Grebin Heilwige — die zwei-

hundert Marg — bewiset vnd bestalt sint mit kundschaft, das sie hebendig dar

ane ist". Urf, bcg @r. 3ol)ann ü. 3iegenl)ain D. 1311 SBentf 2, 269. „daz

wir dar nit hebendig sin gewest ane" Urt. be8 2Bc^ener§ ©ottfc^olf U. ©ornau
D. 1357. „daz die egenante vnser husfrouw hebendig silzet an irn füllen

wydemen" Urf. be§ ®r. ©ottfrib toon 3iegen^ain to. 3. 1363, 2Ben(f 2, 418.

6mmeri(^ granfenfc. ©emonfieiten bei Schminke Monim. hass. 2, 723; u. a. ©t.

Hebes msc, auc§ Hiebes, Wu^lU^. 9iur im öftlic^en .l^effen unb im
i^ulboifdien gebrciu(^lic^.

2)ie Söenennimg f)at, nanientli(^ in ber j^orm Hibes, einige 2tc^nli(^feit

mit ben ison aieiniualb JpenneB. ^b- 1, 69—70 unb 2, 62—63 aufgefüt^rten

.!püte§, nieldjeö äBort gleichfalls 3}ie^lflü§ Gebeutet, unb ba^er entftanben [ein

fod, ba^ ein {)ungriger ^ut)rmann an einem 2)?et)lf(o^ fceina^e erftidt t»äre, twoju

ber Sßirt: „ber ^err be^üt' e§" (un§} gerufen I)obe; in (Saljungen [oUen bie

£lo|e nod) §u 9Mnn)otb§ ^^xUn (1793 — 1801) .^err6el)üte§ ge^ei§en Ija&en,

unb in einem Sßafunger Üiat^g^rotüfoH ou8 bem 17. 3art)unbert qI§ Herrgott«
fee^üte§ aufgefüf)rt [ein.

95g{. Dicpchen, mi6)Q§ Sffiort gleidifattS im öftlic^en -Reffen, unb gwsar

an ber SBerra, l)er[^enb i[l, tüä^renb Hebes mef;r im 2Imt 9'Jenter8(;au[en, ©ontra,

grtebeivalb, ©i^entlenggfelb iM\6) i[t.

lieclizen, feu^en; „er i[t gelaufen ba|j er ^e^jt"; „ber .!^unb ^cc^jt,

ba^ it)m bie 3»"9e a^i^ ^^"^ ^^^^^ ^ängt". Ueberatt öerftanben, übiid) in S^^ieber^

Reffen. 3Sgl. fochen. ©(^melier 2, 143.

Hede fem,, 2Berg; im norbUc^en 9'Jiebert)e[[en, wie ü6er^au)3t in Sf^ieber*

beut[(^lanb fel;r üblic^ ; wo ^)Iattbeut[(^ ge[^ro(^en wirb, ift nur hede im ©ebrauc^,

SBerg unbefannt. 23rem. 2ßa3. 2, 61 i. (SS ift taum ein Sweifcl, ba§ biefeS

Sffiort bur(^ eine in 9^ieberbeut[d)lanb gewo^nli(^e SSerfi^Iudung be§ r (wie gadet,

i^idet, [t. gerfel u. bgl.) au8 herda entftanben ift, wel(^e§ 235ort al§ herdun,

stuppa, in ben j^ulboer ©loffen (®ronfe§ ^Programm üon 1842 ©. 15) ers

[djcint, unb ba^ bie[e§ wieber eine 5tbleitung toon haru, Unum ift. 23gl. Here,

Härfel, unb wa§ bie bie ©ad)e fcctrifft, Rotten, Ufwid unb 2Bob(^.

Hege^ iveliege, [e^r ü[t bIo| He ge[prod;en unb neutrat, woburd§

ft(^ bic[e8 äßort an Hai, Gehai ©c^metler 2, 128—129 onle&ntj eingefrie*

fcigter 33ejirf, jumal SBalbbejtrf.

Hereis^ Hegereis, in ^er§fclb efjebem baS ben Söürgern äutom=

menbe 9fiei[ig^ot5 , wel(i)e§ an einem beftimten Sage an Drt unb ©teile verteilt

wurle. ®iefe Verteilung war eine bürgerlid^e §cft(id)!eit, bei wc(d)er im greien

gegeben würbe; nid)t nur bie gorftfceamten, [onbern aud) ber Siliagiftrat unb bie

meiften Honoratioren giengen jum J^cgereig t;inau§, gleid; ben ^Bürgern.

He^ei* msc, S3Iatt(ou[e unb äf)nlid)e8 Unge5ie[er (^äferlarijen) , nebft

bem [ogenannten 3)Jcl)Itt)au , wel(^c§ fid) am braute (Brassica oleracea) finbet,

woburi^ ba§ 3u[ammcn5icl)en ber itrautblätter bewirft unb ba§ ^raut unbraui-^bar

gemocht wirb. @raf[d)aft 3iegcn^ain.
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lier adj. 1) in ber gcmeinf)od)beutfc|en 33ebeiitung: l)d)x I)alten, fjocf)

galten, e^ren, an6) toon ^Ieibungsftü(fen : jd)onen.

2) fein, jart, forgfältig gearbeitet: „ganj t)e^t gefponnen"
,

„t)ef)re§

©am", „t)el)r geriebene§ 33rob"
,

„Ije^t geriebener ^i^O^'f^^ii^"« 3m (Sinne

bon 1 nnt) 2 luirb ^el)r überall in J^effen gebraucht.

3) als fiH)erIatißi[(^e§ Slbuerbium : „t)et)r fro^", fe^rfrot); fo im «Scijmal-

fa(bifct)cn; onbern?ärt§ heil froh.

liei, heie, heige , hege, ber geuc[;tig!eit, be§ SBa|er§ ernmngelnb, mithin

bem (Sinne unfereö ,,trocten" §iemli^, »veniger bera SSegriffe „bürr" entfpreci)enb.

(Sel^r übli(^, am meiften in Dbert)e[)en. „1464 was eyn ganlz heye vnd dorre

jere" ^odjtregifter be§ beut[(i)en Drben§ in ber 3(^'*[(i)ifift f"i^ ¥\\- ©efff). "•

Sanbegf. 3, 202. „e§ ift fo ^ai, ba$ bie 2)h"iOer nid^t malen fönnen"
;

„et

fie^t au§ wie bie ^eige ^iW (elenb uüe mon fonft fagt: er fie^t au§, wie bie

t^eure^eit); „l)äge3cit". 2Big. © erftenberger granfenb. (Stjron. „1476 njat

gar ein trodfen jar, I)ei)e "^ixi"
\
„e§ tunte niemanb bem feuer [teuren, benn bie

jeit war trocfen ünb ^eige". (Ay rinann Sylloge (S. 659). ßftor b. 9tec{)t§gL

1, §. 2403. „^äge§ SSa^er" eObf. 1, §. 2395 (= feic^tegSBa^er). Jpägc=

^)fa^l — ^^i(t)))fa^l , 2Bel)rpfal)I , (Sic^erpfa^l
,

jur Seftimmung ber .!pöl)e ber

SBe^re unb be§ 3)cül)hva|3erö : er mu^ fo weit ^ei (Ijege, ^dge) fein, ta^ eine

33icne barauf fitzen unb trintcn fann (Sftor b. 9terf)t?i]e(. 1, ^. 2394. 2395.

®a§ 2Bort ift fet)r alt unb burd) fein aubcrc§ i^oUftänbig §u erfejjen,

geprte aber ju benjenigen SBövtern, beren ©ebraud) Don untoerftänbigen 8et>reva

unb ©djulnuffet)ern ben £inbern in ben (Sd)ulcn au§bvüdlid) verboten ju werten

^jflegte. a()b. hei, uridum (in ben ©loffen beS Rhabanus Maurus); ©roff 4, 709.

SSgl. ©c^meller 2, 127. ©(^mibt fd)wäb. SESS. 254. Müller miiielhochd.

Wß. 1, 647.

Heiimg fem., ®ürre, Sßa^ermangel, 9?egenmanget. „1)aran fint wir

nun noc^ fdjülbtg toier malter fornS weldje wir burc^ miffwad)» ber fruct)t in ber

bürren Ijewung tonb fd)Wtnten jeit one »nfern groffcn fdjaben nit Ubbern fonnen".

Sittfdjrift breier 23ürger ju J?irdjf)ain: 5pul 5peter, 2ßen^ onb ©c^u^ang, i^om

2)eccmber 1556.

Iieidi, in ber S^ebenSart heidi ge{)n, toerloren gef)en, „er ift heidi'-'-, c§

ift au§ mit i()m , er ift bem S;obe verfallen , aud) in .Reffen wie in Dber- unb

9'iieberbeutf(^lanb (9iid|et) (S. 93, »gl. (S (^melier 2, 152) allgemein üblii^.

Heidrilj^e fem., bog olt()od)beutfd)e htgadruosi, inguen, 2Beid)e, Seifte,

(Sd)amfeite, au<^ pudenda, ift in Dberl)effen no(^ gebräuc^Ud), aud) üon ßftor
©. 1410 ijerjeic^net, gewöl)nli(^ Heidrüssen (nom. sing.) auggef^jroi^en. 92iitt

feiten ^ört man, gleid§ alg liege in bem hei etwag Unanftänbtgeg, blo§ ©rufe,
wenn inguen bejei(^net werben foU, unb nur wenn bie ßeute unter fid) finb,

wirb Heidrüse gebraui^t.

Iieien, geheien, geheigen, plagen, regieren, ärgern. ®ie^ in gang Dber^

beutf(^lanb ((S (^melier 2, 132) übli(^e, bem 9'?ieberbeutf(^en böUig unuerftanbs

lic^e 2Bort (ein Iddierlii^eg aSeifptel baüon f. 5?ol)l 9?etfen in Ungarn 2. 5lbt^.

©. 467), wel(^eg urfprüngU(^ fd^lagen bebeutet, ift auc^ in Dbert)effcn nod^

je^t iibli(^, wenn glei(^ nic^t überall, unb, wie eg fd}eint, im Slbfterben begriffen,

ßftor t. 3Jed)tggt. 3, 1409. „10 alb. (wirb geftraft) 3oI)an (grnft^eufer , ba§

er ju §ang £o(^en gefagt l)att, wag er il;n Diel gel)e^". Jpiernai^ mu^ bo*

tnalg in geljeien eine fc^were 23ej(^impfung, Diellei^t noc^ bie 33ebeutung beg

<Sd;lageng gelegen baben, ba ber SSorwuvf beg ©el;eieng ftrafbar gefunben würbe.
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Iieilal. ®tefe§ bem Jpcffenlanbe fo ganj etgen§ 5ugcf)orige 3)?orbgef(^rei

barf in einem ()ef[i|djen SBörterfcu^ nic^t fet)len, njenn aud; ta§ &ort heilal [eit

brei§unbert 3ot)ten »etfc^wunben tft. ®ie toolle gorm tft ol)ne S^i'^'t^t '*^*^ o^'«

(^iut. 1, 410) unb ber allgemeine ©inn bie[e§ ^nrufS ift (»wie bei bem f^äteru

morbio, biefcio, feurjo) ber, bo^ alle, ^veldje ben 9tuf l)ören, ^erbeifommen

foCten , um 311 l)elfen , b, ^. ben 2;ob[(J)läger ju ergreifen ober i^m na(i)5u[£^en.

S!Bar[^einli(^ liegt in bem 2Borte heil ni(^t8 tveiter, al§ tvaö ba§ SBort gewöhn*
li(^ bebeutet: jum ^eil b. ^. jur Ditttung, Jpilfe, [ollen Slüe ^etbeifommen.
®ie meisten SBelege für heilal, icelc^e bei ^altau§ ©. 904—905 (ber freiließ

w§ bem ^eilal ein „Jpeulergef(^_rei" mad)t) unb bei ©rimm 9iecl)t§altertl).

©. 877 »jorlommen, finD au§ l)effif(^en ©d)riften entnommen. ^Dreimal erft^eint

baffelbe ferner in ben ?tu8äügen ouS ^effifc^en ißu^regiftern be§ 15. ^ar^unbertS,

welche San bau in ber ^eitfc^r. f. ^eff. ©efc^. u. S^. 2, 373—379 öcröffentließt

^at; mon fie^t barau§, ba^ biefer 2lnruf ein allgemein verbreiteter unb fet)r

gen)ö^nlid)er 3iuf gevoefen ift, aber auc^, ba^ er bomalS fd)on ftorf mi§broud;t
werben fein mag, ba jmeimat biejenigen, xod6)e biefen Dtuf — offenbar o^ne
©runb — erhoben Ratten, mit 23u^eu belegt würben, tiefer '2)?i§brau(^ mag
gu bem Untergang be§ ^eilal--2)?orbgef^reie§ mit beigetragen l)aben. ^(^ i)aiii

ba§ Sßort in ben mir jugänglii^ gewefenen ßriminalacten- be§ 16. 3ßr^unbert§
nid)t mel)r angetroffen, aber gemeint ift boffelbe, wenn e§ wieberf)olt ^ei^t, ba^
ber 2;t)äter „mit bem gewot)nli^en 3)Jorbgefd)rct)e" fei »erfolgt worcen. ®ie
Ie|te (B^ur biefer 5trt ift mir in äwei ptleu au§ ben adjtjiger 3al;ren beS

16. 3flrl}unbcrt§ oorgefcmmen.

lieili^ wirb in ber altl}effifd)en SSolf§f;)rad)e wenig »erwcnbet. 5)^ic^t

einmal SZ)rt§bcäeid)nungen finben \x^ in Jpeffen in irgenb nennenswerter 3lnjat

»or, welche mit heilig com:promtert finb; Heiligenrode, Heiligenstock unb ber

93erg Heiligenberg bei gel§berg fotlen wol fo jiemlid) alleS Sßor^anbene umfa^en.
9lu^er Heitag (f. b.) finbet fi^ heilig nur regelmäßig üerwenbet in ber ^ufottimeu'

fe^ung (benn fo erfi^eint ba§ Slbjectioum im 3Serl)ältni§ jum ©ubftantioum):

Heilig Abend, hiermit wirb junai^ft ber ©onnabenb Slbenb nac^

bem ßinläutcn bcg ©onntag§ gemeint, ba von bicfem ^ei^^^untte on befanntli(^

na^ ©itte unb ©efejj ber Dffeft be§ ©onnabenbg jum ©onntag gered)net würbe.
Slber eS würbe au(| ba§ Slbenbläuten jum ©ebet .!peilig=9lbenb=2äuteu
genonnt, gleid}Oiel ob e§ am ©onnabenb ober einem anbern SCage ber 2Bo(^c

©tatt fönt, unb jwar be§^olb, weil big in ben Anfang biefeg ^ai^^uttt'e'^tS

überall unb regelmäßig, an mond;en Drten (in ber @raffd)aft 3iP9f"^ain foft

burdjaug) big auf biefen Stag bei bem 2lbenbläuten bog ©ebet in ben .l^äufern

unb auf bem ^^elbe, unter algbolbiger Sinftellung ber 2lrbeit, tocrrid;tet würbe.
©. Glocke.

Heili^eiinieister, bie alte, unb, wie eg fc^eint, oor ber 9iefor;

tnotion in gonj Reffen üblidje ©ejeidjnung ber SSerwolter unb 9?ec^ner bc8

Äirc^enoermogeng, fonft aud) iöoumeifter, ^uroten, ^ircljenwormünber u. bgl., je^t

im ^roteftantif(^en .Reffen £oftenmeifter genannt. Mut in ©(^malfolben bouert

bie alte 23enennung, wenn gleiii) in fel)r befc^ronfter 2Beife, woä) je^t fort:

^eiligenmeifter finb bort nomentlii^ biejenigen 5lird;enbtener, weld;e ben Klingel:

beutel t)erumtragen. CDie 9ied;nung beg ^"ir(^entoermögeng wirb übrigeng bort

nod) je^t im gemeinen ßeben nid)t ilird)enred)nung, fonbern J^etligenred^nung
penonnt. „Vnde moigen die heiligenmeister adir Vormunde der kirchen soilichen

bierlzappen der kirchen zum besten virlihen — doch mit soilichem vnderscheide,
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daz die heiligenmeister vnd Vormunde adir wer des zu scliigken liait, alle jap

eyme vnserm Amptman — reclienscliaft Ihun sollen". Ungebvuc!te llrfunbe bc8

(legten) ©tafen ^o^onn toon 3'egent)atn Dom ®onner§tog nac^ ^4>fi"Ölf''" 1443.

Ünb fo fe^^r oft.

Iieillail^ adj., faft mir in ber fe^r ge6täii(f)ü(^eu gormel ttotforntnenb

:

„ben ganjcn fjeillangen 5lag tjinburd/' , um ble lange ®auer be§ 2Barten§,

einer für furj get)altenen aber lange 3^it in 2Infpru(f) net)menben Qlrüeit u. bgl.

ju £)ejci(^nen. ®a8 2ßort nsiU «jol Dl;nc ?^vage ben SCag ur[)5rüng(i(^ in [ro.mmet

äßeife: „ein Sog ioel(^er lang jum §eile ift" , fee^eii^nen; inbe» fcefagt bic

i^ormel je^t faft ba8 ©egcnteil. 3(nbertüärtg, mitunter in Obcrl)effen fd}on,

brautet man jwar biefelbe ^^^ormel, aber allein mit bem QBorte heil ober hal

(„ben I)eilen Sog burcf)")/ njel(J)e§ man ol§ l)eil, gonj, bötltg, unabgebrod)en,

»eTfte(;t; ©d)mibt SBefterw. ^b. ©. 71. 9ßgl. 23rem. iffiSS. 2, 615. Süd; et) ©.91.
5DiDglic§, ba| \\6) an biefe§ heillang auif) baS foft feltfame halanc, hallanc

anfc^lö^e (f. b.). -^

sßgl. 3eitfc^t. f. ^eff. ©efcf). u. 8anbe§f. 4, 73.

Ileiltl gcf^r. Hem neufr., bie ^eimot. 3" 30"S •'pfffe» ^ic ütJIii^fte S3c=

geii^nung; nach kerne gen, liemen gen, nd kerne gän, noc^ «^oufe ge^en.

Heimed, Hemed neutr., §eimot, neben Hem gebraudjli^. „ßr f)ette no(^

eine ttjeil no(^ Söffet, neljmlii^ won feinem ^eimat^" ^Jorburger ßrim. ^^roc.

Steten xjon 1658.

heim läuten, bejeic^net bie ^in unb wiebcr 3. 93. in S^^^ei^S übliche ©itte,

bie ®lo(fe anjujielien, fo »nie jemanb im Orte geftorben ift, unb ber ^Pfarrer bic

be§^albige Slnjetge erl)alten ^at.

heim leuchten, fet}r übliche formet für: abführen, ablaufen lo|en, fcl)v

not^brüdlid) jurüdwcifen ; „bem ijabi \d) t)eim geleud}tct, ber fommt mir nidit

iviebet". ^i)xen Urf^jrung l)ot biefe 3fieben§art in ber ölten ©itte belagerter Dvte,

hü bem unüerrid)teter ©a^e erfolgenben ölbjuge ber 93eIogerer ©tro^iüifd;e unb

godcln auf ben SyZouern auäUäünben, bomit mon boi^ oud) bie 2lbjicl)enben fef)en

möge unb biefe ben 2Beg finben fönnten ; — olfo eine ber gctt)öt)nlidjen bejeid)=

nenben ^erl;ot)nungen , in benen ba§ beutf(^e 2Solf oon je^er ftarf geujefen ift.

©. Sauje jum ^a^x 1232, ben Slbjug beS Sanbgrafen §ermann »on Sljüringcn

»on j^^i^lor betreffenb, unb bal)er golden^einer ©tobte unb ©tifter 1, 69.

keimen in ber Sleben^ort: hausen und keimen, in ba§ J^ouS aufnehmen

unb -ipeimot, fid)ere ©tötte gewähren, „wer en (ben ©eäd;teten) dor noch (nod)

au6gef))rod)ener 2ld}t) huset ader keymet, dy ist eyn der seibin achte". Statuta

Eschenwegensia ©. 4 (2lu§g. M. Rost eil 1854 im ^rorectorotS-^rogromm).

Heimteufel, ^obolb, ein etn)a§ jo^merer Seufel, 4>au§geift, ber fi(^ oud) al3

Wiener toern^enben liep: „ein J^eimteuffel ober £obolbt" (8. Jpermann) ®e8
güternben Ueberfe^ung toon SovquemoboS ^e^omeieon 1652 ©. 322.

Heimtreiber msc, fc^erjtjofte allgemein üblii^e ^Se^eidinung eine§ biden

f(|tt)eren ©tode§, 5prüget§, mit bem mon jemonben „l)eim treibt", b. ^. i^n

buri^^srügelt, fo bo| er fliegen mu^. ©d; melier 2, 193.

Heimlliirgei* msc, SSorftanb eines ®orfe8, 3}orfrid)ter, ein oud) in

Reffen eljebem Dorfommenbe SlmtSbeseidinung, weli^e neben ber 93enennung ©rebc
^ergieng, unb fi(^ f^rtd)tt)örtli(^, gleid)fam f^)ottweife — für eine ^erfon, bie

fi(^ ber 2lngelegfnt)eiten 2lnberer onnimmt unb bafür eine getoiffe Sluctorität in

Stnf^rud) nimmt — bt§ auf bie neuefte '^^txi erl)alten l)at. 3" ^£" l}effif^en

S^eietümern erfc^eint ber Jpeimbürger ju ®ro^cn;33ur§la unb 2Sölfer§l;aufe»



160 Heiiit — heissen.

(Grimm Weist. 3, 324—325), fo ttjie §u aiorfcacT) (cbb[. @. 328); in tefeterem

@erid}t nsat ber ^eimbürger beredjttgt, tm ®eri(^te über ©c^aben iinb ©J^ulb

bi§ ju bem 93ettage üon fünf ©(iiitlingen ju rid)tcn (^ö()ere ©trafen giengen an

bie 13. 23en^oufen unb w. ßilienfcerg). '^m 3lmt fionted finbcn fic^ ^eimbürger

bi§ jum (Snbe beS 16. 3«i^^unbert§, im 3tmt äßetter bt§ in baS 17. ^ar^unbert.

6§ jdjeint, al§ ob in bem le^tgenanntcn 5lmte .^eimbürger fcie urfprüngti(J)e,

©rebe bie moberne, ineniger geläufige SSejeii^nung be§ DrtSvorftanbeä gewefen

fei, benn in einem §8erl)ör^roto!oU ber ®emeinb§niänner ju Sirciöbact) flu§ bem

3al)r 1609 fonunt .^eimbürger in ä^anjig Slusfagen ad)i unb swanjig mal,

©rebe tn nur Dier 3{u§fogen fünfmal toor.

gSgt. (Sftor teutfcl;e 3ied;t§gela(utl)eit 1, §. 441. ^eitfc^r. f.. f;eff. ©efc^.

u. SanbeSf. 4, 70.

Iieiilt, au§ hinahl, biefc 'iRai^t. ®iefe§ SBort ift nod) übli(^ in ber

Dbergraffi^aft ßonau, im ©d)molfalbif cl)en , an ber ©(i)n)alm, wo man jebot^

hengi fvt^idjt, unb in Dbert^effen, wo gcn,>öl)nli(^ ba§ n (|nie oud) in anbern

SBöttern) l)alb unterbrücEt unb hefi gefprod)cn, unter heint (hei~i) aber nur

bie »ergangene 9?ad)t, nid)t bie fommenbe uerftanben wirb; le^tere wirb burd;

scheier (f. b.) beieid)net.

heint (hengl) Abend, heint (hengt) ISacht.

es hat hei~t weiss geschneit,

hält ich vor eim Jahr gefreit,

war ich jetzt ein junges Weib. DbeTl)effif(^er 3)?äbd;enreim.

<j!cr Slrtüel hengt ^üi\d)x. f. l)cff. @cf(^. u. S5?. 4, 75 ift l)iernni^ ju beri(^tigen.

Heinz, befannte Slbfürjung be8 Sf^amenS ^einrid), wirb im SSolfsmunbc

als 23e5eid)nung be§ 2)?ännd;en§ mehrerer ^l)iere gebraucht. 3"^ ©c^malfatblfdien

^ei^t Heinz bcr 5?'ater; im .^aungrunb, unb and) anberwärtg, wirb mit Heinz

nid)t blo^ ba§ 2)Jänn(^en Der £a|en, fonbern auc^ ber §afen, ifanindien, Stiefel

unb anberer tleiner ©äuget^iere beäeid;net. SBol ol)ne 3*"^'^^^ »f^ ^^^ biejer

5i5ol!§be5eid)nung ber 9Jame Ileinze für ben Äater in ben 9ieincfe 9So§ unb in

ben grofd)meufeIer oufgenommen werben. 3lud; ift Jpeinj ein ©^sottname bcr

to^e (f. b.). 2Sgl. Henkel.

lieiiizelitiäiiiiclieii, 1) bie ^in unb wieber fid; finbenbe Senens

nung beS 5werg()aftcn ßrbelbcn, gewöbnlii^ 2Bid;telmännd)en genannt (f. b.};

im gulbaifc^en unb einjeln in Dber^effen.

2) bie 33enennung ber a}(cl)lbecre , ber j^i^udit beä Crataegus oxyacanlha,

im ^•ultaifd)en.

Heipfödeu plur., foü an ber cbem Sßerra C^riebo) bie ^Benennung

ber Hagebutten, ^ambutten fein ; allerbingS ift in ber erften .^älfte be§ SBorteg

baS alte hiuf, rubus, r\Qd) ju ertennen, aber wa§ ift föden (ober foeden}?

SSgl. Jliefe.

lieiNCll adj., oud; hesch gcf^5roc^en, l)eifer. ^n 9?ieber^effen om übli(^ften,

wiewol l)ier neben heisch auä) grammeüg (f. b.) gcbräud)li(^ ift, welcher

SluSbrud fogar ba§ UebcTgewid)t über heisch ^at. raucus, heesch ®iuti§fa 2, 228.

llf^i.^cll neulr., oud) Hesch gef^rodjen, bie ^eiferteit.

Ikei^^clieil ,
bcttclnb onforbern, betteln. Dberl)cffen unb ^^ulba (befon=

bcrS im 3(mt 9ieut)of übli(f), wo haschen gef^rod;en wirb). „9ll§ baS a)Jägbd)cn

i^r CGom^jarentin) ein ncwjatjr ge^eifd)cn" SD^uburger Jpejenproeeffactcn ü. 1658.
lielNSeil, 1) wie gemcint)od)beutfd; : bcfcl)len; lejjtereS Bort war »ollig

unübli^. „jum ©ienft l)ei^enj an^ei^en" waren StuSbrüde, welche baS

SBeftellcn ber ju ^crfönlid)en (nomentlid; ^anb^ ^icnften SSerj5ftid;teten jur
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fieiftung ber Betreffenben ^icnfte fccjcicCjnetcn. !Diefe8 2tnf)eiBen unirbe auf bcn

Domänen unb ßbel^öfen toon beii .!g»of)männern (f. .Ig) o[ mann) bewirft,

2) wie gemein6o(^bcutf(^: genannt »werben, fi(f) nennen; meift in unper;

fönlii^er ßonftruction: „Vüie ^ei^t bi(^? e8 f)ei|t mic^ ^o^anncS". Siut

in bet neueften Qdt finbet \i6) Ijin unD ivieber au(^ bie gemeint)oc^t)eut[d)e Son=
ftruction: wie ^ei^eft bu? i(^ t)ei|e 9?. S)ie[e8 §ei^en a6er be§ier)t [i(i) no(^

|eute attein auf ben Staufnamen; ber 3»"«"i£ ^^i^b au§f(^Iie|li(^ burc^ ftcf)

ft^reiben ein9efüf)rt : „e§ ^eißt nticf) ^o^anneS, aber x<S) f(i)reibe mid) (Sd)mibt".

®er eigentlidje, n)efentli(^e 9fcame ift bem 2SoIfe ber ^aufname, tt)äf)rcnb ber

3uname nur gleic^fam eine gufällige 3"9^^£ ^^^/ ^ei<i)er 3SieIen hiß in ben

Stnfang be8 17. 3or^unbert§, wie 5a(rei(^e ^rotofoUe au§ jener Qdt au§i»eifen,

ou(^ in ber S;[)at für ent6e^rli(^ galt.

heisst das, eine bei bem §ßolfe, wenn e§ sufammen^ängenb ju reben ge*

nötigt ift, befonber§ in unwifliger, ^olternber JHebe f)äufig (oft in Iä«^erü(^er

Sffieife gehäuft) torfommenbe j^ormel. (Sie ift nid)t ganj fo finnIo8, wie bie

©tubenmenf(^en ju I)ö^nen ^ftegen, »ielme^r bebeutet [ie bem SSoIfe : wol gemerft,

nmiid),

Kleister msc.
, junger 2SaIbbaum, toorjügIi(^ jeboc^ nur 33u(|e; au(^

wol SBalbboum über^au^t. 3"^^^^^" ^" abunbonter ßom|5ofttion : 23u(^en=

^e ift er. 3n gang Jpeffen ift biefj ou§f(^lie^U(J) nieberbeutfc^e , ber Dberbeutf<^en

©^ra(^e Döüig frembe äßort fetjr ixhlid). 3" ^C" ^effifi^en gorftregiftern beS

16. u. 17. 3^> fonit Jpeifter ftetg für 33u(^e, nie für (B\d)e, U^t t)äufig öor,

tf)etl§ einfai^, t^ei(§ al§ 33ud)en^eifter. „vj alb (Sommer 9{öfer [in 9iauf(^eni

6erg] toor 1 geringen bürren 33ud)en .^eiftern". 9kuf(^enbcrger gorftregifter

to. 1585. „ij bud)en, bürre VMter" ebbf. „2ßo fie §wifd)en jwei) enge bei«

fommen fte^enbe Sßäume ober f)eifter fommen mögen". ^e8 güternben (8anb=

graf .!permann§) Ueberfe^ung Don Sorquemaba§ Jpejamereon. ©. 588. 23erü[)mt

finb. in Reffen bie neun .Ipeifter ouf bem ^eüerwotb, nid)t weit unterhalb bcS

wüften @arten§ auf bem 9^ortweftabl)ang im 2;obent)äufer gorft be§ ßlofterS

^aina; neun 5Bud;en Dom ftörtften 2ßud)fe finb mit ben SSuräcIn jufammens

gewa*;fen unb trennen \\d) erft in ber §ö^e »on etwa 6 gup. 92ftdibem fc^on

feit 1820 fucceffioe brei berfelben öom «Sturme gebrochen werben waren, warf

ber Drfan bc§ 18. 3uli 1841 bie toierte nieber, fo bo^ je^jt nur noi^ fünf

^eifter fielen, toon ben mer übrigen bie 9Jüm:pfe.

grifd) bringt 1, 439 unb 2, G6 ba§ SBort ou8 ber 3üa^ifd;en ^^olicei*

orbnung M; ©trobtmann Id. Osn. t)at (S. 86: .Ipefter, ein junger S3aum,

fonberlid) 23ü(^e; hod) beweifen bie folgenben Sompofita Dxabe^efter, ©u)3^efter,

käfef)efter, ba^ ba8 2öort in SBeftfalen aui^ einen 33aum (33u(^baum) überf)au^t

fcejeidinet. 3n 3iegler§ Idiot. Dilmarsicum (bei 9ti(^et) Id. Hamb. (S. 412)

finbet fii^ : „.igefter, ein junger 23aum. 2ßirb fonbetlic^ bon Sic^''33öumen

gebraucht". ©Rottet .Ipaubtf^jr. <S. 1335: .^eifter, junger 23oum. JBvem.

2B33. 2, 626 ((äic^baum unb 23uc§baum). ©«^ambac^ ©ott. ©rub. 3b. 1858

©. 77.

2Benn, wie warfi^einlic^ ift, heis SBalb Bebeutet, fo tfi heisier -= heis-

Iriu, SBalbbaum. 2Bie biefe§ heis (hais) ju got^. häis {XaiiTiäg) ober ju

häisls S^d) Berf)alte, bleibt no(^ ju ermitteln.

ICeistlilgeiilieiitl. ber 9?ame eine§ ®otfe§ in SDberl)cffen, wcld^er

in biefer gorm in ben Traditiones Fuldenses be§ 3)iönd)§ (Sberljarb c. 1 no. 57

(Schannat Corp. trad. Fuld. ©. 283. Dronke Traditiones et Antiquitates

Fuldenses 1844. 4. ©. 41 9^0. 149. ^gl. äßenÄ 2, 435) üorfommt, 1199

aSilmar, Sbiotilou. H
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Heislencheim, 1377 Heislinlteym, 1506 Fleistehain, 1613 neissiglieim, 1683
Hessigkem, je^t Jg»e8!cm ge[d)tie6en unb gefproclien wirb, ©iefem SfJamen liegt

ein fe^t alter unb anwerft feiten \)orfcmmenber "^Dtann^name : Haisiing-, Heisiinc,

gum ©runbe*), iDcIdjer melleidjt in ber bei bem 3)?6n(f) (Sberljarb uorfommcnben

gorm f(i)tt30(i) \\t (Heistingo [tatt Heiüling) unb im ^turol fteJ)t. Haisiing bebeutet

vir violeolus, Don haist, njel(^c§ in bcn Legg. Alam. in ber formet haislera handi,

alaliaislera haudi (manu violenla), im @otl)if(^en al§ ushaifls (^i)ai£Qrj^6ig, arm),

fobann ober im Stngelfä(^[if(^en al§ Iiaest (ardens) Cacdmon 84, 11, 146, 2.

Beov. 2669, unb a^b. einmal in einer obuerbialen ^orm lieisiigo Olfrid 3, 13, 6

»orfommt. SSgl. ©rirnm ©ramm. 1', 103. 359.

Heite msc, Hete (meift gef^jrot^en Heide, Hede), 95oter. 6§ ift bie^

bie alte, neben Gnenn unb Dor biefem SBorte üblict) gcnjefene, ^Benennung beS

Sßater§ in ganj -Reffen, ^^fet ift ^^^ ^^^^ "O'^ i\hl\6) in ben norbae[tli(J)en

3;{)eilen üon Dberi)e(fen (2Bolmar), an ber <^6)\mlm, on ber untern ^ber (gri^tar,

©uben§berg), unb an ber Sßerra (©|d)Wege, ^eftäbt), [o tüie (neben Teile) im
(gi(i)aumfaurgif(^en. 5tu^er .ipcfjen ift eS jebßd) nirgenbg aufjufinben ol8 im

griefif(^en (Haita, Ajila). „Est aulem Hallo seu Haetto idem quod Valer. Unde

adiiuc in Hassia appellant patres suos Hallo, A italico seu E crasso et diphlhon-

galoj et credo, Chattos quos nunc Hessos vocamus, prisco vocabulo Hatlos id est

patres, et Hattiam patriam appellatam esse« (M. Luther) Aliquot Nomina propria

Germanorum ad priscam Etymologiam restiluta. 1537. 4. Aiija. (©. ben 5(btiru(f

biefer ©ct)rift (i'utt)er§?) in ben SSeiträgen jur critifdjen ^iftorie ber beutfi^en

Bpxa^e 19, 451-479, vdo btefe ©teile fit^ ©. 452—453 finbet. „^ufdjdjen,

^ufd)(ien, ^ie ift bein J^eibe'' lautet in ber urf^jrünghdjcn gorm ber Q\xiü\

be§ einen Äürbi§ für ein ^sferbe=®i auf bem £nülltö))f(^en auSbrütenben 33ürgeri

meifter§ Don (Bd}tt)or5enborn an ben -ipafen, tt)el(f)er bur(^ ben entroüenben 5iürbi§

aufgefd;redt, baßonlauft unb toon be'm 23ürgermeifter für ba§ ijon il}m ausgebrütete

Spferb(^en gehalten wirb.

„3o wan md ^i "bi uerje^len fiti

2tet)re§ (ber Reffen ?5ür)ten=£inber) §et)te8 groffe S£§oten

©0 f(^n)ägeme fin ßäwe nit ftiü''.

©. Silier 9iebbeli(^en ^effen=^enger ^erjelit^e j^reube. ßifenac^ 1731. 4. (SÄeime

auf bie 3lntunft be§ ßonbgr. griebrid) ^. ö. ©c^weben in Reffen; aud) abges

brudt ^erefelber ^ntett. 231. 1832. ^o. 9. 25. gebr.).

Eilerhede, Ellerheite, ©ro^tsater. „Ob fie nii^t ju bem mabtgen gefagt,

6§ weljre il)r (Slter ^ete, e§ folte f(^weigen^'. 23e^ie§borfer ^protofoU Don
4673. „es were il)r (Sller^eite" ebbf. ^n bemfelbcn gJrototoll fommt aber

au(^ Genenn unb Ellergenenn bor.

AUerhätenberg , ©rofjtiaterberg , nac^ % ©rimm§ 9tu§fül;rung in ber

3eitfc^r. f. ^eff. ©cfd). unb ßanbeStunbe 2, 139—142; bei "^ha.

Ellerheilenhof, ©orten bei SBidenrobe.

Kirchenheitey Äird)enaltcfter ; SBerrogegenb.

2Sgl. 3e«tfc|rift f. ^eff. ®efc^id}te u. 8anbe§f. 4, 73—74.
Held neulr., ©^reu ; ber in Dberfieffen au§fd;lie^li(^ gcUenbe, fc^on -öon

Gftor 3, 1410 angeführte 9?ame für paiea, wä^renb ©^)reu unb ^ah faft

gänjlid; unbefannt finb. 3n ben obert)effifd}en atentereirec^nungen au§ ber 2Kitte

*) ^an2 J^aiflnng feieg ber 53ürjiermeiftcv üon ?)Sm, iveld^er 1561 ben 5naum=
l^urcjer 9lbfcf)ieb unterjeid^net l;ftt. @. ben Söürtemberqer ©rünblicfccu 93ericfit geftcn baä
©taffortifc^e ^\xi) 1601. 4. ©. 4.

•'
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bc3 16. bis jut SDcitte bc§ 17. 3arf)iinfccrtg erfd^eint rcgehno^tg „^nna^me .Ipelbt

(auct) ^oelt) ünb gepeül" , na(^ ©äcfen , mitunter oud) nac^ 2)coltern gemefjen.

Mm einmal l)abe ic^ feie irrtümliche 23ejeid)nnng „l)oeU tonb taah" getroffen.

(Sßetter 1600). S)q§ 2Bort ift eine bur(^ d »ermittelte ^Jeutralbilbung beä a^b.

helawa, nil)b. Iielwe, palea, unb f(^eint au^er Dfcer^effen ntrgent§ tu S)eutfc§-

lanb »orjufommen.

©. 3eitfc^rift f. ^e[f. @efc§. unb ßonbegf. 4, 74-75.

Helfegeltlei* nannte man eine ©^)orteI ber ^Beamten, iveMje i^neii

jufam, njenn fte jur Eintreibung liquiber ©c^ulben .^ilfe leiften mu|ten ; biefelben

betrugen bom ©ulDen einen 2llbu§. ö. ^o))^) @eri(^t§oerfa§ung, 2r ober pxatt.

St^eil <B. 1)4
f.

unb bie bafetbft angefül)rten i)ef[if(f)en SSerorbnungen.

geliell. (S§ foll in .Reffen (tüo?) ba§ 2Bort hell, b. t. haele, glatt,

üürf)anben fein. Sßiewol bie 9tict)tigftellung biefer 2tnga6e mir m6)t i)at gelingen

wollen, fo finbe i6) fie bo(^ nit^t gerobe unTOarfcI)einli(^, iceil gehell, glatt, bei

§an§ ©tabe «orfommt (2Beltbu(^ 1567 fol. 2 331. 53 ): „benn bie mittel[te

platte I)atten fie mit bem ©i^ieber eine§ gel)elten (Steint, weldje fie öiel

fcrauc^en jum ©cljeren, gemact)t".

Helle, Hell neuir. unb fem., 5iemli(^ ^aiifig worfommenber 9?ame ^effif(^er

33erge. „ba§ §elle" (fct;on 1443) bei gri^lar; bie Dl) eile auf ber breiten

©trut; fobann am SSurgiualb: „bo§ (bie) ©ternl)ell", „©turml)cll",

„33 ür gl) eil", „5Ri(f§l)ell"
,

je^t ajigel (bei ®o&felben), „bie @eri(^§^

^elle" (aud) @eier§l)eüe}, 9^amen, «jelclje fc^on 1550 tjor^anben rt)aren,

unb großenteils no(^ je^t norl)anben finb. ©obann gibt e§ einen über ben

ganjen dlMm be§ ßellerwalbeS ^inloufenCen .^elliueg, be8gleict;en einen .Spelts

n)eg ouf ber .§öl)e jn^ifc^en Dberliftingen unb SBettefingen, nac^ ßrfen l)in,

einen anbern .öellnjeg bei 9tommerobe am 2)?ei§ner, aucl) einen über jeneS

i^elle bei gri^lar fül)renben .§ eil weg (jwifclien ©eiSmar unb .^abamar).

^arfcbeinlic^ bebeuten jene 92amen nidjtS onbereS, ol§ in olter 3^'^ 8«"5 '^^^'^

gum 2;l)eil entivolbete .^öt)eu (bie übrigeng fpäter, tt)ie bie ©ternljelie, wieber mit

!&alb ben)ud)fen), ber .^elhoeg aber fi(^tlid) einen buri^ ben bidjten Urmalb

gel)auenen lichten, l)ellen 2Beg.

lielllg, gef^rod)en helch (2lmt ©(^önftein unb iceiter) unb helk (.ipaun»

grunb u. w.), erteilt, wlt, bürr, fd)led)t genährt, unüotltommen auSgebilbet.

„er wax ganj Ijelt", gang abgemattet oor .ipi^e unb ®urft; „ba§ ^orn f)at

einen ^eld)en ßern", einen unauSgebilteten, magern, mel)llofen ^ern; „bie @an8

ift no4 ^eld)" b. i. nic^t gemäftet, bürr. SSgl. „pOig fein, 5)urft tiaben", in

ber ©roffc^aft §ot)enftein, Sourn. ». u. f. ©eutfc^l. 1786, 2, 116.

m ift, wie ouc^ fd;on in ber Seitfc^r. f. ^eff. ®ef^. u. m. 4, 72 bon

mir erinnert würbe, biefeg f^on m^b. unb in ben meiften beutfd)en ©ialecten,

gemeinl)od)beutf(^ wenigftenS in bem aSerbum behelligen »orljanbene 2£ort

Wellig (grifc^ 1, 441. ^UüUx mf)b. 2033. 1, 660. 33rem. 2B58. 2, 619.

©^melier 2, 172. 5tbelung 1, 813) wol o^ne Sweifel an ba§ 2ßort häl

(urf:prüngli(^ gewi§ hal), bürre, troden, anjute^nen. ©. häl.

helich, heiig, im §aungrunbe, mit ber 23ebeutung tlägli(^, jämmeiUi^, ift

wol o^ne ^"'^if'^i baffelbe SSort.

liellii^ adv., eine üerftärfenbe obüerbiale Sßortbilbung, wel(^e im ^yulbol«

f(|en neben fillig (f. b.) fe^r gebrciud)lid) ift: heilig schoen, ganj befonCerg,

au§ge(^eid}net fdjön. SSielleid^t ift bo8 Sßort eine (Sntfteliung uon ^ eil ig. 3m
übrigen Reffen fagt man aud): heil froh, gar fet)r frol).

11*
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SBieberum o6et eine ßntftelhnig bon hellig f(^eint 511 fein

liellendig, hälländig, n)el(^e§ 2Bort im ©(^nialfalbi[(^en genau fo

fletraudit iüitb, wie hellig im j^ulbaifdien. 2)ie gebilbeten ©djmalfalber meinen

jebo(^, e§ foöe biefe§ hellendig ein .^t))>ofori[tifon toon höllisch fein, tt)eM}e§

fcefanntli(^ fe^r allgemein ol§ abüerbiale SSerftötfung gebrandet wirb, ©anj un«

ttJOTf(^einIi(^ ift biefe SKeinung nii^t, unb lie^e fit| mögli^er SGBeifc wol au(^

baS fulbaif(|e hellig in biefem ©inne beuten.

lielliraliljS fott in ber ©egenb »on granfei^berg üblii^ fein unb ben

©inn ^aSen: auSbrücElic^ , ej^reff.

Heitag msc, au(^ Hellag, Heltac, ^^efttag
;
jufammengejogen ou§ Helig-

lag, heiliger Tag. Stügemein üblic^ in 2)?tttelf)effen weftlic^ uon ber gulba, im

gulbaifc^en unb ©(^malfalbifc^en, wo man „t^^fttag" ni(^t gebrou(^t, au6) meift

iü(^t fennt.

lieiigeril, frdnfeln. Ilefelic^e Sejeitluung in Dber^effen; oui^ wirb

biefe§ Sßort, wenn von ober ju Ä'inbern gerebet wirb, beminuiert in hengerchen:

„bu l^engerc^eft ja, mu^t bu benn fo ^engerc^en?''

Henkel, bie in ^effifc^en gamiliennomen öu^erft ^aufige bcminutiüe

SBerfürjung be§ S'iamenS §einri(^, wirb in Dber^effen, jumal im norblid^en (um
ben 6l)ri[ten6erg , in 9ioba u. a. D.) tooKig o^^eUatiüif(^ für ^ater gebraucht,

wie anberwärtS bie ^sarotlele SSertürjung Heinze (f. b.").

Heiliiike gtei(^fall§ eine ©eminution öon ^einrii^, roar in ben an

SBeftfalen angrenjenben t)effif(^en ßanbe§t^eiten einer ber (Su))f)emi§men für ben

SBolf, wellten bie ©tficifer bei feinem regten Sf^amen ju nennen fii^ fc^eueten.

©, ^ir(^l)of SBenbunmut 1602 ©. 375.

9Sgt. Beitfc^r. f. §eff. ®ef^. u. m, 4, 75.

Heiiii msc, ein alberner 3)?enfc^, f(^mä§enbe, fe^r übliche ober^effifi^c

S3e5ei(^nung. (Sftor t. 5Re(i)t§g. 3, 1411.

Heppe fem., in ben weftfäUfd)en SBejirfen Hepa, mitunter (um i^affcl)

0U(^ Hewwe gef^jrod^en, ©i(^e(, ^i^^e. ®o§ 2öort ift in 9?ieber^effen nur in

ben norblic^en ©egenben gebrou(^U(^, finbet \i6) aber einzeln bi§ in ba§ §er§5

felbifc^e (Dto^rbac^) unb 3iegen^ainif(^e Iierauf; in Dberl)effen ift e8 unbefannt.

„©eben i^nen ^Keffer »nb .!pe)3en' für 2)?anbiotenmeI)l". ^a\\§ ©taben ^ieife»

befdireibung (aBeltbuc^ 1567 fol. 2 231. 42a).

Heppe^ Hippe fem., 9?ame ber ^li^e, meift al§ Sorfs unb ©(^meic^el^

wort, ^m ?lmt ©(^önftein, bei Jpaina, in unb um ^^ranfenau bi§ weiter in

baS ©auerlanb f)inein faft auöfd)Ue^Ud) gebräuchlich. ®o§ deminutio Heppel

unb Hebbel fem. ift neben Hieze unb Hetz im ©(^malfalbif^en unb i^ulbaifd;en

üblich (f. Hilz).

Hippen fem. ^ei|t an ber ©iernel ba§ S^^S^^^^'^wi-

Herbstkneclit msc, «g>ogeftol5. 3m gulbaifd}en unb in Dber^effen

(ßftor t. 9?ec^t§g. 3, 1411) wiewol in le^tgenannter ©egenb je^t nur no(^

öu^erft feiten borfommcnb.

Herd neulr., i^lad^Sftengel. 3m ^aungrunb unb Umgegenb. ©. Here.

Here fem. (gef^jroj^en herre), glad|§ftengel, toorjugSweife ber fc^on ge*

tötete (bie gafer beffelben), bod) auc^ »on ben noc^ im Slder fte^enben glac^gs

ftengeln fel^r übli(^; fel;t oft in abunbanter Somfofition: gIo(^§l;ere. 3n
ganj Reffen fe^r übli(^, befonber§ in 9?ieberbeffen. ßben fo in iöatern:
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©(^melier 2, 228. ®a§ SBort ifl, gteic^ herdun, sluppa (^ronfe g^ulboer

©Icffen 1842 ©. 15) au§ bem alten Dkmen be§ gla(f)[e§, haru, ^ax, gefcilbet,

unb jwar cntnjeber birect, fo ba§ e§ urf^rüngtid) liarja (harvja) gelautet ^at,

ober fo, ba^ au§ einem urt^srunglic^en Slbjecttourn (harveins} harin, lininus, ein

©iibftantioum harin, na(^f)er hari gebildet werben ift (wie manageins, manakin,

manaki, rnenege), tiefer olte 9^ame beg glai^feS, in SSaiern unb [on[t in Dt)er=

beutfdjlanb bolf§ü6li(^, ift in Reffen tooflig un6efonnt, bagegen ift bie gegen=

Jüärtifle 9l6Iettung, in befc^ränfteren £rei^en au^ bie Stbleitungen ^erb, Jg)ärfel

(m. f.) unb ^ebe (herda), in J^effen in Uetung.

SSicUei(^t, ja n)arf(^einli(^, ift fogat unfer here ibentifi^ mit bem olten

herda; im ^aungrunb nömlii^ ift herd (hart) neulr. ber g(o(^§ftengel , Oorjug^s

ioeife jebo<^ ber 23aft beffelben (f. toorf)er). ß6en fo in ©(i)lefien: herde fem.

bie gla(^gftaube. Frommann äÄunbarten 4, 172.

3m ßi^^)ifc^en ift herl, härl, ber glat^Sftengel. Frommann SKunb*

arten 6, 211.

Hermen msc. (Herme), ^k^cnhvtd, oI8 SoiSwort unb ©c^mei(i)eItt)ort.

©e^r ü6U(f). ß§ ift biefe Benennung be§ ^^k^inhodeS alt, 6efantti(i| im 9ieinefe

aSo§ unb barauf im ^^rofi^möufeler angeujenbet. §ermen ©tu^6o(f, \<S)it^'

^aftel Stneinanberfto^en ber ©tirnen, 6eEannter ©(l)erj, ber mit ben Ileinften

^inbern unb üon i^nen gemai^t wirb, ©teifer ^ermen, fc^cttenbc Söejetc^s

nung eine§ fid) un&eplpc^ anfteflenben ßnaien. SSgl. SSeiganb 3nt. 231.
f.

b. 5ßroo. D6er§effen 1846 No. 61.

Hermelchen, alSeme, fi(^ finbif(^, lä^^sifc^ anfteUenbe ^erfon ;
^alb ft^erj»

f;afte Benennung. 2Barf(^cinIi(^ gehört biefeS SBort §ier^er, wenn gteid^ ein

toöitig gIei(^loutenbe§ nieberbeutf(^c§ SBort oor^anben ift, wel(^e§ in eine ganj

onbere SöegriffS- unb ©prac^region getjört: harmelken, grillus.

Herr ift an ber ©d)wa(m bie au§f(^Ue^Ii(^e 23ejeic^nung be§ §au§^errn,

ni(^t aüein »on ©eiten be§ @efinbe§, fonbern auä) ber eigenen ©attin, in fo

fern biefelSe oon i{)m rebet, wel(^e8 niemals anber§, al§ burc^ bie j^ormet „in§

(unfer) ^err" gef^ie^t. 3"^ S"^^'*'^'^^" / namentlich im ^rei§e |)ünfelb, ift

^err, wk im ganjen fat^olifdien ©übbeutf(^lanb , bie e&en fo au§f(^tie^li(^e

Söesei^nung be§ g$fatrer§.

Herrche (©d^warjenfetS) , H6rle (©(^malfalben) , ber ©ro^üater (ogl.

graile).

lierrlielft wirb in DBer^effen oft in bem ©inne üon oergnügt,

frö^ti(^ gebraucht: „mer fein ba ganj ^erlt(^ gewefe".

Herselieklas msc, an ber 2Berra (SBalbfa^j^jel) unb im ©(^mal*

falbift^cn bie 23enennung be§ 3^ifla§t)if(^of§ , bann au(^ eine§ ^o^janjeS ü&er«

^au)3t. 2)a§ „Hersche" wirb oerftanben al§ ge6ieterif(^
,

^errif(^, ftreng.

Herzbeiidel msc. (Herzbennel) , 58rufi, 23ruftbein. „3<^ Witt bic^

f(flogen, ba^ bir ber ^ergbennel !ra(^t". Ueberatt in .Ipeffen, am üki(^ften in

§D6erl;effen unb an ber ©^watm. ßftor t. Siec^tggl. 3, 1411.

Helling neulr., ^Benennung bc§ jungen ©(^wein§, gerfelg, weld)e8

etwa V)om jweiten 6i§ jum feii^ften 3Konate feine'§ Se6en§ fo feejeii^net §u werben

^ftegt. 3" fec^ ^iemelgegenb , onberwärtS unbefannt.

Hespe fem., Stprongel, klammer. 3n S'Jiebertjeffen bie Ü6li(^fte 23e*

jeic^nung. häufig wirb inbeS biefe§ SBort au(^ allgemein, oon feften 9Serbinbuug§5

ftüdcn (feften 5ßäbten u. bgl.) gebraucht: „er ri^ mid^, ba^ ber S^od mir au§

oUen ^ef^en gieng"; »S^^S^/ ^^i"^ ^"^f^" P^ \^ ö"^ <»tten J^ef^en". Stuc§



166 Hessen — Heuer.

ftgürlid): „e8 ^e^t a\i§ attcn .ipe^vcn", aüe Drbnung, aüe feftc Sßertinbung unter

t!i§{;er ^iitommengeprigen, lo[t \xd) auf, e§ tritt 2lnard)ie ein. 5t(t|cid;f. cosp,

Ul. (jaspa, fibula.

1^. gii[c| unb Slbehmg unter i^öf^e.

HesNeil. ®a| baS SSoIf bec Reffen üou ben hatten ofcftamme, tvirb

feine 9?id)tigfeit ()a6en, ba^ ber 9?ame Reffen afcer üon Caiti, Chatii abzuleiten

fei, mu^ ic^ Beftimt gemeinen. ®er 9?ome erfdjetnt juerft unter 23onifaciu§,

unb §n)ar mei[ten§ in ber g-orm //ess» (Anal. Lauriss. 5. 3» '^^ö ^ci ^f^^/ S^*

fd;rieben erft 818), feltner Hassi (cbbf. j. % 774); fobann //essii (Anal. Fuld.

g. 3. 719, gefc^rieben 838) unb Hessiones (ebbf., 3Sariante be§ Cod. 3. be§

IL^art),). ®a§ ss in bem 9'Zamen [tci)t urfunblid) unäweifelljoft feft, unb jwar

gu einer 3^^^/ i" weliiier eine 3tbfd)Wö(^ung be§ §5 in ss buri^ tein einjigeS

fid)ere§ 93eif^jiel nat^juweifen ift. 3m ©egenteit ^aben bie Ann. Berlin, jum

Safir 839 noc^ ben 9?amen Chaituarii, itjeldjer in feinem ^au^ttbeil nod) allge^

meinem (SinüerftänbniS mit bem Spornen Chatti ibentif(^ ift, in ber §orm Haioarii,

bie Anal. Fuld. jum % 715 al§ Hazzoarii, beibe 3!)?ate bit^t neben bem 9iomen

Hess], Hessii, Hessiones. ^iemad) ift, twenn ttjir ni(^t ba§ ganje, urfunblid) feft;

ftetjenbe S5ert)ci(tni8 jujifdjen t, zz unb ss gewaltfam umftürjen njoUen, bie 'än^

naijtm ber ^bcntität toon Challi unb Hessi eine üööige f^sro^Iic^e Unmöglidjfeit.

3a man borf weiter fragen, ob ba§ E in Hessi e ober e fei? Hess! fomt ju

einer Qüt toor, in njelt^er ber Umlaut faum begonnen ^atte oufjutaui^en , unb
baS 2l5ort ujirb befanntlid) mit tiefem e (faft iüie .ipäffen) gef^jrot^en, Hassi ba«

gegen ift bie feltnere gorm. äßir würben t)iermit auf ben 3)(ann§namen Hesse

(urf))rünglid) Hissa) gelangen, unt> ber SSermutung DfJaum geben mü^en, e§ feien

bie Reffen nur ein 3^^f^9 ^^^ hatten gewefen, welcher ol§ foldjer einen ^sotros

nt)mif(^en Scamen (wie 3Belfe) geführt ^aben möge.

23ei ben ^'S^""«'!" ^ei^t Jpeffen Dschowajanidikkotemm, ^ejenlanb, i)on

dscliovvajani, Jpeje unb temm, Sanb; biefen 9}Ji§berftanb wollte 1839 ein obfeurer

SBinfelf^riftfteüer alg ben wat)ren ©um be§ 9^amen§ -Reffen geltenb mo(^en,

unb fürjlid; (1865) I)at ber an eti)mologif(^er 3Serrüdtt)ett leibenbe ^profcffor

SStctor 3öCobi ein, be§ 3'^'^^"^)«"ff§ Doütommen wiirbige§ ©(^riftc^en oeröffent'

üd)t: „Die blinden Hessen", worin er ben 9'?amcn üon hahsa, poples, obleitet,

weil — SBerra unb iv"lba eine hahsa bilbenü!
®ie fcbwad;e ®ecUnaticn8form tl)eilt ba§ 2ßort ^effe mit bem tarnen

granfe, ©cl)Wabe, ©ac^fe; ift e§ toon Hesse objuleiten, fo wirb e§ von Einfang

an ber fd)Wo(^en <>-orm jugel)orig gewefen fein.

®er g-amtltenname ^effe ift auc^ im ßanbe nicbt feiten; ba§ ältefte

SSorfommen beffclben wirb fic^ in bem alten atlid}en ©efdjlei^t ber Jpeffe ju
2Bid)bDrf finben — übrigen§ einem ®orfe, weld)e§ in bem älteften 5?atten= unb

^effenfi^ belegen ift; — eS ift baffelbe jwtfc^en 1594—1631 auSgeftorben.

33Iinbe_,^effen f. blind. SBie? wenn Hessi urfprüngli(^ Jpunbe bebeutet

:^ätte? 2Ba§ ift eigentlich Ilesslmnde, bie nie al§ .Ipe^ljunbe erfcf)einen?

lleiiclicr msc. ift im ^anouifdjen bie ^Benennung ber (fleineren) mar*
mornen ©)3ielfugeln ber 5?inber, anberwärt§ ©d;o^er, 3)?arbel, Glider (f. btefe

SBorter) genannt. 33gl. Hacker.

Iieuer (entftanben au8 ben im 3nftrumentalcafu§ ftef)enben Sßöitern

hin jüru)
, tn biefem 3al)re , ift nur in ber Dbergraff^aft .!g>anau , unb r)ier faft

nur im 2tmte ©d;warjenfel8 , Dolf§üblid), anberwart§ tooöig unüerftänblid).

Heuer fem., war im fäd)fifd;cn unb weftfcilif(^en Reffen bie 23cnennung
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ber j^Tudjtjinfen
, fo lange bie[eI6cn teftanben , a6er md) nur für biefc 2I6ga6e,

liiert für ^ad)tgetb ober ^^ac^tjiiig, tuäre berfelbc aü6) jum %\)dl in ©etreibe

Hebungen geiuefen. '^m ü&rigen -Reffen unge6räu(^li(^ unb untoerftanben.

Heiilodiise m., in ber ©(^malfalber ^InaBenwelt ber gefcräui^Iid^e

9?ame be§ 33runnenErei^eI§.

HeuoelliS, fe^r üfcHc^eS ©djeltwort, um einen re(^t bummen 9}Jenf(^en,

ober einen ©oI(^en, Vüc^cr fid§ eine rei^t grobe Ungefd}i(ftf)eit, Unn)i^en(;eit,

^at ju (Scl)ulben fommen la^en, §u 6ejei(i)nen.

SSgf. Stoppelkalb.

lieuzeu, bum^jfig, na(^ ©(^immel unb SKober rie(^en unb fi^metfen/

üon bem ©etreibe gebraui^t. D6er^effen; ßftor t. 9ie(i)t§get. 3, 1411. 2)er

Äamniermeifter ^f)i(i)5)) 6;()e(iu§ ju 3}2arl)urg oertangte im 3af)r 1599 „20ö2)?alter

Raffer an reiner truifener, onb feiner bortec^tigen angangenen ober i)eu^enben,

fonbern jur Jg>oiffl)aItung bienlid;en grucl)t".

HeHLeilinilcIl fem., Euphorbia cyparissias. ®ie nur auf ^alfßoben,

jumal SRau^falf, erfc^einenbe ^flanje tommt in ^^effen nur in ben öftlit^en Söe-

jirfen, wo bie ^alfformation ftärfer entmidett ift, pufig oor. ®er 9kme
§e$enmil(^ für biefelbe ift om gangfearften im ©(^malfalbifd;en ; anbertt)ärt§

finbet \i^ aucf) ber geioö§nlic[;e 9?ame 2öoIf§mild^.

Hibbe fem., an<S) Hiwwe, Hebbe, Hewwe gef^ro(^en, ©ranne ber ©e^
treibeät)ren. (Stn öor^ugSweife nur in 9^ieber^effen , aber ^ier aud) au§fd)Uc^li(f)

ge&rau(^te3 2Bort. 3m gulbaifdjen (^aungrunb) gilt Habe (f. b.), \Deld)e§ njol

nur eine SSartation oon Hibbe ift. ^a ^in unb njieber ftatt Hibbe a\x6) Hibe,

Hipe gef))rod)en wirb, |o liegt e§ naf)e, biefe§ 2JBort oI§ utf^srünglii^ ibentifi^

mit Hiefe (f. b.} in ber 33ebeutung ®orn, ©tac^el, ju fa^cn, wenn glei(^ hiufo

junäc^ft ben ®ornfttau(^, nid)t ben ®orn, iejeidinet.

9)Jan unterfd;cibet in 9?ieberl)effen ben Hibbenwaisz toon bem faxten SBai^

(SBeisen), ©erfte mit langen Hiwwen oon ©erfte mit furjen Hiwwen.
Sßgt. 3eitfc§r. f. ^eff. ©efc^. u. SanbeSf. 4, 75.

lliclielii, l^ett auftai^en, wie^ernb Ia(^en; and) toon bem 2Bief)crn ber

?Pferbe gebraud)t. 3'^"^^^ überatt üblic^.

©djmibt äSefterw. 3b. ©. 72.

Slief

e

, Hdhiefe (b. t. Haghiefe) fem
,
gru(^t beö wilben 9Jofenftrau(^§,

^anbutte. Se^terer 3tu§brud ift nirgenb§ in .Reffen im wittlid)en ®ebraud)e beS

^oItc§, ^in unb wicber bemfelben oöltig unoerftänblid). dagegen ^at bie au8

bem a§t). hiufa, altf. hiop, rubus, entftanbene 23e§ei(^nung Hiefe bie mannig«

faltigften, jum 3:()eil ärgften ßntftettungen erfaren. ®er 2lu§brud Hiefe, Hähiefe

finbet fid) im nörblid)en Siieber^effen , namentlich in ber Umgegenb oon Gaffel;

in ber ®raff(^aft 3ic9cni)ain unb in Dber^effen f)ei^t bie Jpiefe Häneife, Häneifel

unb Hänüjfel; im ^ulbaifi^en Hdnüpp; an ber obern SBerra Heipföde; im

©d;malfalt;ifc^en Hicke unb Hühicke.

SSgt. 3eitfc^rtft f. ^eff. ©efd). u. m. 4, 75.

Hicke f., Haghicke (gef))ro(^en Hühicke}, Sßenennung ber gruc^t be§

wilben 9tofenj^raud)e§, ber .^agbutte (Jpanbutte) im ©i^malfalbifdjen. 2Bot nur

eine ber erbarmung§Iofen (Sntfteßungen ber ©pra(^e im fdjmalfalbifc^en 2)?unbe,

ftatt Haghiefe.

©. Hiefe.

lliekelu, ctwa^ ^infen; man be§ei(^net bamit t§eiIS ba§ leichte, nur
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VDenig mcrüii^e §hifen, tf)ei{§ and) haß Ungeftatte bc3 .!g)infen§, unb in bie[cm

gaUe ift hickeln ein ©pottioort, wä^renb hippeln (j. b.) me^t ein ©(^erjwort

ift- 3" 30115 ^^effen fe^r iibli^; in ben nieberbeutf(f;en ©egenben f)5ri(f)t man
hückeln.

Hilcll, and) lieh msc, bic ßljetetcbnng, o^b. hileich. (Sftor t 9fJe(£t8g.

3, 1411—1412 ^at bie[e§ in D6erf)e[fen nod) je^t Dor{)anbene SBort, inbeS

f(|eint e§ \d)on ju feiner 3^^^, »uiewol er nod) ba8 (^arafteriftif^e
,

je^t nidit

me()r »ort)anbene SBort 3^'^)^^)"'^ I^eifügt, im Stbfterben C. i), in bem Ue&er;

gong in ein 2yji§üer[tänbni§ Begriffen gewefen ju fein, weldjem e§ gegennjdrtig

foft gan§ §u »erfaöen fc^eint. ^a e§ ift möglid), ba^ biefeg SJiiSßerftäntniä

fc^on om 2tnfonge be§ 16. 3o^f)""^fi^t§ fi«^ ein5ufc^lei(f)en angefongen f)ot. 2)can

»erftanb bie «Silbe Hi, ri(^tiger Hi (nctJ) in ^eirat borfjanben) nid}t met)r, no(^

njeniger ba§ ©ubftanticum leich. ^ie erftere (Silbe fleibete man in baS Der«

ftänblic^ere , na(i)gerabe ungcfa!)r gleici)bebeutenb geworbene Ee (ßi)f), bie jiveite

in bie 3lbjectiüenbung lieh um [freilid) urf:prüngli(i) jenem leich juge^örig] unb

fü entftanb baS mfl§culinif(^e ©ubftantiüum (5t)eli(| in obiger 23ebeutun(^: ®be'

fcerebung, ©^econtract. ^iefe§ 2Bort Eelich ftnbet fid), faü§ e8 nid^t einem

mobcrnifierenben Slbfc^reiber feinen Urf^rung toerbanÜ, fd;on bei ^iBiganb

©erftenberger (Schminke Monim. hass, 2, 534): du ist der eelich gereyde

gemacht gewest. Unb (Sftor felbft l)at eben in jenem angeführten 2Berfe me^rs

malS Da§ Sßort Skelid) 1, 333 unb fonft. «So »oirb and) je^t officieU ges

fd)rieben unb gefproi^en, )Däl)renb ber 33auer, gumol au§ ben entlegenem Dörfern
unb njenn er unter feineg ®tcid)en ift, nod) Hilich, Hilch, Hilch, Ilich, lieh

f^rid)t. 3n ber SBormfer SJeformation 1561 fol. 231. 138b finbet fic^ nod) bie

tooüftcinbige j^orm {)inll(^§berebung.

©c^melter 2, 130.

Hiller msc, penis. 3" Ö^nS -©^fff" U^^ übliche, ja bie üblid)fte unb
aifgemeinfte 23e§ei(^nung. Qln <Sc|erjen mit biefem 2Borte, wie mit Zumpe
(Ziimpt), Zers (Zerssen), tt)eld)e fämtlid) glei(^er ^Sebeutung unb fämtlid; jugteid;

befannte Familiennamen finb, fefilt e§ auc^ in Jpeffen n'\d)t.

llilpeiiti'itsclie fem. 23i8 jum ^ai)XQ 1820 ober wenig f^äter,

unb wenigften§ feit bem 3^1^)^ 1750, inelleii^t unb warfc^einlid) früher, fpieltc

btefe§ 2Bort eine 9JoUe in einem gewiffen ^ennali§mu§ ber ©d)üler be§ .^erSs

felber ®i)mnafium§. ®ie im Jperbfte neu nngefommenen ©c^iiler würben üon ben

altern (Sd)ülern uberrebet, e§ gebe on ber l^inter bem „£lofter" l)erfü()renben

©tabtmauer unb im ©tabtgraben 3;i)iere, ben 2)Zarbern, diäi^sn n. bgl. äljnlic^,

weldje .Jpiüpentritfdjen I)ie|en; tiefe wolle man fobalb eö bunfel geworben,

jagen, bie geUe ber (Sriegten berfaufen unb toon bem ®rIo§ fic^ gütUd) t^un.

^Diejenigen, welche fid; anführen liefen unb mit auf bie Jpil^entritf(^en=3ogb
gogen, würben an einem bitter falten 2Binterabenb mit einem ^rügel ober Stein
tu ber .^anb in fi^lagfertiger, meift fel)r unbequemer ©teüung l)ier unb ba in

ben eben SKäumen unb Sßinfeln §wifd;en ber ©tabtmauer unb bem „5ltofter",

als ben g?äffen ber §il))entritfd^en, um biefelben fofort bei ifjrem 6rfd)einen

äu erfd)lagen, aufgefteöt, bic Uebvigen liefen eine 3ei^ftt"9 unter lautem 9iufen

unb ©direien jenfeit ber ©tabtmauer al8 angebli(^e SCreiber l)in unb I)er, fd;lü^ften

bann weg, unb Iie|en bie ßeidjtgläubigen fielen unb frieren, bi§ bann fpäter

ottgemeines 3"fa"i'^ß"^a"ff" ""^ lanteß ®eläd)ter fie entteuf^te. ®iefe .^ilpens

tritfd)enjagb würbe hahnxd) unmoglii^ gemocht, ba| bie jalreid^en unbenu^ten
©urd^gänge unb 2Binfet f;inter bem ®i)mnafium feit bem 3al;r 1822 ver§ännt

unb Dcrbout würben.
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®a§ biefe§ S^gen ber Jg)it))entrttf(^en auf irgenb einet mt)t^Dtogif(f;en

©runblage hniilje, jeigteu \6)ün bie aKitteilungeii ©rätetS in ^^una unb
.^ermpbe 1813 ©. 88, wo er unter ben in ber 9tei^§ftobt §att in ©d)tüa6en

i)orf)anbenen Ueberrcften be§ Jpeibentumg „®ie ©oge toon bem Sag«" be§ (Sl^en*

®rötfd)§, b. i. ßifenbroftS ober (SlfenfönigS" auffüi)rt, eine Slnbeutunq, bie er,

nur fürjcr ebbf. 1814 ©. 102 wieber^olte. ©dimtbt <Bd}mh, SBS. ©. 162,

ivcldjer „elpenbrötf(^, töl:pentrütf(^, 3)L ein unge[(^i(fter ^erl" , eben fo wie

(Sc{)nieller 1, 48 „31lberbrütf(^ (Almedrütsch, Älpedrütsch, Ölpelrütsch,

Drelpetrülsch) 33enennung einer olbernen ungefd)i(ften ^er[on" ^t, füf)rt ou(^

bie 9teben8art an: „ben (St^entrotfcf) jagen, einen jum heften ^a6en" , ot§

eine tn SEürtemberg , nicf)t bIo§ in ©(Iwäbifc^ §aü, üor^anbene 9?eben8art.

©rimm b. 2)?^ti). (2) 412 fül)rt ben erften 3:^eil unfereS 2Borte§ in uniwibers

f:pre(f)Ii(f)er 3Bei[e auf bie (Slben jurüd, ben ^weiten ^ttieit, unb ba§ Sagen be§

(Sl^enbrötf(^§ löp er <S. 883 unerflärt; ba^ bie .§i()3entritf(^en in .Igieröfelb toor=

fommen, ^at er au§ meiner 3)?iüeitung.

S'Jun ))afjt bie SBürtembergifi^e 9Jeben§art bei ©(^mibt otlerbingS auf

ben §er§felber Stet; ober bie Slngefü^rten )5flegten niemals etwa felbft ^ilven*

tritfc^en genannt §u werben, wa§ bo(^ nad) (Sd)mtbt unb ©(^melier eigentU(^

^ätte ©tatt finben mü|en, unb c^ne^in i[t au§ ©raterS 2tnbeutung ni(^t einmal

ganj flar, ob ber ßl^jenbrötfc^ felbft jagt ober gejagt wirb. 6§ wirb jebenfattS

babei bleiben, baJ3 bie Jpttpentritft^enjagb urfprünglic^ eine mt)t^if(^e 3agb ge*

wefen ift, bie .g»ilipentritfd)e ein mt)t^ifd)e§ SBefen.

9'Jun aber ift ilmetntsch nod) je^t auf bem 9]ogel6berge (.l^erbftein,

^etd^en^ain, ©djotten, ©ebern) ber SfJame ber wilben ®nte. ©eilte ni^t Elben-

tröisch, Hilbentritsche urfprünglit^ ber 9'Jame eine§ 2Ba^ergeifte§
,

parallel ben

©(^wonjungfrauen
,
gewefen fein, unb \\<S) bann auf flüd)tige 2Ba^ertt)iere , bie

ßnte, toiellei(^t auc^ bie j^luiotter (luira), gurüdgc5ogen l)aben'?

Unter biefer 2Sorau§fe^ung würbe ba8 Sagen be§ Elbendrötsch ober ber

Hilpenlritsche eine 2Serfolgung tier SBa^ergdfter fein, wie fie in ben Si^ibelungen

i^on Jpagen gegenüber ben äKeerminni, .Ipabburg unb ©igelint, etfd)eint (1475 f.),

unb wie eine fo((^e SSerfolgung oud) fonft öfter vorfommt, ©rimm 'iShjtl). (2)
©. 399—400, nämlid), um il)nen 9^ing unb ©ewanb ju entwenben unb fie bann

fic^ weiffagen ju la^en. 2ll§ ber 2}h;t^u§ erblii^en war, erfi^ien biefe 2Ser-

folgung al§ etwo§ 5itberne§, unb fo tonnte benn biefer 2)?i}t^u§ in ber wirttii^en

SBelt nur ol§ „jum 33eften ^aben" , enblid) au(^ in ber ^erSfell^er ®^mnafium§=

geftalt erf(^einen. 2Bo ober ber 9?ame auf 2;l)iere übertragen würbe, bo fanb

begreiflicher SBeife ouc^ no;^ eine wir!li(^e 3ogb ©tatt, unb e§ fc^eint foft, al§

ob in ber JperSfelber ^ilpentritf(^enjagb 33eibe8, ba§ ^5°^^" (3^9^" ^^^ dmm
emgebilbeten äßefen) unb bie wirflic^e 3agb (auf glufeottern) fi(^ öerfdjmoljen

^otte.

Hiiiiiiiericll msc, 9?ame bon SBolbbiftricten, weither 5temlt(^ f)äufig,

jumol in Dber^effen, tiorfommt, unb t)ier fogor no(^ oI§ 3lppellatiüum erfi^eint:

„26 9iutt)en, ber .Ipemmeric^, ber Jpoub genannt" bei So^ro (2)^arburger SSe*

girfgblott 1849. ^o. 9. 1. S3eit. ©p. 1); ber -Ipimmeri^ bei ©c^rod, »on

weld)em ber Jpimbeerweg nod) ©s^röd fü^rt. Dl)ne S^^if^^ 'f^
Himmerich =:

a^b.hindberahi, ml)b. hindberehe, hindberech, .^imbeergebüfd), unb mü^te eigentli(^

neutral fein, wie 2)idtd;t, aiö^rtc^t. SSgi. ©rimm ©ramm. 2, 312—313.

liili, wirb toor Stböerbien pro!titif(^ unb folgli(^ ftumm, mit Slpl)arefi§,

f>e§anbelt, wie in bem gröften Sll^eil »on 5J)eutf:^lonb; e§ fommt biefe ^roflifiS
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in ben 2ßßttcrn nauf, nau|, nein, nüfcer unb nunter vor; nafc finbet fi(^

in 92icber{)effen gnr ni(f)t.

HillcUilft fem., bie SBurjel öon Cichoria inlybus, au6) bie ^flanje

felbft; im ©(^molfalbiji^en.

llineril, lancj gezogene ©(^mersenStaute auSfto^en; toon 3)?enfd)en (Bei

ßa^nwef) , 6ei ©dawären u. bgl.) unb 2;i)ieren gebräuc^ü^. ^m ß[tU(^en .ipeffen

unb in ©djmalfalDen.

9Sgt. ©d^melter 2, 202, njo offenbar eben biefe§ Sßort au§ bem 15. 3§.
(il§ hüenen, au§ bem 17. d§ hienen aufgefu{)tt ift.

Hill^abefle , Hingaebede fem. , im ©(^malfalbifc^en, Hingäbet f., im

i^uIbaifÄen, bie 3ßerIobung, jumal ber SSerlobunggfc^tnauS (Söeinfauf im
übrigen .Reffen). Jgingabet galten, bie 2SerIobung feiern, n)ie: Sßeinfauf

I;atten.

mnkel nenlr., ftatt Hünkel, D. i. huoniclin, im ganjen wefttii^en unb

fübli(^en Jpeffen bie iBenennung nii^t allein be§ £ü(^Iein§, fonbern ouc^ beS

ig)ul)n§. ^?eta^I)orifif| ift ba§ ^ort fe^r gebräu(^li(^ ju f(^md^enber 33eäei(f)nung

einer albernen grauen§))erfon : ßinfel, bumme§ .Ipinfel. ®ie am 9, ©e^jtember

1861 bei 2)?arburg toon i^rem ©c^mängerer, bem am 14. Ddober 1864 ent=

I)au^teten ßubwig |>ilberg au§ D(ier§l)aufen f(^eu|li(^ ermorbete ©orot^ea SBieganb

fül;rte ben ©))ottnomen „ba§ §infel" ganj eigenh.

Hinkelhopch msc, .!pünerl)abid)t, ^abit^t. ©tift ^er§felb.

lliliue, aud) «)ol abgefürjt hin, anftatt hier inne; eine in gan§ lipeffen

äu^erft übliche 2Serfd)leifung. „33leib l)inne!" „(Sr l)at§ §inne in ber ©tube

gefagt". „3<^ bin f)in geblieben".

Hiiitersiedlei* msc, Sßejeii^nung einer klaffe bon aSauern in ben

oftlidjen 53e5irfen .!peffen§, unb jtüor üor§ug§n)eife-in ben abiigen Dörfern, tuelc^e

fein toQe§ ^Bauerngut befi|en, nid)t alle ^flii^ten unb 9fied)te ber eigentlid)en

aSouern f;aben, unb bur(^au§ nur Dc^fen, niemals ^ferbe, jut S3eftellung il)re§

®nte§ uerwenbeten, nsä^rcnb bie 23ouern nur 5J3ferbebef)3annung Ratten. Sftor
t. 9?e(^t§gel. 1, 792 (§. 1948) fagt: „^ie Ijinterfiebler woren biejenige, njelc^e

ein geringes abetii^eS gut jum afterlel)n trugen". ®ie| ift in fo fern unrid)tig,

al§ bie ^interfiebler feine 2lfterlel)n§träger waren, wie benn aui^ Gftor felbft

fagt, ein .§interfiebler fmnie für einen Slfterlanbfiebel ni(^t gehalten werben.

9iur ber gelinge Umfang be§ 2e^ngute§ C®"te§J motzte ben ^interfiebler ju bem

wag er war.

Iiiiiterstellig;
,

jurütf bleibenb, ni(^t me^r fort fonnenb; ba§ 2Bort

wirb in Dbcrljcffon unb in ber ®raffd)aft ^icgen^otn/ ciu(^ weiter na(^ 9Jieber=

t)effen l)inein, für hinfällig, fränftt^, fei)r gewo^nlid) gebraud)t: „i(^ fein ganj

^inbetftellig , i(^ fein gor naut me no^", oft gehörte 5?lage ber senes decrepiti.

HJnuniirf msc, ein fc^r gebrciud;li(^e§ SBort in ber allgemein geläufigen

9?eben§art: „e§ ift fein Jg»inwurf", e§ ift feine £leinigfeit, nidjt ol)ne 33clang

ober 33ebeutung, 5. So. „ic^ ^abe jeljn St^aler öcrlorcn, ba§ ift bod; fein

Jg)inTOurf".

Iiiiizelii, fpotten, !^of)nen. Dbergraff^aft §anau, Dber^effen.

hlnzelig, f^jüttifd); ebcnbafelbft , in Dberl;effen I;äuftger al§ ba^ SSerbum.

(Sftor t. 9icd;tggl. 3, 1411.

Hipiiel msc ^at (Sftor t. 9ied;t8gel. 3, 1411 al§ oberl;effif(^ für penis.

®o8 SGBort foU Beteinjelt in tiefem ©inne »otfommen.
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lii|ipelll, t)in!en, and) ja^ipclnb, (\Iei({)fam ^infenb, faufcrt. 3'^^^^'*^)

oUgemein üblicC), aber Don hickeln, iueldjeS weit eigetitUd^er ba§ .§infen 6ejeie{)nct,

fceftimt untcrl'i^ieben; mit hippeln iüirb baS .!pinfen [tet§ f)al6 ober ganj fcJ)er5=

^aft bejetd^net. „©tef), U)o ^i^3^3elt§ ^in, ba§ lofe ©äcEgen". giliborS Der*

meinter ^rin^ ©. 8.

mpiieillllilie msc, ein t)etannte§ o6erbeutf(^e§ ©i^elttoort, einen

iintergeorbneten, 511 ben allergertngften ©ienften gebroudjten unb oI§ caput vile,

^^ubel, bef)anbelten £na6en bejeidjnpnb. gtft^art ^arg. 1582 38b unb fonft

bei (5. S3rant, %\). 2Kurner u. Q(. ^öufig. 3" •&#" findet \i6^ biefeS 2Bort

nur in 3)?arburg, unb bier wjieber bod) nur in ben beiben SSorftdbten ^el^erbad)

unb 2Beibent)aufen übü^, aud) gan^ in ber alten 8?eben§art am gebräu(^li(^[ten:

„einen herunter matten, n^ie einen ^ip^enbub". D[t ttJirb, nomentUc^ an ber

Ä'e^erba^, freilii^ aud; ge|pro(^en: J^ipperbub.

aiisliiepeil , uex^^jotten, Dert)ö^nen; jumat öffentUi^; baffelbe raaS fonft

holliippen, holliiepen ift (bei aSranbt, Sut^er, §tfc^art unb überbauet in ber

ganjcn öiteralur be8 15— 16. 3arl)unbert8 ^ciufig), ttjeld;e gorm ii^ bi§ je^t in

^effifc^en ©c^riften ni(^t gefunben ^obe. „ba§ ber arm nit allein ben f(^aben

^ait, fonbern aud) ben fpot, bann er wurb aüentf)alb »ero(^t ünb auJ3ge{;tept".

% gcrrariu§ 9Son bem gemeinen 5«ufee. 1533. 4. 231. 20b.

Hlriiiese fem., ßntftellung be§ 2Bort§ Jporni^e in ber Dbergraffd;aft

^anau. (Bd;meller 2, 238.

Hirz msc, oft Herz gefpvo(|en, im «Sc^malfalbifdjen Hlrz-^ ifl in Jpeffcn

iiberaü, faum mit 2lu§naf)me lueniger ©täbte, ber üblii^e alte 9?ame be§ ^irfc^ev,

liiruz. ©elbft in ben nieberbeutfi^en SSejirfen toirb herz, md)t herl, gef))ro(^en.

©oH ber m(inntid;e Jpirfc^ bejeii^net toerben, fo l)ei§t er Hirzbock (Herzbock,

iplattb. Herzebock). ®ol)in gehören bie Drtgnamen §er§berg (1298Hirzberc),

©cblo^ im 3{mt Dberaula, ben ^•reil)erren uon ®örnberg jugeljorig, iwel^er

23erg ueben bem ®öl)nberg (®amm^irfd}berg) unb bem 91t(^berg (812 rech-

berc b. i. ^iebberg) eine ber bebeutenbften §ol)en be§ ÄnüUgebirgeS bilbet, unb

^irjbai^ (J^of im 2tmt SBinbeden). 2lu^erbem gibt e§ einen Jpirjberg am
|)aBi(^tsn)alb unb eben bafelbft au^ einen ^irjftein, einen §ir§tüalb bei

§ß5a(^enbu(^en, einen .iperjberg bei 8iebto§. dagegen Ijai ber burc^ feine reidjen

93raunfol)lenlager bekannte S3erg bei ©ro^almerobe bie moberne gorm: .!g>irf(^s

berg; ein jtociter .!g>irfd)berg finbet \\6) bei glörSbad) im ©peffart.

Klammhirz (msc), im @(^malfalbifd)en ber '^atm be§ §euerfd)röter§,

^irf(^fäfer§ ; im übrigen Jpeffen ^in unb lieber auc^ Knippherz genannt, ^m
^rei^e ^ünfetb ^ei|t biefe§ 3nfeft blop Hin. ©. Niggemoere, Pelzgaul.

9i[eben§art: „\6) möd)te grabe ein .Ipirj (.^irfd^) werben" = i(^ mochte

ba»on laufen, auBer mir fommen, wie in älterer 3cit „t(^ möchte ein 3ßolf

werben unb ju Sßalbe laufen" gebraucht würbe. .!g)auntl)al, ©(^warjenfel^, aui^

fonft f)in unb wieter gebräui^lic^.

Hitz^ Hetz. Hieze^ Hisse fem., bie in .Ipeffen üblid^en Sod:

unb (S(^meid)elnamen ber ^\z%^ (®ei^). ^n S'Zieber^effen , im 3ie8cnl)ainif(^en

unb in bem großem S^eil üon Dberl)effen fpridjt man Hitz („.^i^ ba"), im

gulbaif(^en, wie aui^ in einem %\)i\U ijon Dberljeffen (unb in ber QBettcrau f.

SBeiganb im SnteU. 931.
f. Dber^en 1846. 9^o. 81. ©. 248) Hetz (fo

ßftor ©. 1411: ^hl^ eine jiegc), in ©d^malfalben Hieze, wo auc^ ba§ Oei^^

fpiel ber Knaben (f.^äfel) ber ^ieje f))ielen genannt unb eine magere j^rauenS?

)3erfon Jpieje, biirre ^pieje gefd;im:pft wirb (f. ^'^flO/ "^ ^^" nieberbeutfd;en
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SSejirfen Hisse. Semcrfengwert ift in btefem §ur Qdt no^ unaufgeHärten SBotte

ber Sei^fel äit3if(|en t (&ateri[(^ wirb bie^iege .^ett, §ettel getocft ©c^meUer
2, 256) , 7. unb s.

SSgt. Heppe.

Hocll msc, unb neufr., jweijinfigcr ^atm, weither jum J^eraugjief^en

be§ 9JJifte§ au§ beu ©täöen, jum .Iperbeijie^en ber ©arOen, ©tro^gebunbe u. bgl.

gebraucht nsirb; oft aii^ ^aUn (etn^infiget) ühnf)a\ipt. Di)erl)e[]en (5tmt SBetter,

§ron!enberg). „1 ^. mxh geftraft .Iperman .^ofmcifter $u ©teinerj^aufen, bj er

fein £ne(f}t mit einem forn^od; gefi^lagen". SBetterer 33u|tegifter »on 1576,

„2| f[. iwirb geftraft 3o^anne§ .Reifen ©o^n ju Sßiebetwetter , ba8 er ©igfrib
Slaumann ju 8io§))l)e ein ^od) veruntreut". (S&bf. to. 1596, unb öfter.

®ie i^orm Hoch [tatt Hok (wiewol junjeilen au&) H6k gefiproi^en wirb)
ir.u§ auf ber a^b. unb ml)b. 9Ze6enform häge, hagge berufen, ©raff ©^rac^fc^.

4; 763.

Hoclizeiter msc, S3rautigam. SBirb nur in ben füblic^ften ©egenbcn
bon Dber^effv'n geSraut^t, in 9Jieber^e[fen unb weiter »öUig un&etannt.

Hof msc, in bem groften Streit üon 9?ieber^effen , in ber ©raffd^aft

Siegen^ain, in Dber^effen, gulba, .ipanau, wie gemein^o^beutf(^, bo(^ faft nur
Don einem gut§l;errli(|en (Ionbe8fürftU(^en , abiigen) aSefi^tum ober toon einem

cinjetnen ©e^öftc, nic^t Don ber ^offtätte ge6räu(|Ii(^. dagegen Gebeutet ^of
in ben fä(^fif(f)en unb weftfäüfc^en SSejirfen, fo wie an ber ganjen Sßerra, oon
Söanfiieb 6i§ SBi^en^oufen, fobann an ber Sber unb ben 3"^w^en ber ©(^wa(m
fci§ ^erouf mä) ©ebbeterobe: ©arten, wa^ fonft .§of genannt wirb, ^el^t ^ier

(wie aud) fonft in .!pcffen) .!g>of reibe (f. b.).

Pflanzenhof, £rautgarten.

Grashof, ®ra§garten.

3n ben fcejeidjneten ©egenben ift ©arten faft ganj unüb(i(^.

S)a§ alte, einen jiemli(^ anfe^nli(^en 9iaum im SBalbe 6ei 2)reit)aufen

einfc^Iie^enbe ©emäuer, ber .!pof genannt, ift weber ein 3tömerlager nod) ber

9ieft einer ehemaligen 23urg ober gar ©labt, fonbern ber 58ergung8ort für baS
23ie^ in Qätm !riegerif(^er Ueberfalle , wie beren am linfen ^it)einufer unb im
fübli(i^en ®eutf(^Ianb in großer Qal, aut^ mit ber fic^erfteu ©rinnerung an i^re

ehemalige ^öeftimmung, toort)onben finb.

Hofmanii 1) ein jum Jpofe gepriger SeiBeigener.

2) ber ßei^ebeftänber eineg 2tdergute§, ber Sanbfiebel. 3" ^^<^^^^ ^^*
beutung crfi^eint ba§ SBort einjeln fc^on in Urtunben be§ 15. S^r^unbertö, fe^t

l^äufig im 16. unb im. 17. 3«rf)unbert. „2Bie einem treuen lanbfiebeln »nb
^offmann gebüert". ßbSborfer Sei^ebrief Don 1597 bei 8enne)3 ßei^e ju S©Sfi.

Cod. prob. ©. 74. Unb fo in gebrudten unb ungebrudten Urfunben anwerft

häufig.

3) ber Stuffe^er über bie ^ienftteute beS ^ofe§ (Domäne ober (gbeIf)of)

;

er t)atte bie ©ienftleute anju^ei^en, bie Slnwefenben ju öerjei(^nen, bie Ölbwe*

fenben ju Bemerken unb anjujeigen unb bie 2tuffi(ä)t über bie Strbeiten ber

SDienftleute ju führen, 2Iu(^ war er wol juglei(^ Dbmann über ba§ niebere

©efinbe (.Iputejungen u. bgt.). 3n ber f^äteften 3eit ber (Sjiftenj ber ©ienfte

fpract) man jeboi^ gar ni^t me^r §ofmann, fonbern -^o^mann, eine j^orm,

weM)e fogar Familienname geworben ift, unb fid; einzeln allerbing§ fc§ou im
17. Sar^unbert finbet.
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Hofreicle fem., in Reffen allgemein lUIic^ für bie unBefcauctcn unb

511 ofononüfdjen ^weden ieuu^teu 9iaum an bem 33aucrngute unb betn J^aufe

über^aui)t; e§ njirb btefe§ Sßort au(^ in benjenigen ©egenben gefcrauci)!, wo
Jpof ni(J)t in ber Sebeutung uon ©arten toerwenbet wirb (f. .!pof). ®te .^ofs

ftatte wirb nic^t leitet mit bem einfa(J)en .§of fccjeic^net, ftetS .Ipo [reibe.

®a§ jweite Sßort ber ßom^Jojition ift noc^ nic^t I)inrei(^enb ermittelt,

wag 21 bc hing unter Jpof reite unb 9teite barüBer fagt, ift nitiitig. UeberaH,

wo §cfreibe feit bem anfange be§ 16. ^ar^unbertg in Jpeffen erf(f)eint (au8 bem

15. 3ar^. fetalen mir 33elege) wirb e§ mit b, niemals mit t geft^rieben.

®a§ äöort finbet fi(^, wie I;ier, in SCtjüringen unb 2)?etffen; bei

©c^meller aber fe^lt e§.

©eltfamer SBeife f^rit^t mon in unb um SBoIf^agen: ^ofereife.

Höckel msc, Söünbel. ^m gulbaif(^en, befonber§ an ben Slb^ängen

ber l§ot)en 9i^on (©(^warjba^) gebräu^Uc^.

OellOCke, Gehöcke neutr., 1) unbequemeS Siegen, ©te^en, befonberS

im ©ebränge toon jufammen liegenben, fi^enben, fte^enben 2)2enf(f)en; ©ebrdnge;

2) .Ipaufe unorbentli(j; aufeinanber geljäufter ©erätfdiaften, 3. 33. bei bem (Sin-

padm. 33e^uf§ 9Ser^aufung gibt e§ ein @el;o(!e toon Giften, 5?offern u. bgt.

3) altes baufäUigeS ^au§.

4) ©(^im^fwort für einen ^ßifrigen, ober auc^ fonft unonfe^nltdjeu

SKenfi^en. S)ie^ nur im ©(^malfalbifc^en.

Iiökern, flettern, befonbern öon ^inbern, welche auf 23anfen unb

©tü^len t)erum |ofern; aud) toon^i^sen, weS^alb man ein ju folgern §ofern

geneigtes £inb auc^ eine Hökergeisz nennt.

Holle fem., 1) Frau Holle, bie ^effifi^e 2tu§f^rac^e Don Hulda, Frau

Hulda. ©. J. Grimm d. Mylhol. ©. 244 f.

2Ba§ in ber 2SoIf§f^rod)e toon ber grau .Ipotte wir!ü(^ toorfommt (benu

biete ber neueren Srjölungen tion ber %xau .§oüe finb wie valicinia posl evenlum,

nai^ bem 5öefanntwerben ber 2Bi(^tigfeit ber ml)tl)oIogif(^en ©agen anbcr§wol)cr

entlehnt, t{)eilweife com^joniert, einige erfunben; wenige finb ec^t, unb biefe [tctS

nur Söenigen befannt gewefen) beftefjt in golgenbem:

1} ein Stüm^el unterf)alb ber £albe am 3)?ei§ner fü^rt ben 9?amen grau
Rollen SCei«^;

2) wenn bei StCjauwetter ungewo^nlii^ gro^e ©(^nee^octen faden, ^ei^t

eS: bie grau §oUe mad)t baS 33ett; bie^ faft nur in S^ieber^effen

;

3) in Dberfieffen wirb baS 9Jad)twanbeln genannt: mit ber §offe

faren, ober abgefürjt: ^oUefaren. ©0 oui^ auf bem Sßefterwalb. ©c^mibt
©. 73.

4) J^ ollen jo^)f ift in Dber^^effen unb auf bem SBefierwalb bie Söejeic^;

nung eineS oerworrenen ^paarjo^feS ber SBeiber, fo wie ber in langen S'^^f^"
^erab^ängenben S3aumfIe(J)te an Säumen im l)ol)en ©ebirg (Slbelung 2, 1266:

^öUenjo^f; ©d^mibt ©. 341); -aut^ wirb ein wirreS §aar f(^on Jpollel)aar,

^ollefo^f genannt, aü6) wol »on bem Sträger (met)r toon ber SErägerin) eineS

fol(^en .§aare§ gefagt: „^u bift ja mit ber §olle gefaren". Unter le^terem

SluSbrud aber meint man alSbanu eine eigentli(^e .^ejenfart, wie bie^ aud;

(Sftor ©. 1411 ongibt.

2^ .Ipaube auf bem ^o^fe ber SSögel: .IpDllenfjüner ; ein ^anarienoogel

mit einer ßolle. Slflgemein übli^.
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Holperte fem., eine bet mitleiblofen 33cr[tümmc(iingen , wel^e ber

©c^malfalbifdje ®ialect mit ben SBortcrn unferer ©prad)e ücrnimmt. ®iefe§

Sßort i[t bie Sntfteüung üon Jpeibelbeere, vaccinium myriillus. ©d) melier

2, 173 wiü Hol-ber öerfte^en , unb §icl)t fogar ©dituebifdieg §iir Sfiei^tfertigung

üon Hölperle ^etbei, inbe§ faum mit einigem ©rfolg.

HollSClie fem., meifi nur im ^(uraf: Holschen ge6räuc^Ii(^ , ift an

ber CDiemcl bie iib(i(f)e SBejeii^nung ber bicJften ©orte 5!artoffe(n (e^ebem: englifc^e

Kartoffeln), tveldjc toorjuggmeife jum SSief)futter gebraucht tuurben. Df)ne S^^^'f^^

tft ba§ SBort nid;t§ onbereS aI8 Hohschuh, weldjeS SBort ouc^ in jenen ©c*

genben, ujie njeiter fübli(^, Holsche gef^rodjen tr»irb, iinb nur ba§ ®enu§ ift

geänbert worben. 3ene i?artoffelf)3ecie8 trug in ber Shat jiemlii^ bie j^orm unb

©ro^e eine§ ^oIjfct)U^e§.

Home msc, Kummet. D6erf)cffen, qu(^ Hdme gefpro(fien, t»ie am
^yücberv^ein , wäfirenb in Jpeffen in ber gett)Dt)nli(^en 3tu§fpra(^e baS ä überall

in 6 übergebt, ©ie flainfc^e gornt biefeS ber ganjen inbogermanifd)en ©:prad)s

familie gemeinfamen 2Borte§, bte gorm Kummet, reicht nur big in bie @raffd}aft

3iegen£)ain, »wo Kummet unb Häme neben einanber (j. 33. in 3:rei}fa) oor=

fommen. ^n Dber^effen ift bie beutfi^e gorm Häme, Home ou§fd)lie|lic^ \\\A\6),

W)ie aud) am 9iieberr^ein (f. Klein ^roinnciatvuörterbud) ©. 283, nur ba|,

wenn n^irflid) irgenbwo ^arnme gef^roi^en ivirb, bie^ felbft am 92ieberrf)ein nur

in bcfc^ranftem Umfang ©tatt ^aben fann). ®riec^. xTjfiog, lat. camus, ruff.

chomüt, bot), chomaut, ^oln. chomato; bcutf(^ (Gioss. Mons. §u 2 Reg. 19, 28)
Chamo.

.^omen, Kummete njerben nur für bie .^inter^ferbe am Sagen gebrau(^t,

bie 9Sorber))ferbe unb bie toor ^flug unb ßgge gef^^annten befommen ftatt be§

Jörnen ben ©ilen.

HToiume fem., Dr)rfeige. '^m gulbaift^en, anberwört3 ni(^t übli^,

bafür §uf^e (©tift §er§felb unb fonft).

lioiiiilietl, hummen, toom Srüllen be§ 9fJinbtoie^e§ , namentfirf; rion

bem tieftonigcn brüllen beffelben (bem 33rüUen na(^ j^utter) ber eigentümliche

unb überall gebräu(^lid)e SluSbrud, beffen, wie fo bieler ät)nli(^er, bie ©(^rift?

f:prad)e ju it)rem 9'?a(^tl)cil entbef)rt.

Terlioneil
;

„es verhont mir", tc^ en^sfinbe bie tieffte ©\^mad;, i(^

tin auf ba§ föm^jfinblic^fte beleibigt. (Sd;malfalben. 2SgI. verschmähen.

Honig bejeidjuet in Ober^effen fonjol ben eigentlichen .^onig, al§ ba§

ou§ S3aumfrüc^ten gcfodjte 3)?u§ ((Sompott); e3 gibt bemna(^ in Dbert)cffen

S3ienl)onig, 58irnl)onig, SIluetf(^enl)onig (3'»^tfd;enmu§), 2te)jfell)onig

unb SBad)^olberf)onig (le^terer im .^interlanbe).

Hoilkel neulr., ein an ber ©djwalm übüd^es ©cminutit» tion Jpanb/

meift in ber 9lnrcbe an Kinber: ein .Ipontel geben.

Hoilliet fem., ©c^abernad, nac^ ßftor 3, 1411 in Dbert)cffen üblic^;

feitbcm fd)cint ba8 2ßort erlofdien, faU§ e§ ni.^t, wie einige anbere SBörter

föftorS, auf einem 2)ii8i3erftänbni§ bcrutjct i)ai. 9Sieüeid;t ^at e8, wenn e§

wirfli^ ejiftiert l)at, eine fpccieUe 33ebeutung gehabt, benn ßftorg SIrtifel lautet

üoOftänbig: „gönnet, ber ft^abernad, ber braut bie l)onnet i\)\x\\",

Iiopp sein, eine in ganj .Reffen wie aud) anberwärtg üblidje, ni(^t blo^

fc^erjweife üerwenbete, j^ormet für: »erloren fein, banferott fein, tobt fein.

gftor ©. 1411.
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Höpper msc, b. i. ^ü^fer, S^ame beS %xo\d}(§ an bet ©iemcl, wo
man j^^rofi^ gar ni(^t, ^ogge nur fe^r feiten §ort.

Iliipiier msc, im njeftürf)en -Reffen bie SSejeirfinung ber jum 5tinter«

\pkl bicncnten ©{^nenfügeli^en (2ßQ(ien, ©(f)o^er, 3)ierkl); aud) Knipshupper

genannt. S)a§ ©))iel x\i itbrigcng, namentlich al§ ein an alte [trenc^e D?cgeln

get)unbene§, iuie e§ im ö[t(id;en .Reffen ouftritt, im ttje[tlid;en J^effen ivenigec

üblii^.

Horinel msc, 9?an[cf), 33etäu6t^eit, blöder, „5Ha^peI" im ^o^jfe. ©cf)r

ottgemein üblic^. 3n neuefter %i\i ift neben Hormel, nomentlii^ für einen ^cf=

tigen Slauf^, auc^ ber 2tu§brucE „©türm" in Uebung gefommen.

Iiorilieln ^at (Sftor t. Dlei^tggel. 3, 1411 mit ber SSebeutung: leife

fingen; ou(^ n^irb baS SBort, jebo(^ ni(^t au§|(^lie|U(^ in Dber^effeir, in einem

Q^nliiten ©inne (»irflid^ gebrau(f)t: unarticuliert, fummenb ober brummenb, fingen,

in fingenbem Sone murmeln.

ICoriialfe msc, ein tjoIbmonbförmtgeS Sßeijengebärf, in ©c^malfalben,

Gaffel, g-ulba unb onbertt)ärt§ üblid), in SDberf)effen unbefannt; inbev fiitirt

baffelbe in ^^ulba nic^t ben 9?amen §ornaffe, fonbern £rumme§d)en. ®fll;cr

iüt)rt ber in ©c^malfalben nnb anberivärtS toorfommenbe gamilien=9^ame Jg>ürn=

affer, ^ornef, ein .gornaffenbeder. SSgl. ©dimcUer 2, 239.

llönieil, hürnen
i in§ Jporn blafen, ein neben dülen, düeten (luteii,

tiielen) im ©ebraudje befinbli(^er 8(u§briid. ©ie ^ienftleute mußten frü^ 3)(cr=

gen§, „tcenn ber Jpirte f)örnt" jufammenfommen unb angeben (bie Slrbeit mx-^

fongen). ®iefe Drbnung Jvurbe, njo unb fo lange CDienfte beftonben, feft

ieobai^tet, aud) fommt fie öfter urEunbli(^ bezeugt toor, 5. 33. in einem 2lbfd)icb

ber Dkgierung ju Gaffel uon 1539 in einem ©treite ber »on ßönjenftein mit ben

<Dien[tleuten ju ^weften ßennep Sci^e ju 8©9i. C. pr. ©. 497. Stuf ©ertruben*

tag ^örnte ber .!g>irt jum erftenmol Qum S3ie^au§trieb).

Iloriiickel msc, lange ©tange, an weld;er ein eiferner Jpalen befeftigt

ift; ein Oeräte, welt^eS üor§ug^iveife jur §ebung unb ^eranjie^ung ber 23aus

ftiide (©d)n)etten, 9iiegel, Strägcr) bei ber 2Iufrid;tung be§ 3'i"i"^'^>'^"^e^ ""^3

©ebäubeS benu^t njirb. ßanbeS D. G, 834. to»p ^anbbuc^ 0, 309. ®ie

23enennung ift am üblic^ften in ber ®raff(^oft ^i^g^n^ain, bann in Dberljeffcn,

inbeg au(^ in 92ieber^effen ni(f)t unbefonnt; aud) ift fie ein in .Reffen ft^on alter

Familienname, j. 33. ift ber §of .ipälganS bei .g)ergfelb fd)on feit brei 3arl)un«

berten im 33efi^ ber gamilie ^orniäel (^arnidel). (Sftor ©. 1411.

Hoseliiinper msc, ber ßum^enfamler, ireli^er bi8 auf bie neuere

3eit bie ©orfer, früher aut^ bie ©tobte, §u burdijie^en unb bie @inwüf)ner

burd) baS pfeifen auf einer eigentümlichen pfeife, ber .!^ofeIüiTH)er^feife, auf

feine ©egenwart aufmertfam ju mad)en ^jftegte, ®a er bie^ auf ben ©örfern

iefonberS bei Siegennjetter t^at, njeil er ju biefer "^di bie Sinn)of)ner am ge*

ttjiffeften ju .^aufe traf, fo ^ie| e§: „ber ^ofelümper pfeift, e§ gibt

iRegen". Stud) fpric^aortlid): ,,2i""9e, tt)a§ bift bu für ein ^ofclümper" b. i).

wie I;aft bu beine ßleiber §erri^en. ©ftor ©. 1410. .^of elümperwaare,
fleine geringe ^urstoaaren, bergteicben ber 8um)3enfamler für bie ßum)3en ju

geben pflegte, benn biefer ßumpenfauf war niemals etgentlid)er ^aufs, fonbern

buri^weg Staufdj^anbel.

hosselichy hoselich f. huscheln.

Host msc, nieberbeutf(^e 3Iu§fprad;e üon Hurst, ©toube, ©tengel (Krauts
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^oft). ^üt in ben iveftfälifc^en ©iftricten üOIicf) (wo ba§ r u6ert;au^t leidet

übergangen njtrb; man \pxid)t aii6) Fikkel ft. Ferkel ii. tgl.).

Hötsclie 1) fem. baS gemeinl)od)beutf(^e .g)ütfc^e, tft nut im <B^m<xU

falbif^en in ber aKgemetnen 23ebeiitung 33a nf ge{)räucl)Ud}.

2) neutr. (Hötsch) ba8 {)al6ernjad)fene , »on ber ^uf) enttt)of)nte Stdh,

wd(;renb ba§ a)Zi(^fat& Motschel (f. b.J t)eii3t. (S^ttjavjenfel§.

liott, ber in Reffen tüie in ganj ®eiit[ct}(onD üblidje Qnxu^ an ba§ 3"3*
biet), [id) re(^t§ ju Ijalten. 2Bä()renb har iinb west berfd^iebcn angetwenbet ttjerben

([. bar) gilt hott für ^ferbe unb Dd)fen überall oi)iK Unterfdjieb.

3[t här iwirflid) felti[d), unb bebeutet e§ lint§ unb n)c[tit>ärto
, fo wirb

holt tt)ol au^ feltif(^ fein unb rec§t§, ofttDartg, t>orn)ärt§ bebeuten mü|en.

liotfeln, au(^ ttol, boc^ feiten, holten, bcjeidjnet ben ©(^eibungS^ruceff

ber 3)iild}, vwenn fie „^ufammenlauft", b. ^. £ä§tt)a|er unb ßdfeftoff \\6) fd^eiben

(wie ba§ bei einem ©ewitter ju gef(^et)en ))flegt). „3^ie 3)iil(^ f)otteIt", „bie

2)Ji(d) ift get)otteU". 3n ganj Reffen übli^; anben»ärt§, wie e§ f(^eint, bolb

gar nid;t, balb nur feiten toorfommenb.

Hotten plur. fant., Schwinghollen, bie wolligen j^^^*^)^^^?^^^ / ^i^el(^e

fi(^ bei bem Schwingen be§ j^lai^feS bilben. 9'Ziebert)effen, jumal in ber ^mt-
gegenb. @<^mibt wefterw. ^b. ©. 73 f)at ^otg, mit glei(^er 33ebeutung,

namentlich ber richtigen 33emerfung, bo^ ber bei bem Jg)ec§eln fi^ bilbenbe Slb^

fall 2Berg ^ei|e. ^e^rein SSolfSfpracbe unb SSollgfitte im §. 9?a|au ©. 199

^at J^ob^, aber fid)erli(^ unrichtig für bie Slbfaöe, weli^e fid) beim Jpei^eln

bilben. 3" Dber^effen werben bie Rotten (ein bafelbft ungebräud)lid)e§ SOBort)

unterfcvjieben in Wodch, weld)e8 bem na^auifdjcn Hodcli nal)C fomt, unb Uswick.

Hotz fem., SBiege. 3^^^*^^^^ "^^^ t^iilba unD 3!Berra, fo wie weiter an

ber SBerra unb in 2;l)üringen faft einjige 33e5ei(^nung biefe§ ©eräte§. 93gl.

Joh. Rothe bei 3»enfen ©. 1701. 5lbelung u. b. SB.

Hotzel fem,, a\\<^ Hutzel, gettodnete löirne, Ijier allj^emein; wie aud)

fonft in ®eutfd)lonb, übli(^. §ßgt. Backsbeere.

verholzein, terhulzeln, einfd)riim:pfen
;

„ber ^U(^en ift ganj toer^o^elt

(im SöacEen mißraten burc^ §u ftarte Dfenl;eijung); „eine alte, ganj »ertiu^elte

grau"; „ein »er^u^ett alt ä)?onn(^eu". ?lllgemein üblic|.

beliiibeil, notig ^aben. „ßat^ar bu leffeft e§ bil)r fauer werben, bu

be^uebeteft e§ nit" (bu braud}teft e§ gerabe ni(^t, t;atteft e8 ni(^t eben nötig).

(Sf^wegcr §c^cn ?Pt. Steten ö. 1657.

Hiidiel msc, Heuchel (fo wirb ba§ SBort ftet§ gef^rieben, gefj)rod)en

bagegen wirb c§ Hichel) , Jpaufe oon ©ctreibegarben, wcld)e al§balb nad) bem

e^nitt gebunbcn unb jum S)ürrwerben unb 9^ad)reifen im freien gelbe jufammen«

gefteHt werben. Dber^effen unb @raff(^aft 3icgenl)oin. ^n älterer ^^xt würbe

ba§ SBort aud) wol toon jebem Jpaufen, namentlid) aud; öon ben Jpeuf)oufen,

gebrau^it, wofür je^t lieber Raufte (f. b.) gefagl wirb. „^ fl (wirb geftraft)

ber .^irt ju ©arnow ba§ er ben @o§feibern in i^r felb bur(f) i^r lorn feud)el

get)uetet ^at. Sßetterer Sßu^regifter »on 1591. „j fl (wirb geftroft) Sße^ganbt

3ei§ ju Sl§p^e, baS er 2ßeiner§ §erman feine J)ferbe be§ nad)t§ bie l)affer

I)eu(^el e^en la^en". ßbbf., unb fo in ben 33uiregiftern, (Srntercgiftern u. bgl.

„ein wiegen ju e^m Ijeuc^el ()awe§"
;

„ein wi^en lä^pgen juiij ^eudel t)awe§"

©üterüerjeidiniS »om 23urgwalb »on 1558.

gftor beutfc^e Üie^tggel. i, 580 (§. 1423) bel;anbelt ^eud;el alS

f^non^m mit .Ipaufte.
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Hichel fem. \aixh in 9'?teberf)e[[cn für ©tirnrunjet getraiK^t.

SSgl. fca§ 6aienfc|e Hifel ©d)mcUer 2, 155.

llil€lieil, zusammenhuchen
, jii[amnienfinfen , Vor (Sc^n)0(fe unb 3tlter;

toon ä)Zen[(^en üor§ügU(i^, aber aud) üon franfen unb alten Steteren (^^ferben)
gebraiK^t, unb jiemlii^ ollgemetn üblic^.

Hiidel msc, <BtM Stuc^ ober ßetniDonb, ßci^pe, Summen. ®a§ SBort

ift im gulbatfc^en, im Jpet§[elbif(f)en, in ber SDbergraffdjaft §anau unb in Dber^
treffen üblicf), in S^ieber^effen nid}t einmal bcfannt unb i^erftanben, ge[d;tt)eigc

benn gebräuchlich, '^m gulbaifc^en, reo mon Huidel f)3ri(^t, bejetc^net bo§ SBort
meiflcn§ ein ju einem be[onbcrn ©ebroucfje beftimteg (Stitcf Znd), weniger ein

gerri^ene§ £Ieibung§[tucE : Tröckelhuidel , .^anbtut^; Waschhuidel, SBafc^tuc^,

5lb)3u^tud; ; Knephuidel, £nüpftud) , tt)el(f)e§ toon ben grauen§)3erfonen um ben
Stop'\ gcwunben wirb. 3" Dbert)effen ift am gebräud)licl)ftfcn bie Som^jofition

Handerhodel (Handerhaddel), §onbtu(^. ^n ©d)malfalben ift Hudel nur jers

ti^ene§ Sltcibung§ftü(f , ßum^en. (Sben fo ift im ^er§fe(bifd;en Hoddel ber mit

Sumv^en umtrirfelte SBadofenfeger , unb eben fo aud) im ©(^warjenfelfifi^en , nur
ba^ t)ier ber D^ame biefeg (SeräteS //«// aufgef^roc^en »irb. (Sftor t)at©. 1410;
„fabeln, lumpid)te fteiber".

^ier{)er gehört aui^ Knophaddel (f. b.), tt)ef(^e§ SBort §n3eifeI§o^ne fein

anbere§ ift, a(8 ba§ tioti^er enucit)nte g-utbaifdje Knephuidel: äu(^ tt)el(^e§ (in

©rmangeUing eine§ §ute§) um ben 5i'o^f getounben »wirb, alfo nieta)3t)orif(^ ben

„^)ofel" be,^eid)net, reeldjer nur Sumpen um ben ^o))f ju reideln ^at.

®urd) bie formet Haddel unb Hoddel fc^Iiept fic§ biefe§ 2ßort an ba§
gemein^oc^beutfc^ gensorbene Hader, Sum^jen, on.

CDa§ SBort ift entfc^ieben oberbeutfd); ^äufig fommt e§ bei ©eiler öon
^eV)fer§berg oor; out^ SllberuS üerjcidjnet e6.

grifd; 1, 470. Slbelung 2, 1300. 3eitfd)r. f. I^eff. ®efc^id;te unb

m. 4, 75.

Hudler msc, befannte§ ältere§, nod) jel^t in Dber^effen in ber gorm
Huller übliches (Sd)im^)ftt)ort = 8um^. „^ gulben (»ritb geftraft) .§an§ ©c^tett

Siirger §u Diaufc^enberg ba§ e^r ßurtt münc^en bafelbften ein.!g)ubler gefc^olben".

JRaufc^enberger 23u|regifter toon 1604. 3Iu(^ hudeln wirb in ber g^orm hüllen

in Dber^effen gebraucht; c§ bebeutet f(f)kc^t be^anbetn, namentlich SDienftboten

unb i?inber.

SSgl. Hulch, Hudich.

Illldeni, ouc^ huidern, huddern, hutlern gefprot^en, bejeii^net im gu(=

baif(^en ba§ wie^ernbe 5ttmen ber g>ferbe, auc^ wol ba§ Sßte^ern felbft.

Hiider^eisz, Huidergeisz fem., bie ^eerf(^ne))fe, 33eccaffine, »on

i^rem t)em wiel)ernben .^erüorfto^cn be§ Sltem§ ber ^ferbe, n)eld)e§ bo(^ lieber

mit bem 2)tedern ber @ei|en aSertnonbtfdiaft §at, fo genannt, gulba.

liuf , wie au(^ fonft unb wot allgemein in 2)eutf(^(anb ber "^ww] on

ba§ 3"9^^4» "tt^ baffelbe §um ^utüdge^en, jum (Sin^atlen unb ^urüdfc^ieben

be§ gu^rwettS §u bringen. Stuc^ abunfcant: hüf zurück!

hüfeuy einhufen, zurück hüfen, bo§ ^utjrwerf jurüd fc^ieben, unb machen,

ba^ boffetbe jurütf gefc^oben wirb. Stui^ figürlich: ton bem Stngefangenen ab*

fielen, bie get[)anen ©(f)ritte jurüd tt)un ober jurücE ne£)men, oon etwa§ ablasen.

SSgt. Sourn. oon u. für ©eutfc^I. 1786, 2, 116 au8 ber ©taffd)aft ^ol)enftein.

Huck msc, t)ervorrPöenber .^ügel, S3erg. „^en 28. 3«""«'^" Wegen

SSilmar, Sbiotifon. 12
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n?ir einen i)\id tanbeS in^ gefilmt, ler So^je fcc ©. Stuguftin genant". ^anS
©taben Dteife&efc^reibung (SBeltfcuc^ 1567 fol. 2, 931. 28a). ®iefe§, im Seben

gegenwärtig, \o Diel i(f) weife, nur no(^ fetten toorfornmenbe 2Bort ift bofjelbe,

\x>aS in Sigennamen toicier 5Berge in ber 9it)ün unb im 2:f)üringern)oIbe er[(^eint:

ßier^auf, ®onner§f)au!, ©eringS^auf u. [. Jü. , unb bie^ ift ni(f)t8 anbere§,

al§ bo§ m^b. houc, collis, au8 welkem unfer gemein^octibeutf(^e§ Jpüget al8

deminutio entftanben ift. Jpiertjer gef)ürt ou(^ ber 9?ame ber, ni(l)t weit nßrblic^

Don ber ©tabt SBetter gelegenen 33urg EUnhouc, ßln^od), n>el(l)er je^t tur^
93orfe^ung be§ glejionSrefte^ m unb bur(^ Slfcwerfung be§ c 3)Jelnau lautet.

9^01^ 1521, at§ man Bereits 33?elnau f)5ra(^, anirbe ba§ alte ®enu§ beibehalten:

„ju bem 2)ielnau".

liuckelii, hockein, aufhuckein, auf ben Siürfen fe^en unb auf bemfeI6en

tragen ; t>or§ug§weife gebräu(^Ii(^ üon biefer 2trt be§ 2:ragen§, welcher für ^inber

in Stmcenbung fommt. — Sine ber grau§li(f!ften ®ef)3enftergcfc^i(J)ten ift für

^inber eine fo(d)e, in welcher bo§ SBanberbtng fi(^ bem, weld;em eS erf(i)eint,

auf§u(felt. (Sftor ©. 1411.

liuckeril, eint)üQcn unb wärmen; Obertieffen, gan§ wie in 9?ieber^cffen

hutlern (f. b.) gebraudjt wirb: „bie ®Iuiife ^u(fert it)re .!g)infel", „^ucEer bi^

rc^t in§ S3ett" u. bgl. (Sftor ^at ©. 1411 I)ut(I)en al§ obertjeffict).

Hllller msc, bi(fer ^^ad, 33aflen, t)efonber§ ein runb ge))atfter 93atten;

bann aud) ^alb fcl;erj^fte Söe^ei^nung eine§ unberpltni^mäfeig biden £inbe§.

©(^malfalben.

liullero (huillern, hüllern), rotten, Mern, öon fugelfSrmigen [unb

woljenförmigen fingen. gutbaif(^e§ Sanb unb ©djmalfalben.

Hliiidsscllippel msc, 93ejeic^nung be§ ©c^wäreng (boc^ nic^t

eines jeben, fonbern nur einer gewiffen 2trt ©(^wärenj weld)er? §abe i^ nit^t

feftftellen fönnen) im j^ulbaif(^en.

Hiine* Saugen bon biefer urotten 9Solf§6ejei(^nung finb folgenbe Drt§namen

:

2)er §ht^ ^auna, Hünaha, üon welchem bie jüngeren Dörfer Ober-

tiauna unb Unterhauna ben 9?amen führen.

®ie ©tabt Jpünfelb, Unofeit 782, Huniotelt 815.

®a8 ®orf Jg)ün^ot)n, Hunioham 815.

S)ic ^unburg bei 2)reit)aufen in Dber^cffen.

®ie ^ünenburg bei Sm^fer§t)aufen. ßanbou SBüftungen ®. 87.

(Sine jweite <g>uuenburg finbet fidi bei SSolfmarfen.

®ie |)üneburg im %xai ©^sangenberg; na(^ einem ©aalbuc^ be§ 16.

^^ar'^unbertS : y,Hüeneburg \tm Assenborn". Üanbau SBüftungen ©. 83.

®ie ^ünifd;e U3urg am linfen Ufer ber ®iemel, jwifi^en ßamerben
unb ßiebenau, wcl(^e no(^ je^t ©ipuren ton 93efeftigungen trägt. Sanbau
Lüftungen ©. 28.

3)ie t)ünif(^c 33urg jwift^en .!pofgei§mar unb ^elfe, ein noc^ je^t er*

t)attene§ 58efeftigung8werf, weld)c8 gegen bie Jg)o(^fIäd;e i)in boippelte ©räben unb
SBätle ^ot; 1385: an der hüneschen borg; 1504: by der hunschen Borg.

ßonbau SBüftungen ©. 35,

9JJögIid), ba^ t)icr^er auc^ bie ^eune (.^äune) am StnnU unb ber

^unbborn bei 9fiut)ltir(|en , welker Hünborn gef^ro(^en wirb, gehören. Stuc^

ben 5)?amen ber an ber D^m hei 33e|ie§borf Iiegenben SKü^Ie f^rid)t ba§ SSolf

nic^t §ainmüt)le, fonbern Hönmuhle.

Sögt. Hünhüppel (unter Htippel) unb Hünsche.
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lllllieni, hünern y ein 618 jum Untergange ber otten ©ienftfcarfetten

unb 3i"^PP^ti9f^iten \A\\6) gebficfeeneS 2Bort, je^t gdnsric^i ettof(^en. S§ fee*

beutet baffelbe: mit einer Abgabe toon .^ünern, neben ber 33ebe, belegen, unb
in inn^erfonoler gorm: mit einer [olc^en 5tbgabe belegt fein. „Waz vnser lüde

in dysem vorgerianten gerichte sitzen, sessea adir noch dryn quemen, dy sal die

vorgenant Aiheit (üon ©d)recE§bact)) ader er erbin beden vnd hunern, vnd wir— se dar an Irangen in keyne wys". Urhmbe ber 2)2e^a »on ßiebiSberg

[öiSberfl] »on 1369 bei SBend 2, ©. 439 (5«o. 414). „eS §ünert fort"

b. \). bie 2(bgabe ber Jpüner mu$, »vie »on ber ÜKutter, fo aui^ toon ben gleici^*

faU§ leibeigenen £inbern fort entrictitet wjerben. Sftor t. 9te(^t§gel. 1, §. 429.
Jgtüner unb 23ebe werben ftet§ jufammen genannt, §. 33. „eyn eygen man, der

eyn golsiehin ist, adder der nachfolgende Hern hat, den he hüner ader bede gibt",

ßmmeric^ i^ranfenb. ®ett)oni)etten bei Schmincke Monim. hass, 3, 676.

HiieilSClie fem., Sutetfranf^eit ber ^üt)e. ®o8 Sßort ift eigentlich

Slbjectitoum: die hiunische seil, ß'ranf^eit; e§ ift (Grimm Mythol. 2. Ausg.

©. lUö) eine elbif(^e £ranf[)eit gemeint: bie ^cge ^at einen hiunen, ber t}ier

al§ ein frembeS, ungeheures, böfeS 2Befen im 3lügemeinen erf(^fint, in bo8 (Suter

gejaubert. 23ei Stbelung 2, 1200 erfc^eint ba8 2ßort aI8 Jpintfc^ msc. unb
bebeutet i^m 33ruftbef[emmung unb £eid)en; bei X^. 3)?urner lut^. 9?arr 1522
SSI. lija erfi^eint e8 al§ Jpinfi^cn neben g-eifel; ©talber 2, 61 J)ot baS

ri(f)tii]e §ünf4ie, aber bei it)m ift e8 2)ci(äbranb. 3n 5)?iebcrt)effen njirb gegen

bie (luterfranf[;eit folgenber ©egen angemenbet:

Die Hüensche und der Drache

die giengen über die Bache,

die Hüensche die verschwank,

der Drache der versank.

'(9Son mir 1842 in Srün^enljain au8 bem 2)2unbe einer l)anial§ fiebenjigid^rtgen

äßagb öernommen unb an J. Grimm miti^etl)cilt, weldier i^n a. a. D. abbrutfte).

Gin anberer (Segen, in n)d(^em bie Jpüntfi^e üorfommt, finbet fi(^

SWonc Stnjeiger 1837 ©. 465 j I;ier gitt bie .§ünf(^e für eine ^ranft)eit ber

?Pferbe, »vie bei 3)Jutner.

^ünfc^fraut, o(§ Sfiamc üon Solanum dulcamara, ^itterfü^, H)eld)en

Sllberug Diel. 931. EEa unb Stbclung 2, 1200 ^aben, fott in 9Jieber^effen

(n)o?) borfommen.

Hiippel, Hoppel msc, §ügelj Keine ßrl)ö^ung; UneBen^eit üfiet^aujjt.

ßg ift ba§ alte huobil, unb ganj aUgemein M\6). 3m ^ulbaif(f)en lüirb e8 nod^

Hüebel gef))ro^en, bo(!^ meift nur, ttjenn e§ üon bem Stufwerfen ber Si^j^jcn ge«

6rau(^t wirb: „einen ^vnM matten", ©onft fommt bort au(^ bie obunbantc

ßom^ofition Hüebelkoppe (bei ^ir^^afet) »or.

©(^melier 2, 211.

Hünhüppel, .^ünengrab. Obert)effen, jumal in SKönd^^oufcn, SRoba unb

fonfl in ber 9?ä^e be8 ß^riftenbergeg, roo fi(| eine 3)2enge biefer alten ©rdbet

finbet. ©. Hüne.

Hlirenast ^ei^t in Dber^effen ber SGBa^eroft, ba8 2ßa|errei8 an ^rui^t»

Bäumen, weli^eS fi^ feefonberS an ^irf^enbäumen §u erjeugen ipftegt; fonft au6)

„9?äuber" genannt.

lllirrcn, njttb »orwärtS rennen, btinb ^ineinftürmen ; aud^ meta^j^orifcT):

\\^ in ba§ SSerberben ftiirjen. '^m fulbaifdien ßanb, im ^auntt)al, fet)r iibti(|.

Hflisclie fem., berbe D^rfeige; eigentlii^ ber ®tiff be§ ©i^arfric^terS

12*
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in ble Jpaare fce§ ©eltqucnten vor bem 5lD^fa6[(^Icigen. ©tift Jg»er§[elb iinb

^aungruub t)i§ in ba§ j^w^^^if*^^'

huschen, nad)brü(fU(^ teo^tfeigen; eüenbofelfcft.

9SgI. ©(^melier 2, 253.

lllisclielll, eilfertig, ungenou arbeiten; „btü6er ^in ^ufc^eln'V o^ei^*

pä(^Ii(^ ungenau unb in unbrauchbarer 2Bei[e ein @ef(^äft Dottsie^en.

llliscliel fem., eine unorbentlii^e giauen§^er[on , welche ungenau m
i^ren §lrbetten unb in it^rem Stnjuge, a\\6) unwirtlich ift. 3" S)berl)e[fen fprit^t

man Hossel, Hosel, unb werftest barunter jtt)ar aud) ba§, ttjaS man in 9iieber*

Ijcffen barunter toer[tet;t, inbe§ jugleic^ auc^ eine grauenSiserfon , bie eg in ge*

f(^Ie(^tli^er Söejie^ung nicfit genau nimmt, mitunter gerabeju eine luberlic^e

SDirne. 3" biefcm ©inne ift Mosel bei (Sftor ©. 1411 öer5eid)net: ».^ofel,

arme Jiofel, ein fd)Ied)te8 lüeibeSmenfi^". ^rme .§ofet ^abe xd) jebod; niemals

felbft gebort.

huschelig, hosselig, unorbent(i(^, toorjüglic^ nur öom weiblichen ©efc^tcc^it

gebraucht.

Hut« 9fieben§art: „ic^ fann nic^t immer ba fi^en unb ein ^ü teilen

ouf :^aben" b. I). nic^t immer ju jebem ©ienfte, welker »erlangt werben fönnte,

bereit fielen.

„®ie ©o^e wirb jum j$ilj()ut" ältere, wie e§ fc^eint fet)r c^ebräudjlic^

gewefene, jefet DoUig erlofc^ene formet für: bie ©acl)e mißlingt. Melander
jocos. (8i4 1604. 5Wo. 511 ©. 455) „2Bte§ ber ^err 3efu§ fo weit »erfa^e,

ba^ er in ben Deligarten fam, ba warb feine ©acJie jum gil^^ut" (angeblid^e

^rebigt eine§ ^farrerS ^o^il in ber Stue bei ßfc^wege; SOJelanber überfe^t bie

9ieben§art burcf): tum quidem funditus perieral").

Jput bei ©cf)leier unb ©c^leier bei .!put. §effif(f)e DfJec^tgformel

für ba§ gegenfeitige Erbrecht ber 6l)egatten. ^opiß Jpanbbucf) 5, 352.

Hlitticil, HoUich, Hutch msc, ein armfeliger, lumjjiger, bettelF^aftet

9}Zenfci); ©cl)im)jfwort. „It XVI fc^iü. (©träfe) »om 6urt gingfen ber ^t^ bie

SD^enljen el}n bofe ^ubic^en". 23u§regi[ter au§ bem 5tmt Torfen üon 1456 in

ber ^eitfdjtift für t)eff. ®efc^. u. SanbeSf. 2, 873. ©et)r ^aufig ift ^eut ju

Sage befonber§ ba§ toerfci^ärfenbe ßom^ofitum Lausehouich, Lausehulch. Sßijb

»orjugSweife in 9?ieber^effen gebort.

lllltelos, o^ne Jput, o^ne 23eauffi(I;tigung , in ungejiemenber j^rei^eit

fi(^ befinbenb; fo fagt man „i)utelofc§ 58ie^", „bie £inber ge^en f)utelo8". 5111«

gemein unb fe^r üblic^. ßO. 4, 638 in ber ©rebenorbnung. Äo))^ ^anb*
buc^ 5, 357.

lllittem, einpHen unb wärmen; ba§ ^wl)n futtert bie ^ücf}(ein

unter ben ^lügcln; fic^ in§ 23ett futtern ober ein^uttern. Slieber^effen j in

Ober^cffcn gilt bafür huckern, w. f. Sftor ^at ©. 1411 al§ ober^effifc§ baS
in ^fltcberljeffen ni(J;t ungebräuchliche j^^^equcntatißum hutchen.

Hlitz fem., bie menfd;li(^e 9)Jutterbruft. Dberfjeffen, wo Dil, Dilti gwor
befonnt, ober weniger üblic^, Dutzen, Ditz unbefant ift.

liutzen, fangen, »on bem ^inbe unb bem jungen 2Sierfü|let. SDber»

Reffen.

SSgt. Dit, Dutien unb Nemm.
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3.

«fane fem., bie 9iei^e, Sinie, ber ©ttic^ Str&eit, 5. 23. im ^ornf(^mtt,

im .g>eumöt;en, gerabe üor ft(^ t)in, ben man vornimmt. „3eber mu^ feine 3a^ne
mäl)en", „bei [einer '^a\)m bleiben"; „in einer 3a()n [tet)en", in gerober Sinie

fielen, 5. 33. toon 23äumen, ober aud) öon 20?enfc^en gebräut^lic^.

Urf))rüngli(^ i[t bog SiBort ma§cultnif^: m^b. jän, unb fo a\i^ in ben

meiften ©egenbcn SDeutfc^lanbg übli(^; Dgl. Slbelung 2, 1418. ©^i^cller
2, 2G8. (Stoiber 2, 72. Müller mhd. WB. 1, 769. Schambach GöU. Id.

©. 94. P. Ca SS ei Job. Stigel ©. 19. Haupt Zeitschr. 8, 277 (v. 67).

SDb eö ni[)3tüngtid) „Oewinn" bebeutet, kr>ic ©(^mcHer unb 93?üöer onnef^men,

t[t me()r al§ äweifelljoft, unb nomentlic^ bur(^ bie öon 3}?ütter angeführte ©teUc

au8 ber .§ö|lerin (1, 20, 47) nid)t§ tveniger al§ benjiefen.

3n Reffen ift ba§ 2Bort aUgemein üblii^, burd)gängig femininifi^ unb
ivirb cft Jone, im ©d)malfalbif(^en jün, gef^ro(^en. S)a^er bie üb(i(^e SHebenS'

ort : zi Jone hin, gerate »or fic^ f)in, rü(Ifid)t§(o§ „er I)at att bie f(f)önen 33Iumen

jijo^ne ^in abgebrot^en", im ©^matfolbifi^en zer jün weg. 2)iefe j^ormel wirb

Frommann Mundarten 2, 287 unb 4, 4G1 mit auffaöenber Unfunbe, ot)ne bo^

ber JperouSgeber ein Sßott ber 33erid)tigung t;inäufe^t, al§ „ein binfi(^tli(^ feiner

Ulbftammung \d)t bunfte§ SBort'^ bef^jrcx^en.

jahnig, ber 9fieil;e nac^; „bie 23äume werben jofjnig obge^ouen" b. l).

o^ne Unterfd)ieb, o^ne einen [te§en ju lo^en. Jpoungrunb.

«fahr; der Jahn, ou(^ der Jahr, im »origen So^re; eine im gulboifc^en,

Jpergfelbifc^en , 3iß3^"^fli"if(^«n oHgemein übliche gormel für: im vergangenen

Solare. S^omentlic^ wirb biefelbe gebroudjt, wenn angegeben werben foU, bo^

eine 23egebent)eit fic^ im toortgen '^o^xi in bemfelben 3cita^f'^)"itte §ugetragen

^obe, in wel«f)em mon fi(^ jc^t befinbet: „ber Sa^rt um biefe 3^^*".

jähren, in ber aOgemdn gebräud}ltd^en iHeben§art: e§ jof)rt ftc^, e§ ift

eben ein 3a^r »orbei, e§ wirb ie|t ein ^'ix^x ^er fein, bo^ bie| gefc^e^en ift.

©c^ melier 2, 271.

Jackeril, fc^nelt reiten, fd)netl fot)ren. 3n ganj Jpeffen übtid;; Sftor

t. 3?ed)t8gl. 3, 1411. Dl)ne ^vot\\d g-rcquentatiüum »on jagen, nid^t ßon

gäben, wenn ou(^ bo§ boierif(^e SEort jougfen, ba§ fd;wei5enfc^e jouden,

gleicher ibeceutung, ju gäben ju jieljen fein foüten.

«lankei* msc, om^ Jankes, im ö[tli(^en .ipeffen bie juweilen gebraui^te

S3ejeid)nung einer furjen 3ode; befonber§ von ber it'nobenfleibung übli(^.

jest f. Gest.

«fäsclt msc, bo§ gemeinr)od)beutf(^e ®if(^t im gulbaif(^en ^ialeft.

^od) wirb biefe§ QBort nur V)on bem ©d)oum be§ (Sd^wei^eg, jumal bei ^Pferben,

gebraud)t: „bie ^ferbe waren fo gelaufen, bo^ ber ^ii\6^ ouf i^nen ftonb",

bonn l)t)perboltfd) auc^ toon fd;wei|triefenten 2Kenfd;en.

Sßgl. Gest unb Jirsch.

Iba, SfJome etne§ 23a(^e§, weldjer »om SErottenwolb, bon ber ^Burg ^er»

abtommt, ba§ ®orf ^ha burd)Pie^t, unb unterhalb ber griebri(^8^üte ber Ulfa

jugel)t, oft auc^ 36ad^ genannt. ß§ ^at biefer ^lu|=, 23erg= unb ©orfname in

.Igteffen mel)vere 5ßerwonbte; fo finbet fic^ ein ^bad) bei .!pelfa, Dermutlij^ au(^

nod^ onberwärtg, unb ber 9?ame 36cr0 fommt fetjr oft in Reffen tior: bei SSolf*

morfen, bei SEruben^aufen, bei SKorfergliaufen unb anberwörtg. (S§ mu^ jwor für



1B2 Ibes — jener.

jnogti(^ gel^alten njerben, btefe 9?amen, tt)eld)e ein [e^t oltertümlic^eS 5Infe§cu

^aben, ouf eine beut[(^e SBur^el juriidE ju führen (nur nic^t birect auf ebah,

hedera, ttjoju ®taf[ @^ta(^[(^a^ 1, 91 Suft seigte), inbc§ bleibt einftttjeilen

jeber §ßerfu(|, bie[e bunfeln Porter aufju^cUen, billig fünftigen Ermittelungen

üorbe^olten.

ibes (iwes, iwesl), in 9?teber^effen, eibts, eiwes in Dber^effen, ibens im
g^ulbaiff^en, ein bur(^ ganj Reffen toerbri'itete§ SBort, mit ber 23ebeutung einiger«

mo^en, nur etnja. „3^ »iU tommen, njenn ic^ ibeS fann"
;

„njenn^ morgen

ibeft Sßetter ift, vvoüen njir fäen" ;
„wenn u% iioeft QhmB l)öre, null i(^ bir§

fagen"
;

„e§ lüirb iweft ein paar Zljakv !often" ;
— „iwenn bie ^sferbe jbc§

toon öeib ober ®ang [inb" ©(^reiben be§ ßancgr. 2iBill)elm IV. uon 1585.

©(f)mibt SBefterm. 3b. ©. 127 (njo übe§ unb äiweS).

ibeslhands, ibeslhand (Sf^ieberljefjen) , eihands (C>bert)ef)en
;

frf)on bei

ßftor t. 9t. 3, 1407), ibezand (ober gar na^ Dieinioalb ^cnneb. ^b. 1, 24:

ebezeun, ebezeuntemal, ©djmalfolten) jutncilen, jewcilen, mitunter.

S)ic Srflcirungen, »uel(^e Steinwalb unb ©d^mibt a. a. D. geben,

!önnen in feiner SBeife genügen; fie fül)ren ba§ 2Bort, getcufi4)t bur(^ bie arge

©(^nialfalbi[(^e ßntftellung ebezeun, birect auf eben jurücf, unb ibentificieren

ganj irrig mit eben ba§ SBort eft. Sluf le^tereS SBort \ni)xt a\i6) ®rimm
©ramm. 3, 60 bie ^ennebergifctien g-ormen, unb jttjor, jueil er anfc^einenb ibes,

eiwes gar nic^t fannte, unb bie beutlii^e Som^ofition mit hand, wü^e ber ^m-
ncbergifclien Sorru^)tion jum ®runbe liegt, i^m »erborgen blieb, auf ein einmal

erf(^eiiienbe6 nieterbeutf^e§ ifieswanne jurüct. ®a baS i, ei ganj unttjibertreiblit^

:^erüortritt, mu^ bie Slnle^nung an eben unb e/i, ttjentgften§ bie birecte, beftimt

jurücEgewiefcn werben; wir werben auf ein mit i (ei) anlautenbeg 2Bort jurücE

JU ge^en ^aben, unb fo bleibt un§ einftweilen, big wir 33e^ere§ finben, ni(^t8

übrig, al§ ibes, eibes, für ein genitioifd)e§ Slbüerbium beö alten ©ubftantiü§

iba (dubium) ju galten, weldjem, ä^nlii^ wie e§ in nahfes, fartes gefi^e^en ift,

ein unorganif(^er ©eniti\) ma§culinifd)er gcrm gegeben worben ift (@rimm @r,

3, 133. 285).

Jeder wirb in SDberfjeffen unb 3i^9cn^ß'" "O"^ "cit^ alter SBeife, wie

ider, nic^t wie gemein^oclibeutfd^ j—eber, gef)3ro^en, unb becliniert mit 33ei=

bel)altung beS r: einem ibern, einen ibern. „®unne einem iebern, \va§

tl)me baS rc(^t gunnet" SSerljor^rotofoll oon 1579; eine bamal§ unb no(^ i)unbert

3cit)re später fe^r oft, faft regelmäßig in ben SSer^ör^^rototollen »orfommenbc
gormel, weld)e auf bie j^^age be§ ^nquirenten erfolgt, ob 3^"9^ ^*" ^ntereffe

bei ber 5ßerurteilung ober greifpre(i)ung be§ Slngeflagten l)abe. ^ie ^eclination

mit beibt'ljnltenem r finbet fiel) auc^ fonft oft, 3. 33. im grofifjmeufeler.

Jener pron., je|t nur nod) feiten üom 3SoIfe gebraust, meiftenS der-
Jeilij^e. SSirb le^tere§ SBort gebraud)t, fo l;at eS einen gewiffen üblen

Stebenfinn: ber, ben id) bereite bejeii^net ^abe, unb ber mir übel Witt, j^emb

ift. 2tm gebräu^Uc^ftcn war jener unb ift je^t derjenige, um ben Teufel jU

be^eicbnen, ol)ne beffen Stamen ju nennen. „3c^ laß j^n in j en§ 9^amen f^ringen''

3 f. ®ilt)aufen Grammaiica ©. 86. „in ieneg ^tarnen" SDiorburger .ipejen=

^)roceffacten üon 1631, unb öfter. ®o aud) no(^ jc^t mit .<g)injunat)me üon biefer:

„in biefeg unb jeneS 9?amen", „ic^ wollte, baß il)n biefer unb jener l)olcn

müßte"; „1)dI bid) biefer unb jener" gormel ber eine unangcnel;me Uebcr=

rafd)ung augbrüdenben Sßcrwunbcrung.

jentag (jeuntak), ijorgeftcrn (an jenem S^age). 9?ur im gulbaifd;en übli^.
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jensien, üor einiget !ßQ\t, toor mehreren SCagen, SBot^en. Sitcrfelb,

^aungrunb.

Jent, jaent adverb., ein im (Jul^fliff^cn , namenllidj im nörbtii^en Streite

beS ßanbeS ungemein geläufige^ Sßort, Vöel(^e§ ettva, irgenb, Bebeutet. „SBaift

i>\x§ jent?" „tft§ jent ni(^t vwa^t?" „warft bu jenl a\i6) baSei?" „meinft bu
jentV Jent net?" b. l). ni(J)t wa^r, eS ift bo^ fo? 2Son ben „©ebilbeten"

jener ©egenb tvitb e§ für eine SntfteUung »on irgenb get;a(ten, n)o§ freilit^

tnögli^^, aber boi^ ni(^t unjn)eifeU)aft ift.

«ferz msc, ©^eIttt)Drt für einen linfifc^en, unt)e§ülf[i(^en 2)?enf(^en, für

einen ©robian. ^reip .Ipünfelb.

«fesmes msc, ein großer bider ©ta6, Sprüget; §alb f(^erj|after 2(u8s

brurf. ^mt (äiterfetb, ^aungrunb.

ilir (2. '?ßxon. ^erf., ?)3IuraI, 9?ominatiö), ttjie gemein^o«i§beutf(^ in D6ers

Reffen, ^anau, ^ulba,^nur ni(^t in SJieber^effen, «oo i^r jnjar tierftanben, aber

niemal§ gebraucht tt)irb;* e§ gilt bafür de (f. b.).

(Sltern werben öon ben Äinbern, bi§ »or jwanjig Sauren (1840) bur(^s

gängig aui^ bie §au§^erf(^aft »om ©eftnbe, mit if)r (de) angerebet, unb geben

bu §urü(f. ©e£)r fetten fommt e§ no(^ toor, bap (5f)cmonner ben fie mit il;r (de)

anrebenben ßtjefrauen b u jurüdgeben ; in bcm et)eli(f)en SSer^ältniS ift ba§ gegenfettige

bu fd)on feit bem 3Infange biefeS 3«!^^""^^^*^ ^^ic überwiegenbe Slnrebe geworben.

(Srwai^fcne teben fi(^ gegenfeitig mit i^r (de) an. ^"^^"^^ffß" ii'eit^t au(^ ba§ bu
bcr mit einanber aufgewacl;fenen ^äbt^en (ber(S(^ul= unb ^fatr^^ameraben) augens

6Ii(fn(^ bem i^r, fo wie ein§ berfelben fid) »erheiratet; ba^ unbert)eirotete ^Pfarr-

famerobinnen baS bu gegen bie uerfjeiratete ^amerabin beibel)alten
,

gilt für eine

grobe Unfitte. 2Iui^ reben fic^ SSerf(^wägerte niemals mit bu, fon'cern ftet§ mit

t^r (de) an; nur in ber näc^ften 23lutSüerwanbtfc^aft ift bu erlaubt, boc§

weniger unter bem weiblichen al§ unter bem männlichen ®cf(i)le(f)t.

ji, Q\ix\x\ ber ober^effif(i)en SSauern an ba§ 3"B^'^^» jumal bie ?Pferbe,

burc^ welken ba§ Sin^alten mit bem 3*^^^"/ '^^^ ©tiUftet)en, (Stillhalten anbe=

folgten, ^alt geboten wirb. ^m. übrigen Reffen war e§ bi§ber nicl^t übli^, bafür

6bä; inbeg fd;eint e§ auc^ in ^iefl^n^ai" ""^ S^Zieber^effen fid) einbürgern §u wollen.

jii, 3"^"f ^^ ^fiS 3ug^ie^f wni baffelbe jum gortgel)en anjutreiben. 2)iefe

Snterjection
, früher in ganj Reffen üblic^, ift feit brei^ig Sauren wenigftenS bei

bcm g>ferbefut)rwer! im ©ebrauc^e fe^r befc^ränJt worben; fc^on öor 1820

fc^ämten fii^ bie ^utfc^er be§ jü, unb fogten »orne^m: fort! ^e^t I)ört man
biefe§ „fort" wenigftenS bei ben reichen ^ferbebauern ganj oltgemein

;
ja t)in unb

wiebet »erlangen auc^ bie Dcfifen »orne^m ju fein unb mit „fort" angerebet ju

werben.

Jicliti^. ^a^ (Sftor t. 9iec^t§get. 3, 1412 ift in Dber^effen ein

Jichiiger berjenige, welcher, wenn mehrere ^erfonen jufammcn eine ^ad)t über»

nomnieu ^aben, für bie 3«^""S ^«^ ^a(^tgelbe§ cinftel)t. S)a§ 2Bort ift unbe^

jweifelt ri^tig, »onjehen, befennen, gebilbet; inbeS ift e§ mir ni^t (gelungen,

baffelbe im 3)Junbe be§ 9ßolfe§ aufjufinben. 2)a8 SSer^ältni§, wie e8 toon ®|tor

bejeic^net wirb, in welchem Jichiiger toorfommt, ift freiließ on fi(^ nic^t ^äufig,

je|t aber üon äu^erfter (Seltenheit geworben.

Jiuiincrii, 1) Häglic^, mit feinem ^o^em SEone jammern, winfetn.^

3n ganj 5llt^effen, nur nic^t in ben weftfälifc^en ©egenben.

2) Juden; im weftfälifc^en Reffen (Sf^iebermeiffen
, S^^^^^Scn, Dft^eim).
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tfippe fem., ßnaCen[(^litten.

jippen, ©(^litten fa{)ten, tt)ie bie ^inbet t^un. Deftli(^e§ Jpeffen

(2ßaIbfo^^)eO.

Ji|ilieil, ginen, ^ett ^Jfeifen, t»on 3?äbern unb fonftigen äKafc^inen gcfagt,

beren 2;i)etle \i6) aneinanber mit gitrenbem, ji^tiUenbem äone reiben, ^aüw-
gtunb, ^cT§felb.

«firscil msc, ©(^aum, Vüet(^er 6et betn ©o^ren fid^ 6i(t)et: ber 3*^^'^)

toom 23ier; ©ubftantiwum , ber altern gorm jesan, jeran, analog. S'Jieberlieffen

unb i^^ulba. 3m j^ulbaijti^en f:pri(^t man neben 3irf(^ aud; '^x\i^.

2Sgt. Jäsck unb Gest.

Icke fem,, £röte ; awä) njot fonftige 5Kc^)tiüen mit StuSna^me bei j^rofc^eS,

5. 23. 3)Jol(^, fogar 23anb[(i;leid;e.

Icker msc. unb neutr., 2)?uf(^elt^ier.

Ickerntlllle f., IckermUllchen ,
plur. Ickermüllerchen y ©rf;ate ber

glu^mufi^el (b. i. 9}Julbe, in weli^er ber 3cter \\<S) befinbet).

3)iefe 2tu§brü(fe [tnb ^eimifi^ an ber mittlem ©d^njalm (Stre^fa, 3*^9^"=

l^ain), aber au6) weiter auf* unb abwortS an biefem glu^e, [0 njie an ber D^m
unb Saf)n ni(^t unbetonnt.

@§ liegt na^e, ba§ i in biegen 2Börtern für bie ^e[[if(^e Stu§f^ra(^e beS

ü ju nehmen; fo fpridjt man in Reffen Iische (== Icke, £rote), ttjeldieS urs

l^rünglid; Ütsche lautete unb gefdjricben njurbe. Unter biefer SSorau§[e^ung

'beTÜf)rte \i6) Ücke, Ücker mit bem baierii'djen 21 ud, Stude (©djmeüer 2, 612),

nje(d)e8 ^rote, namentlich geuetfrote, bebeutet. 3JJogli{^ alfo, ba| eg 23ilbung

ober (Sntfteüung Bon UnJe njöre, tt)ie ba§ baierifc^e ^ort (tt)e(d;e§ ©(^meUer 1.

fet)(t) ju fein fi^eint (»gl. bair. 'äd für Slnfe, Suaden ©d;meUer 1, 24).

Ickler ift in ber ©(^njatmgegenb , meift jebod) im ®ebirg§i{)eil ber

®raffd)aft 3iegen^ain, ein Familienname. ®et)ört berfelbe, \m§ ttjarfdjeiatid; ift,

t)ier^er, fo bebeutet er 9)Zuf(^elfud)er, ^rotenfuc^er, unb ift Dieltei(^t eine

SSejeidjnung für einen 3«ii^£'^ci''/ "^^^ f^ Kröten §u t)alten :pjlegte.

ickcril, neden, fowol burd) bie 3^^at (bie jungen idern mit einem

©tod ben ^unb, ba§ ^ferb, ben Dt^fen) al§ bur(^ Sßorte. Sldgemein üblit^.

Iiiliiie fem., 23iene. 'iRui im fä(f)fif(^en unb weftfältfi^en .Reffen ge=

6räudjli(^, in ben übrigen öanbe§tl)eilen unuerftanbcn.

Iiiliiie.^ neutr. l;ei|t in Dberr)effen, gumat im füblit^en Sl^eile, bie ^erbc
im ®anjjo(^, in Vüeld)e bie ®ei(^fel eingefügt wirb, ©affetbe ^ort, mit wenig

abwei(^enber 23ebeutung, ift ba§ fulbaifc^e Emes, Emmes (f. b.).

litlines msc. (:= 3mbi|) ift nod) je^t für ©(^mau§ in SDbcr^effen,

3legenl)ain unb ineltei(^t nod; anberwärtS gebrüu^lic^; in 9iiebert)effen f;abe i(^

baö Sßort iebo(^ nid;t vernommen. ®ie regelmäßigen @aftmot)ler ber 3ü"fte
bei i^ren Ungeboten aber ^iejjcn überall ^mmeS. 3?ac^ 1814 finb inbeS weber

bie Ungebot no(^ bie ^mmeS wieber^ergeftellt worben.

in- eine in 9?iebert)effen unb .Ipergfelb fel)r üblii^e (wenigftenS bi8 1830
fe:^r übtii^ gewefene) SSetftärtungg^artifel, weld^e Slbjectiüen Borgefe^t ju werben

indiierlicll, mitleiberregenb, einbringlii^. ©(^malfalbcn. D^ne ^weifet

baffelbe SBort ift indellig, wel(^e§ biefelbe 23ebeutung l)at („er fiet)t mid) fo

inbell ig an"), nut eine ßntftcllung toon indüerlich (int^euerlii^, fel)r tl)euerlid))

fein wirb, unb im §aungrunbe bil nai^ ^ünfelb unb ©iterfelb ^in fef;r üblic^ ift.
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iiigesclieid, fei^r gefc^eib, ^^[ifftg, burc^ttieBen ; au^erilt uW\^.

ingriiii, gan§ grün. 'älB ©ufeftantitoum Gebeutet Ingrün neutr. in .Ipcffen

fölüol vinca pervinca, vinca minor, unb ift bcr ©0(^ie Xü'xi. bem ©inne nad)

ibentifc^ mit bem gemein^o(^beutf(^en ©in grün (= ganj grün, immer grün),

nne (Spfjeu (eine in J^effen bur(^au§ nii^t, au(^ \\\6)i in ber ridjtigen alten gorm
.^e6ef)eu toorfommenbe Benennung). Sanbgraf- SBil^elm IV., nselt^er ba§ obers

bentfi^e ©ingrün nid)t toerftanb, erfitnbigte [ictj 1590, ob ttjol ©ingrün mit bem
I)e[fifd)cn ^ng^^ün einerlei fei; Öanbau ©ejd). bcr 3ngb ©. 207. ®ie ^bcntität

geigt fc^on 9Ilberu§ Dict. DDija: „pervinca, ingrün, [ingrün, winben".

iiikrank, re(^t ernftli^ fran!.

insclllecllt 7 bur(^ unb burc^ [(^Ifi^t, völlig nii^tgwürbig ; — öu^erft

iibli(^.

5(ud) I)5rt man njol iilgllt, gutmütig, njohüoQenb, treu^erjig, ^crjeng^

gut: „eine in gute grau", be§gt. infromm, instoh.

Illftll msc. , £l)ätli(|!eit , Ufur^^ation. „also daz wir alle anspräche,

zweiunge vnde inf'al die von vns oder vnsen erben hierunime biss vff dissin

heuligen lag gewest vnd irgangin ist — czu male abe ^ethan haben". Urtunbe

ijon 1373 bei ßenne^ ßeitje ju 8©9?. Cod. prob. ©. 703. (Sben [o in einer

Urfunbe uon 1360 ebb[. ©. 791; be§gl. ijon 1419 ebbf. ©. 745. ©emnac^
ift Infal üon bem anbermärtS t>or!ommcnben Ingefälle (©efcille, (Sin!ommenj

weit unterfc^ieben.

ins, eine mir unüerftänb(i(^e 2Bortform, tt)arf(|einti(^ ^artifet, n)eld)e im
Jpoungrunb in bcr 33ebeutung „etwa" ober bergleic^en üblic^ ift, übrigens nur

in ber 9fieben§art mag ins, wellte ben ©inn l)at: „e8 mag fein wie e§ will"

»orjufommen fi^eint, wenigften§ nur fo i3on mir wernommen werben ift.

Ilisage fem,, ßinf^jrat^e ; befannteS juriftifdjcS 2Bort beg 15. Sar^
^unbert§, aud) in ^cffif(^en Urfunben (j. 33. bei öenne^ Sei^e gu ß©9t. Cod.

prob.) äu|erft t)äufig, aber au(^ bi6 tn bie neuere ^^it {dwa 1820-1830)
nid)t ganj fetten, in Dber^effen, 3iegfn^ain/ ^er§felb »om SSolte gebrau(^t.

Insel fem., irbencS 2öa^er(|efä^. Dbergraffc^aft |>anau (©^warjcnfelS),

onberwnrtS unbefannt.

Inselsberg f.
Ems.

jd fommt oI§ einfa(^er 2lu§ruf Weber im SSolfSmunbe, nodj au^ in älteren

:^effif(^en ©djriften \3or, au(^ l)obe id) jodute bi§ bal)cr in ber alten ^effifdjcn

ßiteratur nid)t auf^üfinben »ermodjt; ba§ Jogeriifte, weld)e§ ^o)))) ^anbbnd)

5, 470 ^at, ift fein I)effif(^er SluSbrud, wie e§ fd)einen tonnte, fonbern ein

toon §altau§ (©. 1036) gebilbete§ SBort. ©elbft aber ba8 an anbere SBörter

ongel)ängte jj (®rimm 9i2t. 876. Senne^) Sei^e ju 8©9t. 1, 103. 3lnm. 39)
f(^eint fd;riftlid) nur einmal worjufommen, fo liäufig e§ a\x6) im ®ebroud;e ge=

wefen ift unb jum 2;l)eil no(^ je^t ift. ^altau§ a. a. D. unb ßenne^a. a.D.
wi^en bafür feinen anbcrn 23eleg beijubringen, al§ bic in ber .geffifc^en mim-
(^ronif be§ ^farrer§ 9ia^ (in ^u(^enbeder§ Analecla hassiaca 6, 287) öor«

fommenbe ©teße:
Slber uft^et fein gcnfterictn

®er Pförtner, unD ba war gewahr
®e8 ^auffenS ber üor^anben war,

gfJieffe, geinbt 3o, berrat^en 3lo;

mit we^em 9tuf ber Pförtner am SDbert^or ju 3?otenburg ben UcberfaQ beS
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(S6er§orb toon 33u(|enau fignalifiert ^ot. Sßeldje -jo iii -^effeu übM) gciuefcn

feien unb mitunter no(^ feien, ueräei^net Sennep a. a. D., nämli(^ au^et ben
ieiben in ber Steimc^ronif »orfommenben formen: geuerjo, ©iebejo, 9ttd}tjo,

.^»clffjo, äKorbjo. 9fJi(^tio [;abe x6)
, fo njenig wie geinbjo ober gar ver-

rat enjo, ni^t me^r gef)ört, bie ü&rigen biet gormen ober tarnen im 5(nfange

biefeS 3of§u"beTt§ nod^ ganj ernftli(^ gut Slnroenbung; ©iebejo t)a£)e i(^ jule^t

im 3a^^ 1829, geuerjo no(^ in ben uietäiger 3a{)ren gehört, je^t aber fd)eint

au6) biefeS leitete augjufterben, ttjenigften§ t)ört mon in ben ©täbten ie|t (1865)
nur nod^ ba§ mi§tönenbe feuer &ei entftanbenem 23ranbe, unb foü f'eurijo au(S)

auf ben Dörfern nid)t met)r gan§ ollgemein fein, ^elfjo unb 93Jotbjo werben
au6) toom 3Solfe je^t nur im l)alhm ©djerje gebraud^t; gemeinbßd;beutf^ ift

2}Jorbio nur ©c^erjwort unb ©^ottiuort.

2Sg(. joeleken unb krajoelen.

tfoliaiiniken , ein SDJittelbier, jnjifdjen rechtem 23ier unb ^a6)h\ex

(ßoticnt) ftef)enb, n)elcf)e§ et)ebem in .!per§felb ouf ßufluStag gebraut würbe.
a«att{). äßeete im 5?alenber auf 1730 23t. g2b in ber 55. gortfefeung ber

l;ef[tfct)en ^citred^nung. ^m ^al)x 1816 war bie Srabilion toom So^annifen,
welct)e§ längft nidjt mel;% gebraut würbe, no(^ ni(^t gänjlii^ erIofd)en; man er^

tlärte ben 9Jamen ba^er, bo^ baffelbe im ^o^annigfpital gebraut werben fei.

«fole fem., eiferner .Ipafen. (Sott l)in unb wieber (wo?) in 9?ieber§effen

öorfcmmen. 3*^ ^^»" ^^'^) "i<^t entfinnen, ba§ Sßort get)ört ju t)aben.

joeleken, rufen, fi^reien. 9?ur im wcftfälif(^en unb fäd)fif(i)en Reffen
übtit^e ©eminutivform toon jölen, ^o fdireien, einem SBorte, weld)C§ im SSolfgs

munbe nid)t »orjufommen fc^eint; toql. krajoelen. SSgl. Jö.

«JTopiie, Juppe fem., Joppel, Juppel msc, ^adt mit Srmeln, befonber§

beS weiblichen ^ef(^led)t§. SJorsüglid} in Dber^effen gebräui^lid), wie in ganj

Dberbeutfc^lanb, unb etwa feit 1840 in ganj oHgemeine Hebung gefommen.

Jossa fem., Sf^ame f(einer j^lüfe, weld^er toiermat in Reffen toorfommt:

tr' ?lmt Dberaula (ba§ glüP)en ge^t bei SiZieberauIa in bie gulba), im 3tmt

©rt^cnlüber, im «S^effart unb im 2lmt Siieuftabt (^iriJjtiain}. ®er 92ame ift

urolt unb lautet urfpriinglirf; Jazaha, Jazzaha, wiberftrebt aber jeber 2(nle§nung

an eine beutf(^e SBurjel, unb f^eint bemna(^ einer ©^rac^periobe jugewiefen

werben ju mü|en, welche älter ift al6 bie beutfc^e. 23emerfen§wert aber ift bie

Sßerwenbung, weli^e ber 5)Jome 3o§a in bem »ierten ber fo eben angefül)rten

gälte finbet. ©in 9^ebenba(^ be8 glü^(^en§ ^lein (@len) nämlici) ^ei^t bie

Sopiein CSofglen), unb e§ erfc^eint ^ler offenbor bog 2Bort ^o^o ol§ Se*
ftimmung§wort, alfo gewiffermo^en noc^ je^t al§ 3tp))ellotioum. ©id)tli(^ enthält

ba§ 2Bort Soi« irgenb eine näljere S3eäd(^nung be§ 2Ba^erlaufc§ ; weld)e? wirb

fiinftigen gorf(^ungen jur 2lu§mittelung überladen werben mü^en.

irmasse, ermasse, einigermaßen; foll noc^ je^t juweilen im norblii^en

Dber'^effen »orfommen, wiewol i(^ felbft eg ni(^t l)abe §u ^ören bekommen tonnen;

toiellcici^t nur eine bertürste 2lu§f)3ro(i)e, etwa üon irgend (ieren, lerne), „auch

scliribet esz irmasze Johan Ryteszel in siner cronicken". 233. ©crftenberger in

Schmincke Mon. hass. 2, 412. „Lantgrav HInrich, der dan nauw von der

kranckeyd uffgestanden was, unde noch ermosze schwach was" ebbf. ©. 437.
S)er Dpfermonn ju grontenberg foUte mit ben ©lotfen „nicht ylende, sunder

ermosze lange luden nach alder gewonhaid". (Smmeri(^ grontenberger @ewon=
t;citcn bei Schmincke Monim. hass. 2, 688.
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irren (sich), mit jetnniiben, \\d) mit jemanben jnnfen. 9?od) je^t t)in

unb tüiebcr lifclid), be[onber§ ba unb bort im öftlid^en Reffen ; meiften§ ift bnmit

ein fel)r crnftlic^er, in S;^ätli(^feiten au8artenbcr Qawt gemeint, ni(|t etwa bto^c

3)Ji§üerftänbniffe, wie je|t gemeinl)0(^beutf(f) ba§ ©ubj'tantiüum 3r^""3 genommen
§11 werben pflegt. »Wo eyn burger sich erle med der borger knechte, daz her

en wendete met echligen wonden" elc. „Wo eyn borger get an eyns andern

feylen kouf und errel sich mel syner mayt ader met syme knechte". Statuta

Escheuvvegensia ©. 10 (9töftell8 ÖluSgabe 1854. 4). 9SgI. ©c^meüer 1,97,
wo jebod) ber ()ier be3ci(^nete ©cbraiic^ nidjt genau wiebergegeben wirb, tiefer

©ebraud) i^on irre, irren fc^eint i^orjug^weife nicberbeutf(^ 5U fein, Dgl. j^^'^*^

1, 491, wie benn aud) im JpilcebrantSIieb unb im .Ipetianb irri jornig bebeutet.

Itsclie fem., £röte, rana bufo ; bie in 5Ittl)e[fen faft allein übliche

Söcnennung. 3" 33aiern fommt jwar eine fel)r ä^nlid) loutenbe ^ejeid}nung üor:

^etf^en, .^itfd;, ©c^meller 2, 259; gleidjwol ift e§ warf(^einlic^, ba^ ba§ i

nur bcr Steigung fce§ ^ef[ifd)en ®ialect§, bie ü in i ju uerwanbetn, [eine ßnt*

[tet)ung toerbanft; e§ wirb ridjtigcr Üische lauten. „®ic fraw ®i)la ^ah ein

[teden genommen, »nb in ein ütft^e ober frijte geftoi^en, bie üt[(^e were wei|

gcwefcn". äÄarburgcr Jpejcn^rcce[facten toon 1633.

SSgl. Icke.

itzclll, neden; bem ickem äl^nlid); nur wirb unter iizeln ein mel)r

fleinlic^eS, aud; wol ein em^jfinblicbereS 9?eden uerftanben. 2Sgl. aizeln.

«fllbelclies Tag, calendae graecae; „au[ 3ubeld)e§ 3:ag",

nimmermehr. 3'" ^ulbaifi^en. ©elten wirb ber Urf^rung biefer gormel noc^

berftanbcn : ouf ta§ Jubiläum — na^ l)unbert (funfjtg, fünfunbjwanjig) 3^^^f"*

2Sgl. Nimmerslag.

Jlicks msc, ©(^erj; ein in ganj Jpeffen feit jwei 3ai^^""berten ein^

gebürgerteS grembwort.

verjucksen, fein ®etb toerjudEfcn, fein ®elb burcbbringen. Ueberalt

gebräud)lict). ©Rottet ^aubtfpr. ©. 1341. (Sd;merier 2, 264.

«funge msc. ift in ganj 9tltl)effen, wo man weber 93ube no^ ^na^c
fennt, bie au§f(^lie^lid)e SSejeii^nung be8 Änaben; eben fo im gulbaifi^en unb

©d)malfalbif(^en. ®ie 93e5eid)nung 23ube fängt erft mit bem ^injiggebiete an.

9?ur in wenigen 33ejirfen tritt juweilen fcie 5öejeid)nung ßnedjtdjen ein.

©. Knecht, ©obann wirb in ganj 3lltl)effcn, .^eröfelb unb gulba ber @o§n
niemals anberS bejeid)net, at§ burd) Junge; „mein 3""3ß"

j
„beine brei jungen";

„<ö(^ull)onnefcn 3ung" ; be§ SBorteS Boi)\\ bebient fid) ba§ ^olf niemals anberS

qI§ in fteifcr, gcjierter Diebe Dor ben „®ro^en".

6ejiiiij8f neutr.. War in Dberl)effen unb in ber ®raff(^aft ^i^sen^ain

bie S3ejei(^nung be§ 33lutje^nten§ , aber oud) über^auiJt be§ on bie Sientereien

unb fonftigen SSejugSbered^tigten ju liefernben gebertoiei)e§, j. 23. ber 9?aud)l)rinet

unb 2eibt)üner. ©eit ber Slblöfung biefer Stbgabcn ift biefer 9lu§brud in 93er«

gc^en^eit gekommen. (Sftor t. 3^ec^t§gelal)rt^eit 1, §. 480: gejüngft, ber

S3lutäet)nte.

«fllll{^fer« ®ie urf)5rüngli(^e j^orm »on Jungfer: Jungefrau, ift in

Reffen, wenn auc^ bie Slbfürjung ver für grou nid)t met)r libli*^, ja nici)t mel)r

berftanben ift, noc^ in vollem ©ebrauc^c. SBenn eine unbefannte !SBäuerin (5. 93.

auf bem 3)Zarfte) angerufen wirb, fei biefelbe grau ober 2)Jäbd)en, fo gcfdjictjt

bie^ bur(^ 3""9fific(iW/ niemalö bur(^ 3"ngfer, aui^ nid;t burd; ba§ gemeius



188 ^ Junkern — Kabe.

I)0(^beutf(^e ^""Sf'^öW/ ou(^ ni^t bur(^ ^va\x f(^te(£t^in; in bem 3u"9eftau
liegt eine etjtcnbe SBejeic^nung. ©. Frau.

3m 95oIfe ^at bie Stnrebe an 3)Mb(^en p^eret ©tänbe: Jungfer \\ä)

ntenial§ gänjUd) »erloren, nirgenb§ f)at bie 2Sertauf(^ung berfelben mit bem
unbenvättigen 2Komfell üoUftänbig, unb in monc^cn ©egenben [o gut luie gor

nieljt, S^la^ gegriffen, ©egentyäxtig ift jeboc^ 3"ttSfe'^ foft ganj obfolet ge=

\vorben; in ben ©täbten nennen fiel; bie S)ienftmcigbe unter einanber grau lein.

Jungfern werfen nennt man in .!peffen, jumal im oftlicfien, ba§ äßerfen

mit platten (Steinen ouf eine ruf)ige 2Ba|crf(d(^e, fo ba^ bie ©teine üon berfelben

Qüpraüen unb njeiter f^sringen, um abermals abjuf^ringen ; ein 6efannte§ ^na6en=

Vergnügen; anDermdrtS fc^limmS werfen (f(ä)rag), iuie 5. 23. bei j^U*^)«^^
©ar^jantua 1582 3£6a.

jiiiilLerii. „"2)o§ ^ovn jüntert" jagt man in SDber^effen öon ben

Iei(^lcn, in ber S3(üte ober im g-rudjtonfa^ mißratenen £ornä^ren, tt)eld}e ficft

gerabe aufrid)ten , wät)renb bie fdiwercn, mit reichlichem §rud)tanfa^ üerfe^enen

Slel)ren fiel) neigen: e§ ^jrunft in leerer ^offart, trägt ben £o^f ^q6), n)ie ein

Runter. %\\6) an ber ©djiualm, um .!poml)erg unb ujol fonft no^ l;ei^t biefe3

leere, fid) em:porrid;tenbe ^orn ^unferforn.

Just, gerabe, eben, genau, rii^tig. ®te[e§ grembwort ^at fi(^ ükratt

eingebürgert: „juft an bem 3:age"; „e§ mu^ juft fo gemai^t ttjerben, tt5te id)

e§ bcfteUt Ijabe"; „eö ift mit ber ^^6.)^ nid;t iuft"; „e§ ift mir ni(^t juft", \6)

befinbe mid) nld)t ujot.

justementy eine SSerftärfung toon just: „juftement, wie ©ie fagen", ganj

genau, wörtlich, tl)atfä(^li(^ fo, unb \\i6)t anberg.

kabbeln, a\x6) juweilen kebbeln, kabbeln, ^^requentatiDum üon fauen,

6efonber§ öom refultatlofen unb befd)Werlic^en (§a^nlofen3 ^auen gebräui^Ud);

ber §unb fabbelt (fawwett) an einem gro|en ^noc^en; alte Seute Jobbein an
einer 23robrinbe. ©ftor ©. 1412. 2ln ber ©iemel bebeutet ba§ SQBort: ^la^^jern,

;|3loubern, oui^ f^^red^en übert)aupt in wegwerfenbem (Sinne.

5ßgl. kawweln im 2i^)3ifcl)en ^^^iotifon Frommann SDiunborten 6, 214.

Kabe fem,, (S^reu. 3n biefergorm ift bog nieberbeutfd)e2BortÄfl/'(®roff

®iut. 2, 226. (S^ottel §aubtf^i. (S. 1342; engl, unb ^ott. caf) toon gri^lor

an abwärts in S^ieber^effen, fo wie im 2lmt granfenberg übli(^ ; an ber (Sc^wolm

lautet eS Kaup ot>er Köp. ©üblu^ üon j^ri^lor unb Zobern, in 9iiebert)effen,

fo wie an ber SBerro unb obern g-ulbo, be§glci(^en in Dberl)effen (ou^er grontens

berg), ift ba§ 2Sort gänjli^ unbefannt. §Bgl. .Jpe^lb, ©eipeul. 3m untern

SJieber^effen ober ift boS 2ßort üon SllterS :^er gebräu(^li(| 5. 33. in einem (Srntes

regifter tion 1391 au§ ber Umgegenb üon iloffel: tzwene secke kabin. (Sdjeuers

orcnung tiom 1. SDJerj 1568 (SanbeSorbn. 1, 348) unb 1. 3Kerj 1682 (8D.
3, 199): „©tro ^aben tonb ©^rew" , wo ©^reu bem ©c^^eul, wie Äaben bem
Jg>el)lb, entfpric^t. '^flati^ Frommann Mundarten 6, 214 fdjeint im 2i^^ifd)en

kaff bog ©e^jeul, bog §el)lb unb bei|t®ort ju umfo^en. ^whQ^ fomt bod^ Siab^

oud^ in einer obert)effifcl)en SSerorbnung von Sonbgrof ßubwig IV. ju 2)Jarburg

»om 20. 9l^riM574 (CD. 1, 431) üor: „©trew unb ^obe", wo ©trcw wor^
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fc^einlid) ein ^rucEfe^Iet ift; in ben o6cr^ef[ifcf)en ©(^euct*, ©refi^s unb 3^^)"*'

rcgiftern be§ 16. ^at^iinbcrtS, m\d)s \\d) burd^gängig an bie lonbübUdien 5In§s

btürfc I)alten, erf(^eint ^obe niemal§.

3n bcn 3}?aterial^anblungen »erfte^t man unter ^aff, neutr., bie ^ülfen

ber Kaffeebohnen, weldje mit bem aUerfc^lediteften 2lu§te§ ber 23oI)ncn ücrmif(^t

unb on bie Slermften »etfouft n)erben; bie Sabenbiener Pflegen Kaff Iä(^etU'^et

SBeife al§ eine Sttfürjung uon 5?affee ju ücrftef)en „itiie ba§ Kaff fdile^tet Kaffee

fei, fo fei auc^ Koff ein fc^le^teg äßort ftatt Kaffee".

Kachel fem., ^at in .Ipeffen nirgenbS bie SSebeutung eine§ irbenen

©efä^eg ober ®efc^irre§, toie onbern)ärt§, fonbern e§ bebeutet

1) ganj aflgemcin bag, n)a8 man anberwärtS „Dfenröf)rc" nennt: ben

leeren Üiaum, welchen man in ben (t^önernen ober eifcrnen) Dberöfen junät^ft

über ber ba§ geuer bedenben obern Dfen^latte, unb, fjat ber Dberofen me^r al8

einen Umgang (©todttjer!), anä) in jebem folgenben Umgang ((StodwerE) lä^t, um ben

Ofenjug mögli(^ ju mai^en. 25iefcr leere 9iaum bicnt bann jum SBärmen ber ©Reifen,

jum traten ber äfe^sfel, 9?öften be§ a3robe§, ber Kaufc^cln u. bgl., au^ jum Kod)en.

2) ba§ et;ebem meift gebogene, fipäter platte, tl}önerne, gebrannte unb

gtafierte 35tered, auB welchem bie ehemaligen tt)önernen Defen (Kai^elofen) ju^

fammengefe^t mürben unb bie t^onernen Dberöfen noc^ je^t jufammcngefe^t

njerben. „ßilff 3t(b. üor 42 (Srben Jai^etn, ©o jum Dffen im 33a(i£)aug uffm

©d}(o^ 3iaufd)enberg finb »ermac^t ujorben, t)at mir Stoni^eg 3'S9^"" — bet

9ientmeifter f)eut bato entri(^tet". Cluittung toom 8. Dct. 1591.

®od) ift in biefer 33ebeutung ba§ SBort ni(^t überall üblic^. ^m öftlt(^en

Reffen fagt man lieber: 33adfteine, Dfenbadfteine, glafierte 93adfteine.

einkacheln f \taxt ein§ei§en, ift ^ier toie onberiöärtS ' ein gebräudjlic^ier

StuSbrud.

Käferling, Käwwerling msc. ^yZame be§ 3}Jaiföfcr3 im oftUd;en

Reffen. 2Sg(. Maikleber, Klette.

Kaff subsl. , 1) f. Kabe. 2) Sine gelbgegenb bei iÜZarburg, loo e^ebem

©algen unb 9tobenftein ftanben, je|t nur no(^ ber le^tere ftet)t. „3ft fie peinlich

a3etlagtin ((Slifabet| ©eorgi ou§ Kirc^^ain, auf ber SEortur ju äobe gemortert)

toff ben Koff gefüf)rt, tonb ber Sortier onter bie Jusliiz begraben njorben". 2}Jarb.

^e$en:pr. 21. D. 1654. SOtogli^, ba^ biefer SJame urf))rünglid) ©c^inbanger be*

beutet; in SDberbeutf(^Ianb ift tofeln »erredte§ SSie^ abhäuten, Kofier ber

Slbbeder. ©(^melier 2, 286.

kaff adjecl., ou(^ keff gefproc^en, ein an ber ®iemel übliches SBort,

welches »om Jpolje gebraust wirb, wenn boffelbe anfangt faul §u werben;

onbrü(^ig.

Kaelier msc, im ©c^malfalbif(^en , Kere an ber SBerra, ber J^d^er

(Jge'ljer), corvus glandarius.

kalll wirb nid)t feiten in bem ©inne üon ganj, »oüig, fo ba^ nid)t§

übrig bleibt, meton^mifi^ gebraucht; „al§ er im trund abgezogen, l)ett fie gefagt,

So^nncöge, trind bu e§ ta^l au§, e§ f(^abt bir nic^tg", 30?arburger SSerl;örs

^)rototoll won 1682; fo aut^ „er ^at ba§ ganje @elb fal;l mitgenommen",

S3ef(^reibung einer ®ntwei(f)ung 1847.

eftor ^at t. 9?ec^t§gl. 3, 1412: Ka^l ft^ütten, ein %h\^. 3c^ fenne

ben Stu§brud jwar nii^t, aber richtig wirb berfetbe fein, ba e§ einen gamilien*

nomen Kahlschütter, Kohlschüller gibt.

§ier§er geprt m6)
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Kalbe f., alS 93ejei(^ming cine§ gto|en @teingerßffe§ am 5Diel§ner; e§

Gebeutet fcaS Sßort, tt)el(^e§ eigentlich Kaltce gef^rieben iverfeen mü§te, eine fotjle,

unt)en>a(f)[ene, namenüirf) fcaumlofe ©teüe, wq§ cfcen biefe§ ©teingcröUe am
SDZeigner ift.

kolbig ftatt kaltcig, a§b. chalawic, et\t>a§ fat)I, furj ge[(^oren , Don bem
^au))tl)aat; je^t ni^t me§r geferäuifjUc^ , aber in ben ^srotofoUarifdien 3lu§[agen

be§ 16. iinb noä) be§ 17. 3or^unbert§ öfter »orfomtnenb; [o njerben 1581 jnjei

©tto^enräuber toon einem 3^"9^" ^^§ 9ionbe§ ba^in [ignalifiert : „fie {)etten ge*

froren folbid)t (foUrii^t, n^ie^ber ^rotofünfiiI}rer bei bem wieber^olten 2Sor=:

fommen bc§ $ffiorte§ ridjtiger |(^reibt) |>aar gehabt", ©(^meder 2, 292.

KaeJe fem., im ^rei^e Jpünfelb, bei SSadja, geringen unb weiter;

Käke, Kaeke in ben nieberbeutfd)en 23e§irfcn, (Elfter. 2)ie 3lu8[prad)e Kaeje ift

eine @rtt3eid)ung be§ H in bem l)od;beutf(^en 9^amen be^ SSogel§ : caha, cornicula.

©. 3eitfc[;r. f. t;eff. ®efc^. u. ßD. 4, 76.

Haiserstrasze ; ber alte, nod) jd^U nidjt ganj toerge^ene, bi§ 1840
burdjouö üblidie 9?anie ber alten ^au^Jtftra^e ^eutfd)lanb§, welche üon granffurt

am 2)iQin über granfenberg nad) 33remen führte. 3" 'P'-'ffe» füt)rtc [ie ben ges

bad)ten Sf^amen jtttifi^en SKetter unb granfenberg, unb am längften unb beftim;

teften in ber ©egenb be§ Jpo[e§ ©ditag^fü^e unb beS ®orfc8 3[)Jrtn(^^aufen.

SOJarbarg würbe üon biefer ©tra^e in ältefter !^nt ni(^t berütjrt; toon ©o^felben

au§ wenbete fie fic^ auf ben 33ergrüden, weldjer wcftlid) Don äJcarburg (jwifi^en

ber ©tabt unb 2Be^r§{)aufen) bi§ nai^ 9?ieber=2öeimar lauft, unb ^ie^ f;icr bie

SSeinftra^e.

Kak msc. , in Jpeffen fef^fer^aft ftct§ Gank, ja Gack gcf(^rieben, ein

meberbcutfc^e§ 2ßort, weli^eS im 2tUgemcinen oranger, @(^anb)5faf)l bebeutet,

l^ier aber tn§befonbere biejenige 2trt toon oranger bebeutet f)aben mu|, termßge

beren ber 23eftrafte in einen ^orb gefegt, biefer in bie Jpö^e gejogen unb in ber

©(^webe, Dermutli* am ©d)no)5^)ga(gen befeftigt, erhalten, auä) in baS 2Ba§cr

getaucht wuibe. S§ biente ber Kük jur 93eftrofung „frembe§ ungeratene^ ©e^

finbe§" (^olijei* unb ßanb^Drbnung üom % 1622, CSD. 1, 656), befonberS

ober ber gelb^ unb ©artenbicbe (ÖD. 3, 481. 916. 1032). 2)a§ 2Bort war
in S'iieber^effen noc^ im Slnfange biefeS 3ari)unbert8 unüerge^en , man üerftanb

aber barunter ben ©olgen tnSgemein, ©i^nep^e (SBip^je) wie eigentltd)en ©algen.

3e^t ift e§, unb wol fc^on feit funfjig Saferen, böllig au§geftorben. Stopp

§anbb. 4, 261.

SSgl. JRi(^ei)©. 105. 23rem.S!Bi8.2, 716—717. ©rimm 2093.4, 47-48.

Kalb« ®a« männlit^e ^alb ^ei^t Ochsenkalb, ba§ weib(id;e Mäusen-
kalb, f. Maus.

Kalbin fem., eine jum erftenmat tragbore ^\x^. Dbergraff(|aft J^anau.

Kalbskopf, CDummfo^jf; fet)r gebräu(tlt^e§ ©(^eltwort.

Kälberdocior , 2:()ierarjt; eine wegwerfenbe 33e5eid;nung ; au(^ toon einem

ungcf(^idten 3Ir5t gebräu^li(^.

Kälberschtcanz , bie ^flanje Phyleuma. spicalum, Umgegenb beö 3)2eiSner§.

Kalb Mosis, S)ummfo^)f; ein fet)r üblid)e§ ©d;eltwort.

©. ©trobtmann Idiot. Osnabrug. 1755. ©. 98: Kah-Moses, ein

junger unbeftänbiger 3}ienfc^.

Stoppelkalb, fe^r übli^eS ©Zeitwort für einen unbetjülflid^en , bummen
2Kenfd)en, befonber§ gegen t)albwü(i)fige £noben unb 3JJäb(^en angewenbet.

kalben, ein ^o(b werfen; ^ier ju Canbe niemals kälbern.
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kälbern, 1) vomere; fe^r ixhü^, mmol bie eigentlid^e 23cbeutung

toon kalbern, iüorou§ ber 2;ro))u8 entftanben ift (ein 2alh werfen = eine gto^c

3)2offe ^lo^li(i) »on \i6) geben) ^ier unbefannt ift,

2} hoffen treiben, alberne, ^lum^c ©(^erje mai^en. Sic^^^^*^ üb{i(^.'

ßftor t. 9L 3, 1412: f^ielenb f^sringen unb lermen.

Kalbe n. pr., am ^eigner, f. kahl.

Halfacter msc, länflft nic^t niet)r in ben ©(^uten al§ ^Benennung

be§ ßinl^eiflerg üblicb, bogegen im aUgemeinften ©ebrauc^e für einen SJJenfcfien,

h)e((^er öberott Ijerumftreiciit, olle SBintel bet ©cfeüfcbaft burc^frie£}t
,
^ord)t,

guträgt unb au8))laubert ; — ivte benn bie olten Salefactoren ju Stu§laufers unb

^ord^er-^ienften Don Sel)rern unb ©i^ülern e^ebem gebrau(^t unb gemiSbrouc^t

ttjurben. 3eit gilt ba§ SBort o^ne 2Beitere§ für ein ©(^im^fteort; njirb auc^ in

ber 2:{)at für ©^ion gebraucht. S(ud) ein §unb, \vd6)n fid) ni(^t an bo§ .§au8

gen)öt)nen »oiö, fonbern uml)erftreid)t , wirb ^alfafter genannt.

kalfactern , (xüiix Drten l)erumlaufen, ^ord)cn, jutragen unb au§:ptaubcrn;

oft fdierj^aft gebraud)t (wie ou^ wot Kalfacter), äureeilen aber aud; in bem

beftimten ©inne beS ©^ionierenS.

Aalte neuir., ßüi^fe für: baS falte 9Be^, ba§ falte gieber, eine in

ben altern t)effifc^en ©c^riften
,
^rotofollen u. bgl. fe^r ^ciufig ijorfommenbe 23c3

jeii^nung. „.^an§ ßte^ beri(^tet, er l)aU ber 3cit om halten frand gelegen"

StreiSba^er 3Serl)ör^rotofoa öon 1609. ®iefe Äranf_^eit mu| bamolS bei un§

Iläufig geroefen fein; feit einem ^artjunbert war fie äu|erft feiten, unb erft in

ber neueften ^eit (1858) ift fie, inbeS boc^ nur ^ier unb ba, wieder häufiger

aufgetreten.

kältschig, etn)o§ falt. ©e^r üblic^. ßftor t 9ted)t§gl. 3, 1412.

Kanienze fem., plur. Kamenzen, eine nur an ber ^temel ^in unb

wieber üblt(^e, fic^tlii^ auf Sntftellung berut)ente 23enennung ber Stmei^c.

Kaillllierivageil ^jflegt an ber ©d)walm ber 33rautwagen genonnt

ju werben; übrigen§ ^ei^t berfelbe ^alb fi^erjweife aui^ 9ium|)elwagen. (Sine

a3ef(J)reibung beS ober^effif(^en 33raut=(^ammer02Bagen§ , wie berfelbe genau

nodi in ber aaerneueften 3eit (1847) befc^affen war, finbet fic^ in (SftorS

beutfc^er 5Rec^t§gelal)rtl;eit 1, §. 710., (9Sgl. ©c^nafe).

Kamp msc, pl. Kämpe, ein f(^on feit langer 3^'* in ba§ SJiebet*

beutfc^e, neben fo »ielen anbern, eingeführtes lateinifc^eg 2Bort; e§ bebeutet ben

eingefriebigten Sriftvlfll, 2Beibe»)la^, in weld)en ba§ SStel) getrieben wirb, um
fi(^ ben SCag über barin aufäul)olten unb ju grafen. 5lu^er bem ©djaumburgifi^en

finben fid) ^ämpi in Jpeffen nur an ber untern ©iernel.

Kämpe msc, männU(^e§ 3"<^t^^.^vßin- 3[t »" -Reffen nui: an ber

2Befer (2lmt ©ababurg), wie a\i6) weiter öftlid; in Jponnoüer unb Sraunfc^weig,

ühm. 5ßgl. 33rem. 2Ö23. 2, 732: „Kämpe, Kempe, ein Sber, SBeerjc^wein.

3m 6t)urbraunf(^w." 2Sgl. Ber, Walz.

iLampeu, janfen, meift re^eji»: sich kampen, fi(^ janfen. 3" SZ)ber=

Reffen fel)r üblic^, au(^ anberwdrtS nic^t unbefannt, wenn au(^ nic^t eben

gebräud)U(^.

kampeln (sich), i^'cequentatibum unb 5ugtei(^ ©eminutiüum »on kampen.

Kanel, Kenel fem., je|t gewöl)nli(^ Kandel gef^roi^en, ein allgemein

geBrau(^tid)e8 2Bort für 9io^re, boc^ eigen§ für ®0(^rinne, ®a(^ro^re (Dach-

kandel) »erwenbet, bon 3lbelung al§ oberbeutf(^ bei ©eite geladen; bo^ ba§



192 Kanf — kappen.

SBort ait§ bem Ioteini[(^en canalis entlefjnt ift, fiebarf feiner 33emetfung, „ij ge=:

ringe eidjen ftemme ju fanein" 2Bctter 1555. „ju f an ein" et)b[. 1567.

„ij l)ud;en reibel ju fc^af§faneln" SBetter 1555; „ju fc^ofgfenetn" ebbf. 1570.

Unb fo ö[ter. ©c§ melier 2, 303.

Kanf [. Kunft.

Hannbaitll masc. (nic^t fem.), im öft(i(^en Reffen riSti(^e 33ejei(^5

niing eine§ an bic ©tubenwanb in 2)^anne§f)Dl)e nnb I)öl)er iiorijontal angebroc^ten

S3retc8, untet^olb beffen eine Seifte mit .ipafen I)erlauft. 5(uf bem ^annbanf

(gef))r. ^ombonf) liegen bie iwenigen 33ud)er beS ®ürfben)of)nerg, [te^t ber 23ier=

trug nnb fon[tige§ , meift jcrbred)ltd)cre§ (Seräte (©läfer, SCaffen) , an ben Jpafen

ber §afenlei[te ^ängt ba§ gef))onnene ®arn, aud) bie tägli(^ gebraud)ten, in ber

©tube aber entbet)rlid)en Äleitunggftüde [inbcn I)ier il)ren 5pla|. Plannen, wo^

toon ba§ ©erätc ben 9?amen ^at, finb in ber D^egel «jeber im ®ebrau(^e, noi^

aud) nur im 33efi|e [elbft ber rei(^eren 93auern, ja ba§ SCBort ^anne felbft

get)6rt §u ben »weniger üblid)en; e§ gibt Dörfer, in benen man nur üon ben

Slbenbmalgfannen aI8 Pannen ettüa§ iwei^. ®er Diame mu^ al[o ou§ ölterer

3eit [tammen ober au§ anbern ©egenben etngefüf)rt fein, ^n Dberljeffen ift

berfclbe unbefannt, ba§®eräte ^ei^t bort 3?ed, tnie in 2;(}üringen, 3)teiffen u. f . w.

^annrid.
Kannbanksläufer , ift bem SluSbrude nac^ ibcntifd) mit bem baierifi^en

©im^enläufer (©^melier 3, 248), bem ©inne nad) i^ötlig baüon üer^

fd)ieben. S)a§ fdiJoäbifc^-baierifdje SBort, §u beffen 33ebeutung, (Sd)mei(^ler, fic^

aud; anbenüärtS ^parallelen finben (grof(^meufeler ^7b; gilibor§ ßrnelinbe

©. 33: „bu bift gar ein ft^Iei^ter 3fi^i'"9§ti^ä9<^^/ ^e"" bu nur mit fold;en

3uba§briefgen auf ten ©im§gen laufen tt)ilft") fdjeint eine ^erfon ju bejeidinen,

Vüeld)e fid) fc^eu unb fried)enl) an ben SBänten l)er brudt, unfer itannbanf§=
läufer 6ejeid)net einen fleinen, nod) unüerftftnbigen unb 5U ®efd}äften unbrauc^=

Baren ft^'naben. 3Bie jeboi^ biefc Söejeidjnung ju ©tanbe gefommen fein mag,

fann \6) nid)t angeben, ^iluf bem ^'annbanf fann ein ^inb nic^t laufen, eben

fo tuenig, etwa fi^ an benfelben I)altenb, auf ber ©tubcnbanf neben bem ^ann^

banf l)er; ju 33eibem ift ber ^annbanf inel ju f)0(^ angebra(^t. 2)a§ 2Bort ift

felbftüerftänbli(^ nur im öftlid)en unb innern .Ipeffen im ®ebrau(^e.

KaiitliaftLe. (S^ ift eine in ganj Reffen fef}r geläufige D?eben6art:

„einen beim ^antl)afen friegen" b. \). an^aden, greifen, feft^alten, 5. 23.

einen CDicb. ®en eigenllid)en ©inn be§ SBorteS ßantljafe ober toerftef)en ttjir

^ier 5u ßanbe nid|t ; e§ ift ein eiferner .§afen , iüel(^en man an fi^ivere gäfjer

anfdjiägt, um fie ju fönten b. f). ouf bie ©eite ju legen, unb gel)ört ©a^e
unb 3tu§brud bem norbbeutfd)en ©ee^ unb ©(^iffer=8eben an. 9tid)et) Idiot.

Hamb. ©. 109, unb batnad) ^rem. 2023. 2, 734. (Sftor t. $Kec^t§gI. 3, 1412.

Haiitor neuir., ©(^reibf(^ranf ; bie gcmöl)nli(^ea3ejei(^nung. (Sine fdjon

fe^r alte nieberbeutf(^e {Sntftellung au§ comploir: kuntor eft breveschryn , pino-

llieca, Gemma Gemmarnm 1503, unb barau§ Ho ffmann horae belg. 7, 29.

Happeli^lici*^. Qine in 92ieberf)cffen
,

jumal im nörblid)en, fef)r

üblid)e 9ieben8att lautet: im 5?ap^el§berg fein, unb bebeutet: jerftreut, ah-

»vefenbcn @eifte§ fein, fic^ toermirrt, üerfeljrt aufteilen.

kappen, ben SBcitenboumen, ^^o))^eln u. bgl. bieStefte nefjmen, fo^sfen.

abkappen, jemanben furj unb berb abfertigen, fc^nßbe unb im^jeratorifd)

in bie ©^ranfen weifen. a)2el)r in ben SDiittelftänben iibli(^, alS im Sßolfe.

®oc^ f)at f§ fd;on ßftor t. Dlec^tSgl. 3, 1412.



Kappus — Karmen. 193

KappUS msc. , Kappes, Kappeskraul, ber Wet^C ^o^ffo^f, ba§ Sffieil«

Icaut; fca§ äüort ift in -Reffen nidjt foutetlid) Ü6U(^, unb tüirb, wenn unb ido

e§ gebraust tuirb
, faft nur »om eingefalsenen SBeiptaut, bem f. g. ©auetfraut,

gcbraiK^t. ^n älteren Reiten ^d)eint eS vibUd)et genjefen ju fein, al8 tjeut §ii

äage: „gar arme koste, als erbeysz, bonen, kappuszkrul"- 2B. ©erfterberger

6. ©(^mtn(fe Monim. hass. 2, 361; unb e§ finbet [i(^ nii^t feiten in ben

^ü(^enrecbnungen be§ 16. unb 17. Sat^unbertg. 3" ""^ M't e§, Vöie bie gorm
Kappus jetgt, au§ bem ^oOänbifdjen gefommen, wo e§ Kabuyskool lautet, bei

©trobtmann Id. Osn. ©. 97 no^ ^obu^§, unb biefeg tiollonbifi^e SBort ift

ou§ Caput entftanben.

SSgl. Kompes.

Kaptiister, rftcfter Kapuster, f^erättjeife üon einem bitfen furjen

2Kenf(l)en, ber einer ^o^jffo^l^Panje ju üerglei(^en ift, bor adem »on einem biden

^inbe gefagt. ®a8 SBort ift überall toerbreitet, aber fc^werlii^ olt: njarfi^einlic^

erft bur(^ bo§ 1813 gar oft vernommene ruffif^e Kapustra (Kappus, SBei^raut)

hervorgerufen.

Kai* neutr. , ®efd^. 2Itte§
,

je|t nur no(^ in ben fübbcutfi^en ^ialecten

toor^anbeneä SSort (©c^meller 2, 320-321), ivelc^eS in ba§ faffelifc^c Dber=

l^effen nur bi§ in bie ©egenb von Dberwolgern ^inetnrei(^t
,

jebo(^ a\xi$) nur in

ben Somvofitionen Leichkar (gef))ro(^en Leichlkar, wie in gronffurt, tt)o jcbo(^

ein ßeic^tforb barauS geworben ift), ©arg, unb Meisekar (gefpr. Mesekar),

SDZeifefaften (galle für biefe SSogel). @l)ebem war e§ in Dber^effen in allge;

meinem ©ebraui^e; fo toerseid)net ber 5lltorift ju SBe^rg^aufen
,

3oI)anne8
©trarf au§ J^alfelb, 1520 unter ben £ir(^engeräten ber ßo^elle ju 2üel)r§^aufen

„jwene ^H6), \\t einer gan^ fitbern tonb ber anber ba§ tf)at otlein filbern unb

be^t oberguU". ©ot^if(^ kas, al;b. char, m^b. kar. ©raff 4, 463. ©timm
@r. 2, 52. 3, 456.

Karbatsclie fem. ®iefe§ ot)ne aOen Sw'eifet flavif{^e, aber in ade

euro^äifc^en ©^ra(J)en übergegangene SBort (©(^melier 2, 326) ift jwar bem
SSolte bcfannt, aber im ©an^en nur wenig geläufig. 9tm meiften wirb e§ noc^

im öftli(^en .!pef|en gebrau(^t; in ben weftli^en ©egenben ^ah^ i6) e§ niemals

»ernommen.

Kare f.
keren.

Kareis msc, ber unb bie ©eliebte; nic^t allein: „fie |at einen IfareS",

fonbern au(^: „er ^at einen ^are§". 3m gultaifc^en, befonberg in ber Um*
gegenb von .l^ünfelb fe^r übtic^.

Slüerbingg ift bort, fo wie in Reffen über^au^t, ba§ wiberwärtige 2Jßort

!areffieren für: in einem 8iebe§üer^ältni§ (auc^ bem gröbften) ftel)en, in bo3

SSolf gebrungen (»gl. ©(^melier 2, 322), bod) wirb Kares wol faum au§ biefem

fronjofif(^en SBorte feinen Urf^jrung ableiten fönnen; e§ fi^eint e^er eine ©er^

manifierung von carus, unb ift wol auf bem SBege ber 33ei(^te -- oieUeii^t um
berbere, anftö^ig fi^einenbe, beutfclie Slusbrüde ju befettigen — abfii^tlic^ unö

mit ßrfolg in ©ang gebraut worben.

karitien, feufjen, weplagen. (Sin alteS nieberbeutf(^e§ SÖort (carmen,

gemere; nieberb. ©loffen ^lut.2, 216. .Ipoffmann horae belg. 7, 6. Teutonista

M Dti^ci) .§amb. ^b. ©. 444), weld^eg in .Ipcffen el)ebem Dolf§übIi(^ war,

j. 33. „onb mit groffer müt^e ünb arbeit, au(^ ber armen Seutt ^öc^ftem f armen
tonb SBe^flagen biefelbe fteur einbracht wirbt" 23ef^werbefc^rift ber ©tabt Gaffel

SBilmar, Sbiotifon. 13
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an Sanbgtaf 3)2ori^ »on 1610. ©ubftaiititotfi^ ift e8 no^ je^t im Stmt ©djön-

ftein übrig: „\\d) Carmen matten" fid; ©ebonfen, (Sorgen matten, ©trobts
mann Idiot. Osnabr. 1755. ©. 99.

Kornette fem., genjofinlirf) beminuti»: Karnellchen, ttjar in Äoffel

eljebem unb ift in ber näheren Umgegenb öon Toffel noc^ je^t ber DIame ber

SBeibermü^en (fonft in9Jiebers unb Dber^effen : 33 e^ ein), berg(ci(^en bi§ gegen

ba§ 3a^r 1830 bie älteren iSürgerInnen toon Gaffel trugen, ba§ Sonbüolf mit

geringer 3l6n)ei(^ung in ber ^orm no(^ jegt trägt. ®a8 SSort t)at einen ents

f(Rieben fremtlänbifi^en , romonifc^en S^arafter, aber wo^er e§ [tamme, bleibt

no^ju ermitteln; fi^werlid;, aber immerhin mcgIid^er2Bei[e, öon carne, ßcfe, fi'onte.

Sßgl. Kommode.

karilllffelll, auc^ kamUffeln, karniffeln, 1) fto|en, prügeln; be*

fonberS pflegt ba§ „©tum^sen" mit ber gauft unb ben ©üenbogen karnuffeln

genannt ju werben; allgemein übli(^, wie anbertt)ärt§
f. ©tieler, Slbelung

s. V. u. 51.

2) in einigen Dörfern ber obern SSerra (^t)ilt^)>8t^al;^reuäberg u. a.)

nennen bie hinter bo§ goE)ren ouf ben ^inberf(^Iitten karniffeln.

Karnuffel, Karnöffel, Karniff^ msc. bebeutete urf^jrüglidi ein SSIatt im
5?ortenf^iel (f. bie ©d)rift: 9Som gongen ^eiligen Drben ber ^artenf^iler , »om
fiarnöffet geftalt 1537. 4 unb ba§ berüchtigt geworoene 23ud| beS ßi;r. ©)5an*
genberg: SSon ben bofen ©ieben in§ SteufelS Ä'arnöffelf^iel 1562. 4. SSorrebe,

wo 331. Jijb ber ^arnöftet „na^ oiel ^od^uerftenbiger Seute beutunge ein fi^lec^ter

8nnb§tned)t" genonnt wirb), ift inbe§ in biefer iöebeutung längft nit^t me^r,

unb übert)au:pt meine§ 2ßi|en§ einjig unb allein in ber ^Benennung be§ Äinbers

fd)litten8, unb jwar bic^ wieber nur in bem angegebenen fe^r engen Ärei|e,

toorI)anbcn.

S)a^ Karnuffel =^ hernia, ramex fei, wie ^ictorlu§ f)at \<x\x6) ©tteler

932] f. §rifc^ 1, 165c. ölOcj wirb fd^werlic^ auS ber Siteratur be§ 15-16.
^ar^. ju crweifen fein, wenn aber ja irgenbwo biefe Siebeutung im Seben wirflic^

bor^anben gewefen fein foüte, fo wirb fie öon bem £artenf^)iel entlehnt fein.

5Rid)t unwarfcbeinti4 ift übrigens bie ßrflärunci ^^^ 3Borte§ Karnöffel, wel(^e in

ber ©(^rift: ?pofquiQu§. 9?ewc 3f^}t""3 ^om 2;eüffcl. (CDonn 16 SSergjeilen auf

bem Siitel) 1546. 4. 231. Slitja gegeben wirb: „J^or e§ ift ain fpil auff ber

fotten baS wirt toil in 2;eütfc^lanb gef^jilet, baS t)oi^t mon carnoffeln, wnn ift

gewi^lii^ burd> ain fdiarfffinnigcn fo^jff {_%U\6) aI8 ain ^ro^jfecet)) crbld)tet

worbnn. ba^ft. au§ \ü<x% torfod)en I)ai§t man eS cornoffeln ? teüffet. ©ertonber*

man ift erftlic^ Sarbinol benennet werben, bie ainfeltigen aber I)aben jn nit

anberft bann carnöffel nennen fünben, wie bann ^e^ [man] beine carbinäl im
3;eütfd)lanb nennet. in bem genonbten f^il nent man ben fec^^ten ain

bopft, »nb ben fiebenben ain teüffel".

Karst msc, urf^rünglid) bie jWeisa^nige §acEe (t5gl. Hoch), unb in

biefer 23ebeutung auc| {)ier unb ba, bo(^ nur cmjeln, im ®ebraud)e; im fä(^fifd;en

Reffen aber wirD bo§ Söort aud) für 3ie(^en gebraucht, neben §arfe.

Kassel, bie -ipau^jt- unb atefibensftabt be§ fianbeS, 913 Chassalla, ein

Siiame, welcher, ba er \\6) weber an eine beulf(^e SBurjel, namentlt(^ nid)t an
ben S^amen ft'atten ober .Reffen mit einiger ©id)ert)eit anlehnen lä|t (f. ©rimrn
®efd). ber b. ®pr. 2,579), no^ aud) auf baS Iateinif(^e casiellum jurüdgefübrt

werben fann, eine befriebigenbe ßrtlärung »ermiffen lä^t. SII8 3^ioti8mu8 bc«

merfenSwert i|t e8, ba^ bie 23ewo^ner toon j^affel mit ber loteinifc^=grie(^if(^en
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ßnbung ^affetattcr ganj aögemein genannt werben unb fi(^ felbft nennen,

eine monftröfe Slbnormität, »wcld)e jcbocf) in ber ^Benennung .!panotoeranet i^re

parallele l)at.

Kasten war in früfierer 3eit unb an ber SBetra jebenfatig ii§ in bte

brei^iget ^o^re biefeS ^ar^unbertS eine [e^r Ü6li(^e Bejet^nung be§ ®efäng=
ni[fe§ : „einen m ben haften fe|en" fcebeutete, 3£"^fl"^cn *n ftrcnge ßaft nefjmen.

(E*§ mag biefer ®ebtau(^ be6 2Borte§ »on ber ei)emaligen ©enjon^eit {)errüf)ren,

gefäfirlic^e SSet6re(^er im ©efängniS not^ in einen befonbern Soften ju f)5erren.

6tn fol(^er haften befanb \xd) noc^ um 1820 in (Sf(^tt)ege im S;{)utm, unb lyurbe

toon einem feiner et^ematigen 23ewof)ner (ober einer Söenjotjnerin), 3lfe, ber

2i(fenfaften genannt.

Thorenkasien , urfpriingliif) tuol gleic^Bebeutenb mit SiZarren^auS , ©rids
^au§, in tt3el(^e§ bi§ gegen baS ßnbe beg »otigen ^^r^unbertg g^elb; unb
©artenbiebe unb dljnlii^e greller gef^errt unb hiermit ber offentU^en Sßerf^jottung

^rei§ gegeben würben (f. S'Jarren^aus). ©e^r jeitig aber mu| 2;^orenfa[tcn
a\x6) bie attgemetne S3ebeutung: ®cfängni§ angenommen l)oben. „2 fl. (wirb

geftraftj ©(^un ßurt jum 9fiouf(i)enberg , üon beSwegen, ba^ er einer CDirnenn,

au§ bem Sorn!a[ten, mit »eroffnung ber ©tattmauern toer^elffen wollen",

3iau[(^enberger 33u^regifter üon 1585. 3n einem SSergIei(^ jwifc^en benen

ö. 23ot)neburg unb benen ü. ©tein oom 24. 3uli 1613 wirb bie drbauung eine§

„2;^orenfa[ten§ §ur S3e[trofung gemeiner gretiet" [eftgefe^t; ^äfner @e[(^i(^te

öon ©(^maltalben 3, 348. ßl)cr fanu Stt)orenfaften in folgenber ©teile ba§
2)ri(Il)au8 ober ben Käk bebeuten: „^ ©ulcen (wirb geftraftj ^elwig am 3iein

ju ©rnft^auffen , ein fleiner 3ung, ba§ er ^o^an äöambai^er bafelbft e^lid)c

lanbtfeffe genofimen liaben folte, l;att oui^ imSE^orn faften gefeffen"; 9lauf(f;en'

berger ^ufregiftcr »on 1604.

käti^clielil , bie ©(^u^e fd)tef treten. SImt ©(^onftein, SeSöerg.

kauclieil, gewö^nlK^ kächen gefproi^en, wie auc^ (Sftor t. 9?ed;t§gel.

3, 1412 taaii)^ fc^reibt, nieberfauern, nieber^oden. Dber^effen.

SSgl. bog ©^malfalbifd;c gutzen, ba§ nieberf)cffifd)e Käutzchen (Kützchen)

machen, glei(^er 33ebeutung.

Stbelung 2, 1518.

Haiii^cliel fem., a\x6) Kautschel , eine 9trt ßartoffelgeiäcf, wie baffelbe

in ben armem 2Salbbörfern unter mon(^erlei SfZamen »erfertigt wirb, ben

SJamen Kauschel ober Kautschel jeboc^ nur in ben S)ßrfern am Leiter unb §o^en

ßo§r (®obenl)aufen, 33atten^aufen) fü^rt. ®ie Kartoffeln werben gerieben, mit

a3Zild), 3)16^1 unb ©alj toermif^t, fobann nac^ 2lrt ber Kartoffelblä^ (f. b.,

welche 'jebo(^ nid)t gerieben fonbern nur gef(^nitten werben) an bie ^eifee SDfens

platte geworfen, wo fie {leben bleiben unb röften; nac^ einiger 3^** ^P^gen fie

»on felbft abjufaüen. ^fieuerbingS legt man fie lieber in bie Kad)el. ^iefc

©peife ift befcnbcrS beim CDrefd^en übli(^, ju weld)er Qeii eine ^^erfon im Jpaufe

bleiben mu§, unb tooHauf bamit ju t^un l)at, für bie l)ungrigen CDref^er bie

gehörige 3Äaffe Don Kauf(^eln anjufertigen.

©. Spanuckel, Schepperling.

Kaute, Kutte, Kult fem, 1) eine jebe SSerttefung, ©rube: ©anblaute,

fie^mfaute (ßeimentaute), glac^Sfaute; ein SluSje^renber ^at tiefe Kauten in btn

JBaden; nur für vulva, wofür e3 auberwärtg • im ®ebraud)e ift, tommt c§, au^cr

t^eitweife im ^^ulbaifi^en , nic^t Oor. Mordkuten vnde roupslosse Sßiganb
©erftenberger j^ronfenb. S^r. bei ©t^minfe Monim. bass. 2, 433. ©c^ottel

13*
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J^aubtfpr. ©. 1343: Staut, fossa, gruk. 3tn ©(^molfdbifc^en ma(f)t moti

einen Unterfc^ieb jiöift^en Äw/e unb Kutfe; er[tere§ ift eine tiefere ©ruk (leimen-

küte), Ie^lere§ eine ^a6)e, I)ö(^l'ten§ ettwa fe|elfürmige SSertiefung. ®ie[e§ 2Bort

fommt in biefct Sebeutung in ber altern ©:prad)e ni(^t toor, ift ou^ im \äd)\u

ft^en unt) ttjeftfälifdjen |)effen ni(f)t üblic^, faft unbefanntj e§ ttJtrb bafur baS im
fübhd}en Reffen untoerftänblid;e äBort küle gebraudjt. 2gg(. ^^'^f*^*^- l^^"^ Mi-
@ef(^. 4, 79.

2) ber in einen runben mit einer <Bp\i§e (®nff) toerfe^enen £nduel ju-

fommengebret)ete gef)e(^elte %U<S)§, wie berfelbe §um Umlegen um ben ©:pinns

roden (SBoden) unb 9l&f))innen gef(^idt ift. 3» ^'^^^^^ ^ebeutung ift ba§ äBort

:^ier, wie bur<^ ganj S^ieber* unb ü)2itte(bcutf(^Ianb ii6lt(^: j^rift^ 1, 505.
Müller millelh. Wörlerb. 1, 920; »Dnrf^einlic^ ift e§ jebot^ eine eigenS nieber*

beutfc^e j^orm, ba bie (^loc^Stauten in Oberbeutfi^lanb ^a| unb ^auje genannt

Vüerben, vgl. ©(^melier 2, 345, wo inbe§ biefe eben genonnten Porter lool

mit Unrecht ju £a|e, felis, geftellt finb. 3Sgt. Kulz.

aSeibe Sebeutungen ^at ßftor ®. 1412.

kauten, gef^srodjen küten, taufi^en; gegenwärtig nur no(^ im ©damals

!albif(^en üblid), e^ebem aber in gang .Reffen gebroui^Uc^. „War umbe war
miiste verbiitet unde gehütet werden, unde nymant musle umbe gelt kouffen noch

verkoufFeu". (ämmerid) granfenberger ©enjon^eiten fcei Schminke Monim.

hass. 2, 674. „boc^ fotten bie genanten 23elef)nten — fiil(^e§ gutf) n^mantS
anber§ ban ^ren genoffen — toerfoutfjen noi^ Derfaufen". 8et)nbriefe beS

(Stift§ 5U ©d)malfalben bon 1518—1845, unb fonft in jatreii^en ße^nbriefen

au§ foft aüen Steilen »on 5tltf)effen. S)a§ 2ßort ift nieberbeutfc^: cmjäen,

wcc^feln, taufdjen, im Teutonista (Dlic^e^ ©. 445), fomt ober (xu6) am Si^ein

6i8 nad) 2öorm§ ^in üor „im i^auben ober SBec^feln" Söormfer 9fief. 1561.

fol. 331. 27b.

Kavat msc, ju(e|t, fo fange ba§ Söort im ©efcraudje war, Karßi

gef^)ro(^en. 2)ie mit biefem ^fJamen bezeichnete ©a(^e unb ben 9kmen felbft

'i)a\ie i(^ in .äpeffen nur einmal, in SDtarburg, gefunben. SSon bem 9Iu§gange

ber untern 3^arftga§e fül)rte nämli(^ el)pbem (bi§ etwa 1830) ein ©rob (ftarf

£r^öl)ete§ SErottoir, wie ein foI(^e§ bi§ jum ßnbe be§ 16. 3fl4"n^c'^t8 burd; bie

t3anje 33arfü|er ©tra|e lief unb in £ird)()ain no(^ je|t toor^anben ift) nadi bem
3)(arftbrunnen, quer »or ber ©a^e ^er, wel(^e üom 5D?artt na(^ bem lut^erifc^en

£ir(^^of füt)rt. ©iefer 5Jieft be§ alten ®rab§ trug ben Sf^omen Katat, unb bes

Ijielt benfelben auc^, al§ bie ben £atat bilbenben Ouaberfteine (um 1830) ah-

gebrochen unb biefer 9Jeft be§ ©rabe§ in einen bo^^selten niebrigen ©tufenobfa^

tserwanbelt würbe. %x\\'^ex unb fpäter fa^en auf bem ^o»at bie Dbft()änblerinnen.

®er Drt mit feinem SfJamen (ßaüot^) erfc^eint in einer, ben ©tattl)alter 23ur*

d)arb Don ßramm (im 16, ^oi^^u^bert) betreffenben ^nefbote bei % 33oIt^.

©d)u»5^)iu§ ©(^riftcn (1719, 1, ©. 353 in „Sieben böfe ©elfter"), welche,

möglicher Sßeife felbftänbig, inbeg bo<^ wol nur nai^ ©c^u)5piu§, aud; in '^\r,U

gref§ Sl^o^^t^egmen 3, 26 toorfommt. 3)ie in biefer Slnefbote erwäljnten

Duabcrfteine, an weld)en bie 3y?arburger äWü^iggönger if)re 2)Je^er weiten, waren

in biefer aufgewehten ©eftalt big jum Slbbrui^ be§ @rabe§ no(^ toor^anten. —
3m 3a()r 1861 würbe au(^ ber bo)5^eIte ©tufenabfa^ abgebrod;en, unb in ben

nä^ften ^a^xex\ f(^on wirb mit bem äßegfaüen be§ legten D^efteS beS £awat aui^

ber SRamn für immer erlofdjen unb »ergeben fein. — Urf^jrünglii^ mu^ inbeS

biefe ©teile übeiwölbt ober wenigften§ überbaut gewefen fein, benn cavata bebeutet
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@e\rü(6e, .ipallc, unb fol^e ßouaten (inbe§ femininifc^, nt(^t wie in SKarfeurg,

au(^ 6et ©cl)iH3^}tu§ unb 3^"f9^^f/ nu81)räud)U(i)er SBeife moSciiIinifd)) fanben

ft(^ in me{)reten ©tobten, §. S. in (Srfutt (f. j. 33. j^Uc^QJ^tS ©argantua in

ten f^ätercn 5lu8gaben 1600 33f. 13öa, 1608 5Riijb, ®an. ©referS S3e[*rei»

fcung be§ Unfuc(§ ber ©tubenten in (Srfurt ißiZi (in ber Historia unb 93ef(^teis ,

feung feine§ ßeben§ lö87. 4. ^ija) „bie ©tubenten — — [türmten bie ^[affens

]^äufcr tom6 bie Cavala önb bn[er lieben grauen önb ©etoerifirc^e I)erum"). ^m
16. 3arf). fann ber 3)?arburger £aüat fc^on eine ^aUe ni(^t mefir geroefen fein.

(Sftor t. 9iec^t§ger. 3, 1413 ^at: „£aöat, todf, ^jranger", tt)a§ irrig ift;

ber £af [tanb in ?0kr6urg jwar in ber '^äi)s be§ ßatjat§ , t»ar aier feine8tt;eg8

ibenti[(^ mit bemfelben.

Kelile fem., Kehlboden, ber oberfte SÄaum in ber ©(^euer. f. ^e§I«
fcatfen ki Stbelung 2, 1532.

Keliiivaiize fem., ein ©tiuf »erhärteten S8ruft[d;teim§. ©(^malfalben*

keibeil war als [tarf conjugierenbeS SSetbum e^ebem übli(^ (kibe, keib,

kiben), ift aber nidjt me^r tooIfSüblid)
;

gemein§oc^beutfc£) ift barau§ ba§ ft^wai^e

SSerbum feifen geworben. 6§ Bebeutet \\6), namentU^ mit SBorlen, janten.

„9Bir enfummen nid;t, ba§ wir wibber unfern <^errn I^öen abber ftrt)ben

wuüin" SB. ©erftenberger 6. ©;^minfe Anal. hass. 1, 211. „Giengen ba

an önb Heben fid) ümb mi(^" ^an§ ©taben 9Jeifebef(^r. (2Be(tbu(^ 1567.

2, 34a). „©agt S^üq, e§ fet) wott befc^e^en, baS fie fid> mit ben weibern wie

e§ p\kQe gujugcljen, gefiben" SQJarb. .öejen^r. 91. ». 1579. „be§wegen fic

fi(^ mit i^me (fcem SEeufel, welcher »erlangte, ba| bie .l^eje Ste^jfet unb Sirnen

fcejaubern foüte, vaa^ fie nii^t t^un wollte) getieben". Wlaxi. §e$en ^r. ?f.

»on 1633.

Uebli(^ finb nur nod) bie 3lbleitungcn

kippelu (kibbeln), im ©(^malfalbifc^en unb fonft, unb kipperii,
im .^aungrunb; fceifce mit ber S3ebeutung: ftc^ janfen, ftreiten; e8 ift hiermit

meift nur ein 2ßortwed)fet gemeint.

keilen, 1) tranfiti» : treiben, antreiben, brängen ; au(^ mit ©ewalt ober

burt^ unücrf(^ämte Rodungen ^erbeijte^en. 2) intranfitiü: kileu, wie ein ^eit

burd)ge^cn, wie mit bem £eil gef^altene§ ,^olj ouSreipen, fic^ f(^leunigft ou§

bcm ©taube ma(^cn. 3n biefer intranfitiüen Sßebeutung ift bo6 SBort nur im

fä(^fifd)en unb weftfälifdjen Reffen, wie im ©djaumburgift^en unb D§nabrudif(^en

(©trobtmann Idiot. Osnabr, © 102), meift in ber 9Jeben§art gebrdu(^li^:

hei gung aver.st kilen, beste nich sein, ^m übrigen .Reffen ift eine ä§nli(|)e

Sfieben^art fe^r üblii^: ber gieng ober lo§ wie ^eil^olj.

erkeisen, au(^ terkeisen, unb in ber neueren 3cit öfter »erberfct in

verkeisiern, tior ^älte ftarren, »orjüglii^ üom frieren unb Erfrieren ber 2)2en^

fd)en unb St^iere. „3^ t)o6 fo lange ba geftanben, i(^ bin ganj erfeift"; „bie

gülen finb gar nieblid) (f. b.); wenn fie im biden SSinter fallen, fo erfeifen

fie gar teidjt" ; „fie tam ganj »erfeift au§ ber ^ird)e unb ^at fi(^ gtei(^ bar*

auf gelegt", ßftor t. 9icd)t§g. 3, 1407.

®o§ SBort, in Dber^effen allein, aiet fel)r üblid^, f(i^eint fi(^ nirgenb§

fonft ju finben. ©lei(^wol ift e§ tiom t)od)ften Slltertum, unb mu^ an bie

©^melier 2, 336 oufgeführten 2Börter angef(^toften werben: dies, gelu Gloss,

Mons.; ba§ ^e§, ber @lctf(^er (romanif(^, glacies); ßeSwa^er, @letf(^erwa|er.

toerfefen, \\6) mit ®letf{^erti§ erfüllen, »ergletf^ern.

Kelber fem., ba§ weibli(^e Samm, SKutterlamm. CDicfeg uralte SBort
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(a^b. chilpura, kilbra), in btefer ^^orm mit noc^ in ber ©(^weij geBräuc^Ui^

(^©talbcr 2, 99), finbet \\6) in J^effen meineS SBi^enS nur im .^aungrunbe.

«Sgl. ©(Imellet 2, 291.

Kelcll, Kelk, Kolk m. (juttjeilen ouc^ fem.), Unterfinn, ®o^:peIfinn;

im ^aungrunbe ^ro^f. 3ft burc^ ganj Reffen, mt m6) in ber SBetterau, am
SScgelgberge, in Dbetfa^enelnbogen übli^, in 23aiern nur toon ben StuSwü^fen

an ^ftanjcn gebräui^Ii^ (©(i)meaer 2, 292). 23ei ßftor t. 9ie(^t3gel. 3, 1409:

„göl(i, unterm ftnn". ^ei SllberuS (Dict. 331. Qija): „bie ^aut unber bem

fßnn, baS felcEIin". 2I^b. ehelich, kelch, slruma. ®a§ SIBort ift eine 2tbtettung

toon £e^te, unb ^at mit ^etc^ calix ni^t ba§ minbefte ju f(Raffen, njie bie|

f(^on Seigonb im Sniettigenäblott für bie ^rotj. Dber^effen 1846 ^o\ 61

erinnert ^at.

®a^er

Kolken, ouSbrec^en, \\^ erbrechen; jugleii^ onomato)3oetif(^.

Keilliiate fem., toienei(^t urfprünglic^ ^eijbareS, jebenfviltS au§ (Steinen

erbautes ®emo(^, erfc^eint in ben ^ef[i[cf)en Urfunben ftet§ al§ abgefonberte3

©ebaube üon ©tein; ba§ Sort fommt §iemli(^ i)äufig, aber nur bi§ in bo§ 15.

2art)unbert toor. .^eut §u Stage ift e§ nur noi^ in bem 9?amen eine§ Jpofe§ im

5Imt Sfieu^of: ber ^emneten^of, unb tn bem 9'Jamen eineS 33erge§ bei ^lofter

§aina: ber ^emnatenfo^f, übrig.

kennen« 3n bec ßonjugation biefeS SBorteS finbet im ^ioleft ber

9iüdumlaut nic^t ftatt ; ba§ Präteritum lautet meift : ich kennte, bo§ ^artici))ium

be§ ^räteriti fo[t au§nat)m§lo§ gekennt, bekennt.

bekannt (bekennt) bebeutet in 3)?ittell)effen : t>ern)nnbt bur(^ .Ipeirat,

angel)eiratet. ©eltfomer iffieife brou(^t JpanS ©toben in [einer 9ieifebef(f)reis

6ung (2Bcltbu^ 1567. fol. 331. 58b) einmal ba§ 2öort befont für ungefähr,

inbem er unter ganj gleii^en SSer^ältniffen (331. 34b) „ungefö^rlii^" onwenbet.

keppen, keppem, mit ber 2l$t ober S3arte (^anbbeil) in etwaS ein*

^auen, namentlich in bie 33äume; ba§ ^ort l)at in ber Siegel ben 9'Jebenbegriff

be§ unftäten, an berf(^iebenen ©teilen wieber^olten, bann aber au(J) be? jtvetfs

tofen ßinl)auen8, beS öaumfrebelS, Ober^effcn, ©i^malfalben.

@lei(^tt)ot mu| §ierl)er ber S'iame ber »on ber ßo^e abgef(^älten oberen

ßidjenrinbe gejogen werben: Kipp
f. b.

Kerbe fem., «jie gemein^ocI)beutf(^, nur ift bie ßerbe in 9iiebet^effen

lebigltd) ber natürlii^e Sinft^nitt, wabrenb ber fünftlic^e, burrf) 3)?cf3erf^nitt i^n-

»orgebractite, bort ^imme ^ei^t (f. Kimme). Arschkerbe, allgemein üblit^e

Sejeic^nung biefe§ ^ör))ert^eil§, aelrfie aud) öfter al8 33ehennung bon j^^elbs

Vlä^cn bteut. 9lm gebräuc^lidjften wor ber SluSbrucE bon ber 33ere(^nung, «jelc^e

an ben ^erb^ölsern bur(^ ®inf(^nitte, Serben, gema(f)t würbe, unb bi§ in

bo§ 17. 3at§u"fe"t bie au8f(^lie^li(^e 23ere(^nung8«3eife für SSie^al, ©arbenjat

(^e^nten jumal) u. bgt. bitbete, t{)ciltt)eife fogar biS auf ben heutigen Sag forts

bauert; bie 33auern gei(|neten i^ren S3ermer! mit Serben in bie ^erb^öljer, bie

Ferren ben irrigen in i^re 33üd)er ein, unb am 3fl^i^c§f<^f"^ würbe Scntrole

(£erbäolung) gehalten, „der alten schuldl, wass der ist, die sie (bie ßanbfibel)

an ihren kerben vnd die Herren auch in ihren büchern beschrieben hüben"

©c^iebf^jrud) üon 1464 bei ßennep Sei^e ju 883?. Cod. prob. ©. 241. 'Der

^irte beS ®orfc§ bejeid)nete jebe§ ©tüd feiner .^eerbe mit einet bleibe, tannte

aud) an bct Äetbe, fobalb er nut feinen Ä\rbftod anfal), ba§ Stüd SSicl), wclc^cg

bur»^ jebe £erbc bejeii^nct war, ^icfe Seife, anbcrwärtg untergegangen, l;erfc^t
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no(^ §eute an ber ®iemel unb untern Sffierra. ^ie 3e^ntgar6en würben no(^ 1816 in

©d)«?arjenborn üon ben ^f^ntmannern geferbt. ßOen fo njurben 6i§ jum '^<x{)xz

18G1 bie „9l6roerfe[(f)eiter" (Jpoljfi^ette, welche beim (Sinfai)ren in bie ©tabtöonben

6öuerUc^en~§oIäoerfäufern alg 3tbgobc an bie ©tabt ober bie ^errfc^aft öor bem

Sl^or5onf)au§ abgeworfen werben mußten) in 3}Jorburg Don bem 2;^^orf(^Iie^et

burd; iR^erbcn am ^erb^olj angemerft. 5Bon jenem 3^'^" ^^'^ 9Siet)ftücEe burift

ben .^irten rü^rt c8 benn ou^ ^er, ba^ in Dberf)cffen ber SSlepeftanb, unb

burc^ bie[en ber Umfang ber ©üter no(^ Serben beftimt werben. (Sine^lerbe

ift gleich einem ©tücf 9iinbuie^ ober §wei ©ifiweinen; „ber ©c^uHerjrer ^at eine

^erbe frei" bebeutet: er t)at baS 3ie(^t, ein ©tüd 5!ßinbtiie§ ober jwei ©(^wcine

unentgelttif^ mtt jur Sßeibe ju treiben. „Sin ®ut toon toier Serben" ift ein

mit toter Di^fen ober jwei ^pgen befteUbare§ ®ut. 58gl. Kimme unb an-

schneiden.

©. 3eitf(^rift für ^eff. ®efc^. u. Sanbegf. 4, 76—77.

keren, wie gemein^o(^beutf(^ , oft aber aui^ ba gebrandet, wo gemein^

^0(^beutf(^ umwenben gebraust wirb, j. iö.ben 2Bogeu feieren. Stetem bebeutete

e8 au^ figürlict), namentli(^ in* ben ßom^ofitionen bekeren, widerkeren, toergüteu

j. SB. ©eric^tSfoften, auc§ 2ßii,erruf leiften. ©o 3. SB. ®etid)t8orbnung oon

1497 §. 8 (ßanbeSD. 1, 18).

Kerung, (Srfa^, SSergütung. „mit kerunge mogelicbes kostens und Schadens"

1479. Sennep ßeifje ju ßanbfiebet=$He^t Cod. prob. ©. 739.

Kare a\x6) Köre gefprod)en, fem., SBenbung, namentlich mit bem 2Bageu

bei einer Krümmung be§ 2Sege§, auä) wol bie Krümmung beS 2Begc§ felbft;

ber gut)rmann üerfo()rt bie Kare, wenn er bei einer Krümmung baS ©eteife

ni(^t einl)ält. SSorjugSweife im öftlicfien Reffen, an ber SBerro, in ©(^moltalben

gebräu(^li(^. ^ropif^ würbe käre au<i) für SBiberruf gebrau(^t (Smmeric^

granfenb. ®ewon^. bei ©d)minte Monim. hass. 2, 733: köre, das ist, das he

spreche he habe as uff yn gedichlet, unde mit worheit geseyt, unde enwiss solchs

nit von ym in keiner warheil.

Umbekor, Umfe^r, Stüdweg; 9S. ©erftenbcrger bei©(^minfe Monim.

hass. 2, 350,- „tiff ber ombfar (ombtor) nad) Gaffel" g-utterjettel toon 1557

unb oft; je|t (Ummekur gef^ro^en) in ber SBedeutung Umfrei^ an ber ßber

(2Babern unb Umgegenb) übli(^.

Sllt^oc^b. cheran, vertere, chera, inversio, m^b, keren, kere. SSgl.

©(^meUer 2, 322-324.

Kerue fem., in Reffen, wo e§ nur on ber ©iemel »orfommt, nit£)t

anber§ at§ in ber 3«fainnienfe^ung : Butterkerne, SButtetfafj. ßin burc^ bie

ganje nieberbeutf(^e ©<3ra(^e (angelf., engt., t)o(I.) toerbreitete^ SBort. Sorem.

SIBS8. 2, 742. 9iic^e^ ©. 111, SBac^ter u. f. w.

Kerner msc, SBein^au§ ; be§gl. bie ^a^ette, wel(^e über bem SBein^aufe

pflegte erbaut ju werben. 3n Reffen fc^eint biefe SSejeii^nuug nur einmal, in

9J?arburg, oorjufommen; »gl. (ßreujer) SBeitrag ju einer ©eft^ii^te unb SBes

fc^reibung ber lut^. spfarrtird^e 1827. 8. ©. 24. 25. (Sin, ju 9}iarburg am
a)tarienfird)^of Out§. ^irdi^of) gelegenes, ef;ebem, toor bem 3a^r 1512, al8

5Rat^au8 ber ©tabt, je^t jur Sffio{)nung beS an ber geba(^ten 5pfarrfir(^e ange«

fteflten jweiten g^farrer§ (tSKtefiaften) bienenbe§ ©ebäube ^at e^ebem, unb jwar

in feinem untern 2;I)eile (wä^renb ber obere al§ SJat^auS biente), bie SBcftim*

mung eine§ Sßein^aufeS mit ßa^ette Qu ben brei ^önigenl gef)abt unb ben

Siamen ber ferner geführt. StnberwärtS finben fid; foli^e ila^etten mit S8ein=
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l^äufern, ober umgefe^rt, nic^t gonj feiten; [o ^attc §. 93. bie ehemalige 9ieic^6*

ftabt SBinbS^eim an ber Sliid) eine foI(^e ^a^etle, ber £ärnber genannt

(^aftortu§ Franconia rediviva 1702 ©. 323). ®ag SBort i[t au§ bem Iatet=

nifdjen carnarium, 8ei(^en^of, gebilbet; af)b. charnare, sepulcra vulgi ignobilis;

mhh. gerner, gärner, ossoriiim. ©dierj^Dberlm s. v. Gaerner. ©djmeller
2, 66. SSgl. ©. 93rant 3^arrenf(^ift (©trobct ©. 134, 14): Als ist dem sack

der boden uss, biss er fert in das gernerhass. „©erner ober 33ein^au^"

2Bi(fram iKoHwagenbüi^Iein 1555 @iija,

Kersdie, Kerse fem. 1) bie ^irfc^e, in DBer^effen unb in ber ®raf*

f(^aft 3ie3en^ain, «jä^renb im übrigen Stltl)e[len bofür Kesper (f. b.) ge6raud)t

iwirb; 2) bie treffe, 93runnenlre[fc ; nieberbeut[(^e 3)ietat^efi§ wie in bernen

ftatt brennen u. bgl.; in ganj 3IIt{)e[ien. „(Sifiaben, n3el(^e im ßirf (^enteii^

an ber Srunnenfrefje frie(^en" (S[(i)weger ^^ytn ^r. 3t. ». 1657. 3SgI. ©raff
©iutigfa 2, 224a. ©c^ottel §aubt[^r. ©. 1344. 3eitf(^r. f. t)eff. ©efd). u.

m. 4, 77.

Kesper fem., bie l?irf(i§c, unb jnjor jcber 9Irt, vuilbe unb cultttierte,

fö§e unb faure o^ne Unter[(^ieb. 9iieberbeutf(^e, in gong S'iieber^effen fo au§=

fd)Iie^Ii(^ :^erf(^enbe %^xxa, ba^ man ^ier unter £irf(^e nur 23runnenfre[fe »ers

fte^t ([. Kersche'), JtJogegen in ber ®roffd)a[t 3ifgpn^)ain unb in Dber^effen fo

tt)ie im j^utbaif(^en nurKirsfhe gebraui^t unb Kesper nicbt tjcrftonben wirb, Kesper ift,

wie 5lirfc^e au§ cerasus, entftanben 0U§ kersebeere (cerasusbeere) Üieinefe SSo§

4380, Kersper (.^omberger 5lcten unb Üled^nungen »on 1415) unb ^ierau§, wie

kassebeere (23rem. 2Ö93. 2, 749), Kesper.

Kebsen plur. laut., eine weitere, bem ©(^molfalbifdjen ^ialect ganj an=

geme^ene 3Serberbni8 »on Kesper, ift im ©(^malfalbif(^en ber 3'Jame ber fleinften

unb geringften (wilfcen) ^irfd)e.

?SgI. ScHfc^r. f. ^eff. ®efc^. u. m, 4, 77.

Keiszler msc, ße^elfltder, ein je^t faft gänjUi^ in 5l6gong gefommene§

Jpanbwert ober ©ewerbe. 3m Slnfange biefeS 3jfl^^""bert§ no(i) (bi§ gegen ba§

3a^r 1820) jogen bie ^e|elftider, fet)r gewöl)nli(^ au(^ ^oItf(f)miebe genonnt,

al§ f)eruml»anbernbe SIrbeiter mit il)rem ©eräte, aü6) mit flcinen jnm SSerfauf

angebotenen äKetoUwaaren »on ®orf ju ®orf, fel)r oft 8onbftreid)ern nid)t un*

äl)nti(^, unb na<S) einem alten 3f"3"i^ (gereimte 23earbeitung be§ 1. unb 2.

S3ud)e§ Wio\i§ au§ bem 11-12. ^ar^unbert; ®iut. 3, 65. .^offmann gunbgr.

2, 31) mu^ e§ fo fd)on in öltefter Qq'ü gewefen fein; ni(4t feiten trieben aud;

gigeuner ba§ ß'e^elfticterc^ewerbe. 5le^Ier fommen mit 3)Jengen (ßänblcrn,

5?rämern) jufammen toor ^o^^ Jpanbb. 6, 22 f. unb öfter, au^ mit ©etjen^
leichtern (©(^weineft^neibern);

"f. btefeS SBort.

Keule fem., ein je^t im 3SoIIe ganj unüblii^eS, ja !aum uerftonbeneS

SBort. Unb bo(^ mu^ eg el)etem ju t>en übli(^ften Söörtcrn gel)ört ^aben. ®ie
.Ipirten führten namli<^ in filteren Reiten neben il)rem frummen ©tabe aui^ eine

Ä'eule, wie iljnen biefelbe toon ben Statuta Eschenwegensia (uon 9föftell 1854
I)erau§gegeben ©. 6) jugefc^rieben wirb. 2Bcnn eine graueng^erfon genotjüd^ttgt

wirb, fo finb auf i^ren ^ülfcruf aüe , weldie benfelben ^örcn, jur golge uer-

^ftid)tet: ber 2Idermann mit feiner 9lute, ber ßnfe mit ber ©eifel, unb feilen

?pflug unb ^ferb lapen fielen, dy horte sal ouch folgen met syner knien und

met syme krummen stabe, und sal daz fye losse sten.

SSgl. Kolbe.
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Kibes msc, ein unanfe^nti(|er unb sugtei(^ njiberlic^ („m\ap\^ei\tl\d)"}

ait§[e^enber 2)?£n[^. ©(^maltalben.

lüllllliclieil, Kimmerchen, Kimmerken, Kummerchen, fUimB ©C^wein,

^crfel. D^iir in btefer ©eminution übtid); ba§ 2Kort gilt ober au(^ al§ Soct«

»Dort, 5unäcl)[t allerbiiig§ für j^erfet, aber auc^ für bie ©djweine überl)au^t.

©äc^l'i[(i)e8 unb n)e[t[älif(^e§ -ipeffen, Gaffel (tt)0 Gimmerchen gefpro(^en ttjirb),

©ubenSbetg, gelgberg, ^ri^Iar, Sffiabern. SlnberwärtS untoet[tänbli(f) ; bofür

Rülz, Ritz; Wutz.

Hiiliinc fem., ^erbe, jebo^ nur bie fünftlt(^, j. 93.. bur(§ einen 2Re§er=

f(£)nitt erzeugte £erbe. SfJieber^effen ; in Dberl)e[fen unbefannt. 3" 2D?e^ebac^

im Stmt ©Vangenberg würben, unb jwar no(^ im ^a^t 1836, bie ^Bauerngüter

na^ ß'immen unb ©tit^en berei^nct, tt3el(^e Slu6bru(!gnjeife offenbar »on bem
®ebrau(f)e ber S^erbtiotjer I)errübrt. ®ie ßimme betrug -j^g 4"fC/ ^^r ©ti(^,

ein Sl^eilmal ber £imme, ben vierten 2;()eil berfelben, ober g'j .§ufe. !Die %xaQe,

vwelÄe id) na(f) Urfprung, SSebeutung unb SSerbreitung biefer 93ere(^nung etnft in

ber ^eitfi^rift für i)effif(^e ©eji^ii^te unb Sonbeohmbe 4, 77 aufroarf, ift, loie

mehrere fpejieUe ^riüatanfragen na(^ bemfelben ©egenftanbe, jvnar foft butc^s

gängig unbeantnjortet geblieben, bie tuenigen freunblii^en S^iotijen jebo^, wellte

mir jugefommen fmb, beweifcn, ba^ bie in Diebe fte^enbe JBeretiinung et)ebem

eine njeit, unb üieüeii^t burc^ ganj SlUI)effen mit ^i^g^'i^ain, verbreitete gen^efen

fein mü^e. ©o njei^ man an 3-4 terf(f)iebenen Drten nocf) fo toiel, ba| bie

Slbgaben m6) Timmen (bie ®rüne-2;if(^=2Bci8l)eit f(^reibt „dämmen") berechnet

»üortjen ji"b unb nod) gegenwärtig ber ©tunblage na<S) bere(^net werben; in

3eüa aber bei S'^g^^^^i" f'^int "ifl" no<^ Ffe^ fl"<i) ben 23etrog einer £imme:
brei bi§ Dter ^affeU^Iifer, unb ben Slbgabenbetrag für eine foI(^e: §ef)n Jpeller.

9Sgt. Kerbe.

HLiiitl* „3""^ ^inb franf fein", ©eburtgwe^en §aben; alte, nocC;

je^t gebräu(^li(^e formen.

Kinderfrau, bie in ben ©egenben, wo Eller (f. b.) unbefannt ift, üblii^e

Benennung ber ^ebamme, welf^eS SBort fic^ nirgenb§ im @ebraud)e befinbet.

Killkeii plur., bie würfelförmigen ©tücEe ©(f)meer unb ©^ed, wel(^e

ou§er bem ge^o(!ten j^leifi^ in bie 2Bürfte (©arwürfte, üiot^würfte, 33lutwürfte,

SBeijjWÜrfte) gefüllt werben. SRwx an ber ^iemel üblic^. SSgl. ©trobtmann
Idiol. Osnabr. ©. 103: ^infel, ein ^ongenb ©tue! gett om gleifc^.

14i|i]i msc. ^ei|t in äJiarburg bie äußere, raul)e Siinbe ber ßiiije, wel(^c.

mit bem ©d)ni^me^er »on ber 8ol)e abgenommen unb al§ brau(^bare§ a3renn=

material benu^t wirb. 5Da§ ©rem. 2ß93. ^at 2, 766 Ki/f für gemalene ©erber*

Iot)e. Sßgl. keppen.

Kippe fem., in ^Rieber^effen bi§ narf; .^ünfelb hinauf, mit 9tu8nat)me

ber fäd)fifc^=weftfälif(^en iDiftritte, wo ba§ 2Bort Kiepe lautet, Keipe tn Dbers

Reffen: Xafc^e, unb jwar ift Kippe (Kiepe, Keipe) ba§ für SCafi^e au§f(^lie^li(^

gcbrau(^te SBort, wo man ni(^t, wie im fübli(^en Dber^effen, ©arge wenigften§

toon ben i5rauentaf(^en brauet. SEafi^e wirb in üielen Dörfern .!peffen§ gar

ni(^t üerftanben. „©u ^aft ben Seufel in ber Äei^e" mit biefem ?tnruf f^olten

\\ä) im 3. 1688 äKutter unb Soi^ter in 9iofentl)al gcgenfeitig, unb e§ bejog

\\6) berfelbe auf ein fogenannteS „2;eufel§männ(f)en" (2tlräun(^en), weld)e8 in

einer SSüi^fe ober ©(^ai^tel lag unb beim Sröffnen berfelben ben .^ineinfdiauenben

freunblid) anlat^t, aber bei biefem eben burd; bicfeö Säd)eln ba§ gröfte Sntfejjcn

erregt. — „©ie tragen j|re ^inber auf bem rürfen, in feigen von 23aumwoUen
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9am gemac&t" ^anS ©taben 9Jei[eüefc^tei6ung (2ßclt6u(| 1567 fol.) 331. 54a.
3n tiefer 23ebeiitung wirb ^xpp^ inbe§ in .Reffen je^t ni(f)t me6r gefunben,

anberwärt§ aßcr ift bie[elbe gerabe bie ü6U(^fte.

Kiepe machen^ @emein[d;aft matten, namentli(^ wenn e§ fii^ barum
Iianbelt, einen Profit jn ma^en; — im weftfälift^en J^effen.

Kippenschatz\ (©eliebtet ober) ©eüebte, weldje man fi(^ nur ju bem
^md „anfc^afft", um bur(^ bereu 2Sermitt(ung bie£i))^e »ott ju befommen, \\<^,

jumal mit ©Reifen, 8e(ierbi^en, befrf)enfen ju Ia|en, wie ba§ in ben unterften

©tdnben, jumal 6et ben gemeinen ©olbaten, fe^r geWD§nIi(^ »orfommt.

S)o§ SBort ift ein mittel- unb nieberbeutf^eS ©^ra(f)element, a^b., m^b.
itnb in ben je^igen ot)erbeutf(^en SDialecten nii^t öor^anben.

jkippeln [. keiben.

kippen, 1) neutr. unb act. wie gemein§oc^beutf(^ , ouc^ in ben Som*
^ofiten umfi|)ven unb obfi^j^jen.

2) fic§ gef(i)Ie(^tli(^ »ermif(^cn. (©c^malfatben , na«^ beö f ©traute
Mitteilung).

Kirb, Kirbe fem., Slbfürjung t>on ^ir(^wei^e. tiefer Sfiame be§ ßir(^=

wei^fefteS ift in ganj 2Ilt^effen je|t unüblic^; man fagt nur ^irme§ (f. b.).

2)0^ mu| e§ebem ba§ äBort au6) in Sllt^effen, wentgften§ in granfenberg, ges

bräui^lid) gewefen fein, ba e§ fiif), freiließ in abunbantem ®ebrau(f)e ; die kirchen

kerbe in (lmmeri(^§ j^ranfenberger ©ewon^eiten beiSchmincke Monim. hass.

2, 702 finbet. Sftor öcijeii^net e§, ober, ^eut 5U Stage wenigfteng, fommt eS

erft in ber ©egenb toon ©ie^en bor. dagegen ift e§ übli(^ im ?5ulbaif(^en, im
©(^mar§enfelfif^en unb im §anauifc^en überhaupt, wie auc^ fonft in Ober»
beutfd)lanb. „die kyrbe" im ©atjfct)lirfer 3Bei§tum öon 1506 (®rimm 5ffiei§s

tl)ümer 3, 377} möchte wol im Dften bie au|erfte ©renje be§ SSorfommenS

biefer 23ejei(^nung na^ 9'iorben l)in angeben.

HlrclieiiTatei* ift bie in ben ©(^maIfoIbif(^en Dörfern unb ^in

unb wieber aud) an ber SBerra, wo fogar no(^ KirchenheHe (f. Heile) gehört

wirb, üblid}e ^C5eic§nung ber e{)emaltgea Jpeiligenmeifter, je|igen Äiri^enälteften;

£ircl)enfenioren.

Kirmes fem., meift Kermes gefpro(^en, bie in gan^ Sllt^effen ouS;

f(^Iie§üc^ üblid)e ^Benennung ber £ir(J)mcffe, be§ ^ir(^weif)fefte§ , be§ nun f^on
feit mef)r al§ jwei 2iari)nnbetten al8 lebigti^ tt)eltli(^ geworbenes geft beftebenben

järlic^en SCansfefteS ber 33ouern, bei weliiiem, unb 5War f(^on feit bem Slnfange

bc§ 17, 3ai^i)unbert§, ^ier §u Sanbe jebe Erinnerung an bie urf^srünglii^e 33e=

beutun^ biefeS gefteS gän§U(^ erlofdjen ift. ©eit jener Qdt fd)etnen a\i6) bie

^irmeffen in ben Dörfern ber einjelnen 8anbe8tt)eile in eine unb biefelbe ^ät
»erlegt worben 511 fein, wäf)renb nod) im 16. Sfl'^I)""^^'^^ fi<^ beutlid)e ©:|3uren

finben, ba^ jebeS £ird)f^iel feine befonbere ÄHrt^wei^jeit gelobt ^aben mag. 3m
oftltct)cn Reffen war bie ßirmeSseit f(^on am ®nbe be§ 17. Sar^unbertS bie le^te

2ßod)e beg Dctober unb bie beiben erften 2ßo(^en be§ S^Joüember (ai^t bi§ \)ier=

ge^n Sage nai^ ber Sßoc^e, in welche ber „gro^e SSettag" fiel, welcher biS jum
3a()r 1814 auf ben britten 3Äittwo(^ im Dctober gefegt war), im weftltc^en

Reffen fiel bie ^irmeS frül)er, in bie jweite, ja in bie erfte J^älfte be§ ©e^tember,

unb einzelne Drtf(f)aften hielten biefelbe fogar in ber 5pfingftwo(^e, roiäl)alb biefc

£irme§ „©alottirmeg" genannt würbe, ^ie ^irme8 würbe juerft „angef^sielt",

b. I). e6 würbe an einem ©onntage im ©ommer ein SCanj gehalten, um bei

biefer ©elegen^eit bie 2)?ufifanten ju „bingen". 3)ann würbe om SKittwod)
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§[benb ber 5?irme§tt3D(^e won ben jungen Surfc^en unter S(nfür)rung ber „'^lai^-

hm\6)e" ein Umjug mit 'Mü\it bur^ ba§ ®orf gehalten, ®onner§tog unb ^yreitag

SSotmittag ober g(et(^fa{l§ mit 2)Zufif öon JpauS ju JpauS gesogen, um „bic

5?u(^en aufjut)e6en", ©onnerStag auä) in ber Siegel f(^on unter ber ßinbe getankt,

g-reitag unb ©onnaBenb waren jebo(^ bie eigentltd)en Sanjtage unter ber ßinbe,

unb ©onntagS niurbe bie £irmc§ befi^Iolen. 3)?ontag8 folgte no(^ eine 9^a(^=

firme§, t>. ^. ein Umjug ber jungen 33urfrf)e unter otlerlei SSermummungen. 3m
iceftlic^en Reffen ^atte bie Äirme§ nidjt überaß biefen Umfang, fieng etwa erft

©onnerStagg mit bem Um^ug an u. bgt. — 3" neuerer Qe\t ift bie ®auer ber

Äirmefjen, aber aud) bie 9ib|altung berfelben ftibft, fe^r bef(^ränft werben, unb
toon ber alten, im ©anjen fel)r unbefangenen, grolic^feit biefer SSolfgfcfte ift in

man(^en ©egenben nur nod) fe()r wenig übrig. — ®ie ©täbte ^jlcgten, mit ganj

geringen Stu8na{)men ber fleinften unter tf)nen, fd;on am Stnfonge be§ 18. ^au
^unbert§ Äirmeffen nid)t ju galten.

Seikirchmesse. „Auch haben se zwo seikirchmesse zu Nüwenkircheii" (an

ber .^auna) 2ßei§tum öon 1483 bei ©rirnm 2Bei§t^ümer 3, 379. äßenn bo§

2ßort ni(^t toerfc^rieben ober »erlefen ift, fo lä^t e8 fid; mit ben je|t ju ©ebote

fte^enben <S^)rad)mitte(n nit^t erflären.

Kirmes wirD in SDbert)effen ou(^ in unetgentlii^er 33ebeutung fel)r ge*

wof)nIiA gebraud)t für ^inberfpieljeug, ^inberfram; „nun, \v>a§ §aft bu oa für

Äirme§?" ®er ©ebroud) ift f<^on alt, finbet fic^ nämlii^ bereits bei 2B. ©erften^
berger (Schminke Monim. hass. 2, 333): lichte kinderwerk ift ^ier toollig

glei(|bebeutenb mit bem alSbalD folgenben lichlin kirmesse. §ier f(^eint e8 Dor=

jugSweife ©ebäd ju bebeuten.

Kindkirmes, J^inbtauffc§mau§ , Einbtauffcftlic^feit , ^inbtaufe. ^m weft=

liefen .Reffen fel)r übli(^, feiten im öftUd^en. 3Sgl. ©(^melier 2, 330.

Äiss masc. unb neutr., ©tange mit einem l)albfrei^fDrmigen 33rett am
einen ßnbe, wel(^e baju gebraucht wirb, um auf ber ®refd)tenne ober auf bem
gru(^tboben ba8 au§gebrof(^ene ©etreibe sufammen^ufc^arren (föftor t. 9iec^t8g.

3, 1412), fo wie um bie glü^enben 5?o^len au§ bem 33acfofen ju jie^en. 35iel=

faltig wirb jebod) biefe§ ^nftrument £rüde (grud)tfrüde, S3acffrüde, Dfentrüde)

genannt, unb bann bleibt ber ^yjame ^iff für bog ^nftrument uorbel)oUen,

weldieg glei(^fotl§ au§ einer ©tonge beftel)t, on bereu (Snbe ftc§ meiftenS ein

fleine§ üieredigeg 93ret beftnbet, ba§ mit na|em ©tro^ ober no^en ßumpen um*
widelt wirb, unb boju bient, ben 33adofen, noi^ bem J^erau§fd;arrcn ber £o^len

mittels ber H'rüde, ju reinigen, bomit boS Srob eingefc^o^en werben fonn.

9luf bem SBefterwolb fpric^t man £ie§; ©d)mibt wefterw. ^b. ©. 78. 2)a8

SBort ift alt, unb wermutlic^ nieberbeutf(^ : chissa, tractula in ben 3;rierer ©loffen

bei Jg» off mann altl)oc^beutfc^e ©loffen 17, 35.

HLitscIie fem., b. t. ^ifee, bie weibliche ^a|e; nur im ©d}mal!albif(^en

üblich, wenn au(^ ^i|e, ^i|, Xion bem Sßeibi^en ber ^o^e ^tn unb wieber im

®ebrau(^ ift. ©ewöl):ilic^ werben bie ®ef(^le(^ter nur bur(| ^oter (^cin^) unb

£a^e unterfd}ieben.

Kittel msc. 1) wie gemein^O(^beutfd). 9Sgl Bächer, Donnerkillel.

2) öfter, ober wol rii^tiger Kiddel gefdjrieben, alS 53eftQnbteil üon 2öalb*

unb SEriftftüden
;

§. §8. bie KiddeUheide bei Slben (2Bei§tum ber Slbermor!

bon 1440, ©rimm 2Bei§t. 3, 322), bie Kiddelbach j^wifdjen .!g)cber§bDrf unb

^ird)t)eim, unb fonft. ©oU ba§ 2Bort auf einen beutfd)en 92amen jurüdgefütjrt

werben, fo ift berfelbe fii^ertic^ nic§t baS £lcibung§ftüd Mittel, •fonbcrn etwa ber
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nur im ©ot^ifc^cn no(^ eifinbli(^e 2)?ann§name Quidila (511 beffen S(Heitungcn

u. a. Quidilingaburg, Ouebltnfciirg gehört), n)el(|er ^0(^beutf4 M ^" Kidila,

Kidil, wmgeftaltet §aben fann.

kitteru, ^e[f{f(^e SliiSf^ro^e Don köddern,

1) lachen mit untetbrü(!ter ©timme, I)e[onber8 wenn 3J?e§rere gufammen

finb, mit» l)albüerftolen mit einanber la^en, vrie befonberS junge a)2äb(^en tf)un.

9iicber^e[[iftf)er ©ebraud). <Sd)mellet 2, 343.

2) mit einanber plaubern ; im fä(^fif(^en unb njeftfälifc^en .Ipeffen unb im
^rei^e ^ünfelb. ^ier wirb köuern, köddern gef^Tcd)en. ©(^ottel .Ipaubtf^jr.

1349. Dlic^ei) §amb. 3b. ©. 133. ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 109. 33rem.

2S33. 2, 835.

jklal)astei*ll, aud) klambastem , neulr., ftc^ unruhig Bewegen, transit.

^emanben in unruf)tge 23cwegung ücrjejjen, 6in unb ^er treiben; im jä(^[i[(^en

unb n)e[tföUf(^en .Reffen gerabeju: abquälen, j. 33. ^ferbe.

klainin, 1) arctus, angustus in eigenttii^er unb meto;3f)orif(I)er 33ebeutung.

„^k S^ür ge^t flamm §u", i[t fcl;wcr sMjumai^en; „bie genfterpgel fi^lie^en

flamm"; „ba§ <Sd)ubfen[ter i[t flamm geworben", b. i). ift »on ber j^eu(^tig=

feit gequollen unb ge^t nic^t auf"; — „q^ ge^t mir gar flamm" b. ^. bebrängt,

bürftig; au^: „ba§ SBrob, baS ®elb ift flomm", womit fii^ bie §öebeutung »on
klamm an bie be§ 2Borte§ spenge (f. b.) anf(^lie^t. ^n ganj 3lltl)effen, am
üblid}ften in Sf^teber^effen.

2) feucht, toon ber nidjt botlflänbig getrodneten gelbfrut^t, SJßäfc^e unb

bgt. im 3i69C"^i^ini^(^s" ; "n^ «''^t §iemli(^ überatt in 92iebert)effen.

©c^ottel §oubtf^r. ©. 1345. 33rem. 2023. 2, 784. ©c^meller f)ai

biefelben gormein, weld)er unter 1) angeführt finb 2, 92 unter gteim, 2, 356
unter biflemm, weld;e§ le^tere äßort aui^ auf bem Sßefterwalb (©d)mib
©. 19) üorfommt, unb au(^ im weftlii^en Dber^effen öor^anben fein foü; i(^

^aht e§ felbft nie gel)ört.

klappen, im fad) fifi^en unb weftfälif^en Reffen ber au§f(^Iie§lic^

gebroudite 5lu§brud für ba6 gemein^od)beutfc^e ftatf (^en mit ber ©eifel (^eitf^e).

3m übrigen .Ipeffen t)erf(^t gröftenteilS ba§ gemein^o(^beutf(^e äßort, ober

klateri^, in ben nieberbeutfc^ien ©iftricten klaUerig, f(^mu^tg unb
tia^: flaterige§ äßetter, ein floteriger 2ßeg; aber au(^ fe^r ^äufig im S;ro))u8:

eine flotetige ©at^e, ®efc^id)te. ^n 9Jiebert)effen üblit^, in Dberl)effen unbefannt.

©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 104 (kladderiebe Sacke, en kladderigen weg}.

Cip))ifd)e§ Sbiotifon in Frommann Mundarten 6, 215.

Klatier. Gftor f)at in feiner 5probe eineS oberf)effifd)en SBortcrbui^g,

St. 9?ed}t§gela^rt^eit 3, 1412 folgenbeu Slrtifel: „flauer, ber reitod)§. ®er
namen ber au§geftorbenen abdienen flauer, §u ©emünben unb DderS^ouffen".

2)ie ^Benennung beS 3u<^totl)fcn, Sllauer, will [i(^ in Dberf)effen ungeod)tet

ber forgfomften 9'Ja^fragen, wetck f(^lie^li(^ bo(^ man(fie§ »on (Sftor eingeführte,

wa8 früher öon fonft einfii^tigen ^erfonen au§ bem SSolfe war obgeleugnet worbcn,

0I8 ridjtig beftätigt ^aben, au6) fe^t nid^t finben. 2)?ögli(^, bap ßftor mit feinem 5Irtifcl

nur fcic ßrflärung be§ ^Familiennamens Stauer f)at geben wollen, unb biefe Sr«

flärung anbcrSwo^er entnaf)m, bcnn Kiauer bebeutet nac^ bem Sorem. 9B23.

2, 797 „ein ^urtige§, aud) ein grofjeS 3;l;ier". (5bcn fo Uorl;cr fc^on 9?ic^e^

Id. Hamb. ©. 120.
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KlaiiiS, au(^ wol Kids, am geiüo^nlit^ften Klöwes, SIbtürjung üon

9iifolau§, fco(^ liiert, tcenn biefer 9'Jame ol§ ÜJufname ijemenbct ivirb, inbem

in biefcm ^aüe bte ©ilfee Ni— nic^t unterbrü(!t ju ttjerben ))flegt. 5Ibet felbft

iwenn ber ^eilige be§ 6. 2)ecetn6et8 genteint ift, toirb in Dberlieffen biefe ©übe
nur feiten iweggelapen. ^Dagegen ttjirb 5. 23. in JperSfelb niemals gefagt: ba§

9iifolou§t[)OT, fonbern ou§na^mto§: ba§ ^l'IauStlor. ®er Umjug beS Klaus,

Kläs, Klöwes, Niklöwes am 6. ©ecemBer 2t6enb§ ift \\q6) je|t in man(^en ©e=

genben, namentlich in unb um .§er§felb, SKarBurg, Raffet regelmo^ig ü£(i(^; 6i§

um 1840 lüurbe betfelbe no(^ I)äufig toon Stmac^fenen, au(^ no(^ mit bem alten

©(^Iäge=21u§teilen unb S^üpe^SBerfen , bolljogen; feitbem ift ber Umjug ju einer

ßinbermummerei unb einen ©aten^Stbitten ©eiten§ ber vermummten Knaben
^erabgefunfen.

Klail^ve, Klohe, Klo, Kla (msc), gro^eS §oI§f(|eit, tt)a§ onbernjartS

Kloben gef^rot^en unb gefi^rieben iüirb. ®a§ 2Bort fd^eint je^t nirf)t mel)r mqx-

gufommen. ©et)r ^äufig erf(^eint e§ in ben 58aure(^nungen ber UniüerfitätS^

toogtei ©ingüS ou§ bem 16. unb bem Stnfang beS 17. 3orI)unberl§, unb §tvor

nur in ber SSerbinbung mit 3:re)3^e, fo ba^ e§ biejenigen Älö^e bebeuten niu^,

Vüel(^e JU ben SCre^j^senftufen (Strc^^entritten) ber bamal§ felir maffiü anflelecjten

Sre^^en toerwenbet würben. „1 fl bem furfter ju freilenborff öov 1 budienbaum

geben, fol ju bre^jpen flo^n gebrandet luerben »ff ber I)errn fru(^t bobben".

1574. „32 eifern naget bamit bie tre^^en flofjcn bffgenagelt". 1575, „9 alb

»or 3 bra^pen flautüen". 1586. „2 fl 4 alb »or 16 tra^ffen flon toor bem
©djieberboben". 1588. „21 alb bor 6 neutt)e tra^jffen flau tuen üor bem Öangens

bautt)". 1589. „3 fl forftgelt bor §too ©(^weln tonb ein 23aum ju 2;rapffen

Ätön." 1597. „9Sor 1 ßi^enbaum fo §u SCra^j^jen Jlawen barm langen ban)

ge))rau(^t njerben fol geben 1 fl 10 alb." 1605. „1 bu<^e §u bra)3^)en Hon".
SBetter 1569. „ju bra^jpen floin" ebbf. 1571.

3)a8 SBort tt>irb nod) je|t re^rofentiert bur(i^ ben njalbe{fif(^en unb ^efs

fift^en (^'omilennamen Klahoh.

3(i) finte baffelbe nur bei jjrifc^ 1, 520b: Klaue, .§oljf(^eit; im 58rem.

2023. fel^lt e§.

Klaii^veil neutr., au(^, in ben gebilbeten ©tanben eigen§, Klauen

gef^roi^en, bie nieber^effifc^e ^^orm; Klamcel, bie in ber ®roff(f)aft ^isg^i^at"

unb in Dber^effen, Kluggen bie im fo(^fifd)en unb tt)cflfolif(^en Reffen gebräuc^^

Cii^e gorm : Knäuel @arn, fottjol "^Xünw tt)ie VüoIlene§ ®atn u. bgl. S)ie nieber*

^effifd;c gorm finbet fic^ fd)on bei Jperbort »on j^'^'l^^'C' ^az klüwen v.

1040; bie Stu§fprac|e Klauen bei ©c^ottet Jpaubtf^r. ©. 1346: kluen; bie

ober^effif(^=Stegcn^ainif(^e %Qxxa in 23aiern ©(^melier 2, 348. 3)ie weftfälifc^s

fäd)fif(^e ©eftalt be§ 2Borte§ ift ou§ ber 5)Zeigung biefe§ CDialefte§ Ijeroorgegangen,

bie W, §umal na«^ au, ou, in gg, g umjufe|en: frogge ftatt frouwe, haugen

ft. hauen, friggen ft. freien ju f^jrei^en; ba§ 23rem. 2B23. ber§ei(^net 2, 811
klouwen, 2ln fid^ finb äße biefe formen Stbleitungen bon chliua, bem al)b.

S^amen füc globus, ie|t 5?ugel. 2Sgl. KuUe. 2)er nieberrt)einif(^e ^robinclaliSs

mug Klüngel (»ueliien au(^ 511 ber u§ Diel. 231. 5pa ^at: Globus, ein fUmgel)

ift in .Reffen boKig unberftanben, aud) berbient berfelbe bie 9tufnat)me in bie

©c^ri|tf)3ra(^e ni(^t einmal in gleid)em ©rabe, \bte unfer flauen, klonet.

klarieren, in ßom^ofitionen übli(^, mef)r in ben äWittelftänben , al§

im etgentlidjen SSolfe, boi^ mitunter au(^ ba^in in giemlic^er SSerbreitung ge=

brungcn:
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abklarieren (sich etwas), fic^ et«3a§ juiec^t legen, tux^ SSerttiutungen

unb ©(i)Iü^e, glet(f)[am bur«^ 2:a[ten, erraten.

herausklavieren, bur^ 6om6inottonen ettt)a§ SSer6orgene§ ju S£age bringen.

upklaceren , im fä^fif(f)en .!pc[fcn unb im ©(^aumburgift^en : auf^u|en,

f(^mü(fen , l;erau§pu^en.

Hlaii'it (klawft), meift nnr beminutiü: Klatdichen, baS £auj(^en, ber

SEobten-ücget ; eine bem ®ef(f)rei be§ 93ogel§ entnommene 23enennung, n)el{^e im

iue[tfälif(l)en §c[[en (^-fijolf^agen) toorfommt. ^xa. öftUi^en Reffen unb in ber

@ra[fd)a[t 3'egen^ain §ei^t biefer SSogel Kriddewisschen
, glei(^fatl§ onomato*

ijoetifc^ a- t.).

Hlecker msc, Stünc^er; im ©(^malfatbifc^en. ^ier ift e§ bie eigent=

Ii(^c S3e5ei(i)nung bie[e§ ®ef(i}äfte§, ot)ne alle üble 9?ebenbebeutung; im übrigen

Reffen werten bie SBetpbinber unb 2;ün(^er nur f^ottweife Kleckser genannt.

kleiien, kloenen, bebeutet ctgentlii^ fd^mieren (a§b. chlenan, oblinere),

unb ift in biefer 23efceutung nod» je^t in 9]ieberbeutfd)lanb (j. 23. im ©c^aum*
burgifd)en , iüo man jebotl kleien , kleen

, f^rii^t) unb auf bem SBeftermalb

(®(^mibt wefterw. 3^. @. 19) ühÜ6), in .Ipeffen wenig ober gar nu^t ge=

bräud)lid). dagegen bebeutet e8, meift jebo(^ nur im fäd)fifc^en Reffen mit

ßinfc^lu^ toon Ä'affel in uneigentlic^em ©inn: an einer ©ai^e wiberlid) langfom

gießen, j. 23. im ober am S|en flenen b. ^. longfam unb wiberimHig e§en,

n)a§ eben nid)t munbet; langweilig unb gebel)nt üon etwaß f)3re(^en, toie kloenen

au(^ in Hamburg gebraut^t wirb (gulba SBurjelworter <B. 98). Frommann
Mundarten 5, 151 (gallergleben).

Iileiigeil, SoufotiDum tjon Hingen: tlingen ma($en. ^m eigentlid^en

©inne wirb baS 2[ßcrt nur toon ben ©amenfajjfeln (knoten) be§ ©^ätfta(^fe8

gebraud)t: knoten flengen b. f). bie Knoten in ber ©onne auf einem Sui^c

(ober, wie im norblic^en .Reffen auc^ wol nbü6) ift: in einer Klengtoule) au§'.

breiten, bomit fie !lingenb auff^ringen unb ben ©amen fallen la|en. ®iefer

©))ätflad)§, furje %lad)§, £lengefla(^§, Klengelein, ift ber in Reffen alteinl)eimif(^e

%la6)§ ; ber lange gla(^§ (Sein), SConnenlein, ftamt au8 Siefianb, l)ie^ au(^ fonft

^igaer ßein, ber ^ittelfla(^§ , ®ioni)fiu§lein, ift au§ grantrei(^ eingeführt, unb

^ie^ be§l)alb an6) et)ebem granjofenlein. ©. (Sftor b. 3?e^t8gelal)rtt)eit 1, 041

(§. 1594). ©citbem ber Älengeletn ben beiben oben genannten glad)8arten je

mcl)r unb mel)r gewid)en ift, wirb ba§ 235ort Giengen in feiner 23ebeutung nic^t

mel)r gehörig üerftanben, unb mi§bräu(^li(^ aud) j. 23. Dom 2GBeiäen gebraui^t:

„ber 2ßei5en if^ übrig reif, er ift geflengt" b. l;, bie 5lörner fallen au§. SSgl.

klimpern.

a}ieta))^crif(^ ^ei^t jemanben fleug en i§n ^slagen, ängftigen, quälen;

j, 23. im ©^omen flengen.

Klette fem., 23enennung beS 93?aifäfer8 im fübli(^en 2;l)eil Don Ober*

I)effcn, an ber untern 8al)n. ©. Kifferling-, Maikleber.

kleudern ; tlcinlid) unb ungef(^idt arbeiten, 3 23. eine Strbeit an«

fertigen, bie man ju verfertigen nii^t gelernt ^at, wie, wenn ein 23auer, welcher

Die 6d)reinerei ni^t gelernt l)at, fid) wol ober übd einen SEifc^ felbft üerfertigt.

6r ^at bann an bem SCifc^ gefleubert, fi(^ ben 'Üi^d) jurec^t gefleubert.

©üblid)e§ Dber^effen, an ber untern Sa^n. Klein 5proD. SBörtcrbuc^ ©. 237
I)ot baffelbe 2Bort, nur in ber j^orm f 16 lern, genau in berfelben Sßebeutung,

angcbltd; „vom .Igarägebirgc".
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Rlibbern, jerf(plagen, in ©tü(fe, jumal in ©^jütter ferlagen ober sers

treiben la|en. „®o8 @lo§ i[t fleflibbert" (jerbroc^en; meift im Umvillcn fo

gef^jro^ien). „©te ^awen einen bicfen ^palmenbaum tomb »nb fUebern bcn in

fleine fprie|lin" §an§ ©taben 9iei[ebejd;reibung (3Beltbu(^, granff. 1567 fol.

2, o2b). 3n 9Ztebet^effen oHgemein gebrdui^Iii^ , ober aud^ anberwärtS ni(i)t

unüblii^. CDa§ SBort i[t grequentatiüum öon ! lieben (a^b. chlioban), tt)el<i)e3

in §o(f)beut[(^er gorm in .Reffen ni(^t »orfommt, fonbern nur in nieberbeutfc^er

klöwen (f. D.J.

Klibber {Klimcer) fem., ©^litter .^olj jum ^ü(^engebrau(^e. 9?ur

in 9?teberf)e[fen übli(^ , wöljrenb in SDberfiefjen Schibber (Schiwwer) gilt. öanbe§=

orbn. 6, 833. ^o^p §anbbu(^ 6, 75. ©c^mibt SBefterw. 3b. ©. 80.

Klicker msc, ^in unb wieber gebröut^lii^c 33ejeic^nung ber au§ ge*

bronntem St^on ober aJiarmor berfertigten Spielfugeln ber l^inber. SSgl. SIerbel,

Heucher f
Üller, Wachen.

kliniperkleiii, anwerft Hein, tvinjig. Slügemetn übli(^; in anbern

Oegenben ®eut[«i)Ianb§ Ilinferflein , flin^erliflein (bie^ 5. 23. ^p^iianb. ü. ©itte*

walb @e[ic^te (1650) 1, 63.

ein klimpergrütz,chen , ein ganj flein wenig.

klimpern, on ber SBerra (92ieberf)one u. a. D.) in neuerer (3eit

üblic^ geworbenes SBort jür !l engen, knoten f(engen, xo. f. ^
Klippe fem., im gemein^o(^beutfc^en ©inne: „[teil ab^aöenber %el%'

t^eit" bem SSolfe nic^t nur unbefannt, fonbern gänjlit^ unuerftänbli^. ^ilber

a\x6) in bem ©inne, in wel(^em ba§ SBort e^ebem fel)r übli;^ war, ift e8 mit

ber toon i^m bejeii^neten ©a^e je^t ber[d;wunben. ^Ii^5^e bebeutete bie, meift

toicredig gefi^lagene, Slet^münje geringften ®i^alkß unb 2ßerte§, unb e8 erhielten

fi(^ biefe SKünäen (weli^e felbftüerftcinbli(^ nur auf einer ©eite ge^srägt waren,

unb in ^Beuteln bom ftärtften Seber aufbewo^rt würben) bil jum 2(nfangc be3

toorigen 3«i^^""^crt§
;

feitbem würben fie nid^t me^r geprägt, »erfi^wonben au§

bem 23erfei)r unb werben fe^t nur \\o6) bei SJZünsfunben (oft in -Raufen 5U

^unberten on ben 2Bur§eln ber SBalbböume), fonft nur in 3)iün5famlungen, ge=

fe^en. S)at)er !am e8, bo^ ^li))^e für ©i^eibemünje, „flein ®elb" iiber^ou^jt

Derwenbet würbe. ©0 gebrau(^t e8 j. 23., bo(^ mit fi(^tli(f)er SSe^ieliung ouf bie

bomolS nod) üor^onbenen Älip^en, ber ^forrer S3art^olomou§ SC^omoS 5U

23alf)orn, welcher im ^a^x 1666 flogte, ba^ er, ol§ er 1653 in Sol^orn ein=

getreten, 200 St^oler jum 23au be§ g5farrt)oufe§ borgef(i)o|en, „Xüd<^i J)erna(^

!ü)5pen weis bnb mit bofen fruchten bejolt würben". ^ol)er benn, noi^ bem

Untergange be§ einfa(f)en SBorteS, bie no(| je^t fe§r allgemein üblichen ßom^ofito:

Ktepperheller, ©(^etbemünje
,

„fleineg ®elb" , meift im ©egenfa^ gegen

^orteS @elb unb größere ©ummen
;

„i(f) ne()me nur immer ein ^5aor £le^^er^eller

in ber Stofc^e beim StuSge^en mit''; „meine grau f)at boS ©elb gonj oUein an

M 3^509'^"^ "^^"^ 9^^* i^^ ""'^ Äleipper^eUer" ^toge eine§ ©iemonnS.
Klipperschulden , Klepperschulden , fteinc 23eträge an ^ftung§öerbinbli(^;

feiten, wie fie im Saufe beS gewo^nlid^en SebenS bor!ommen; „Diel Äli^s^erf^ulben

ma^en ou^ gi;o|e ©(^ulben". 58ei ber Drbnung eineS bi§^er unorbentlii^

geführten .§au8i)alt§ werben juerft bie Äle^^erfd(iulben befeitigt. 33Ji§ber=

ftönbüc^ unb corrum^irt fagt man je|t au6): iHo^s^erfc^ulben.

Kiippericerk f
Kleppertcerk , tleine, geringfücjige SBaore, geringfügige

©egenftönbe. ©0 f^on bei ©(^lottel .!^aubtf^)r. ©. 1346: ^tt^^jerwerf,

crepundia. *
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klöppeil fcebeutet im 3(mt granfenbetg : mit nur einer ©torfe ISutcn,

di)nl\6) wie in üßeftfolen , wo flD:p^3en Gebeutet: mit langfamen ©(flögen an bic

©lorfe ba§ S^i*^*^" 5" ^^"^^ SSerfamlung geben (»ie ba§ ©lodengeii^en be§ geuer=

Iärm§ 6ef(f>affen ift), unb bie iöetgtotfe jiefien, jum SSaterunfet läuten: es kloppt

(kleppt), e§ Xüix'b in ber £it(^e ba8 SS.Ü. gebetet unb mt in Dber^effen üblid^,

mit einer ©locfe baju geläutet, ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 106.

Klotze fem., £Iaue. „(S3 ift ein t^ier, genant ßatiuara tft

f(^tt)at^gram toon .ipare, ^at bre^ flogen on jebem fu^, fi^merfet n)ie <B6)mimn=

fteifd/' JpanS ©taben Dleifebefc^reibung (Söeltbud) 1567. fol. 331. 58a). ©oü
no(i je^t f)in unb wieber (wo?) in S'Jieber^effen tiorfommen.

klotzen, plagen, flo^pfen in ein§elnen ©to^en ober ©ti^Iägen : Dom
5|SuI§fci)Iog, uon bem fieberortigen Klopfen in ©cfc^müren, jumal i^ingerge[d)tt)üren.

aufklotzen, auffielen, aujrül))fen. 2)ieta^t)orif(^ : „es soll dir übel auf-

klotzen" e§ [od bir übel befommen.

Taix in Dberi)e[fen gebräuchlich.

Klotz plur., nales. Jpersfelb. ©ewö^nlic^e I|er§felbif(^e SDro^ung an

ein ^tnb: „wort, bei well eif) be ^le^ treff".

klöweil (aud) kloewen gef^ro(i)en)
, f))oIten

,
jumol -l^olj [palten.

©ä(^li[d)e§ unb weftfäUJi^eS §e[)en , wo baö SBort [)) alten gän§li^ unüblii^,

fa[t unbetannt ift. 3m übrigen Reffen ift flieben (chlioban) unbetannt, unb

nur in 9^ieberl)effen finb bie abgeleiteten SBörter KHbber unb klibbem üblic^ (f. b.).

Kliifteilen, bünner, av.6) f(^led)ter, obgenu^ter 9io(f ; befonber§ wirb

ber gvatf fo bejeii^net. ,,2ßie t)ältft bu nur bie ßälte in beinern £lüft(f;en au§?"

©e^r üblid), befonterS in ben ©täbten.

Klllg^eil f.
Klauwen.

KliiiMler fem., baffelbe, wo§ Stbelung 2, 1647 al§ „ßlunfer" §at:

1) fotljiger 9lnfo^ an bem untern 5Äanbe ber SBeiberrode , auc^ wol

^otflum^jen überhaupt. Slllgemein, au|er in Dber[)effen, übli(^. S§ [c^eint bie^

SBort boffelbe ju fein, welc^e§ in ®ebi(^ten tt)uringif^en UrfprungS au§ bem
14. 3art;unbert ol8 klüier erf(^eint:

ir cleit

heilec unde lüter

wären äne clüler , (Slifobet^leben , CDiutigfa 1, 465.

lüter

von alles laslers klüier, Jpeinri(^ unb ^unigunbe v. 1428.

»gl. Kliite urib LammeJ.

2) metapt)orif (^ : eine unretnlii^e, niebrige SSeibS^erfon
,
prostibulum. 3n

biefem ©inn ift ^l unb er in iÜJarburg -unb weiter füblic^ in Dberl)effen fet)r

übli(^. 2)iefe8 „^unber" meint auc^ o^ne Zweifel (Sftor t. 9Ze^t§gel. 3, 1409

mit feinem „@lonb, l)ure" , wel(^e§ jwar an fiel) ni(^t fel)ler^oft ift, benn klont

bebeutet im .l^oöänt)if(^en eine feile ®irne, \)ielleid;t aber ouf unfer Klunder be*

jogen werben fönnte. 2Sgl. j^^ommann SKunbarten 6, 279.

sich beklundern, toon grauenSperfonen, totljige Ülänber an bie 9iü(Jc

befommen; toon 5?inbern a\x6) in bem ©inne, wie ^. 2B. ßaurenberg ©i^erj^

geb. ©. 31

:

2)at ^e ni(^ Reiben fonb Vian Doren noc^ »an ^inben,

J^e mufte fi)ne öroecJ aljn unberlot betlünbern.

®a§ ©ort ift al§ Klüietwie al§ Klunder entf(ä;ieben nieberbeutfi^.
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MlllllKei* masc, ober neutr., ein £rug mit engem ^olfe, t»te bie

^riigc, in m\6)Qn to8 ©eÜevfet äöa^er u. bgL ücrienbct tuirb. ®ag Söott

tommt in 3J^ar6urger 2tcten au8 bcr jnjciten .!g>älftc bc§ 17. 3ar§unbert§ öfter

({)äufig 5.. 33. in bem ßriminal^jroccf) ber 3tnna ^wnUi ju 3)2arfaurg 1680) üor;

eg wirb „ciu8 einem £Iunfer QtwaS in ein @(o§,. ober aucf) in einen 2;iegel,

gefdjüttet". 9tuc^ finbet [i(^ ^Iunferfrü§c^en (f. 5^tu8) «nb ^hintergloS
ebenbafelbft.

3n D&er^ef]en, namenttic^ in a)kr6urg, i[t 5^Iunfer, ÄlunferhuS
nod) je^t üblii^. Unter „£hinfct" l^er|tef)t man btejenigen £rüge, ice^e au§

bem [. g. Wannenbäder ßanbe, al§ „fteincrne Wrügc" ober „Soblenjer äöaare"

fommen , unb jwor irei^ mon recljt wol , . ba^ biefe ßrüge twegen be§ Sone§,

tt)el(^en bie in i^nen enthaltene glüjiigfeit bei bem 2tu§f(^ütten ^öten Ici^t, liegen

beS Ähmferng, fo njie [ie genannt §n tverben Pflegen, genannt werben. SSgt.

3Katl)efin§ ©are^ta 331. 189b: „guttroff, — ein gef^irr, bo§ imten weit önb

oben eng i[t, wie man foI(^e et)rne ünn gleferne gefeff nocb ^at, bie ba futtern,

flunrfern ober wie ein ftori^ [djnattern wenn man'brau^ triniiet". ©anj aljnM)

Sllberu§ (Dkl. S3I. ddiijb) Bauculum, ein gfjubborf, fIef(i)K., quod efl'uiidendo

soniium fatit, ba^ gtünifelt. ©ietje auit ©utterfrng ©(^meüer 3, 293,

xoild)^^ in gleidjet SäJeife auf futtern jurüä ju bejie^en tft.

kliinzelii. „baä er nng Dil mat. ^öfteren , tinb 0I8 et)nen äffen an

cle fetten tlun^eln muffen, bamit er Dn§ toon Dnferm böfen fürnemen abholten

möchte". 2. ^>(;ili)3iJ8 ©ritte WQrI)afftige üerontwortung k. (wiber ^erjog ^einricfi)

(2J?arburg V i541J 4. 531. g>4b. ®ie 9Jeben8art ift au8 ber ©d^rift beS

^erjogS Jgeinric^ ent(et)nt, tnCcs wirb fie an6) in biefer ©i^rift tl)cils toollftcinbig

tt)eil§ abgefürjt öfter wieberl)olt j, 33. jßb : „£önte er ^ie bem offen an ber

fetten red)t flün^eln, ba§ were jme üon noten".

(S8 ift o^ne 3»J>eifel bo§ SDeminuti» üon fUngen: fUngfeln, flinfeln
©(^melier 2, 360.

Kluppe fem. ift in .Reffen, abgefe^en toon bem ©ebraüc^e be§ äßorteS

in fpeciell tec^nifc^em Sinne (in welchem e§ bod) weniger al§ anberwdrtä »er«

wanbt wirb), faft nur in meta^I)orifd;em ©inn in ber bem 2SoIfe fet)r geläufigen

Sliebensart gebräuc^Ii(^: eme» in die Kluppe kriegen, einen in feine ©ewolt

befomnien um it)n ju bebrängen, feine Ueberma^t itjn füllten ju la^en; einen in

bie stemme, 2)Za(^e befommen. ®tefc 9?ebcngart l)at f(^on ©i^ottel .ipaubtfpr.

©. 1328. SlDelung 2, 1647.

Klupp^ Klopp msc, Klupperl (gulba), Kloppert (©djmalfalben) msc,

ein .!g>aufe §ufammengebunbener ©tüde. SSorjügUt^ unb eigentlid) wirb biefe§

SBort üon ben WrommetSüogeln gebraud)t; beren frü^er^in unb in Stltljeffen öier

einen ^lu^^), Slo^p, bilbeten (8onbe§Drbn. 4, 214. £0)5)) §anbb. 6, 75),
je^t im i5"lboif(^en fünf ju einem Älup^^ert gefrören, tiefer SluSbrud ift, ba

feit länger a(§ brei^ig ^aljren bie Ärammet§üögel in .Reffen in größerer Stnjat

nur im gulbaifc^en unb in ©(^malfalben »orfommen, je|t faft au§f(^üepli(^ in

biefen ©egenbcn übli^. 2lbelung 2, 1647.

SLlopliengst, ein männliches g>ferb, weld;e8 nur ^alb werfQuitten

(gekiuppt — wiewol tiefe öejeic^nung beg SaftrierenS fic^ in ^t\\ivi nur feiten

finbet) ift, noc^ einen .^oben bel;alten t)ot. SlUgemein üblic^.

Killte msc, ü\x6) Klaute gef^sroc^en, beögl. Klüten, Klauten, 5?(uni^cn,

jumol ®rbfd;oUe, wie benn bie Oefonomen im ©(^aumburgifd)en ben ©^i^namen
Klütentramper tragen. 3"^^fi^f" wirb Klüten au(^ für einen halbgefüllten ©a(f

3StImar, Sbiotifon.
'

14
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gefcrautfjt. S'Jur im fäd)[i[d)en unb uieftfänf(^en Reffen. Sßgl. ©trobttnann Id.

Osnabr. ©. 107. m^et) ^amb. 3b. ©. 126. 33rem. äB33, 2, 810.

KnalUiiitte , 9?ame einc§, jc|t anfe^nlic^en, S[Bitt§t)au§gef)öfte§

jiütfd)en ^yjiebcrjtüeten unb ^iri^baune, auf ber SonbftxQ^e toon Ä'ofjel \\a6)

grantfutt; betannt bur(^ bie S'iieberlage , njelc^e am 22. St^^tit 1809 btc '^n\\xx'

genten unter bem Dberft toon 2)örn6erg buti^ ba§ meftfältfdie 3)iilitär erlitten,

^er 9(ame, bei un§ ni(^t me^r 5l^)peUatiDum, bebeutet eine breterne Sianjs

I)ütte, f.
Frommann Mundarten 6, 334, Anoden bebeutet berb auftrctenö

tanjen, unb in fol(^en SSveter^ütten gibt baS [tam^jfenbe Slanjen bo^pelt beu

Saut be§ „^naUen§".

knarbeln, ^yrequentati» Don knarren, Wie e§ f(^eint.

1) den/ibus fremere, tt)a§ gemeint;o(^beut[(^ fnirfi^en. ^m gulbai[(^en;

bort üii6) knirbeln gelpro(f)en.

2} an etwas .ipartem ^orbar nagen: ber Jpunb !narbe(t am £nocf)en.

©0 [c^on bei ©c^ottel Jpaubtfvrai^e ©. 1347: „fnarbicn, croquer, crepare,

wie ein f)unb wan er fnoc^en beiffet ober ein ©(^wein, ba8 9iü[fe friffet. Slügc*

mein üblid).

3) unauf^orlid) , in wiberlic^em, »erbrie^tic^en ßigenfinn au§briidenbem

Sone tabeln; „er fnarbelt beu ganjen Sag, um biefe unb jene ^leinigfeit, fo

bo^ e8 ni(^t au§§u[tei)en i[t". SlÜgemein übli(^; auc§ knerbeln (knerweln)

gef))roc^en.

knarren bebeutet au^er stridere, wie gemein^oi^beutf«^ (wofür jcbo(^

auc^ anbere Slu§brücfe eintreten , tx>ic girren
,
gurren u. bgl.) ta§ unartige unjus

friebene Steinen ober .^allnüeinen ber ^inber, petulanler plorare, wie fc^on

©diottel ^aubtf^r. ©. 1328 ^at. ©c^meller 2, 37ö.

. Änarrbüc^fe, ^ejeidinung eine§ un3ufriebenen
, ftet§ im ^albweinen

[tcf)enbeu £Hnbe§.

knerren (sich), fit^ janfen. ^m j5^ulbaif(^en.

knatsclicn^ knetüclien^ knitsdien^ knutsclien^
»ier SEorter beffelben ©tamme§ uiib berwanbter S3ebeutung, int)e§ burd) ben

93ocol beftimt genug oon einanber gefdjieben; — i3orjug§weife, wenn oud) nic^t

au§f d)Uc^lid} , in S'iiebertjeffen gebräud^liii), t)ier aber au^ wieberum au§f(^lie^li(^

b. i). fo gcbräu(^U(^, bo| neben benfelbtn anbere, fogenannte fi)nont)me ^uSs

brüde nid;t toori)anben finb.

knatsdien, 1) weidje ©egenftänbe jerbrüden, in wei(^en ©egen*

ftanben mit ben Rauben fid) (fnetcnb) bewegen; ber Kleiber fnatf(^t mit ben

gü|en ben Set)m ober im ßebm; ber Steig mu| red)t getnatft^t werben; —
2) ^ßrbar fauen

,
fi^ma^en : „fnatfd) nid)t fo" Sßarnung an 5?inber.

Knatscli msc, weither ^ot, wie er nomentlii^ bei St^auwetter fic^

«jeugt; Knatschtcetier
, ftarfeö Stfjauwctter mit Siegen.

linetNClien, eine SSerftärfung toon knatschen, unb ni(i§t bIo| toon

wcid)cn ©egenftänben gebroud^t: quetfi^en, jerquetfdjen (wel(^c 2lu§brüde ganj

um"ibli(^ fi"b); „bie garftigen Äinbcr ^aben an bem ficinen ^ünbc^en fo longc

0efnetfd)t bi§ fie e8 tobt gcfnetfi^t ^aben" ; bie SIcjsfel werben mit bem
©tö^er unb bann in ber Kelter gefnetfi^t, gerfnetfd)t.

knitNClien , abermalige SSerftnrfung »on knelschen : gonjiid) jerbrüden

;

in ßliib wirb getnitfd;t, wenn c§ fo [tor£ in galten gebrüdt wirb, ba| e§,
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un&rau(^6ar geworben, tt)enigften§ wiebcr, gewaf($en unb gebfigett trcrben tnu^

(gemein{)od)b. jerfnittern); glcf)e unb 8äu[e werben gefnit[(^t, wie für tiefen

Slct fci)on gif(^)art im ^^-lo^a^ biefcS SBort geBraudjt i)at, zerknitschen., jer-

ftörenb fnitfc^en. ©(^melier 2, 377. (Schottet ^aiibtf^jr. ©. 1348.

kniltlSCllCll } avL^ beminuti» knutschein, eine 9)2i{berung beSknetsclien:

geringe galten brü(Jen, aud^: berb- liebfofen. ©c^mib SBeftcrm. ^b- ©• 82.

©(^ottel .Igiaubtfpr. ©. 1348. Mi\6) terknutschen, lierknutschen.

Knatz f.
Gnatz.

Knauf msc;., ber^no^f am bleibe. ©d)malfalben. S)o§ SiBort ift in

ettt)a§ beränberter Söebeutung burci) ßut^er§ 33ibelü6erfe|jung (e§ fmnmt in bet=

felben bei bierjigmat vor) in bie (S(J)riftf:|3ra(^e übergegangen.

Knebel msc, Spergula arvensis. . ©iefer, aud) in bie ^Botanif aufges

nommene, 9?ame beä be3ei(^neten 5?raute§ ftnbet fi^ nur im (S(^maltalbif(^en.

Kneellt bebeutet befanntli(^ an fii^ nic^t bcn ©iener auf ein«m lQnb=

wirtf(^oftUc^en ®et)öfte, ober eine§ ^Die^^gerS, 33e(Ier§, ©i^inberS — burd) welctjen

©ebrouC^ ba§ 2ßort im Saufe be8 »origen 3art)unbert§ ju einer gan^ ungehörigen

nic^t ollein, fonbern feinem urfprünglid)en «Sinne wiberftrebenben üblen §8ebeu?

tung in bcr „gebildeten" Söelt ift l)erobgebrü(ft worben — fonCern ben S^i^SiinSf

ben Iierauwad^fenben 5lnaben, ben „^urfc^en" wie man je|t fogt. '^hd) bi§ an

ba§ ßnCe beg 17. ^ar^uubertä' würben bie jungen SKanng^jerfonen ber ©örfer
nur olö £ne(^te be^eidjuet. ^m ßaufe be§ vorigen 3ar§unbertg tft biefcr ®e?
brau(^, boc^ nur aümälic^, tu ^ilbgang gcfommen, benn in Dberljeffen war ber^

felbe in neunten So^i^S^^^s"^ ^^^ 18. 3at^unbert§ nod) Vorl)anben. «^^eut ju

Stage bürfte e§ nur no(^ eine cinjige (Segenb in «peffen, unb gwar von nur

geringem Umfange, geben, in weUi)er biefe SSerwenbung be§ S2]orte§ ^net^t
noc^ bie otlgemein t)erf(^ent)e ift : bcr ©ebirggt^cil leg 3(mteg ©(^önftein [^rctjfa).

^ier wirb kin6)t für £nabe, ^nuQi übert)au^t gebraud)t: „ein flem Ä'nei^tdjen".

9Jur bie iöejetdinung ^la^f neigte Ijorte man ncd) 1830—1840 in manchen
©egenben eben fo I)äufig, ja öfter, alg 5pia^biirf(^e.

Kneif msc, 5Die|er, in ben verfd)iebenften , übrigeng bie 5)ia(eftcii^ens

tümlid)feiten beftimt genug jeit^nenben formen: Kneif im gulboifdjen, Knif im
©c^maUalbifd;en, wo nur bic „©ebilbetereu" Kneif fprec^enj Kniff" im öftlic^en

Reffen; Knipp in ^ergfelD unb weiter weftliif»; Knip an ber ®iemel; Knif
wieber an ber äßefer big in bag ©d)aumburgifd;e. Uebrigeng wirb unter biefem

9Borte feinegwegeg überall biefelbe 9Jie|erart verftanben; im ©(^malfalbifdjen

bag S)(^ufterme|er, unb bie^ fc^eint , bie ©runbbebeutung beg SBorteg ju fein;

im öftlicl)en .Ipeffcn ift aber Kniff unb an ber 2)iemel Knip ein ^uffflemeper,

S£afc^cnme|er (wie eg <m<S) Sllberug verftaiiben ^at Dict. Sl, aa4b: enchiridium,

em fnei^, meffer bag man ftetg bei fi.c^ tregt), jumal ein foldjeg ol)nc geber,

bann ein f(^led)teg 2)2e^er überbauet; bag ©(^uftermefer wirb' f)ier burt^

©(^uftetfntff befonberg be§eid)net. S)ag SGßort fd;etnt uralt, unb jwar feltifc^

ju fein, ©d) melier 2, 372.

Knengerei f. GreJkneng qeutr., bag ^^einertid;4^un, j^narr^n,

ber ^tnber. ©(^malfalben.

Kniis^t msc duc^ Kneisl, Gneisl , Gneis, ber anficbenbe ©dimu^, fowol

am ^orjjer (an ben feinten, om .Ipalfe, auf bem Äo^jfe) alg an lange getragenen

14*
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.^IcibungSftücfen unb an unreinli(^ gehaltenen ©eräten (3, 33. auf lange 3"*
ge6rau(J)ten unb ungenjofi^en geladenen ^ifi^en).

kneistig, mit 5lleief<^mu^ behaftet.

Ueberatt üUi^. SSgt. Basier, dasierig, \3on »etwanbter iöebeutung.

Hiiick. msc, 1) eine f(eine [teile S(nt)o^e; „wenn mx mit bem SBagen

erft ben Bnid (jtnauf finb, bann ^atÖnt(^t§ me^t ju fagen". 3" ^y^ieber*

unb DBerljeffen fe^r üblic^.

2) 31Is föin^egung ber 5läm^3e ttjetben in Reffen ^ämi burc^ nieber-

gelegte Sic^enftämmlinge u. bgl. ni{^t angeleqt, eS t[t mithin in biefem ©inne
nic^t, ttjie fonft in 9?orbbeut[(^(anb , ^nid üSlic^. Wogegen war ba§ SBort al8

te(i)ntf(^e 93e§ei(^nung £ine§ Sßilb^egejauriS, SBilbsaunS, im ®ebrou(f)e. SD. 3, 893
»gl. ^o^jp 6, 241.

kiiipsdi, jiinf, nett; gefi^idft, gewanbt, üon Sßäbi^en gcBraud^t. SImt

©ro^enlüber.

kiiisclieii, ntefen. 3m gutbaifi^en ber allein ü6li(^e 5lu§brucf, eine

3Serberbni§ be§ SßorteS pfnischen, fnischen.

kiiÖelieii, eigentlich: mit ben Änoc^en (^duften, SllBogen) fio^en, %od^

me^r allgemein gebraust für ^jeintgen, quölen. ©(^melier 2, 369. 2lllgemein

üblic^.

Knöcheisen, ^Peiniger, dualer. 23efonberl ü6li(^ im ©ifimolfalbifi^en.

Knopfe, Knoppe fem., 1) Äno8))e, 2) §inne im ©efic^t. M-
gemein gebr6u(^li(^.

Kiiopliaildel. „2)ann tt)o ft(^ ber po^jffel »nb bie fno^j^abbetn
auffttserffen, j^ren mutmiüen ju treiben, önb wollen regieren, beS [ie bo^ fein

anfe^enä ^aben nod) gef(^icfli(|eit , ^ait nie fein gut enb flenomen''. 3ol). %iXi

rariu§ SSon bem ©emeinen nu^e. 9}Jorburg 1533. 4. 231. 14b. ©. Hudel.

feuoppen, bur(^ f)arte§ 2ln[to|en bef^äbigen. Jpaungrunb.

Kiiopper, eine fiiierj^afte unb ttjol »illfürlit^ erfunbene 9ieben6art:

Knopper haben (auf etwaS, 5U etwa§) , ßuft na(i) üwa§ l)aben. Sin ber ©rfjwalm.

kiioufen, bellen. @d}nialfalben.

k-iiozeii, 1) berb unb unorbentlii^ jufommenbrücfen , namentlich ju=

fammenbinben; „bie (Saiden finb ja nii^t richtig geipacft, [ie [inb gefnojt''.

verknözen, eine ©^let[e, einen knoten unortientlii^ fnüpfen, [0 ba| e§

nic^t moglid) i[t, ba§ SSerfnojte wieber oufjulc[en.

2) an eticas knözen, \id) mit einer ©od;e abmühen, mit ber[£lben ni(^t

fertig werben fonnen.

3n beiben fflebeutungen fe^r üblic^.

Kildz msc, ein fleiner, unan[el)nlt(^er 2)Jen[(^, [on[t auc^ £nup§ ge*

nannt. UeberaU üblii^, [elb[t im [ä(^[i[d^en unb we[t[äli[(^en .^e[[en.

Kiincliel msc. nennt man im ©(^malfalbi[(^cn einen unab[i(^tli(^ ge*

malzten tnoten , eine 2Ser[c^lingung (ein ablic^tlic^ gemacl)ter knoten §ei|t knoten,

wie I)od)beut[(^).

kiiiiffcilj [tofeen in ge^ci|igem ©inne: oUgemein ublidj. ©c^ melier
2, 373.

Hiliill msc, 1) ein 5lnoten am Seibe. ^m we[t[cili[(^en ßeffen. Sorem.

2ßiö. 2, 830: Änutte.

2) SfJame eineg ber pcl)[ten Serge in 2ttt[ie[[en, norblic^ Don bem ©läbti^en

©cl;war5enborn. 2Sar[d;ctnlid; l;at ber 23ergfo)3[, welker eigene bie[en Sfiamcn
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fü^rt, unb in neuerer ^ixt genjönlit^ baS ilnüllfo^fc^cn ^ei^t, erft f^ätcr ben

Flamen ÄnüU öon feiner ©eftalt ertjalten. ^m 9. 3at^unbert erfc^eint nämU(^
eben ba, wo ber je^tgc Änütt liegt, ein ißerg mit bem 9Zamcn Rechtere b. t.

3?ef)bcrg, unb ber unmittelbar nörblit^ unter bem ^nüUf5^f(^en liegenbe .^of

l^ei^t no(^ je^t ber 9ii(|berg. ü)iögli(^ iibrigen§ oud), ba|, wie i6) »or

brei^ig Sauren anno^m (3eitf^r. f. ^eff. ©e[c^. u. S^. 1, 246), ber ^nütt ba8

a^b. hnol ([pdter nol, nollo), atfo ber .^ügel an fid), ber t)erüorragenbe Jpügel

ift, ttJoS bur(^ ben 9?amen 9?üll, toeI(^en ein in ber 92ä^e, bei Dberaula,

liegenber SBerg fü^rt, unb ber auc^ fonft Dorfomt, ^eftotigung ju erholten fc^eint.

Slu^ erfc^eint Änull al8 23ergtiamc in Jpeffen no(^ einige 50iale: bei §erle§s

t)oufen , bei .l^unbelg^aufen unb bei. Sf)rften , wo ein Ilkesknüll üorfommt.

verkiuilgeil ,
terknulgen, ^iit unb wieber wie baS niebeTbeulf(^c

Stammwort knüllen , verknüllen
, gebrau(^t : ^ufammenbriiifen unb baburd^ toer*

berben
; 5. 33. Äleiber bur* untiorfii^tigeS (SinbacEen in eine £ifte u. bgt. ^rera.

25523. 2, 831.

iLuiippelu, ba§ (betreibe in noc^ unaufgebunbenen ober boc^ noc^ ni(^t

ouSeinanber gebreiteten ©arben mit bem ®re[(^flegel f(^(agen, bamit bie befteiv

fiorner öorweg l)erau§fatten. S^ieber^effen. ©. körnen unb puscheln.

killipperii , an etwo§ J^artem mit fleinen 33i§en nogen: bie 2Kau8
fnu^^sert in ber iffianb; auc^ an etwaS Jpartem mit ben gingern \\6) toer|u(^en,

um ettt)a§ ba»on abjulofen, wie im 3)iärc|en: „ßnu^j^er fnup^er £nei§(^en, wer
Inuppert an meinem Jg)äu§(^en" ©rimmÄinber^ unb -^augmärdien 1, 9?o. 15.

ßnblicf) bebeutet fnupjjern aber auc^ ben ßaut, welken jeneä Sfiagen l^eroorbringt:

ber ^\iiex tnuppixt unter ben Qai^mn. S)a»on
knupperig, wa§ unter bem ^«'^^"^f" jenen Saut ^rüorbringt; f(^arf

gcbacfene 23robs ober ßu^enrinbc ift knupperig.

Kiiups msc., 1) ein auffottenb fteiner 2Kenf(^ , fpottweifc; „bu Änu^)§,

too8 wiUft bu wol?" 3bentif(^ mit Dem „^nir^S" ber ©c^riftf^rac^e. Zuweilen
ÖU(^ Knupch, Knopch.

2) ©c^lag, ©to§, oft ein fd^erj^after , mitunter trägt aber einer a\\^

einen „^nu^g" baüon, wel(f)er it)m unb feiner 3cit bem, weli^er ben „Jlnu^)§"

ausgeteilt f)at,ba8 ßeben foftet.

liiiupseii, fc^Iagen, fto^en; ba§ SSerbum wirb in ber 9?egel in ge*

linberem @inn, unb überwiegenb fc^erj^aft gebraust, ©c^mctler 2, 375.

SSgl. knuffen.

KlluerCM unb ftnüren (^rat. fcnur/e, fßtk. geknurt) 1) jerfntttern. 3m
©(^malfalbif(!^en baffelbe, wog im übrigen .Reffen krumpeln, verkrumpeln ift.

@(f)werli(^ »erf(^teben ^ierüon ift ba8 mir au§ bem ©c^malfalbifc^en sugetragene

SBort knoeren, wel^e§ b rängen bebeuten foÖ.

2) )3re^en, brüifen, brängen. gulba (wo knieren gef^ro(^en wirb, zu^

sammenknieren) unb Dbergraffi^oft Jpanau.

Tcrkiiiiseu , ein, wie e§ ftfieint, in ber neueren Q^xt erft aufgefoms

meheS , aber fe^r gewö|nli(^ geworbenes SBort , wel^eS ganj wie ba§ meta^^orif(^

üerwenbete 2GBort »erbauen gebraudit wirb: „ic^ fann baS nx6)t verknusen'',

nid)t au§fte()en, nicf)t »ertragen, ni(J)t bulben. ^a8 nieberbcutf(^e knusen bebeutet,

wie bo6 alt^o(^b. chnussan, quassare, ^afft alfo fo gut wie gar nie^t ^ier^er;

33tem. 3B33. 2, 832.

Kunst, Knast msc, Knosl (^icmel), au(^ feminin{f(^: Knuste, fel)r

oft beminutiü. Knüstchen, Knöstchen, Knüstchen, Knieslchen, 9knb be§ S3rob=
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laib§, 9Janb[tü(i öom 33robIai&. „3(^ iiQt)m mir einen orbentlidjen ^nuft (53rob)

mit, ta fonnte ii^ e§ f(^on au§^alten". SSlc\\t in 9^ieberl)ejfen
,

^iet aber ganj

aÜgemein ü6Ii(^; in Dber^effen n^eniger gefcräudjtn^, aber ni(^t iintefannt.

©c^ottel .^aüfitfpr. ©. 1348. ©c^mcUer 2, 376.

kiilisterii, )5lattt)eutf(^ knüstem, 1) fleine unb fleinlii^e ^anbaiBeit

Dorne^men, etwa« mit f(etnliii)er9)Jü§'e jurii^tcn; oögemein gcfcräud;Ud); ©(^mibt
SBeftenoälb. ^b. ©.81,

2) aufräumen; biefe 23ebeutung I)at ba8 SBort nur an ber Ziemet.

ktllltteril, murren, murrenb tobeln, tlein(i(^ tabelir. SItIgemein übli^.

3n ber gorm knouern ttjirb bo§ 2Bort in mandjen ©egenben [©tift ,!per§felb,

.Jpaungrunb , unb wol no(^ anberwärtSj Don bcm 9ioIlen beS ®onner§ gebraucht,

unb bann knutlern »on knoltern beutli^ unterf(Rieben.

koberil, erkobem (sich), bekobern (sich). ®a8 SBort bebeutet, ni(^t

rcfieji» gebrau(^t, erlangen, reftejiü gebrau(^t aber: fic^ erJ)olen, unb „sich einer

Sache an jemand erkobern", \\6) in irgenb einer ©ad^e an jemanb er{)olen, fein

9fte(^t, feine ^Sergeltung, iii<ji6^z , an jemanben nehmen, ©o war biefe§ SBort

e^ebem f)ier U)ie anberwärtS in. ®eutf(^lanb im aUgemeinen ©ebrouc^e; §. 23.

Eninuchte odir enwolde vns danne vnsir Juncher von den tzu dem wir also tzu

redene vnd vorfolgit hetten keins rechtin helfin, So muchlen wir selbir vns eins

rechfin an en erkobern ob wir muchten; Ur!unbe .§elmerid)§ unb (SimonS ©C«

brüber bon 23aumba(^ bom 24. 3uni 1376. ^eitfc^rift f; ^eff. ©efd). 2, 219.

Ileintz Schwind soll sich daran (an einem @ute ju ^ermerö^aufen) an .vns selbs

vnd anders dem vnsern bekobern vnd erholen M'es jne des also Schadens oder

inlrags geschehe. Ungebr. Urf. §ein§ ©d)effer8 ju .§ermeT§l)aüfen öom % 1499.

3n einfoi^er §orm, aber in. ber ßntftcüung keufetn x\t baä SBort ma^
je^t im gulbaifd)en, §umal in ben SejirEen üon .ipünfelb unb ßiterfelb, »ors

^anben; sich erkobern ift in Dber^effen fel)r gebräud)ti','^ ; beibe Sßörter, keufeln

unb sich erkobern bebeuten aber nur: üon einer ^rantl)eit fid) erboten, genefen;

„bie ß'ut) feufelt \üieber"; „baS 3Stet) lüirb fid; ja vwol lieber erfobetn"
;

„baS

tronfe 5J?inb ^ot fid) Vüieber red)t erfobert".

•3ni übrigen Reffen je^t unbetonnt. •

Koclieild. neutr., bie ^portion £Dd)ftoff, jumat ®emü[c, »wctd)e auf

einmol jum ßüd;cn üerwenbet wirb : „ein ^odnenb ©aucrfraut"
,

„ein 5lod;enb

Kartoffeln". 3n 23oiern Kochet, ©dimetler 2, 278.

Hoclisal neutr., Don berfelben 5Bebeutung wie ßoc^enb, inbe§ je^t

weit weniger im ©ebrauc^, al§ ba§ allgemein, üblid)e 5lo(^enb. „©o j^abc fie

»cn il)nen noä) ein £o(^faI (Srbfen begehrt". £ird)f)ainer .^ejenproceffacten

»on 1654.

Hode, Koden, in aüen .Ipeffifi^cn Urfunben SOf^aSculinaim (utib oud)

wol 9?eutrum, wie 9{belung ^at), fonft Femininum, a\\6) in ber g-orm Käie,

welche gleid)fat(8 in -Reffen ni(^t borfommt, ein au8fd)lle|lid) nieberbcutfd)eg,

Weber af)b.. nod) ml)b. irgenb erprte§ SBort. S§ bebeutet baffelbe ein einjetneS

^aug, oi)ne gelbgiiter, folgli^ auch o^ne 5lnf^onnvie^ unb o^ne bie jur 33eftel5

lung ber gelbgüter gef)örigen ©tbäuli^feiten, ©(Rennen unb ©.täüe. fö§ gel)ört

biefe 23ejeid)nung fomit bem fäd)fifd)en unb weftfälif(^en Reffen an, reid)t aber

bis an bie-ßfje unb ©d)walm, ja in einem %aüi bi§ nad) Dber[)effen ^inein.

©Vater {)at man freilid) biefe Segeidjuung ©eitenS ber ftubengelel)rten ^uriften

aud) ba eingeführt, wo fie urf^jrünglic^ nid)t ^eimifd) war. Sluc^ würben fd)on

jiemtid; jeitig Koben aud; biejcnigen bäucrtti^en aSefi^ungen genannt, wel(^c
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njcnn H}oi\ et^vaS on 33aulanb unb Slnf^ann, bo(^ feine öode ^pufe umfaßten;

fo waren (unb [inb no(^ im ©(^aumburgi|d)en) gro^e ^oben biejenigen, tt3el(^c

ben »iprten SE^eif einer §ufe betrugen (im D§nabrit(Jif(^en Srb^^oben) Heine

^oben bie, beren Umfang no(^ geringer «jar (im D§nabrü(!if(^en 3)?arf-^oben).

S)ol;«r erflärt eS fic^, bo§ an^ öon ^oben gutem bie 9?ebe fein fann; freilii^

betrug 5. 23. in bem e^ebem f)efftfc^en Slmt SfJeuengleii^en ein ganje§ ^ßbergut

nur bret Stder Öanb unb ba§ 2Bo^nt)au§ wnb bo(^ gab e§ aud) ^albe „^öter*

guter" mit ber ^älfte biefe§ SBefi^eg (ßopp §bb. 6, 81). - SBo ^obe, tober,

feotner, nif^t iibliiJ) war, ba fagte man §interfiebler, ^interfa^, anä) ujol Söeis

(i^er, ^rinffi^er. ©. ®rimm 9?ec^t§altert. ©.318.
©§ fann ^ier nur barauf anfommen, ba§ »on ben übrigen nieberbeutfi^en

?I)iateften abmeii^enbe ®enu§ im ^effif^en ©ebraui^ nai^juweifen. 1542: auS

einem garten unb foben (ju ßo^ne); d| einem febben (ju 9^iebert»orf^ü^)

;

1546: iiij ^^anen gibt Relicta ^o^ban Söintiierg uom foben (9tf)ünba; 1544

anftatt bom foben: de domo). 1546—1571: ij .§anen Jpenen Sßinolt »om
foben forn im ^orffe (SDcitn^aufen, je^t aKü^l^aufen). löTO: bie tofterin bom
fogen (SBerngivig) ; ben ÖJedinern (j. 58. ben UniüerfitätSoögten) weld^e ober*

beutfc^en UrfprungS waren , war ba§ äßort koden unOefonnt, unb fo fubftitutrten

fie benn ^uweilen für koden ba§ oberbeutf(^c , übrigens in -Reffen bi§ in bie

jäd)fifd)en ^qxxte hinein gleic^fattS übliche, SBort Gaden, welc^e§ freili(^ \)q6)\U

warfdjeinü;^ mit Kode on unb für fi(^ ibentift^ ift. Kode ift berjenige ©aben,

weld^er unb in fo weit er al§ ©runbbefi^ aufgefaßt wirb. ©. Gaden.

SLoder, Köder, Kodener, 23ewo^ner eine§ toben, ij alb. ben febenem
toor brobt bter bnb fet)^, ^aben ben fi^eürn e^rn tombgc^adt »nb »en newem
wibberrümb gef(plagen". ^fJec^nunig »on 1560 (©ingliS). „?tnno 1606 feinbt an

ßmldufftigen ^erfonen ober föbenem im 5lm^t ^aufdienberg gewefen (Sfn^un»

bert swanjig, jeber »ff funff alb. gcre(^nel". SRauji^enberger 9fientereirec^nung 1606.

2Sgl. Einläufig.

töter I)ei|t ne(^ je^t on ber ©iemet ein jeber ©erfbewo^ner, weither

nu^^t Sldermonn ift.

aSgt. ßftor teutfc^e 9?e^t§gela^rt^eit 3, 850—851 (§. 1941).

Ko^el fem., cuculla; eine to^fbebedfung weld)e bid)t anfd|lie|enb ben

ganjen to^f nebft bem 9?oden bebedte uno nur eben ba§ ©efid^t frei lie^; ju

Seiten wor auc^ an bie togel nod) ein ben ganjen Oberleib ein^üdenbeS ©ewanb

angel)eftet. 3""^^'^^" li^f «"<^ ^i<^ togcl oben in eine ©pifee au§. S)iefe ^rad)t

bt'6 13—16. 3ai^U"bert8 i)at fi^ oud^ in f^ätern Reiten unter mand)erlei Sf^amen

(j. 23. ta^juje) wieber^olt, unb namentli(^ waren bie in ben ^a^ren 1848—1851
jur 2)?obe geworbenen SBinter^Ueberwürfe ber JDiönner unb tnaben wa^rl)aften

togeln. 5lbt 3et)ann üon ^erSfelb erteilte im 3af)r 1363 ben ©ewanbfd;netbern

ju ^er§felb ein 5priöilegium (äöend t)eff. ®efd>. 2, 417), ju toerfdjneiben „newe

gcwand zcu Rogken, Kogeln, Hasen adder andern kleydungen". „He sal synen

hud ader kogeln in das gerichte werffin" Wor ba§ bie Stnjeige ber 2I)3:peUatien

gegen ein geri(^tU(^e§ ®rfenntni§ begleitenbe 3^i<^c"' ®mmeri(^ j^ronfenb. ®e«

wen^eiten bei ©d)minfe Monim. hass. 2, 747. 2Sor ®evid)t ober nutzte §ut
unb togel abgenommen werben: ob sich eyn vergesze, daz her sinen hud ader

sine kogeln uffe bebilde, dy vorlore sesz pheoige keyn dem richtere. Statuta

Escheuwegensia (berauSgeg. Den 9? oft eil 1854) ©. 3.

SSon biefer 2;ra*t I)atten betonntUi^ bie „vorüber be§ gemeinfamcn öcbenS"

im gemeinen Scben bie ^Benennung togel§crren, unb ir)rc Segnungen f;ie^en
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bo^cr Äogel^fiufer (entftettt in f^>äterer 3'^it i" Äugc(f)erren , ^ugel^aufer).

SSon ben in .i^effen feit bem lö. ^ar^unbert wor^anbenen ^ogel^äufern ^aben bic

§u ©u|ba(^ unb £o[fel Idngft t^te Dramen eingebüßt; nur ber Äogel^of
(5?ugeU)of) in SJJarburg Uwaijxt mit bem 9?amen nod) ba§ Ie|te Stnbenfen an
bie alte 2;ra(^t ber 5?oget unb an bie bcrbienftüoUen Äogel^erren. '^\)x ^au§ in

3J<arburg, geftiftet 1477 bur(^ ben S^^ogifter ,§cinrid) im ^ofe, aud) tHobe ge=

nannt, luurbe 1527 ber Univer[ität • übermic[en unb biente jur 2Bof)nung toon

5profef)oren , namentlii^ au(f) eineS iJ3rofef|ßr§ ber 3;^eelogie, 'f^jater an6) jum
©i|e be§ Defonomatg ber ©ti^jenbiaten-^JInftalt. '3Il§ tiefe te|tere in ber gorm
einer ßomniunitdt enbli(^ 1849 töüig eingieng, ben ^rofcfforen au(^ bie 2ßol)nung

niä)t gut genug war, ftanb ba§ ©ebäube längere ^dt unbenu|5t, unb ba bie

Unitoeri'ität baffelbe entweber ni(i)t benu^en fonnte ober ni(^t ju benu|en rerftanb,

njurbe boffelbe Don ber ©taatSregierung (für bie ber Unitoerfität bereite früher

t^eilmeife überttjiefenen unb feitbem »ödig eingeräumten Socalitälen ber el)emaligen

Sanbcommenturei be§ beutf^en Drben§) bem i^uftismi^if^ß'^iuin überliefen, unb
biefeg toerlegte bie ßocale ber Untergerid)te (^uftijämter) nebft ben ®etention§s

gefängniffen in ben 5f'ogelE)of. ®ie ^iri^e t>er ftogel^erren biente feit bem SIn=

fang be§ 18. 3ar^unbert§ ber Oemeinbc ber franjofifctien Refugies oI6 ®otte§=

^au§; nac^ bem Singe^en biefer Oemeinbe i[t fie 1826 ber fatf)olif<^en ©emeinbe

JU SDkrburg übernjiefen ttjorben.

2lnbermärt§ (ögt. ©djmelter 2, 22) wirb 63 »gel, ©uget gef))ro(^en

unb gefc^rieben; in .Ipeffen ^at ber 91nlaut ß unb ber SSocal o üon iet;er, ber

le^tere bi§ in bo^ 18. ^^ar^unbert, in bem äßorte feftgeftanben.

Koken, koeken, 1) ouffto^en (won ©^seifen), ®eno^ene§ wieber toon

fi(^ geben; aui^ wot erbred^en (vomere) übert)au)3t. 9'Jiebcrj unb Dber^effen.

3n <5d;malfalben unb im .^aungrunb f^jridit man gucken.

2) frätjen; nur in ber Öber^groffc^aft §anau.
kökeln, koekeln, grequentatiüform l^on koken.

Kolbe rase. (_u. fem.) , in älterer "^^di eine üon ben ^Bauern in Dber-

l^effen getragene SBaffe. SDer Stolbe beftanb in einem jiemlK^ langen, \)\a^'-

artigen ©tode, beffen untere^ ©übe bider, oft mit ßifen befdjlagen unb juweilen

mit einer ©tat^el »erfe^en war. „®er^art ihetter fei beS 3Sogt§ 5lned)t ßafpar

Stinroffer, ber ben t^eter gefurt, nad}geloufen mit aim tolben ünb l)at gemclbt,

er folt gebo(f)ten t^eter jme geben unb üetlaffen". 3^"9C"^<^^^^^ i" HleinSeeU
I)eim ü. 1533. „13 alb. wirb geftraft ^ein(j ®id ju (Srjborf bajj er gebai^ten

3od)emen mit einem 5?oIben gefd)lngen t)aben folte". 9kuf(^enberger iönpregifter

». 1607. Unb fo fe^r oft.

Kollicnsteckeil, warfi^einlic^ eben nii^tS anbere§ aI8 Sl'olbe.

^ommt gleid)faU§ fef)r oft in oberbeffifc^en 5ptbtofo(Ien unb S3u^regiftern be§

16. 3^. öor. „\\ p, wirb geftraft ßu^ 33ruel ju ©teinerjtiauien , ba8 er

gribrid; 9Iu|rie^ern ba, bod) Sfiotwe^r wegen, mit einem ünbef(^lagenen bleiben«

ftcden bloe wnb btutig gefc^Iagen l)at". „2^ fl. Stßolf ^Utmütler baS er mit

eim bef(^tagenenl£olbenfteden bei) nai^t tof 3ot)anne§ .^eimbadjen toor beffelben

^au§ gewartet »nb ben folben x>\ ^mo. jerfitlaßen ^at". äßetterer 93u^regifter

toon 1591. ©0 fe^r oft, auc^ tomt einmal vor, ba^ ber Eine mit bem Sfolben»

ftcden na(^ bem Stnbern gefto(^cn I)at. — ®ic 33auern ju SImenau waren be=

fouber§ ftarf barin
, fi(^ mit ben ^unfern ton 9ief)en bafelbft mittels 5iolben unb

kolbenfteden ju Jjrügeln.

CDiefer 5!oIbenfteden erinnert an ben ©tab (bic iieule) ältcfter '^äi:

VV. Grimm altdeutsche Gespräche, Nachtrag 1851. ®. 13.
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Tretkolben. „2 fl. »virb geftraft §etn§ 3Jciim[(^üffet von 9((6§f)aufen , ba|
er feinen fnec^t mit einem Sretfolben gefd^lagen". 9kiild;enb. Jöu^reg. u. 1585.
SSelc^pg Snftrument fcie^ gen)efen fein mag, i|t mir unbefannt ; »arfc^einüc^ ba§,

iwelc^eS bei StlberuS ©I. kijb Dorfomt: „Sparus, ein Umxn folb. Rusticum

telum in modum pedis recurvum". .

Kole. SDer tei^nifi^e, in ber @(^riftfpra(^e 5ur aüeinigen ©citnng ges

fommenc StuSbrucE 3)?ciler, al§ Jöeäeic^nung beS jum SSerfolen (Slnfertigung

Don ©c^mietetolen) beftimten Äaufen§ ^olj, ift tn Jpelfen nic^t üfalidi ; eä mürbe
bafür frü^erl;in, unb wol bi§ gegen ben Stnfang biefeS ^ar^unbert« gefagt das
Kole, aud) mol cotIectiöif(^ die Kole, au^erbem aber: itoleni)aufen, roel^c

Sc^eic^nung jefet wol bie aüein übliche tft. „3c^ C^o^()an8, 33ürger ju slBetter)

Ijab jwet) (Solenn toffm iöurgwalt gebrennet — »nb i)ab bie gwei; 5lole

iniwenbig 40 tagen reib gebrannt", äßetterer 9ientereired)nung üon 1566. (Sinige

SDiale fommt auc^ öor „7 fl. 18 alb. ^aben ic^ ent)>fangen, bieweil i(§ jwo
folen gebrannt \)ab". Sbbf.

YCrliOlleu 9tbj. , »or $?älte erftarrt, Dom menfc^lii^en 8eibe unb beffen

©liebem. 3n 9heber^effen fe^r üblich, auc^ fommt bal äöort fc^on in JpanS
©taben au8 Jpomberg jHcifebefc^reibung üor (SBeltbuc^, grantf. 1567. 2,32bJ:
„unb e§ we^ete tonb regnete fo fel)r, ba§ wir gar ü erfüllen »waren".

68 ift ba8 SBort ein Ue^erbleibfel »on einem längft verlorenen Sßerbum,

welches al8 kalan, frigere, nur no(^ im 2lltnorbif(^en übrig geblieben ift, unb
al)b. kalan, kuol abgelautet fjaben mu^ (»»ol^er ba§ SBort tüi)l). ®iefe8 Sßerbum
kalan weift inbe§ weiter gurücf auf ein altereS SScrbum killa, kall, kullum,

kullans, woüon f ollen ba§ ri(^tig gebilbete ^sartici^jium ift. ^Jlber aui^ felbft

biefem Sßorte liegt no6) eine ölteregormel gum ©runbe: kila, kal, kelum, kulans,

wol)in a. 33. bo§ äßort £o^le (^olj, in bem baS geucr cilofc^en, erfaltet ift)

gehört.

Koller masc. u. neutr.", collare. ^iefe§ im 3)iittelalter bi8 in bie

SDHtte beS 17. 3arl)unbert8 gebrduc^lidje lateinifdje SBoit finbet fiel) noc^ mit

3wiefad)er iöefceutung in .Reffen im ©ebraudje 1) ol8 masc: ^ade; nur no(^ in

ben üftlid;ften Ortfd)aften be§ 5lrei|e8 .^ünfelb (Sd)Woräbad|) ; 2) al8 neutr.

^embfragen; in Dbcr^effen, wo ben ^inbern oft genug bie ße^re gegeben wirb:

„mac^ boc^ tag 5Joüer ^erau§".

KoillillOlle fem., 1) 2ßeiberf(^ul)e , fogenannt umgenäljete, leid)tere,

im ©egenfa^ gegen ben eigentlu^en <B<^\xi), weld)er ben gangen gu^ betiedt; fie

gebort jum ©onntogsftaat. Jpin unb wieber nennt mon itommobe m6) ben

^antoffel, in fofern terfelbe glei(^faU8 jum 5pu^ »erwentet wirb. 3?ur im
öftlic^en .l&effen üblic^.

2) nieift nur beminutiö: Kamodchen gef))ro(^en, SBetbermü^e, wie bie=

felbe in ber ©tabt g-ulba üblii^ ift: »orn nad) oben f^ji^ julaufenb, mit breitem

33anb umwunben, beffen ßnben lang über ben 9Joden f)erab^ängen. 3Die 23auers

frauen ber Umgegenb tragen bagegen bie CDedelbe^, welche im Uebrigen bem
ßommob(^en äljnlicf) ift, nur ober oben rurib ift, ni(|t fjji^ig julauft.

SSgl. Kamelie.

3n ber gemeinf)0(^beulf(^en S3ebeutung be§ ^ötgernen ©eräteS ift ba§

SBort bem SSölfe bi§ vor wenigen 3al)i^5el)nben völlig unbefannt gewefen, fo ba^

fi(^ neu in ®ienft tretende SSauernmägbe lani^e 3eit m6)t in bie Ä'ommoben il;rer

ben l)öl)eren ©täuben angel)origen ®ienftl)erfi^oft ju finben wußten, unb im

ijftlii^en Jpeffen gar nid)t feiten, wenn fie auö ober von einer ^tommobe ctwa§

l)ülcn foUten, i^re ©d^ut;e ^erbeibra(|ten.
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Kompe msc, ©eno^e, ©efärte, greunb, iefonfcerS luftiger ©efeßc,

luftiger S3ruber. 3n älterer 3^*^ \^^)^ \\bl\6), je^t untergegangen, ocer burc^ bie

i)oUftcinbige gorm ^um^an erfe^t.

„^ht 23ri(^ern .ift§ ni(^t au§geric^t,

^d) boUer Somp ac^t bereu nirf)t"

läpt 3f' ©il^aufeu iu feiner Grammaiica (1597. 8.) ©• 58 ben 2lctaon fagen.

^cd) (Sftor i)at in feinem ^biotiton t. 9^ec^t§gel. 3, 1414: „Ä'om^, ein greunb''

als ober^effif(^ aufgefüljrt. 9^ur alS Familienname bauert biefe.gorm be§ coni-

panius (beutf(^ gahleibo, ber gleii^eS ^rob mit mir i^t), bei un§ fort.

Koinpes neutr. (Kumpes, Kaumpes) , eingefaljcner inei^er £o^ffof)I,

©ouertrau.t. ij" •^^fff"/ 0"^«^ »» ^t" öitli(^ften 23e5irfen, gar nidjt gebräutf^Iid),

bagegen im. ©c^maltalbifd)en Da§ üblictjc äBort (au§ compositum gebilbet, be§^alb

aud) anberwärtS Äombft, Eomft genannt) für bie gebaitte ©))eife.

SSgt. Kappus.

König. SDiefeS SBort ift ijn ber 3SoIfsf:prad)e fe§r tt)enig bertreten, unb
eine bem SSolfe im ©anjeu fremtartt^e 23ejeii^nung

j fo leicht fi(^ ba§ SSolf 1803
an bie SSeränberung bc§ £itel§ fctne§ ^anbe§l)errn : anftatt öanbgraf nun
il'urfürft, gen3Öl)nte, fo fremdartig unb jum S^eil wibrig war unb blieb i^m
bie 33ejeid)nuug Äönig (oon ©efifalenj feit 1808. 'üüd) in ten alten Drt§=
bcjeic^nungeu fommt t'onig nur fel)r feiten bor; einmal in bem Siamen be§

3)orfe§ Königstcald im Slmt ©ontra, ba§ anberemal in ber ^lurbejeu^nung

Königssiuhl om «Stellberg bei .giomberg unb bei .Igiaueba, iwelt^e le^tere S3enen=

nung befanntlii^ bie 93c§ei(i)nung einer ©crii^tSftätte ift (ugl. 3« ©rimm in

ber Beitfc^r. f. l)eff. ®efc^. u. 2St. 2, US).

H-Opf msc, 1) in ber neueren 23ebeutung, capul, bo§ für ba§ ^anpt
im SSolf«munbe au§fd)lie^lid) gebräud)lic^e 2Bort; ^aüpt fomt gar nic^t üor.

2) in ber älteren ^eteutung: 33e(^er, (runbeö) @efä^ (wie bie §irn=

f(f)alen ber ßrfd}lagenen, weldje ale 2;rinfgefä|e bienten, tt)ol;er bie ^ebeutung

S3ed}er auf ba§ menfd}lt<^e §au:pt, occipui, übertragen ift) ^at ba§ 2Sort bei

un§ jwei ©eminutioe aufjuweifen:

1) Köpfchen, ein @etreibemaJ3 im oftlii^en Reffen, ein ^albe§ 2Siermä^(^en

ober ben ai^tcn Sil)eil einer 3Jic|e begreifenb (gan§ eben fo gebraud)t, wie bo3

gemein{)od)beutf(^e SCaffentöpfc^eu).

2) Koppel msc, gewöl)nlid) Kaesköppel, ^orm §ur ^Bereitung ber Ääfe
in Dber^effen. ßftor t. 9fiec^tsgl. 3, 1413: „Ä'ö^5^eltä|, ein uieredenber !ä^,

ben man im fö:p:pei moc^et'*. ®er am 30. 3"Ii 1631 in 3}farburg al^ 3^"^^^^^"^

enttjauptete .ipeinric^ ©ong, ein fünf5el)njäl)riger Ä?nabe, üerfid;erte, er üerftel)e

eine Ä'unft „mit bem ^eSto^j^jel, ba§ il)n bie weiböleut lieb l^etten"; „man foUe

in jenes namen einen Ä^eeStöppet taufen, barin einen Saubfrofc^ t^un"- u. f. w.

©, auc^ Kuppel.

Koppe fem., ein finftercS tnürrifd)e8 ©efi^t mit ftart ^eniortretenber

Unterlippe, ©(^malfalten.

Kör fem., ber 9taum in ber Ssd^eune über ber ®refd;tenne, weli^er bi§

unter bie girftbalfen offen (nid)t burd^ ©ebälf ober 33öben üerfperrt) ift. 2m=
gemein üblic^; „ba§ ©eftrö^e foU in bie £o^re bi§ jur Stbful^r gelegt ti>€rben"

3e^nt-'Qrbnung wom 9. Januar 1714 (80. 3, 744).

Korb. !Diefe6 ou§ bem ßatcinifdjen cntlel}nte 2i>ort l)ot in .ipcffcn bie

bort^anbcn gcwefenen uvfprüngtid)cn aJejcic^nungen faft fämtlic^ ncrbrängt, unb
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tft be§f)aI6 in jalrddjen dom^Jofttlonen tiorI)anfcen: (Sprcufort, .^anfctorB, 'Xta^--

forb, ^tnfclfcrb u. bg(. 9?iit ba§ frantfurtifd)4)anauifd}e 3)ial)ne unb ta§ Dber=

^e[[if^e 3i"" Cf- ^0 f)fl&en ftd) inbiefer Ueberfi^wemmung felfeftänbig etf)aften.

SSeiter fortgeii^rittcn tft bie[e ^^i^ftürung aUerbingS im- öfttit^en ®eut[^lanb, wo
man ou(^ biejenigen ©eflec^te, ire^e in .!g>e[jen SBanne ober ^re^ f;ei^en, £ot6e

§11 nennen ^sfiegt.

na^ ßftorg 3eugni§ (^. Siec^tggela^tt^eit.l, 752 §. 1862) »ar noc^

im 3at)t 1757 bie S3tingung eine§^otbe§ mit ku(^en, Ä'äfen u. bgl. in Obers

I)e[fen ba§ 3^**^)^" ^s''^ empfangenen Uebergabe bei SSerlei^ung ber Bauerngüter.

Getauerkorb, ^orb in welt^em bie ^atengefi^enfc bei ber ^aufe beS

^saten gcbrad)t werben; au(^ uneigentlic^ [-(^erjliaft toon einer rei(^li(f;en, au§ Dielen

cinjelnen ©türfen befte^enben @abe gebrandet.

Körein, einer toon ben-^eilic^en, welche öorjug^weife if^reS'Zamenju j^Iüt^en

unb ©(^lüüren mußten miSbraui^en Ia|en: ©anct CluirinuS. 2)ie Segenbe njei^

Uon i^m, ba| er im 3a^r 275 (na(^ SInbern 314) Dermittet§ 5lnl)ängung eineS

9}tü()l[tein§, ba anbere iobeSmerfjeuge an i^m feine ä)?a(^t Ratten, fei erfäuft

njorben, uub fe^t feinen ^obeStag auf ben 30. Qtjol oud) auf ben 26.) 2)ter5.

SSorjug§tt)eife mög er ein Jpeiliger ber ftudjberü^mten 8anb§fneckte geiuefcn fein,

benn a)Urner fut)tt i^n in feiner ©d)rift „3Som groffen Iut{)erif(^en 9?orren"

(1522) 331. aKüfa unter ben .^eiligen auf, bie fid) bie SanbSfnec^te toon ßutfjer

nid)t nef)men lafeen tcoOten, »eil fie fonft ni(^t njü^ten, bei nsem fie fdiworcn

foüten. ?Iet)nlid) gif^art im ©argantua. ®ie Slnmenbung be§ 9?amen§ biefe§

i^eiligen ift feit bem ßnbc be§ 16. 3art)unbert8 ^ter in Reffen erIof(^en, war
aber bi§ bo^in ^ier wie fonft uberaü ciu^erft gebräudili(^. „S3o^ foren, wir

fommen je^t ju gliW Iä|t '^\^a.i ®ilf)aufen in feiner Grammatica (1597. 8.

@. 45) ben Rusiicus fagen. „Si) @ott§ Worein, wie ift ber SBein fo warm?
wie fi^medt er fo läppifc^? SOcöt^t einer boc^ lieber Sompoft folcn, ober \6)

wei§ nic^t wo§, fauffen". Melander Jocoseria (SluSg. 8i(^ 1604.8. No. 533
©. 489).

koereii im fäc^fif(i^en unb weftfätif(^en Jpeffeh, o^ne Unterfc^ieb ber

SluSfpracbe (ö unb oe) nur mit oe gefprod)en, in jwei Sebeutungen üfali(^:

1) Don kiusan: wäf)Ien; mitunter in biefer >8ebeutung a\\6>, im füblic^eu

9?iebet^effen. S3rem. 2B33. 2, 849. 5«od) foU an ber mittlem Sßerra (^onel

küren in ber alten 23ebeutung lauern übtid) fein, bie fid) fonft in 'g>effen nid)t

finbet; felbft ba§ §afen füren fomt in ölterer '^^\i bei un§ faum »or, bafür

Isafen luffen.

2) üon chosön: mit einanber plaubern; auc^ bto§ fpret^en, benn ptatti

beutf(^ reben ^ei|t plad koeren. ®a§ koeren in biefem ©inne ift bem übrigen

Reffen Dodig fremb; e§ gilt bafür im oftUc^en Reffen unb im ©c§malfalbifd;en

kosen (f. b.). Srem. 2033. 2, 848.

H.oer fem., Koere, auc^ mitunter no(^ Küer gef^^ro^en, ÜBa^l, 3tu§wa^l.

®a§ SBort war bi§ gegen ba§ ^a^r 1820 im oftlidien Reffen no(^ fel)r üblic^,

freiließ faft nur in ber formet „\^ will bir bie ^or laßen", bei SSerfäufen;

feitbem ift eS, wie mir gefagt wirb, a\x6) bort auSgeftorbcn. 9'Jur Äurfürft unb

ÄUT^effen führen biefe§2Bortno^ fort. 33rem. 2B33. 2, 850. ©c^ melier 2, 325.

3n ben 9(teimcn jur geier ber Slnfunft be§ Öanbgrafen griebrid) 1., ^onigS

toon ©c^weben, in ßeffen (Silier Dlebbelidjen .^effen=5!enger ^erjelidje greube jc.

m\ma6) 1731. 4, äud; abgebrudt im ^erSfelber Sntelligenjblatt 1832 ^q. 9)
fommt uor:
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2Ga§ ^onn mä iüül)t fe^t en fcefferen grinbt

2)er un§ ftinge jer fei)re,

• Stl§ ber fic6 an bem ärgften gtnbt

§er un§ faafte j^cr ivel)re.

k.oeriscll (koersrh) , lüä^Ierifd) , namentlt(i^ im (Spen unb SCrinfen,

3" ganj 92ieber^effeiufe^r ü6li(f|, in ben nteberbeutf(^.en Sejitfen au^ für: un=

cnt[c^Io^en in ber 2ßa^l. S3rem. 20333. 2, 851. Journal ö. u. f. 5Deutf(^(anb

1786, 2,^^116 aus ber ©roffc^aft ^o^enftein.

Kiireil plur. tant. fott an berj mittlem Sßerra ^iJarrenSiiJoffen fcebeuten.

(5§ würbe, foUS ba8 SSorfommen biefcS slßorteS \\6) fceftätigte, »on koeren, küret»

:= choson abjuleiten fein. [9tber !of€n ^erfrf)t bo(^ auc^ an ber 2Berra!].

Koerreclit, baS 9ied)t, M bem ®rbe ber »äterlii^en ©üter unter

benfelben ba§ bem Setreffenben jufagenbe ©tü(f btefeS Srie§ §u wollen. ?I)ie[e8

9?ccl)t [tel)t in bem ®orfe .l^crmanrobe (fo tt)ie in Dem e^emal§ I)effif(|en 2imt

9ZeitengIei(^en unb jum 2;§eil in ber .§erf(|aft Peffe) bem jüngften (Soi)ne ju.

Äo^)^ ^anbbuc^ 6, 79.

korjoet^eli, ein feltfameS aber im mittlem Reffen äu^erft öblidjeS

2Bort (S§ bebeutet frittli^, roäi){m\d), befonber§ aber au8 ^o(^mut wät)Ierif^,

übermütig. ß§ f(^eint eine 3)2i§bilbung, au8 koerisch unb au§ furio§ jugleid^

entftanben, ju fein. UebrigenS ift e§ tweber ganj mobern no(^ auf Reffen ottein

bef(i)ränft; c§ finbet fid> fi^on im 33rem. 2BS. 2, 884 »erjei^net.

HLÖrlei^beere fem., grudjt »on cornus mascula, i^ornelfirfc^e, eine in

ßcffen nid)t eben t)äufig üorfommenbe j^rui^t; im ©(^maltalbifc^en, in unb um
Gaffel erfdjeint fie mit bem angegebenen, etwo§ entfteUten, 9?omen am ^äufigften.

körnen; 1) glei^bebeutenb mit fnü^^eln unb jjuf^eln (f. b.),ba8
©etrcibe in nod) unaufgebunbenen ober nur eben aufgeloften (niii)t au§einanber

gelegten) ©arben mit bem CDref(pfleget ferlagen, bamit bie beften Äorner toormeg

ljerau§fatten; Dberfieffen.

2) bie auSgcbrofdjenen ©erftenförner noc§ einmot bref(^en, bamit bie

©rannen ber j5rud)t{)ülfe, bie „©djtvänje", entfernt njerben. Slmt ©d)önftein.

kojsen, reben, jumal vertraulich mit einonber reben, fid; augf^rec^en.

3m oftlid)en J^effen unb im ©d)malfalbifi:|en (iüo küsen gef))ro(^en lüirb) anwerft

üblid). S§ mu| biefe§ Sßort ftü^etbtn ober in weiterem Umfrei^e, nomentltd^

oud) in Dbet^effen, wo man e§ je|3t nidjt me^r bort, gebröud)li(^ gewefen fein:

„so endorffle die heylige Elyzabelii den selben (i^rcn 9}iägben 3^^"^^^*^ ^^^

2iUtta) nicht essen geben, noch sunder loube mit en nichts kossen'^ 2Big. ©er»
ften berger b. Schminke Monim. hass. 2, 366. „ift biffer jeug - fe^r oer«

bed)tig, bo§ er fo ff)ün nod) feinem gutbünden bie bnfi^uUige Söeclogtin ouff bie

toltur äuf))annen begert, fo werbe fie wol £ofen werben". 3Karb. ^ejeu gJr.

Steten w. 1579.

3)a6 SBort ift ba§ alte chösön, in ben nieberbcutfi^en Söe^irfen ju koeren

geworben, w. f. ©(^melier 2, 337.

Hostmcier msc, ein SKann, weli^er in ber ßigenf(^aft eineS gemieteten

<Diener8 ijon einem ©utSbefi^er ober einem 5pa(^ter größerer ©üter auf ein ah-

gcfonbcrteS ©e^öfte jur 23ewirtf^oftung beffelben gefegt wirb, ^ommt öorjugg*

weife im öftli(^en Reffen oor.

Kot msc. ift nirgenbS in Reffen woI{§übU(^, in ben bei weitem meiften

©egenben beS 2anbe§ üöüig untierftänblic^ ; befto üblicher ift, nur mit 3Iu§naf)mc

bc8 i^-ulboifc^en unb ©(^malfalbifd;en ©ebiete§, ba§ ©eminutiöum
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Kotel (Köiiel, Kmtel, Kittel, äuweilen aSer auc^, bem Urf^rung beS

Sorte§ gemä^, Koelel gefpro^en) msc, t^ierif^e connjocte ©jcremente, jumal

[ol(^e tion runber gorm : 5pferbe=, SfelS-, ©diaf^, Si^S^^'f ©(^»t)em§ ((gdiivcinc)^,

^unbÖ= unb aKoufe^ßötel. ©c^ottel Jpaufctr^jr. ©. 1349.

SSgl. iVorfte/.

Köter, ftatt Köder 1) SBetwo^net bet Kode f. b.; 6ei un§ oUejeit ließet

ßobener, mit STugna^me ber Vöeftfdlifc^en iöejirfe.

2) ,§ofr)unb, 5Bett)arf)er ber Kode, ^^t gar nic^t me^r üHirf). 3"be8

würbe in älterer '^di bei un§ Köter au^ üon f leinen, jur ^^ßb »envenbcten,

J^unben getrauet, j. 93. „baS wir ongegeBen worben, aI8 [olten wir Srer fürft=

Ii(^en @n. einen fotter ober fleinen ^unb ju t^ot ge^ejt ^o6en". Ur[ebe ber

^unb§iungen be§ 8. ?P^itip)> öom 24. 3uli 1566.

Hotze fem., 1) uri>rünglt(^ ein gro6e§, ou§ S^^S^"' ""^ ?Pferbe^aaren

gcwefcteg, ju Uefeerwütfen unb für ganj SIrme bcftimteS, meift Iangf)aarige§ 3^"9

»

e§ war boffelbe ^ier wie onberwärtS im ©ebraui^e, ift aber je^t unb mit i^m

ber 9?ame längft untergegangen.

2) ^ure; einft fe^r übli^, je|t gfeii^fatlS erlof«^cn. „®ie 9icuterfd)en

fe^ eine lofe^o^ »nb ^ure, fie rebbe fein wa^r wort". SKarb. J^ejenproctj)

Slcten öon 1596 (in einer Sonfrontation).

Diana o bu ^öubcr fo^

^\x^ t^uftu nur ber Äunfl ju tro^

3f. ©il^oufcn Gramijiaiica. 1597. 8. ©. 64. „B\i\ belöge fte wie eine

Ici^tfertige ßo^e" SKarb. .^ejen ^r. 2t. ö. 1658 (gleic^'foÜS in einer ßon»

frontotion).

kotzen, 1) vomere, [i(^ übergeben, au(^ in -Reffen bur(^gängig, felbft

in ben nieberbeutfc^en iScjirfen, ber üblii^e SlugbrucE für biefen ^ranf^citSjuftanb.

2) bie ^el)Ie bur<^ 3lu§wurf reinigen (fi^ räuS^sern). „J^^eno, weld^ t^ier wie

ein 2)?enf4) fo^en tnb f(^nu))ffen fan, ünb alfo bie ^unbe ju fi^ Io(fet, würget

tonb friffef' Subwig (Srf)röter, ®iaconu§ ju <§)omberq, ^lags unb Strauerprebigt

für 8. 2Kori^ 3. SKai 1682 (Monum. sepulcr. 1638 ©. 127). 9?o(^ je^t fe^r

übli(^.. 3} Ruften, jumal heftig Ruften; fel)r üblic^. Kotzer msc. einer ber mit

einem ftarlen, befonber§ i^ronifc^en, J^uften be^oftet ift.

'Koeze fem. S)er 9iü(fen!orb mit Stragbänbern, welcher in 9Jieber|effen

unb jum S^eil auc^ in ber ®raff(^aft ^i^g^tibain übli^, in Dber^effen faft

gänjli(^ (nämlti^ mit 2(u§na§me berjenigcn £oejen, in wel(^en, ober »ielme^r

auf welchen, toon äKani^en ba§ Sefe^olj getragen wirb) unbefannt ift. ®ie ^oeje

r)at öerf(^iebene (formen: entweber ^aben fie bie ©eftalt einer üierfeitigen ab-

ge!ürjten fpt)raraibe, beren (offene) 23afi§ noc^ oben gefe^rt, beren abgefürjtc

©^i^e aber na(^ unten gewenbet ift unb ben 33oben bilbet; ober fie ftnb weniger

lang, al§ bie oben bef^riebenen, bagegen oben fo weit wie unten ober oui^

etwa§ au§gebou(iit unb |aben einen abgerunbcten ^oben; Ie|tere ^ei^en an ben

SDrten wo jene 2lrt ßoejen übli^ ift, f^jotlwcife .§einj; — ober enbtic^ finb fie

in ^orm einer abgefürjten ober au§gebaud)ten 5ßi)ramibe gcf[o(^ten, fe^r fur^,

bagepen mit einem weit über ben 5?6rper ber ßöje ^inau§ge^enben unb big über

ben Sßorfen ber S;rägerin reii^enben, ben SiücEen berfelben bedenben ©efledjt »er;

fet)en. 3" 33aiern nennt man biefe 2lrt iwn Stragforben Körbe fem. ©dimeüer 2,

327; anberwart§ tieje, i^üfee (©c^mefler 2, 347}, ^ober u. bgl., S3e3eic^--

nungen weli^e in Reffen fämtlid; unbefannt finb.

Koezengucker , ein SSifitator, 2)(autbbeamtcr, 9lcci§bcamter. ®a§ SBort
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ift, fo üiel bcm SSerf. fcefannt, feit ber njeftfäUfc^en Seit (1808—1813) auf=

gefommen, in wel^n bie commis aux exercices juetft biefen S'Jamen erhielten,

eben tüte bie ©enSbarmen bamal§ juerft ©tridtreiter genannt würben.

HrR fem,, im ?p(urat Kräwe (Kräwen) , tt)irb im Ärei^e ^ünfelb ni(^t

Uo^ bie üiä^t, fonbern eigenS m<S) ber dlabt genannt. SSgf. Krake.

Hrablie fem., aber mitunter au6) masc, ja neutr., !leine§ £inb. <Bii)X

üWii^e SSencnnung im fä(^[if(^en unb tt)eftfälif(^en Reffen; au(^ ^ört man biefelbc

tüeiter na(^ bem ©üben in S'iieberfjeffen hinein 5unjeiien.

Krabate msc. gleichfalls: f(eine§ ^inb; bo(^ vvirb, tcä^renb Krabbe

cigentlirf) nur toon !rie(^en5fn ^inbern, bie no(^ nid)t laufen fönnen
,

gebrandet

ttjirb, Krabale »on großem, unru{)ig ^erumtaufenben ^inbern gefagt. 23rem.

2ß23. 2, 859.

Kradl msc, ©ebrerfjen, ^ranf^eitganfad. j^ulba. SSgt. Achen und
Krachen.

Kracke fem., ^ieftgen 8anbe§ nur »on ipferbcn, nic^t bon anbern

Silieren, gefdjweige t)on ©ac^en, gebräud)lic^ : ein ganj f(^led^te§, unbrauchbare^

5)Sferb. S'Jieberbeutfc^, aber oHgemein übli(|. ÖJic^e^ ©. 147. ©trobtmann
©. 114.

krackelicll, aui^ «jol krockelich, adj., frumm, toerbogen; »on un-

regelmäßig gemac^fenen jungen SSäumen, toon unregelmäßigen, tocr§o(^enen ©i^rifts

jügen gebraucht, unb in ganj Reffen, befonberS in 9iiebcrl)effen , fe^r üblic^.

ruga, runce vel croke in ben nieberbeutfi^en ©loffen ®iuti§fa 2, 228b

fc^eint baw, in Jpcffen niiJ)t üblidie ©ubftantiüum ju fein.

Rrajoelcn, krijoelen, laut f(freien. Sin bem fäc^fifc^en unb wefts

fäUfdien .^cfjen angeprigeg , bo(^ auc^ fonft nic^t ganj ungebräu(^U(f;e§ Sßort.

Sllß ein ^eifpicl be§ fomifdjen S^S^^/ tt)eld)en für einen Jpoc^beutfd^en bie f. g.

^)Iattbeutf(^e 2)Junbart an fid) trägt, ^j!egt bie ^jlattbeutfc^e Ueberfe^ung i)on

De profundis clamavi ad te (^folm 130j ongefüf)rt ju werben: „Ul diisser deipen

kaulen krajoele ek tau dek^'.

Hrake msc, 9rabe. ®§ ift bieß ber SfJome be§ D?aben (^olfroben)

im fä*fifd}-u^eftfäUfd)en .Reffen, unb fonft einjeln 5. 33. in ber Umgegenb non

^erSfelb, namentUd) im ©eißgrunb, in 23rotterobe (fonft nirgenbg im ©c|mal=

talbif(^en) unb anbermärtS; je vreitcr na(^ ©üDen, befto mel)r mirb baS ä toers

fürjt; 5. 23. mirb ba§ SBort bei ©almünfter Kracke gef^}rod;en, ^m 23rem.

2ß23. fe^tt ba§ 2ßort.

Krakel msc, ein feit bem 17. S^^fjunbert bei un8 fe^t. üMi(^ gewor*

bene§ t)oUänbif(^e8 2Bort, mutwillig erregte .!g>änbel, au8 Qar\t\x\^t angefangenen

©treit bebeutenb.

krakelen, ^änbel fu(^en. ©(^ottel ^aubtf^r. 1350. 9ii(^e^ Id. Hamb.

©. 137. (©trobtmann Id. Osn. ©. 364. 23rem. 20023. 2, 862). 9Sgl.

©(^melier 2, 382.

Krailimhacke, ba§ entfteUte Krumme Not, %i\id)^ unb SSerwun==

berungöwort, in Dbers unb ^iieber^effen gebräud)li(^.

Kränk fem., ^ront{)cit. „®cr »erftorben l)ab faum ein tag in itjrem

^auß gcarbeit, fenne \\)r\ nid)t rcd)t, wiffe aud) toon feiner fr ende nid)t8 ju

berichten, ©ie l)ab ober gcI}ort, bj ber üerftorben ein frend gef)abt, ünb oft

^lö^Iic^ frand werben fct)". äKorb. ^ejen^roceff Slctcn 0. 1579. ®;)ätert)in

unb big je^t bie SSeseii^nung ber fallenben ©ud)t, 0I8 ber ^rant^eit xaz^
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s^oxrjv. ©ct)t ü&U(^er glu(^ : „ba§ bu bie ^xäwt friegen mu^teft" ;
„n^aS bie

Äränt!" u. bgl. SSgl. Od) melier 2, 390 m ba§ ^löort al§ in S^orbfranfen

gebräu(i)lid) oufgefrtl)tt wirb. — 3n ganj .Reffen iibU(^.

Kränge fem., ber qii§ ^irfenjujeigen gef(o(^tene fting, welcher bie

J^ürben t)c§ ©cl)afp[er(f,e§ jiifammen t)ält. ©^walm.
Hrapiie, msc. fi^mni^er ©eclination , uncus, .Isafen; 0eiberfrap)5c(n),

So^jfenfra^^pe, Drlefrap^^e (Slprangel f. Urle) u. bgl. SSorjugSweife an ber

(fcc^watm unb in Dberl)e[|en gebräuc^Ii(^, vwenn and) anberu)citt§ in .Reffen nid)t

unbefannt. „93ier [torfe ciferne ^ra^^en geraai^t" 9iaufcl}enberger ©d)tü|=

rec^nung 1606. 2)ie g-orm be§ 2ßorte§ ift nieber&euti(^ ©(^ottel §aubt[pr.

©. 1350. 2)ie ^oiä)bcutf^e ^orm chrapho, £ra:|3[, t[t für ben Reffen wnawv-

f^jref^bar, njeiin gleich ber Familienname ^raipf in Reffen jii ben fe^r üblidjcn

get)ürt. ä)htont)mifd) ttjirb ba§ SB.ort ^äufig üertwenbet: „etvnaS an ben trappen
Rängen" [id) mit einer ©a(^e nictjt njeiter befdjäftigen

, fie aufgeben, ou§fe^en;

mit biefer 9icben§art fängt ba§ ©(^trälmerlieb (»erfaßt üon bem Seiten be§ ur=

ölten 2lbel§gefd)led)tc§ ber ßüber ju 8o§f)au[en [f 1762]) feine §weite ©tropI)e

an: »^engt be ^u§l)alt o be £rap))e".

Hreppel, Krüppel msc. unb fem., ba§ ©eminutiti Don ^ra^jpe, ein

in .Ipefjen lute fdjon borlängft (5llberu§ Dict. 33t. Aa iija: 5fre)))3el, scriblila)

unb anber)üärt§ (©djmeller 2/393, ©c^mibt Stßeftern). 3^. ©. 91) fe^r be*

liebteS SBadiverf, tt)eld}e§ urfprünglid) unb tljeitnjeife no(^ je^t bie ^orm eincS

Jpafen§ ^at. 5)ie «Krempel („^re^3))eln") werben in ©(^njeinefc^molj , ©amenöt
(©amenfett, Dlei) ober 33ud)ecferöl (^detnfett), fcltner in 33utter gebraten

(gebacfen). ®ie ^i\i, wann bie ^reppel gebaden werben, ift l)ier wie anber-

wärt§ bie Faftnad)t (^aftnad)t§fre)3))eln) , ou^erbcm aber badt man fie in ber

gulbas unb SBerragegcnb bei bcm @nbe be§ jä^rlidjen §lugbrefc^en§, wcld)e8

meift in bie jweite ^älfte be§ S^ßüember ober in ben Slnfang be§ ^ecember fällt,

für bie ©ref^er olo „©d)ütteEre))))eln" ober ol§ „©taubfrep:peln", mit benen

fie fi(^ ben ®ref(^ftoub ^nunter e|en foUen. ®ie beften ^rep^jcl finb bie

„©d)wimmfre)3peln", weld)e in fieioenbem Del fd;wimmenb gebraten (gebaden)

werben.

3m ©(^molfalbifc^en ^cifit ba§ 33adwert in einer anbern ©eminutii^form

toon Äro^jfe: Kröpfchen.

3m öftlii^en ©eutfc^lanb, wo e§ an eigentümlii^en ©ai^bejeidinngeu

überhaupt fe^lt, nennt man bie^ 93odwerf ^fannfui^en, \ü<x^ in Jpeffen nur

Omelette bebeutet.
•

krappeln, faft wie ba§ gemein^oc^beutfdie krabbeln, boi^ me^r in ber

S3ebeutung beS gort£ried)eng mit eilfertiger, föferartiger 23ewegung ber 93eine

unb Slrme, §. 23. „ben fteiten 23erg hinauffra))peln". ©e^r üblid).

krapsclien, gierig, ^abfüi^tig, unb barum l;oftig, eilfertig, einen

©egenftanb an fi(^ reiben. SlUgemein üblic^.

Kratz fem., ber elliptin^e flai^e Jtorb, fonft SBanne genonnt; fe^r oft

bemtnutiü: ba§ Äre^d)en. gulbaifc§e§ 8anb unb JgierSfelb ganj ollgemein, anbcr^

wärtS nid)t befannt. äl)b. crtzzo, calathus. ©d)metler 2, 399—400 (Jtre^en)

unb 397 (Tratten).

Kratzbeere fem., bie 23rombeere. 3"^ ©i^malfalbifc^en unb aw

ber SBerra in SfJieber^effen. Silber u§ Dict. G^iija. Stbelung 2, 1755. SBeiter

na(^ Söeften l)in f(^eint biefe 33enennung nidjt toor^utommen. ®a§ 2öort er--

fc^eint übriflen§ fc^on in einem (ungebrudten , in meiiwm 23efi^ befinblidjen)

2Beit)na(^t§fijtel au§ ber sweitcn .§ätfte beo 15. 3atbunbert§ m. 488—489:
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erber bromber beidelber

craczber vnd mülber vnd dartzu die melbern,

tt)o c8 jebod) r\iA)t, wie {)eut ju SCage, mit S3rom6eerc ibentifd) fein fann, fon>

bern irgenb eine aubere aSeere, ober boc^ eine anbere Slrt bet 23rombeeie, bejei(^nen

gu feilen f«f)eint.

Mratzimitter fem., bet 2Kogenfram))f. Umgegenb »on gulbo.

liraiiclien, frä(^jen. 3n Obertjeffen iiDli(^, auct) in ben äüetn Sßer=

tjorprotofollen u. bgl. au§ C)berf)effen öfter§ etfcijeinenb, (Sinen 33eleg f. unter

dreiisen.
krauen, gef^srorfjen kräen, ift in Obet^cffen me^r oI§ in 9'iicbert)efjen

bolfgüblid), unb §\uar nid;t nur im cigentlii^en, fonbern au^, iinb faft meljr im

figürlif^en Sinn für f(^mei(^etn.

Krällllipel neurr., Kraumpele, Jlrümdjen. ^m ©c^moIfQlbifdjen.

Kräumpehuppe , baffelbe, n)a§ im ö[tli(f)en unb innern Jg>effen WxiitU
fu:|)))e ift (f. Ribbel).

li^railS njirb im Jpanauifi^en für flein in gen^iffen 23ejiel)ungen gc6rou(^t;

;,er ift fraug" b. i). er ift boi^ gor ju flein; „Jpolj trau§ madjen".

©onft ift ber ©ebrau(^ üon frau§ für retjbar, jät)jornig („frau^fo^ffc^"},

wie anberwärt§, ou(^ t)ier fe^r üblid}.

Kraut neutr., 1) wie au(^ gemein^oc^beutfcf) übli(^; bie Derfc^iebenen

Strten bon brassica oleracea, toorjuggweifc baS 2ßei$fraut, ber Äo^ffo^I; im
(Sonjen gebraui^t, toerftet)t man jeboc^ immer aud) SBirfing unb ÄrauSfo^t

(33rountol)l) mit unter ber ^Bejeic^nung Jtraut, beSgleii^en bie ^otjlrabi u. bgl.;

„boS .Krout fe^en"; „Ärautjjftanjen"; „ba§ Äraut au§tl)un". ®o^ ift bie^

übli(^er in 9?ieberl^effen , al§ in Dber^effen, wo man lieber Jto^I, jumal in ber

i^orm Äol)l,'gebraud)t.

2) bie Slättcr unb ©tengel ber SBurjel^flanjen , namentlii^ ber 9iüben,

tm@egenfa^e gegen bie SBurjel. 3" 9?ieber^effen machte big um ba§ 3«^^ 1^30
nur bie Kartoffel eine 3lu§na^me: bie Jtartoffelflengel ^ie^en mit einer, in Jpeffeu

fonft nic^t erl)örten 93e5eid)nung: Kartoffel<7rts, ni^t Kartoffel traut, f.
Gris.

Ciekriiedij:^ neuir., mebicinifc^e wilbwadifenbe ^flanjen, welctie »on

bem ßanbüolfe am .IpimmelfortSmorgen ober auf ipfingften frü^ Dor 2Iufgong ber

©onne gefammelt, getrorfnet unb jum ®ebrau(^e aufbewal^rt werben. 3n monr^en

SBalbgegenben gel)t an biefen SCagen au§ jebem ^aufe wenigftenS eine ^serfon

in§ ©etrüebig. S^ie .für ba§ ©efrücbig am meiften in 5lnfe§eu ftel)enben

gjflanjcn finb «Sanitel, Slron, 93luttraut, äßalbmeifter , Soften, SÄannStraft,

2)iantelfraul , 2)Joifräutdicn.

krauten, ®ra§ mit ber iSi(|el ober ^e)}e abfi^neiben, grafen. dicin«

^arbSwalb.

Hraivall msc, ein im 3of)r 1830 borjüglid) Don ^anau au8 in ÄurS
gefegtes, je^t löngft ber ©enieinfprad^e angcl)örigeÖ 2Bort: ßm^jorung, Slujiauf,

meift oI)nc ©runb wie o^ne 3»fl/ mitl)in auc^ o^ne (Srfolg. SS ift nti^tS anbere§

als boS in 23aiern längft übli(^e Ürewell, ®e;rebeUe, Siebellieren , nur bumpf
au§ge|))rod)en , ßon ben beg 3)ialect§ nid)t Äunbigen mit a au§gef^ro(^en , unb

fo JU einem f(^einbar ganj neuen äßorte umgefdjaffen , wo§ e§ an fic§ teincS-

weg§ ift. ©(^melier 3, 6.

Krebsscliacllte fem,, UrebsschUssel, eine ber mancherlei 23eäeid)=

nungen ber ©d)ale ber glujjmufd)el. 5)ie gegenwärtige tommt in SDberljefjen

t)äuftg t>or. SSgl. Icker, Tüppenkralze.
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fer^l^el, ou(^ jufammen gejogen krel, feeweglii^, munter, tüf)xig, Befon=

bcr§ tton JJinbern unb 9Jeconi)aIe§centen gefagt. ©e^r üblid) in ganj .l^effeu,

2ödI fieser ein niebeibcutf(^e§ ©))raö)element : bie won ©(^melier 2, 382^-383

ongefü[)rteii SBörter unterfi^etben fi^ öon bem unftigen mefentUd) burd) SIccenl

unb Quantität; bagegen finbet [t(^ ba§ SBort in bem ^biottfon »on gaUcrglefecr

Bei grommcinn SDlunborten 5, 153.

Kreder. 3n ber 2tu§fage be§ ,,2Keiftet§" (Slbbetfet§) , ivelc^e in

SDhrBurger Jpejen^^roceffacten »on 1579 \i6) finbet, unb auf gefa(Iene§, nacf) ber

2(u§foge be§ '^eiftcrS be§au6erte8 25ief) \iä) feejic^t, fommt üor: „ba| Dil)e, luan

e§ toffge[(^nitten , ttjorben, ftab im .iper^en »nb »im68 getüng f reber geriegelt mib

anbern fcöfe materi (boruf er feineu üerftanb f)a6) gehabt". S)iefc§ Ä reber
fcerü^rt fid) nat)e mit Kredelfleisch , Krezelfleisch (f. b.), bo(^ nur bem Saute

noc^, unb ber ©ad)e na6) nur fo weit, al§ ba§ eine unb ba§ anbere Söort

g(ei[(^tl)ei(e he^eiiS^nd, an tt)et(i)er irgenb etwjaS — etitja eben ba6 kredeln —
borgenommen njorben ift. 9'Jcd) unüerftönblii^er ift geriegelt.

Kreissei* msc, 23ejei(|nung be§ gor[tauffe^er§, „^^orftlauferg" , im

§ulbaif(^en unb .^anauifc^en.

kreisclien 1) ftarfer Konjugation njie gemetn^o(|beut[(^. Uebrigcng

ift in S'iieber^effen freifi^en ber gen)öt)nli(^e unb f)erf(^enbe 2lu§bru(I für tt)einen.

2) fi^wai^er Konjugation : Del jum ©ieben bringen, um bie gerben ober

Jüibrig fi^merfenben 23eftanbt{)eile ou8juf(^eiben. ©8 wirb bie§ 2Bort in .Reffen

nur octiö, niemals intranfitio gebraucht : „i(^ !reifc^e ba§ ^^ett", „tiabe ba§ Def
gcfreifc^t", „ba§ g^ett ift gefreifrf)t, ift abgefreif<^t" , aber nic^t: ba§ ^^ett ^at

gefreif<|t, „ba^ man fie in einem gemäc^lid)en gensr mit gefreufd)tem ©(^mal^
tn ©tieffeln gegoffen, queten fette". ^ird)^of SBenbunmut (1602) 2, 9^o. 27,

©. 621. 2lbelung gibt 2, 1769 an, ba^ {reif(^en in einigen 2}hinborten

at:tio gebrau(^t werbe, ©c^meller ^ot 2, 395 tröfi^en, aber neutral: „^raffeln,

wie ©c^matj, ba§ auf ©tut gefteUt ift". SSgl. ba§ ©d)Iefifc^e SBörterbu^:

Frommann Mundarten 4, 175.

krellen, eine ^Io^li(^e, wenn au(^ »orüberge^enbe, ßtftarrung unb baS

mit betfelben uerbunbene unangenet)me ©efü^l ^erOiKbringen. ©cr.groft fretlt

bie §änbe ober bie %ü^e, b. ^. e§ finb .^änbe ober gü|e in bie erften ©tobten

be8 (SrfrierenS getreten, ot)ne bot^ wirtlid) erfroren ju fein ; man barf bie ©tuben^

gewäc^fe nid)t mit faltem Sßaper begießen, weil man fie bamit freiten würbe;

fic^ freiten wirb befonber§ »on einem heftigen ©to^e auf einen em^frnblic^en

Änodient^eil, j. 23. ben KUbogen, unb ber wiDrigen Srftarrung§em))finbung, welche

mit bemfelben Derbunben ift, gebraucht; fo überall in Reffen, wie im nörbli(^en

granfen ©(^melier 2; 384.

Hrellen plur. tani., aui^ Grellen gef^ro(i§en, (Sntfteffiing öon ^oroUen,

JBejeit^nung be§, je^t befonberS nocf) tm öftUd^en .!^effen übtid^en Jg>al5fd)mu(fe8

be§ weibli^en ©ef(^le(^t§ auf ben Dörfern. ®er 2Utartft 3ol)anne§ ©traä
au§ §a^felb, Stltarift ju 2Be|r§l)aufen bei • 2)?arburg , »erjeidmet im ^ja^r 1520
unter ben ^iri^engütern ber ^o^seHe ju SBe^r§^aufen : „ßttid^e far eilen pater

noster", ^SSgl Sanfter.

l&repen, krSpeln, in etwaS ^o^lem ^erumftören, j. §J3. in ber Dfen^
r5§rc, in ber 9^afe. ©el)r übli(^.

Kreper, Kroeper msc. ^ei^en in 5?offel biejenigen SCo^fer, wel(^e mit bem
Steinigen ber Dberofen unb SDfenroljren \i6) bef(^äftigen , unb bie gemeine 3Kei=

nung ift, ba^ fie »on bem krepen, krßpeln i^re Benennung ^aben. Db biefe

Sßttmar, Sbiotifon. 15
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SDJeinuiig rt(|tig ift , ftc^t iio«^ 5U fce^njeifeln
;

[ie tonnen au(^ Don ben Gräpen,

Grop^D, Groppen (eifernen SEßipfen) i^ren SfJomen führen. ©. Groppe, •

fereteii, janfen; f.
Kroi.

KrezcSfleisCll , im §utbatf(|cn, Kredeißeisch (Kretelfleisch) im

@(^mal!albif(^cn, vuie im 2Sirätut9i[(i>cn (©(^meUer 2, 382), bo§jenige ©(^iceine*

f(eiJ4, Vüelrf)e§ c]cto(^t unb bann jut fogenannten SeBewurft (2Bei|ttjurft, 9fots

vourft) nemenbet Vüirb. S"^ öfcrigen .i^effen dueUfIei[cf). ®iefe§ ^te§el*

fleif^, £rebclf(eifc^ , QueHfleifc^ t[t ein IonbübU(^e§ grü^.[tü(J am ©djlat^ttag'e.

SSgf. aud) Kteder.

kribbeln, kmcweln, 1) voie ba§ gemetn^o(|beutf(^e friefcefn.

2) meift in 2?erbinbung . mit wibbelo: „es kriwwelt und wiwwell" (Don

Saufen u. bgt.)., bem gemein{)0(|beutf(^en wimmeln ä^nlii^, nur in »erflärfter

Söebeuturtg.

SSg(. wibbeln unb krimmein.

Kribbes, au(^ Griwwes, Grewes, gefpro(^en (Stbelung: @rtei)§).
"

13 bie ^eicnpUe ber §D&[tatten pyrus, in 9?ieber^e[fen ; onbertoärt^,

ütricjenS au(^ in S^iiebertjeffen ni(^t unfcefannt: ^ro|en (f. b.). „allein bie

©re6e§ \x4 et nit" ®. 5«igTinu§ ^ßon »ruber 30^. 5Wafen ßfel. 4. 331. &4b.

2) larynx, ber obere unb ^erüorragenbe St{)eil ber fiuftrö^re, @o fij^on

©(^ottel .§aubtf^rac|e ©. 1351 in ber gorm £rö68, ©robg.

itt.ri€lcivlsa6Clieil(Kriddewiszchen), ber aU Sobtoertönber gefürc^tetc

9f?aubtob0et Strfx noctua (^Strix passerina Bechst.), ba§ 5?äuj(^en, Seii^en^u{)ii.

®iefe"in bem gröften Sl^eile toou 2tltl)e[fen gebräuchliche 93enennung be§ SßogelS

ift iüot oI)ne S^^eifel onomato^oetifc^, injwifc^en n^irb biefclbe meift toom ^olfe

fo toerftanben,' fca^ fie ben ßrfolg be§ ©c|rc(!en§ bejeidjne, tneli^en ber f(^outigc

3{uf be.§ an ba§ ^enfter fliegenben JßogelS einjage, „fo.ba| man freibewei^

werbe", ipin unb wicber, j. 23.. in ber Umgebung bon gri^Iar- f)eip bagegen

ber SSogel die wisie Kriit, wag beutUc^ ju beiueifen fc^cint, ba^ ber B6)m bc§

SSogelS burc^ ben 9lamen na(^gea^mt werben, folle. Sßgl. Klawit.

Krieche fem., Ijjkttbeutfi^ Kreike, bic Heine blaue (wilbe) Spfloume.

@. Slbelung s. v. . Stffgemein üblii^.

kriegen, ba§ wie au(^ fonft in ®entf(|lanb im gemeinen ßeben au§=

f(f;Iie'^li(^ für er^aften, befommen gebräud)It(|e iffiort. ^afj e§ urf^riini^liii^ fein

anbereS ffiiot.t ift al§ bellare, ^rieg führen, beweift ber ©e.brout^ weld)en ©erften^

berg'er in feiner ß^ronifCSc'hminke Monim. hass. 1, 274. 278 ü. a.©t^) toon bem*

felben mad)t. .©§ conjugtert, wie aud) anberwärtg, nii^t f(^wac^, Xüiz ^auj3tfä(|li(^

bur(^ ßam:pe§ 5ßermitt(ung au§ bem nieberbeutfc^cn ©iolect in bie ©^riftf)3ra(^e

eingebrungen ift, fonbern ftarf: kreg (kreig, in Dber^cffen wot ou(^ krag),

krigen (kregen, kregen, gekrigen, gekregön). „bie fretg unorbecli^e liebe"

SBig. ©erftenberger bei Schminke Mon. hass. 1, 77. 99.

„Sfla^ biefem ft^ab fam fie- (bie £unft) wol aüff,

5ßnb freg Hoffnung mit groffem f;ouff". 3f. ©it^aüfen Grammalica

15Ö7.-8.-6. 21.

.'i,5)en 28. Vanuatu friegen wir einen t)ud Ianbe§ in^ gefilmt". '^anS
©tcrben,9tetfebef(^r. (2ßeltbu(^ 1567. fol. 2, S3I. 28a).

„(B\) '^err Slaii^, ba§ mu^te^ben guter ©aft fe^n, wenn .i(| ben ni(^t

frtegen f)cttc, were i^ in meinen fo^ff geftorben". 0. Melander Jocoseria

ßi<^ 1604. ©. 579. :

•
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kriillttieln , meift nur tu SßerBinbung mit wimmeln, jur SSerjitctrfung

btefe§ 3Iu§i)ruct§, unb ^wax toorsugSttjetfe im i)ftlid)en .!pef[en, ge^röuc^Iic^.

6^Ti[to^)f) ®ietti(^ öer§ei(^net in feiner ß;[)rouif toou ©(^mebba jum '^al)i 1673,

e§ [eien .!peufd}rtdeufi^ttiörnie »on Dften gen Söeften über ©(fnDcfcba ^in geflogen,

unb „fo lüeibt man fetjen fonbe, frimmelt »nb' wimmelt e§ öon foti^em gef(f)met|".

SSgl. kribbeln unb wibbeln.

krimpen, bewarfen, nomentliil bie ^artoffern. 2In ber ®iemet \\hU<i),

fonft unfcefonnt. G§ ift ttjot ba§ alte krimmen, mit ben brauen 5er fragen,
jerbrüden, wi^t krimpfen, n)eld;e§ 6Io^ premere Gebeutet.

Kring msc, 1) ^rei^, 23ejirf; je^t ni(^t mef)r üUi^. „Burglehen vnd
anderes mit alle dem das in vnseres Slifftes Cirkli vnd Krenge gelegen ist".

Urfunbe be§ S(Ot§ SSot^jert Dliebefel ju ^eröfelb üom S- 1500, ßenne)) Seir;c

ju ßeSÄ. Cod. prob. ©. 279. 2) 5treii, öon aKenfd)en gebilbet; ©d;matfalben,

wo jebo(^ ein 2}Jenfc^enfrei^ au(^ wol Kringel genannt wirb.

Ärm^s (gefproi^en kreinsj, ring§t)erum. ©i^malfalben.

Hriiigel msc. l) jebe ringförmige ©eftalt „btc ©(^(ange lag in einem

(machte einen) Kringel"; ber Stabaförau^er fcläft mit bem 9iaud; '^ringet
(kringeln) u. f. w.

2) ein in DBer? unb SfJieber^effen fe^r Ü61ic^e§ ®etctd, au§ jwei Dringen

in i^orm einer 8 6eftel)enb, anberwärtS 23re^et genannt. ©. Slbelung 2, 1790.
2)ie %{\\X' unb 2[Balbt)e5ei({)nungen, weld)e je^t gleti^faüS bringet ge^

fprod^en unb gef(^rieben werben, geijoren »ieüei^t fämtlii^, jebenfaü§ ni;^t in

i^rer 33?e^r3at)l ^iert)er, fonbern ju Grendel (f. b.)

Kritselie fem. (2IItf)effen [9?ieber; unb DBer^effen] unb ©diwarjenfelS),

Klilsche (gulba) fem., Kritschel (<g>d)WoIm) fem., bo§ 33ret am 5pfluge, bon

welchem boS ^^flugf)aupt gegolten wirb; e§ ift fenfredjt in ben ©renbel cinge«

[temmt, unb baron bie ©(^or (gulba: ba§ ©(^or) in ber SDJitte, ba§ ©treid)=

iret am toortern (Snbe befeftigt.

23ei ber geringen 2lufmerffamfeit, weli^e bie öorf^anbenen ^biotifa ben

23ejet(|nungen ber Iant)wiitfd)oftIidjen ©eräte wibmen, begreift e§ fid), ba^ au(^

biefe§ SBort, gleich fo bieten anbern, fi(^ anberwärt§ nid)t finben Io§en Witt.

Krolle^ Hrilllc fem., aber juweiten auc§ Kroll msc, .giaarlode;

bie einjige bei bem SSoIfe bortjanbene 33ejei(^nung ; Sode ift ungcbroud)li(^ unb
bur(^au§ untierftänblid).

Krollkopf, Sodenfopf, ^rau§fo^f. ©e§r übli(^.

krollig, lodig, frau§; felbft bo§ Sßort fraug ift bem SSoIfe ni(^t fon*

bertii^ geläufig.

Kroepcl, Krepel msc, ^effif(^e, gonj atigemein ü6M}e §orm für

ßru^^et. 9^ieberbeutfc^ , S3rem. 2223. 2, 878. 3nbe§ wirb ^roepel bei ung
au(^ Don einer fletnen, unanfe{)nli(^en ^perfon, o^ne ba^ biefelbe ein eigentlidier

Ärüp)3el wäre, gebrou^t, wät)renb ber tro))if(^e ®ebrauc§ (23rem. 2B23. 2, 879)
bei un§ ni(^t ftatt finbet.

]i.l*Sl»feil ; es kröpft mich, e§ ärgert mic^ ; ©djmalfalben. 3"^ übrigen

Reffen wirb mit nii^t fo erfennbarer ßt^motogie gef^roc^en: es kruppt (gruppl)

mich (mir); ber ©inn ift aber, wie in ber beutUdien ©(f)maIfoIber j^orm: e§

liegt mir im .^alfe, e§ brüdt mid^ auf ber £e^(e, madit mir einen ^xop\.

Krot, gef))ro(^en Kroi, msc 93eläfligung, 33efd)werbe, SSerbrup, SIerger:

„ba§ ift mir ein Krot". "StlteS in 2)(HtteIbeutf(^Ianb (nur ^ler, ni(^t in

15*
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D6ers unb 9?icberbeutf(^Ianb) fe^r Ü61i(f;e8, in Reffen citldn no(^ in D6er|e|fen
gcträud)lirf)e§ Sßort. „(Sr, ^t\i^e, ater ^ette geboci^t, f)aü ber §erin ©e^sott, fo

„t)i[tu fceljüttet »or ^ro^t" S;rei8bQ(^cr Unter[uc§ung§^roto!oll toon 1609.
„mi)XQn [ie (bie 33riefe) afecr ni^t frefftig, fo weiten fie folc^e obfc^affen , bar«

„mit nic^t irgentS il)re 9ia(^fommen bero^alfcen in ^ro^t U^men" ©benbaf.
„barmit e§ i^nen feinen ^ro^t ge6e" ßbbf. @in toiertet Qcuqq fagt: „botmtt

m6)t irgentS i^te S^at^fommen bero^alfi in 23c|(^n)erung fommen möchten". ®a§
SBort !omt ^äuftg toor in bem (Sli[o6ett}leben ©raff ®iuti§fa 'l, 343—489:
lide ich innerliche krot 345. mit Irehter liebe suader crol ( : got) 429. si wart
der losen herren spot, si leit von in viel manec crol 439. Sggi. ^rif(^ 1,

547—548 tt)o 23elege au§ anbevn (Schriften angeführt finb. SS. SKüIIet
millelhochd. WB. 1, 888.

krödlicli, unjufrieben. „Sßie tomplS, bo^ j^r m\^ fo anfahrt ? ^[)v

fet)t frobli^, tobet juftieben''. Sfaac ©ilf)aufen Grammatica. Harburg 1597.
8. ©. 49. ®iefe§ SIbjectttium ift in ber gorm !rittli(^ gemcin^o(f)beutf(^ ge*

werben. SSgl. g-rifi^ a. a. D.

krjOteil, krölen {kriiden, krütlen, gritten), nur reftegiti, fid) um etlüQ§

Befummeln, fi(^ eine ©ai^e gur Sefi^wetung
,

§ur ©orge fein Io§en. 3n Dber*

l^effen üblirf), fonft wenig befannt. „tonb frotte mii^ jrer biefelbige 9'?a(^t ni(^t§"

SBetterer ßriminal^roceff \>. 1577. „©ie w^ere ben ©ingen (ber Hnjud)!) nie

l^olt gewefen, au6) fic^ beren weber mit jfim noc^ anbern gelrübt". Siibbaer

ßriminal^jroceff Don 1593. (Eine 3i^uintin, Sieben ßlfe ou§ 33ottenborf, am
27. ©e))t. 1648 nac^ ber Jperbeifi^affung be§ ßifeng befragt, au§ njcl(f)em fie,

wie fie angegeben, burd) be§ 2:eufel§ Ä'unfl, 5D?iI(^ gemolfen, antwortet: „fie

§ab fi(^ be§ (Sifen§ nid)t gefrott, fonbern ber Sleufel bett c§ fjingeftedt, wo
er gewolt". „®er £nec{}t })ah^ fie gefragt, ob jemanb in ber mü^I gewefen

weljre, f^a^^ fie geantwortet, ©ie fritte fii^ ber mü^l nid)t, ©ie wüfte e§ nit^t".

SOkrburger ^ejen^iroceff toon 1658. (Sftor ber Xeutfdien 9?cc^t§geIot)rtt)eit 3,

1410: „gritten \\^, wann man ficf) an einen nii^t fel)ret". 2tm 9t^ein bi§ in

bie ßifel ift (ober war) biefer 2iu6brud gleii^fallS bolf0übn(^, f. bie rfieinifi^en

SBeiStümer bei ©rimm SBeiet. 2, 486. 553. 665. 716. „SBiewot nun ber

£ßnig in granfrei(^ ein 61;rift war, jebo(^ fro^t er fii^ ber ®inge unb am^
anberer ©adien ni(^t öiel. 2B. ©erftenberger g-ranfenb. ßf)r. bei 2lt)rmann
Sylloge Anecd. 1746. 8. ©. 105. „'uDer ßonig genant ßloboüeu§ wo^nete nidit

in biefen ßanben, unb frotte \\6) oui^ ber^inge wenig". (Sbbf. ©.121. SSgl.

©{^erj^Dberlin ©. 833. ©(^melier 2, 124 (wo nur ba§ f(^wäbif(^e gräten

unricf)tig ouf grädag begogen wirb), 102. .§artmann§ ©rcgor o. 851. 1434.
2Äone Stnseiger 1835. ©. 317 v. 41. ©ött. ^nj. 1838. ©. 137.

2Bol o()ne S^^^fcl ge()ort ^iertjer oui^

kreten (sik) fid^ janfen, metft mit SBorten janfen, im fä(^fifd)en -Reffen;

„bie et)eteute freien fi(^". 9SgI. 23rem. 2B23. 2, 868-860. kreiieln, janfen.

eftor a. a. D. ©. 1413. Kretflieckeil, fogenannter ^anffied an ben

^änben (gaUige§ ßjtratoafat) üon Dem bie 2)?einung ift, wer 3)Jorgen§ einen

feieren i^lecfen an feinen ^cinben t)obe, gerate an biefem Stage in 3«"ferei.

®ie SEurjel biefer Sörter wirb in bem got^if(^en gruds (vairlhan

usgrudja, sxxaxeiv, bur(^ 3Kü^e, ©orge, la^ werben) ju fud)en fein.

Rrötenbalsclte fem., b. i. £rotenbotfam; fo werben ode übel*

riec^enben Wirten toon Mentha (3)Jinje) unb Stachys, namentlich Slachys sylvatica,

au^ Teucrium, genannt, g^oft bur^ gauj .Ipeffen oerbreitet.
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JHLrotzen msc. l) ba§ ^ern^oug bec Dbfiarten pyrus, fonft a\\i^

Kribbes, Grivvwes, üor§ugti(^ im n)e[tU(^en .Reffen ;
„Ste^[etfrD|en", bct 9ieft eineS

obgege^enen 2l^[el§.

2} laryux, ber ^e^Ifo^jf, baS oßere unb ^erüotragenbe Dßett^eil ber

Sufttü^re.

3) »erf(^runH3fte unb toewac^fene Steifet ober ^Birnen, on bcnen efceii

tii(|t8 ift, al§ ber Aromen.

©0 au(^ auf bem SBeftcrnjolb, <S(|mibt ©. 92.

©. Kribbes.

krilfen (kraufen, kroffen, krölTen), krupen, friei^en. ^m |a(^[if(^en

unb toeft[ätifc^en .Reffen ift krupen au8f(^Ue|Ii(^ üfalid^, fo ba^ man ba§ SBort

friecC}en gar nic^t üerfte^t. 3" ^c" anbern j^ormen rei(J)t ba§ SSort, jum %f)ül

übrigeng neBen bem JBorte !rie(^en ge6räu(^lic^, an ber gulba herauf U$ in bie

©egenb »on ©pangenberg, an ber ©(^n^olm hik m^ SSabern, unb an ber SGBerra

6i§ na6) (Sfdjwege, bejie^ungStoeife 2Balbfa^)3et.

auskrupen, auskrufen in fämtli(^en fo eben beseit^neten 2anbe§t^ei(en ba§

fofl au§f(f)lie^U(^ gebräuchliche 2Bort für ba§ 2tu§frie(f;en ber SSogel au§ ben

©iern.

unlerkrupen, unterfrie^en, fterben. »Krup unner du alt Wunner, die Well
ist dir gram" fe^r befannter 5Heim. 3ti6e^ @. 141.

Kruphühnchen, Kruffhüenchen, ©^jottivort für !(einli(^ gemat^fenc j^rauenSs

^jerfonen; in Gaffel fe^r übli(^. SfJid^e^ a. a. D.

Hrtike fem., ^rug, befonber§ jebe SIrt ^rug mit engerem .l^alfe, inbeS

mitunter au(^ biejenige gorm ber ^rüge, njclc^e fonft Krüs ^ei^en, b. ^.

£rüge mit jinnenem ^la^^bedet. ^m fäc^fifc^en .ipeffen, «weniger im njeftfäUfi^en,

U)o Sluie (f. b.) tjor^erfc^t. S)iuti§ffl 2, 200a. ©(Rottet ^aubtf^r. ©.1351.
SBrcm. 2B33. 2, 884.

]£i*iiiiiilt, iric gemein^o(^beutfc^ ; Krummbuckel
, pnbifc^er ©(^mei(|Ier;

ein krummes Maul machen-, krumm liegen u. bgt. ^ier Wie anbernjärtg,

krumme Not, eine befonbet§ in S^ieber^cffen fe^r ublii^e, aber au(^ anber^

teartS in Reffen, loie auf bem SBeftertoalb (©d^mibt ©. 93), befo^mte SSegeic^s

nung ber S^ile^fte. 2Sgt. Kramhacke, Kränk, Mangel, schwere Not. (S§ ift auc|

biefe§ Sort, wie feine ©i)non^men, jum gluc^wort geworben, unb wirb ol§

foI^eS fet)r §äufig öerwenbet.

Krtiiiiines, meift nur beminuti»: Krummeschen; fulbaifi^e 33e^ei(|nung

eines in ber gotm eine§ 9)Jonb§oierteI§ verfertigten SßeijengebMcS , weld^eS in

©(^maltolben , Raffet u. a. O., in etwaS größerer gorm unb au§ geringerem

(Stoffe gebacken, ben S^iamen §ornaffc (f. b.) fü^rt.

Kriuii|iel fem., unregelmäßige, au§ 33erfe^cn ober Unorbentlii^feit ent^

ftonbene ^atte in einem mit ebener unb glatter Dberp(^e »erfe^enen unb nur

in biefer ©eftalt brau(f)baren ober anftänbig ju ^robucicrenben ©egenftanb, oI§

Suc^, gebügeltes äöeißseug, Kattun, 5|]a^ier unb bergleit^en. 3n ganj .Reffen,

jebod) mit 2tugnal)me ber nieberbeutfd^en S3em!e (wo Krünkel gefagt wirb) unb
ijon ©(i)motfalben (wo knüeren üblii^er iftj gebräu(^Ii(^. ©ben fo ouf bem
SBefterwalb ©(^mibt ©. 94.

krumpeln in unregelmäßic;e unb ungehörige j^alten brücken. SSgl. knüeren.

®ew6^nli(^ ift bie SSerftärfung verkrumpeln, )mx6) J?rum))eln »erbefben..

krumpelicht, OoU Ärum^eln.
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Mriinkel fem., an ber ©iemet ba§, wa§ im üfingen J^cffen Krumpel

(f. b.) ift: 9iun5el, Siegung, ^"^"^^^^'^""S'
2SgI. aitc^ knüeren.

kruiipi^, armfelig, toon 2ßu(fi§ unb 2tu§fe^en. ©(^mibt wefterto.

3b. ©. 92.

Hrus msc, au(| (in Dfcer^effen mitunter) Kraus, Krause, £rug, bo(^

\)or§ug§mei[e ber jum 33ier, et)ebcm au(^ jum SBein, gebräu(f)ltci)e, in ber SDcitte

auege()au(f)te unb mit einem jinnenen CDedel toerfe{)ene, meiftenS braun g(a[ierte

i?rug. 3" 9)c'ittel^effen unb Dber^e[fen gebrou(J)licf) , wenig im fä(J)[i[(^en unb
gar ni(f)t im njeftfälili^en .!^effen. „3Snb bredjt g5f)ili))[en einen Traufen
f)3ani[d)en 2ßein§". äKorb. ^ejen^jrocefeacten X). 1579. „Sicbc^en trin!, e§ ge^t

nid)t üU. in§ trü§c^en". SOiarb. ^^21. to. 1658.

®a§ S?5ort, fc^on im 2lltnortifct)en toorf)anben, finbet \\<S) im ©i^webifi^en,

®cini[(^en, .!9oaänbifct;en , im 9'Jieberbeut[(^en (©äc^fifc^en) Siic^e^ ©. 140.

23rem. 2B23. 2, 880. SSgl. ©(^ottel §aubtf))r. ©. 1350; aber auc^ in Dber=
beul[d)Ianb ©ci)m eller 2, 394.

®a§ Krüsenwerfen , Krausenwerfen, Krugwerfen be§ 16. 3^^^illlbert§

finbet fic^, gumal in ben Dbert)e[[if(^en Söu^regiftern rei(^(i(^ vertreten; 5. S8.

„D^aben ^an§ fo^n gu 58nber)'t3io§^^e , bj er .ipein^ ©om^eln mit einem ^ru^
ge\vor[en". SBctterer 23u^regi[ter to. 1583. „5 fl. wirb geftraft ©(f)mit^en

©toerger jum D?oufcl)enberg , Mon be§n)egen, ba^ er 3ol)an SOcangolten ^sfarl)ern

§u §aI§bDrff, in feiner eigenen ©tubbcn gum 9?aufd)enberg mit einem frug bor«

nibber gefcl)(agen". D?aufc^.enberger 23ufreg. ö. 1585. „©c^effer^en ju DbernaS

l^at ben SKo^rnftfimibt §u 9?ibberno§ im bier^au§ ba mit einem ^ol|ern bedjer

in irer Qcä) ünberS geficl)t geworfen tonbt blutig gemocht". SBetterer 33u|r.

to. 1591. Unb fo öfter.

®a ba§ SBort Krüs bei un8 ba§ Sßort Kande, Kanne großenteils no(^

je|t öcrtritt, frül)er tooUig oertreten t)at, fo ift bei un§ oon einem Kandelwerfen,

woüon ein ^eröfelt)ifd}=tl)üringtfd)e§ ®orf ben 9?amen Kannewurf fü^rt, niemals

fo toiel ic^ weiß, bie 9tebe, fo oft biefe SBejeii^nung be§ ongebeuteten 2ßirt§s

IjausunfugS aii<i) fonft in ®cutf(^lanb oorfommt.

JK-rilJ^fiel fem., eine SSerlnor^elung , ein berl)ärteter 2tuSwu(^§, jumat
an S3äumen. sIBenig üblic^. ©(^mibt ©d)wäb. 2B33. ©. 328.

kriispelll, verkruspeln, fe^r übli(^e SSerba: fid) verl)cirien, j. S3.

5U ^art gcbadener ßudjen ift toerfruf^jelt; berfnoriperln 5. 33. gic^tif(^e Jpänbe

finb gonj toer!rugi))elt; erftarren: „meine .§änbe finb in ber i^älte ganj toer*

tx\\\pili".

2Ba§ ober ^art gebaden werben muß, wirb buri^ bie ®ejei(^nung f ru§^elu
gelobt: bie SSede müßen redjt fd;orf fein, baß fie fruS^eln; u. bgt.

©d;meller 2, 395.

Hlill. 91eben§ort: „ein Wlawkl unb ein £ul) bedt öicl 3Irmut ju" b. ^.

wer einen ä)kntel l)at, bcdt bamit feine jcrrißenen Unterfleiber (jumal finö

l)iermit grauen gemeint, ba in ben meiften ©egenben ber iDtantel ju beren uners

läßlicher ©onntogg; [ßir(^en=] SCrai^t gel)ort), unb wer eine ß'ul) bcfi|t, !ann

noc^ immer, tro^ aller ©c^ulben unb fonftiger 9^ot, fid) burd)l)elfen
, für uer=

^oltni§mäßig woli)abenb gelten, ©e^r iibli(^. Sine ä^nlidje 9teben§ort bei ©eb.
grand ©pridjworter 1541 331. ßija: „ßiu mantcl ünb ein l)auß bedt »il fd)anb".

8ieben§art: ,-,fd)lafen, big bie Äu^ ein Sa^cn gilt" b. I).-fd)lofen fo feft unb fo

lange, al§ wolle man nie wicber erwägen. @leid;fall§ fel;r üblii^.



Küle — Kummer. 231

Kuhgeld, eine 2(6gabe. ßanbe§D. 6, 370. Stepp §anb6uc§ 6, 137.

Kuhslein, bur(^lö(^erter ©tein, meift ein alter SBurfftein, f. g. 5Donner=

ftein, au(^ ttjot öon ber SfJatur butc^lodjett, tote bergleii^ßn ©teine an ber (Sbcr

l^äiifig toorfornmen. 6r fü^rt [einen Skmcn ba^er, weil, ttjenn eine £u^ Blutige

2)2il^ galj, bie 3i^en be§(Suter§ bur(^ einen [oli^en Stein ^inburc^geftccft tourben,

um ben tiermeintlit^en ^Quber bamit ju vertreiben. SIu^ pflegten folt^e ^u()=

fteine ben ÄHnbern in bie äßiege gelegt ju werben, um [ie gegen 93li^ftral unb

jonftige Unfdüe gu [id)ern. <B. SOBolfart Hist. natur. Hassiae infer. 1719. fol.

©. 48. 51. nebft 2tbbUl)«ng. CDiefe ^u^fteine [inb au(^ in ber ©c^weij unb in

©(^waben .ü6lt(J), Vonbun ^Beiträge 5. b. 9Ji\)t^oI. 1862. ©. 75.

Kuhtceide^ „au§ ber ^u^toeibe g€t)en", mei[ten§ negativ „er tüagt \\^

ni«|t au9 ber ^u^weibe u. bgl.; fjäufige, noc§ an bie ölte[ten bäuerlichen SSers

I)ältni[fe be§ 3Saterlanbe§ erinnernbe ü^ebenSart für: bie engften ©renjen. ®ie
Siebenöart^ erf(f)eint öfter§ bei gifd}art.

Kille, au(^ Kaule gef^rod)en, fem. ©rube, nieberbeutf(^e§ , im gon§en

fä(^[if(^en unb weftfdlifc^en Reffen faft au8f(i)Iie§li(i^ gebräud)lid&e§ , inbe§ aud)

einzeln an ber gulba aufwärts big in bie ©egcnb von 9iotenburg vorÜommenbeS

2Bi>rt. Mistküle (^-kaule), Schinderküle u. [. W. grosse graber und kulen

2B. ©erftenberger granfenb. ß^r. bei ©t^minfe Monim. hass. 2, 449. ^xi

SÄei^nungen ber ©tabt SBotf^agen 1457: lemekule (aber 1663: leimbkaute),

1563 steinkule; 2BuIff§;£uIen bei ^ie^^nberg (8ant)au @ef(^i(^te ber 3ogb

©. 208). ©c^ottel ^aubtfpr. 1343: Äaule, aber 1352 fule. 2SgI. gro[c^==

mäufeler Siijb. ^^rifi^ 1, 554. 9Son SBabern füblic^ ift ba§ äßort in §e[jen

unöeiftänblic^. 93g(. Kaute.

SSgl. 3eit[c^r.
f. ^ef]. ®ef(^. u. Sanbe§f. 4, 78—79.

Kiikiiiuiner fem., ©urfe; le^tereS SBort ift faum befan'nt, ge«

f(|n)eige benn ühü6). 23gl. ©^melier 2, 27.

Kulle fem., £ugel. 3" flons Reffen übli<^, hjogegen i)a§ au8 Kulle

entftanbene fd)ri[tbeutf^e SBort ^ugel gar ni(|t, felbft mt^t beim ^egelfjjiel,

j)olbübli(^ ift, unb ft(^ erft in ber neueften 3eit ^ier unb ba attgemai^ einbürgert.

Kullmutz, m.
,
^unerort o^ne ©d^wang;

Kullarsch, baffclbe; beibe Sörter, tt)0 nit^t Kupper (f. b.) gebräuchlich

ift, wie an ber untern ©ber/ in bem gröften 2;^eil tion Stlttjeffen gebräuchlich,

^iernac^ njirb ©c^meüer§ ftei/arscA (2, 289) al§ eine ßcrru^tton ju betrachten

nnb bie ®tt)moIogie biefe§ SBorteg ju mobificiercn fein.

Kulikopf (KuUskopf) msc, 1) bie j^rofd;Iarüe , 2) ber j^ltfc^ coltus gobio,

toetc£)er in Sßaiern (©c| melier 2, 317) kopp §eipt, waS ficb mit jenem kupper

Berührt.

Kulldüppen, bouc^iger SEo^f o^ne Seine. Sloffel.

58gt. Seitfc^rift für ^eff. ©efc^. u. 8£. 4, 78.

kullern, roKen , »on oÜen {ugelät)nlic^en ©egenftänben. Qlttgemein übtic^.

SSgl. kuppeln unb tcelgern.

Klieitie adj., an ber ©iemet nur bom SBetter in ber aSebeutung raut),

unfreunblii^, gebräu^tic^. 2Inbertt)ärt§ , an ber Sßerra, ©renje beS (Sic^SfelbeS

(33rem. äß33. 2, 893; ^ourn. ». u. f. ®eutfd)I. 1786, 2, 116. Fromm ann

Mundarten 6, 217) fc^raac^ »or 3tlter, f^Iec£)t au§fe(;enb (vor ^ranf^eit), fto^nenb,

BeDrücit, betrübt.

Kuillltier msc, 1) in feiner gemeinl)D(I)bcutfc^en Söebeutung ift ba8

2Bort bei bem SSolte burc^au§ ni^t üblic^, tl)m ni^t einmal werftänbli^; eS

^erfc^t bafür in bem gröften SC^eilc be§ SanbeS ba0 SEort Sraft. 9hir bie
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9?eben§art „.junger unb Kummet leiben" unrb toermittelft be8 3"^^^^^ n^^^W^"
uetftanbcn, aber ba§ SBort Kummet [elbft wenig ober flar nii^t felbftänbig »cr^

»uenbet , unb ba§ Qlbjectiüum kümmerlich t)ört man n>ol suweilen in ber gemein=

^od)beutf(^en 33ebeutung. (S&en fo trenig waren 6i§t)er bie 9Ser6a Jümmcrn
unb befümmeru iiblic| ober a\i6) nur in i^rer tjo^beutfc^en 23ebeutung ber=

ftänblid).

2) ®(^utt , namentlich i8auf<^utt , au(^ über^au^jt unfruchtbares (Srbrei(i^.

Slfigemein unb fo au§f(^Iie|(t(^ üblid), ba§ „©cbutt" gar nic^t gebrau(^t, faum
toerftonbcn wirb. ©liimiDt äßeftervü. 3b. ©. 96. ®iefe 33ebeutung be§ SBorteS

ift l)au^tfä(^Ii(^ im n)eftUd)en äyiittelDeutf(^lanb (nic^t in Dberbeutf(^Ianb , wie

91 be hing 2, 1823 irrig fagt, ügl. ©c^meller 2, 299—300) gebräuchlich, bag

^ort felbft ober o^nc S^^^^it^^ "^(^t urf^rünglt«^ beutfci^, fonbern au§ bem mittel*

Iateinif(f;en combrus, ©rb^aufe, wcIc^eS fi(^ aui^ in ben fämtli(^en romanifi^en

@pro(^en ftnbet (Diez Etym. Wörterb. ©. 106) entftanben, faUS nid;t etwa

combrus felbft beutfi^er Jperfunft wäre.

3) 23ef(^lagna^mc , 5trreftanlage. 3" ^" äücxn ©jjrac^e nebft bem
23erbum befümmern, in 93ef(^lag nehmen, ouf 2Irre}tanlage flagen, fel)r üblich,

aber ba§ ©ubftantitonm prt mon noc^ je^t l)in unb wieber in biefem ©inne

gebraud^en. 3n einem SBefdjeib beS (5d)ult^ei^en Subwig ©to^^elnberger ju

^carburg toom ^af^x 1405 ^ei^t eS: „bo^ .l^enne 93Zogti§ »nb ^eter ä)to(Ier

bdbe burger ju 2)Jar^3urg! Dor mi^ an geritzt bafelbft fommen fein vnb getom:
mert »nb geclagt (auf Slrrcftanlage angetrogen} ^ain" , wä^renb bie 5lebttffin

ju kalbern ba§ ^a\i§, welches ©egenftonb be§ „fommern§" war, „ticrantwort

unb t)|m fommer getl;an" l)atte. 3SgI. ouc^ Sonbgr. ^f)ilip)3§ JHeformotion,

gefe^e »nb orbnung ü. 18. ^uli 1527. raOiarburc? 1528. 4. 331. Sij) unb 301^

rei(I)e onbere 3Serorbnungen. ®a§ Sßort ift nid;t§ onbereS, al§ ba§ eben er*

WäE)nte combrus; ügt. ba§ fronjöfif(f)e encombre, ^inDPrni§,

4) Triticum dicoccum 5chrk., ein in einigen 33ejirfen Dber^cffen§ onge*

bauteg ©etreibe ; weiter 2)infel, ©ommerbinfel. Sßarfd^einlic^ ift bie Sßejeic^nung

Kummer, weld^e biefer ©etreibeart, bo wo fie gebaut wirb (9?ieberwolgern

u. 0. D.)
,
gegeben ju werben pflegt , nur eine ßntftellung be8 fonft für biefetbc

gebräu(^li(^en ^'Jameng Stmer, ßmmer (©(^melier 1, 53), wie man benn ou(^

§uweilen 21mm er neben Kummer gebroud^en ^ört.

Kllllft fem., in Dber^effen, bie eiferne £lommer, in weli^cr ein Spiegel

lauft (^in unb f)er gef(^oben wirb) , in bie man bie glai^Sreffe ftedt u. bgl.

GI)ebem lautete biefeS SBort Hanf. „2 alb. »or 5W0 eifferne ßonffen an baS

mittelfte t^or, bo ber 9iigel in ge^t i>nb bo§ fcl)lo| an^encEt". „5 alb. üor jwo

newe Ä'onffen ouff ben 2t)orn bo bie 9iott Ijendt". 9lec{)nung eine§ ©cf)mieb8

in ber Sioufi^enberger 9?entereire(^nung toon 1606. „5 alb. t>or ein gro|e fonff
»nb etlii^e Sf^egel fo in ba§ mittelfte t^or fommen". „3 alb. toerbienet on einer

D(^fenfetten bnb bor ein !anff an ba§ f(^euren t^or im 9?entl)off". (Sbbf. berf.

ö. 1610. „1 f[.
.^ortmann SDiunc^ Bürger jue SJaufclienbcrg ba| er ®ouit

©ti))))en burgern bafelbften eine !anffe on einer garttcntl)ur [fo re(^tt)engig] eigenS

willens 9lum gefi^logen". Stoufd^enberger 23u|regffter toon 1606. 9?o(^ je^t folt

^in unb wieber in SDber^effen bie gorm Kanf, Kanft, neben Kunft gebräucl)li(l) fein.

klilllCeln, §anbeln, »erfoufen. 2öeftfälifc|e§ .Jpeffcn.

Kunkelfuse fem., melft nur ^jluraUfc^ : Kmkelfusen (Gimkelfusen),

betnlglid^e Dieben, ©piegelfcdjtcreicn , leere 9(u§reten. ©eljr üblid), glcid) fccm

in Dcrwaubter 99ebcutung gcbröucljlidjen 2ßorlc Kuschemucken (f. b.).
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©(^on ©(Rottet ^auttf^r, <B. 1352 ^at bicfeS SBort, o^ne jebo(^ beffcn

53ebeutung anjugcben.

HLlinz msc, Schlaßunz, bet burt^ einen 3"fcfts"[ti<^ "i^^ ^^^ toermits

telft beffelben in bie 9iinbe be§ irilben D?üfenftrau(^e§ gelegte @t fi(^ nn bie[em

©trauere enttcitfclnbc paarige, rot unb grün gefärbte 2lu0wu(^8. ©(^laffunj
l)ei^t er beSwegen, weil man meint, er ^eile bie ©d;ta[tojtgteit , wenn man i^n

unter ba§ ^opffiffen lege.

©0 ^ter, wie in bem gröften Streite »on ®eut|(^tanb. ©c^ melier 2, 314
jjrommann 2)cunbarten 4, 182.

Klippel msc, flewö^nti(^ Kippel gef^ro(^en, urfprünglii^ Kuppel unb

Köpfet, eigcntli(J) : ter fleine Äo^)f. ^a§ Sort wirb gewö^nlic^ toon fleinen

gelb^ü^eln gebraucht, welche mit 33uf(f)wer! unb einj^Inen 33äumen t)ewod)|en

finb; in ber ßompofition wirb e§ ouc^ al§ (Sigemiame fptt^er §üget uetwenbet:

föeipiippel, ©teintü^Jpel U. ü. a. „Nemelichen als derselbe unser Herre deq

walt (^fo) zu solichem Hoffe gehöret, auch Kuppel, slrüche, boume vmb dem-

selben Hoff vnd walt gelegen in solcher lehnunge uszgezogen vnde vor sich vnde

sin nachkomen behalden hait"; Dting§{)äufer Se^nbrief Won 1490 bei ßenne))
ßei^e 5U ß©9i. Cod. prob. ©. 52. „2)en SBotlenberg, .^auwalt, SUcnberg,

ßoÜerberg ünb bie ümbliegenbe fo^J^ffel". Clnittung eine§ obert)ef[i[«^en ^or[ter§

»om 18. ©ecember 1569.

©. Kopf.

Kuppeln, roKen, [\^ wäfjen; wirb uon grofern ft(^ -abwärts, unb

jwar gteicljfam föpfüber, wäljenben, rcdenben 2)?affen gebrau(f)t: ^inber fu^^jeln

ben 23erg ^erab, ein großer ©tein, ein SSaumftamm £up))elt ben 2{bt)ang (;in=

unter; eine £itgel bagegen fülle rt f)erunter. ©. Kulte.

3m f(^riftbeutf(f)en ©inn wirb kuppelp ni(^t gebraui^t.

Klipper msc, .^ünerart ol)ne ©^wanj; Umg,egenb üon j^ri^lar.

SDa[[elbe, waS on ber gulba unb SBerra Kullmutz, Kuliarsch ift (f. Kulle).

Kiires msc, 1) otS 58e5ei(f)nung eineS ^(eibung§[tü(fe§ nur no(^ im
©(^malfalbi|(i}en gebräucl)li(^ , wo e§ Sßefte, ßamifol bebeutet; u|:[prünglicl) bog,

leberne SBamö, welc^e§ U§ in ba§ 17. ^or^unbert, l)in unb wieber weit, länger,"

getragen würbe, unb auc^ ot§ Äriegögewanb biente (von coratium, unb bie^. von

corium, wenn ni(^t wegen beS fe^r ölten Ceutfc^en SBorteS chursina, Äür[e, eine

urf^rüngli^e SSerWanbtft^oft onjunefimen ift). SSgt. ©(^melier 2, 326. 332.

2} meton^mifd) im fübli(^en j^ulboif^en unb im (S(i)war5cnfelfifc^en : bider 33auc^.

KlllSClieinuck.e fem., meift ^Iurolifc§ gebraucht: Kuschemucken,

fcetrüglidjeg ©^iel , auc| betröglii^eg SScrforen, 9tänfe, 3"triguen über{)au))t.

©el)r allgemein übli(^.

Klitz msc, 3J?enge, .Raufen, jumol WiHfürlic^ jufommengetrogener unb
unorbentUd) burc^einonber liegenber ®inge. Befonfcer§, bebeutet e§ in S^iiebertjeffen

ba§ ju einem £nauel sufammengewidelte Jpau)3tl)oar ber SBeiber. ^omt jwar

überoU i)or, ift inbe§ in ber SBcrrogegenb om üblid)ften, ber altern ©^ro(^e fremb.

Kiitzel (mdift Kitzel gefpro^en) msc , deminutio, löon Kuiz : 1) i\\\

^äuf(^en jufammengewirrter J^aare obergobenj 2) in ©egenben, wo bie'grauen§=

leute bie Saften (3uber, £örbe u. bgl.) auf bem Äo^fe trogen (Dberbeffeii, jum
3:l)eil Quc^ in ber ®raff(^aft 3iegenl)ain) , bcjeiclmet biefe§ SBort au(^ ben ge;

^jolfterten, mit Sud) überzogenen unb mit farbigen 9fofetten unb So^pdjen oft

anwerft bunt üerjierten 9iing, weldjer auf ben ^p^jf gelegt m^ unb bie Saften
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empfängt, (3m eigentlichen Dterljeffen tragt baS weiBüc^c ®ef(^(ec^t bie Sofien

nur auf bem ^o))fe; ^oejen unb JReffc finb in Dber^e[fen tootltg unfcefanntc

©erate). SDa^er ba§ £'inberrät[cl : „68 liegt aufm ®a(^ wie'n Ä'i^el, wennS
runter faßt ^at§ üier ©ti^el" (bie Ä'at^e). ®ie gorm bie[e§ £ü|el§ ^at auc§

bie gla(^§fante, nur ba^ fcei biefer bie Snben in eine ©))i|e (©riff) sufommen*
gebref)et [inb, VDeömegen e3 ertaubt fi^eint, bie £aute %la6)§ al§ bie nieber=

beutf(^e, freili(^ femininif(^e
,

^^orm be§ Kutz ju betroö^ten. 2tnbern)ärt§ in

©eutfcjilanb |)ei^t ba§, tt)a§ ^ier ^ü|et ^ei|t: tranj, JRibel, 33ou[t u. bgl. Sßgl.

©(^mibt ttiefteru). 3^. ©. 95.

kiitzelig, verworren, üom .l^aar, öom 3"'i^n§[oi'en unb bergteid^en.

verl&iitzelii
,
3«^""^^^^^" "• H^- unentjuirrbar toertwirren ; ba§ Sßort

toerttjirren ift, tt3enig[ten§ in biefer Söejie^ung, öodig unü6li(^.

Kiitzelkopf* m. , ein i?o:pf mit ungefämmten .Ipaaren , ttja§ in ©üb«
beutfcl)lanb©trobel!oi}f (f)et[ift^ (Struwwelfo^f) ift; mctont)mifc^ ein eigenfinniger

932enf(^, ©tarrfo^jf. SSru^ftüd au§ einem in Dber^effen unb in ber ®raff(^aft

3iegent)oin fef)r üblid)en SSolf§(iebe: „.Ipätt \6) bo§ erft gerauft, bo^ bu mi(^

fränfen foüt, ^ätt i(^ bic^ ^u^elfo^f Iä|en ge^n".

Kiitzclien neuir. , bie ©eftalt eine§ jufammengefauerten 2)?enf(|en:

„er fa^ ba auf einem £ü|d)en" ; ou(^ mit bem B^f^l« w^^^ ^*" Jg)äuf(f)en

iluglüd". Kätzchen machen , Kützchen sitzen, niebertauern, fi(^ jufammenfauern.

„©efe bi(^ J^ü^t^en in bie ©de" ; am Swbe be§ 5Kingeltanje§ ipflegen bie fleinen

23iäbc^en ^ü^^en ju ma)|en. SfZieber^effen. 2SgI. ba§ ober^ejfifdie kauchen.

S.

ladderii, bie Qdt unnu| Iiinbringen, tiertanbetn.

I^adderliaiis , ein träger 3)?enf(^, 3Kü|iggängcr. SBeibe Sörter

finb nur in ber ©iemelgegenb gebräuä;lic^. Sßgt. lotler.

I^ade fem. , bie ^leiberfiftc ber Sanbbewo^ner in Sttt^effen (im ^ulboifc^en

©ibel nj. f.). ^n ^ßiebertiefjen unterfc^cibet fi4 bie Sobe ßon bem haften ba*

burc^, ba^ le^terer großer, meift aucb fi^werer gearbeitet (mit Sifenbefplagen

berfe^en u. f. w.) ift; umgcfe^rt tier()ält e§ fid) an ber ©d)raalm: ^ier ift bie

ßafce ber größere 23e^älter, unb e§ wirb mit 8abe ba8 beseic^net, nja§ in S^lebers

l^effen-in Sabe unb haften unterf(^ieben wirb; haften ift an ber ©(^walm baS

vwa§ man gemeinf)od)beutfc^ bur(^ 5lifte bejeldmet. llebrigen§ finb foujol in bem

eiflcntU^en 9'(iebert)effen bie Saben al§ an ber ©(^watm bie Steiberlaben meift

bunt bemalt ober fonft tocrjiert,

Todienlade, bie gett)C^nU(^e 23enennung be§ ©argeS, welt^eS SBort bem
Sßolfe unßefannt

,
jebenfaUS nidjt getöufig ift unb non il)m nie, al8 nur im SSer*

fe^r mit ben ©ebilbeten, gebraucht wirD.

Oelaicli, Gelaech neuir., 8ai(^, namentli(^ S^ofdjs unb ^rotenlaid);

ba§ coUcctiüe 5yjeutrum ift weit üblicher al8 baS fingularif(^e IfJaö'cuIinum. „Sr
were frond gewefen, bi§ er ein jaf)r ^ernoc^ ein grow gelb bing balb einer I)onb

gro^ üon \\6) gegeben, Sr gebe e8 aber bem fc^ulb, bo^ er ou^ einem brunnen

in feinem I)Dff, barin ber gattung tf)ier, getrunden, »nb etwa bo§ geläd) mitt

jn bcfommen". 2)farburgcr §ejcn;)roceffacten »on 1658.
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lL<ake fem., (SaIäiüo|er. 5)?ut im [äc^fifc^en unb ttjeftfdtifc^en i^effen

ühiiä), anbertüärtS im ßanbe »öötg unfcetannt.

^elacke, nteberbeut[c^e, Gielocli, ^o(^beutf(|e gorm, neuir., 3cc^e,

ungefötjr baffelbe, tcoS je^t burc£) „^ifenif" bejeic^net ju werben pflegt. „Wan
sie ire gloge unde orten belzalen sulden" 2Ö. ® erftenberger bei Schmincke
Mon. hass. 2, 493. ®ie „9teformation" k. 8. 5ß^ili^p8 to. 1527 [einreibt üor

(331. 5)iiia, SD. 1, 52), e§ feile niemanb in feinem .^aufe „fein gelarfe toon

gebrantem SBe^n ijalten", „®§ metc ümb ein jed^ ober geIo(^ ju tf)un genjefen"

a:rei§ba(^er aSeri)ör^rotofott öon 1609, unb fo öfter in ober^effifi^en unb niebers

Ijeffifc^en ©(^riften burc^ ba§ ganje 17. 3art)unbert. 5lu§ biefem SBorte, tve(d;e8

»crmutUc^ i^on bem Sßorte lach, ^äiS^Qn, ^erfommt, auf feinen %aü aber mit

bem Sßorte liegen aud; nur im (Sntfernteften etwag ju tl)un ^at, ift bur(^ 9J?i§i

toerftänbniS in ber ä)2itte beS »origen 3ai^^un^"t8 bo§ SBort ©elage entftanben.

©trobtmonn ©. 69 (er f(^reibt @ela(^); 5lbelung 2, 520. ©cfimelter

2, 427.

liakeu msc, größeres Suc^, S3ettu(^ u. bgt. 9^ur an ber ©iemel

übli(^, im übrigen Reffen ungebräu(^lic|; »gl. jcbo^ Leilaken.

I^acks masc, fauler 5ÜJenfc§. „'^ii 2ad§ brürft i^n", er ift faul,

arbeit§unluftig ; aui^ njol = mübe.

liaiililiel fem., in Dber^effen ba§, »aS in 9'Jieber^effen Klunder ift:

ber 6efcI;mu^Ue untere 9tanb beg SBeiberrocfe*. ßftor ©.1413.
belammeln, ben ^iod am untern 9ionbe bef(^mu|en, au(^ refleji»: sich

belammeln Qa\i6) bebammeln}.

lampeii, na(^la§en, nat^tä^ig fein, ßanbgraf Öubttjig IV. f(^reibt 1575

an feinen 23ruber ßanbgrof SBil^elm IV., i^n an bie gemeinf(t)aftli(^e 2lbtragung

einer ß^renf(^ulb mo^nenb: „2ßir bitten Sw. 2. freunblid;, biefelbe wollen f)ierin

uit lammen". 3e|t ift bo8 äßort nur noc^ wenig übli(^. 2Sgl. ©c^meller

2, 467.

I^aild im ©egenfa^ üon ©tabt war bem 2Sotfc 6i§ in bie neuefte Qdt
eine toöllig frembe, unb ift if)m groftenteilS nod) je^t eine ungeläufige 23cäeid)nung;

man fannte nur ben ©egenfa^ jwift^en ©tabt unb ®orf, unb wenn man aui^

©tobtleute fagte, fo fagte man bo^ niemals Sanbleute, ftet§ S)orfUute.

©. Landmann.
3n älterer unb ältefter ^dt würbe Sanb aud} foft gar nii^t gebraucht,

um bie U3ef(^affen^eit beg 23oben8, namentli(^ bie %axb^ beffelben ju bejeii^nen;

man gebraudjte bafür lieber ßrbe (f. b.J. dagegen würbe unb wirb Sanb in

ben meiften gäüen üerwenbet, wo bie ©(^riftf))ta<^e fic^ be§ SBorteg 21 der be=

bient; „biefer Slder ift be^er at8 ber anbere" ift no(^ je^t eine bem ©inne bßg

SSolfe§ burd)au8 wiberftrebenbe gormel.

(Einige ber altern unb in ber einen ober anbern Jpinfic^t bemerfenSwerteren

^ufammenfe^ungen mit Sanb mögen &ier folgen.

I^ailllfeste fem., ßanbe§»erteibigung = Sanbwe^r. „Und ab sich

gemeyne herfurte, lanifesle vnd lantfulgunge geburlen, so sulte der lanlsidel der

alsdan vff dem höbe sesze, von dem selben Höbe zu solicher Herfurte, lanlwerea

vnd folgunge tbuu als eyn ander, ans geuerde". ßrumbai^er Sei^ebrief toon 1415

Bei 2enne)5 ßei^e ju !2©9i. C. pr. ©. 613.

Ijaiiclfol^e. S)ie Sanbfolge bejw. bercn ®auer wirb in Jpeffif(^en

äßeiStümern fo bcftimmt, ba^ 'einer ber Ferren folgen foU, fo lange ein 2aib
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JBrob unb ein ^ä[e für einen 3)?ann ausreicht. Dberautaet 2Bei§tum «. % 1419.
©rimm SBeiSt. 3, 332. ^oxha<S)Ct SBeiStum »on 1481, efcbf. ©. 330 (fe§lt

ganj in bem altern 9ior6a(^er 2ßei§tum beS 14. 3§. ebb[0- S'?eutir*er 2Bei§t.

1480, etbf. ©. 380.

Miandknecllt, in älterer Qüt bie Benennung be§jenigen Wieners,

wetd^er bie ©efc^äfte be§ je^igen ®eri^t§biener§, 9Jentcreibiener§, Ereipereiter§,

gonbbereiter§ , unb ©enSbarmen üerfa^. ©eine Dbliegen^eiten fccftonben borin,

ba^ er bie >§anb = unb ©^annbtenfte be6 Slmte§ anjul^ei^en, ju fceoufi'ii^tigen unb
jii toerjei(f)nen

,
gifänbungen bür3une|men , SSer^oftungen ju tooUjie^en unb ber«

glet(^cn fonftige 93errid)tungen au§jufü§ren ^otte. ®er 9?ame unb im ©onjen
and) ber ®ef^äft§freip ber 2anbfncd)te bauerte in §e[fen big in bie 2)Jitte be8

18. 3ar^m'ibert§ ; in bem auf tl)üringi[d)em Soben gelegenen S^eit bon Älein^

f(^matfalben (bem got^aifc^en %i)dl be§ gtecfenS) ^ie| jebo^ ber ®erid^t§biener

big in bie bierjiger 3oI)re biefce! 3at^«"bertg Sanbfne^t. (®en ©tabtfneiiiten
lagen in ben ©tobten gleite 3Ser))pid}tungen , n^ie ben Sonbfnei^ten auf ben

CDötfern, ob). ®ie ßanbfnec^te galten bei bem SSolfe für une^rlt«^, unb erft

fpcit fonnte butd) n)ieberl)olte SSerorbnungen ber ©eltenbmai^ung biefer 3Inf(^ouung

ein leiblid) ^oltboreS ^tnberniS in ben SSeg geworfen ujerben, ögl. 8D. 5, 75.

7, 515. ^0)3») ^onbb. 6, 176. 2iae§ (Srn[te§ betrachtete 6o§ Sßolf bie m\U
fälif^en ®en§barmen, mit welchen ber @en§bormtnbienft erft ouffam, unb \üdk)i

©tridreiter genannt tijurben, al§ onrü(^ig unb unel)rli(^. Uebei1)ou^t galt biS

in bie neuefte ^ät im SSoIfe unb in ben bem SSoIfe §unöd)ft fte^enben ©tonben
jebe S3crül)rung mit ber ^polijei, unb in noc^ ^ö^erem ©robe mit ber ©traf*

iuftij ol§ an[tö|ig unb al§ anrüchig moc^enb; mit ben ßriminolbeomten f)atte

niemanb gerne Umgong.

Mjaiidiiianil , eine bi§ in bie neuere 3sit.feett^ SSoIfe gonjlii^ frembe

S3ejei(^nung für ^auer, ©orfmann. (Srft at§ um bo6 ^al)i 1830 bie Sauern

fi(^ in eben fo tprid^ter SBeife beg 9?amen§ 23 au er gu f(Jörnen begannen, ttjie

it)re ©d)ulmeifter .fid) be§ 9?amen§ ©d)u(meifter ju fi^ömen onfiengen, gebrau(^ten

fie (bo4 nid)t überall!) toon \i<S) bie uermeintlit^ me^r e^renbe J8ejeid)nung

ßanbmonn, Derlongten a\x<S) fo bejeid^net §u ttierben, unb fanben bie Stitel it^rer

S)oTfüorfte|er, ©rebe unb ©(^ult^ei^, erniebrigenb, lüie fie bcnn arnS) für bie»

felben t)ie (Sriangung be§ 3;itel§ ^ürgermeifter im ^a\)x 1834 burd;fe^ten.

Kiandisal neutr. ober 5|SfingftIanbbing, ein ©eric^t ju .^ofbieber,

ungeBoten Jäl)rlid^ am SDienftog na6) SrinitotiS gefialten. Grimm Weisthümer

3, 390.

ILianflsetzer, ein jur niebern Sfbminiftration gel)5rifle§, e^ebem in

treffen unb ^ulba toor^onbeneS $tmt; etwa ben 2;a5ator unb ben ©teuercom*

mfffor u. bgt. ber mobernen 2tbminiftrotion Dertretenb. ©^melier 3, 296. ^m
91mt SBetter waren „mer ücrorbnete 8anbfe|jer" , wcl(^e unter bem 26. Dctober

1583 fu^)^Iicierten, ber ßonbgrof möge bie ©trofe, wel(|e berfelbe für ba§ ®ur(|s

rei^enlo^en ber ©ou im SEreiben beftimmt f)otte, ben armen Seiften ju SBettec

unt im 2tmt bofelbft milbern, ouc^ bie 9Irt ber SSerteitung berfelben beftimmen,

ob ber JÄei^e eben fo toiel wie ber Sirme ober me^r johlen foüe.

liailflisiclel , befannte unb in Reffen fet)r tocrtrcitet gewefene 93ejei(^=

iiung ein^§ ßonbbebauerS, Webern toon bem Eigentümer be§ 2anbe§ ein gro^creg

ober.ftcinereS (in Jpeffen meift nur ein fleineS) ©ut juni 23ewof)nen unb a3e=

bauen unter S3ebingungen überladen würbe, bie on \i<i) ni(f)t§ onbercS borftefltcn,

0(8 ein ?pa^tüerl;öltni§. 2)Jan fel;e boS in btefem ^^iotifon fo oft angebogene



Lange — laten. 237

SBerf toon Senne^) Sßon ber Sei^e ju ßanbfieijelrec^t. ßap 1766. 1768. 4.

3wei 33onbe.

liaiige fem., fotnnit nur in ber ^ier unb ba Ü61i(|en 5Äeben8art »or:

„auf ber Sänge ^erumgetjn", fid) unbef^äftigt umfjertreiben
,

flanieren.

langen, ^olen, reichen, barreic^en. ®ie eben »erjeic^neten .gemein^ocf;«

beut[d)&n 2tu§brüc!e waren bt§ um ba§ 3^^^ 1820 im öftlii^en unb innern Reffen

fo gut tt)ie gar ni(i)t befannt, unb bem SSolfe mtift f(^le(^tl)in un»erftänblic^.

3n ber atten ©^radie fommt langen tn ber angegebenen §effif(^e4i 23ebeutung

gtt)ar a\x6) öor, boc^ nur feiten: Herbort 7405; Atliis ß 23. Dietrichs dracheo-

kämpfe Cod. pal. BI. 160a.

SSgt. (S(f)vne(ter 2, 482. Fromm ann Mundarten 6, 351 (ou§ ßi^)^e).

liang^veil, Langwel, Langwell, 9?ame be§ 9?a(f}bier§ , ttjelt^er e^ebem

W3enigftcn§ eine 3sitl^"8 f'^f)^ üblii^ genjefen fein mu^, ^eut §u SCage toöiliß

unbefannt genjorben ift. ßD. 1, 673. 3, 6 (to. 3- 1671; ^ier njirb ongegeben,

ba§ ba§ SD^a^ 58ier 6—8 .^etler , ßangn^ell aber 3 .!^e(Ier foften fotle ; auc^ per-

boten, am «Sonntag Sier ober SangnjeU ju fo^en). 8enne^ Sei^e §u ß©3J.
'©. 603. 3tnm. 13. £o^)) ^anbbuc^ 6, 72. 246.

Juan^nid fem., Lancwld, axiiS) Langwed gef)3ro(^en, bie .§interbri(^fel.

3n gan§ .l^effen ift biefeg au§ lang unb witu (.Igolij jufammengefe^te SSort im
@ebrau(|e, ^in unb lieber in entfteUter ^oxm, j. SB. ^ört man im vueftfälifc^en

^eflen njol ai\6) Langwagen, tt?ie au(^ fonft in SBeftfaien. ©trobt-mann Id.

Osnabr. ©. 121, im Stmt ©c[)önftetn Lämber — faüS nii^t biefe§ äßort ou§
lanciriu, ni(^t au§ lancwid entfteltl ift. 6ftor<S. 144: „8angtt)ieb, am njagen".

„^an§ ßombadierg fne(^t ^at einen bu(^en reibet! ge^ouwen ju^iner Sang! wiebt"
Sßetterer gorftregifter toon 1602.

I^appen msc., l)tt)ie gemeini^ot^beutfc^; 2) ba§ §oI§tu(^ ober ^o^jftut^

ber SBeiber; in biefem ©tnne jwar jiemlii^ oUgemein; »orjugSrntife jeboc^ im
öfttii^en Reffen unb im ©(^malfalbifi^en gebräu(J)ii^.

läppen, ftiden, auSbe^em. 3e^t faft nur noi^ toon tIetbung§p(Jen

gebraucht, e^ebem aber oon ber 5tugbe^erung jebe§ @eräte§ unb fogar ber SBaus

werfe. „4 alb. Don bcn aSrüden §u tappen"; „@ngelt)art 33rü(!mann gwei tage

gelappet an ber .Ipopfenbubben" 2BoIft)agener ©tabtre(^nung bon 1563. SB.

©erftenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 362 unb fonft oft.

lasclien, burd)prugeln. 3m ©(f)malfalbifd)en, au^ fonft nti^t unbefannt.

liaszliof, ttjie e§ fcficint, ibentif(^ mit Leibhof {yo. f.), eine e^ebem

im ©tift §er§felb toorfommenbe Söejeii^nung berfenigen CBouerngüter, wel(|e auf
bie Sebengjeit gewiffer benannter Seftänber au8gett)an würben, ©oli^e ©üter,

«)el(|e eine wefentlit^ mobificterte Santfiebettei^e beS ©olmfifi^en. Sanbrec^tg

xeprdfentieren
,
gab eS in ©eröborf, ^attenbad;, 2J?eng§t)aufen. Seltne p Sei^e

ju Sanbfiebetteclt Cod. prob. ©. 363. 368 (üon 1694).

£iast fem. Unter Saft f(^le(^t^in üerfte^t man auf bem Sanbe in ^lieber*

Reffen, namentli^ in ben fäc^fifd^en unb weftfälifcben SanbeSt^eiten eine Slrac^t
§utter für baS atinbtiie^ (®ra§, 5?lee, Äol)lblätter). SSgt. Bürde.

\9ite, fpät; bie| bur(i^ ganj 9?icberbeutfd)(anb »erbreitete SBdrt bebeutet

im fä^fifd)en unb weftfälifc^en .Reffen (wo e§ "in Jpeffen' attein öorfommt) »or=

iug§weife: fpät am Sage, jur Stbenb^eit.

laten, la^en, wirb im fo(^fifd;en unb weftfälifi^en .Steffen, wie aui^.in
neuerer 3eit in ber ©(^riftfprad)e, für: fi(^ gejiemen, fd;einen, ba§ Stnfe^en
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^a6en, geSrau(|t; dat läi (laei, lau) mg, ba§ ftefit nt(^t iro^I on. 9?ebcn§0Tt:

we ni ett, de ni läU, b. §. Wer niä)t ip, [ief)t nidjt moi au§.

lätscll, gefproÄen loitsch, IM. ®ie im j^ulbatfi^ert, jumol in ^ünfelb,

ü6It(^e gorm i^on Ui§ (©(^meöer 2, 530): „bie Ioitf(^ ©eit", bie linte ©eite.

„®er ift loitfc^", er arbeitet oQe§ mit ber linfen .!g>anb, ift Iinf§. ©onj't nirgenbS

in Reffen ü6li(^.

Ijatsclie fem. unb ]L<ati$clieii mascul. Qu§ Sa^^en jufammen*

gena^eten ober aug jerfc^nittenen ©albenben ge^orfjtener ©t^iifi. ©c^r üt)Ii(^

bur(^ ganj .!pe[fen. latschen tuie onbern)cirt§, njodelnb unb [d)Ie)3^enb gef)en.

©c^meUer 2, 426. ©(^otteI-§au6t[^r. 1353. ©diu^e üerlatfc^en, ©(^u^e

burc^ nQ(f)lä^ige§ ©c^en breit treten unb b(ibur(^ unbraudjbar matten.

I^atz msc. [ott wol ai§ einfaches SBort in ber altern 23ebeutung S3ru[t;

MIeibung in Reffen ni(^t mef)r »orfommen; an ber ©d)VuoIm I)ei^t jebo(^ ba§

bei ber tt)eibU(^'en £(eibung no;^ ie|t übliche 33ru[titü(S: a3ruftla|.

liälibe (gef^jroi^en : Leibe, Lei, Le) fem., ber obere %^e\l be§ Jpaufe§,

oberes ©tod unb 23obenraum. ©o burt^ ganj .Reffen, nid)t einmal mit unbe«

bingter 5lu8na^me ber iueftfälifc^en Sejirfe, njo jeboc^ Bunne für Laube einju^

treten ipfiegt, ttjie in Söoiern (©(f)meller 2, 410) unb im gröften S^ett ber

übrigen beut[(i)en ßonbe. ^n ber altern 3^'^ [d)eint baS SBort njo ni^t aug*

jc^Ue^lic^ bod) toorjuggttjeife Don ben jur SUifbewo^rung be§ ®etreibe§ beftimten

oberen JKäumen ber ©ebäube gebrau(^t «)orben ^u [ein; n)o§ nii^t in ben ^orn?

faften, Jtornrüm^fen , ©(^üttrümpfen oufbewa^rt njerben fonnte, würbe auf bie

Seirbe gefd;üttct, unb bie jtornfaften felbft fdjeinen oft auf ber 2n\be geftanben

ju t)oben. „©o foöen bie genante Sanbfibeln i^nen biefelben ^rü(^te

ol^balb gein SKarpurg füren tonb an alten |§ren fi^aben »nb [jut^un of j^re

Soiben »nb Äaften bringen", ©i^iebfpru^ oon 1464 bei Sennep 8ei^e ju

ß©i)(J. Cod. prob. ©. 241. „ij toirtel forn .^erman »ormittag fj^u j^ri^tar^.'scil.

gegeben) oon berieüben bie frücljt ju beherbergen". UnioerfitätS^^ogteirec^nung

». ©ingli§ unb i$ri|lar ü. 1554; — unb fo in ben älteren Diec^nungen unb

JRentereturfunben fel;r oft. 3" biefem ©inne ^at 2ltberu§ (Diel. 331. 5D4b)

fcaS 2Bort: horreum, granarium, fornbön, \pei)d)n, leiben, [(ferner, fc^eun, unb

fogar norf) ßftor ©. 1413: „8äbe, loibe, ber boben, ju aufbewaljrung be8

getraibc§''. — SJn^t feiten meint man je|t mit ßeube (5. ^. in §er§fetb,

©ubenSberg u. f. w.), ä^nlid) wie mit Bünne im fäd)fif(^en unb weftfälifi^en

Reffen, nur einen einjelnen beftimmten SRaum im obern Sl;eil be§ .!g>aufe§.

Sorläiibc f., (5m^5ortir(^e (ton abb. pora, super), wie man bie in

ben meiftcn protcftontif(^en Äirc^en angebrod)ten ©atlerien f(^riftbeutf(^, aber

fewi§ UK^t gut beutf(^, ju nennen ^jftegt. S;a§ SBort ift, wie im ganjen füb*

i(^cn ®evtf(^lanb, fo au(^ in Reffen burd)weg oottSübtid; unb fpra^rtditig, fo

bo^ bo§ fel)ter^afte „@m^3orfir*e" bur(^ 33orIeube erfe^t werben- foüte.

3ra gemein^od)beutfd;en ©iiin ift Sa übe bur(^au§ ni^t tooIf§üblic^, au^
waren bi§t)er 2ouben in ben ©arten ber Sßauern nirgenb§ onäutreffen; — bie

Seäcic^nung war ©artenl)ütte ober ©ommerptte.
®a loiiba in ©loffen be8 8—10. ^ar^untertS burt^ umbraculum, scena,

orchesira ertläit Wirb, fo fd)eint e§ nid)t julö^ig, an bem llrf^)rung unfereS

SSorteS aug Öonb, folium, ju jweifeln, (S§ bleibt aber immer nocC) bie grage
ju beantworten übrig, wie eS gefommen fei, bafj biefeS SBort al8 eigenfte Se*
jeü^nung eineg ©ebäubet()eil§ ^abe tocrwenbet werben fonnen. S)ie in ber

©c^weij, in a^rol unb im baierifrl;en Dberlanbe übli^en ©aOeriebouten, wet^c
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ben S'Jamen ßauBe unb jtoat fo füt^ten, ba| bte S(ngeme^enl)ett beffelfien fofort

einleud)tet, tonnten jtrar jur SSejeii^nung be§ ganjen oberu (Sto(fc§ at§ „Öaube"

aüenfaUS 3SeranIa|ung gegeben ^afcen, togt. 9tid;e^ .© 155, finb jeboi^ jußet:

Iä§tg in unfern ©egenben niemals üblid) genjefcn; bie 33eäei(^nung aber baüon

obleiten ju woUen, ba$ in ber älteften Saujeit bie ^i>p\i ber jum S3au »ets

lüenbeten 33äume ba§ ©ad) unb folgli«^ unter beni ®ad^ eine Saube gebilbet

I;ätten, ift ni(^t me^r ol§ unfic^ere -Ip^^ot^efe.

I^äiifel fem., 9?tnne. ^m ^oungrunb; anbCrvüärtS ^obe i^ e8 nt(^t

»ernommen.

l<äiifer msc, ein ©(^vcein ton einem Sa^r. 23ei (Sftor b. SHei^t^i

gela^rt^eit 1, ©. 509 (§. 1221) ßäufling. (Sanj affgemein üblic^.

lätiferisclt (ge[^rD(f)en lilTersch), tt)a§ gut, fi^nett öon ©tatten gel;t;

liflersche arbet. 3n 9iieberf)e[fcn äu|erft üb(i(^.

I^aiipe fem. 3" ^affefer SfJec^nungen öon 1451 fommt üor: vij loupen

salles; 1 loupe salcz. ß§ ift bie§, tt)ie ber Stugenfdjein le^rt, ein geiüiffeS 3)Ja^,

toieöei(f)t eigen§ für ba§ ©al^ beftimt, aber bem Söorttoute na(^ ni(f)t§ anbereg,

al§ bo§ nieberbeutff^e Löpen^ Leupen, tt)eld)e§ bei ©trobtmann Idiot. Osnabr.

©. 127 üorfcmmt unb bort ben „^öljernen 23robforb ber 23ouern, ober »ielme^r

bie pljetne ©c^ü^el jum 23rob" bebeutet. ©. Löpp.

laiiperii, lauem; ein tief nieberlänbift^eS SBott, tt)elc^e§ e^ebem in

grantenberg üblich genjefen fein mu|. „ber anber im fenfter 8 äußert ouff

getegen^eit, aud) feine ©u^^en §u berbienen". ®efängnu| M. Johannis Hesselbeinii

Francobergensis u. f. itj; 1607. 4. ©. 8. (©. S^i^f'^^^- f- ^^ff- ®2f(^. u. ßanbe§s

funbe 3, 210—211).

I^auperer msc, Slufilaurer, 5iuf^affer. „ober na(^ ou^fage ber

falfc^en ßaup^jerer" ©efängnui 2C. ©. 7 u. a. ©t. — ©ie 2Börter fommen
im 2;eutonifta »or (Üiii^eri ^amb. 3^. ©. 446): lupen, laurenj Luyper, ein

Saurer.

l^aiifS f. wie gemein^o(^beutf(^. „e§ ift, um lange ßdufe ju Wegen",

übli(i)er StuSbrud ber bered)tigten Ungebulb bei langem SBarten. Gaffel unb

Umgegenb, auc| anbertoärt§ nid)t ungebräudjli^.

Läuse, au(^ Ziiterläusey üblit^e ^Benennung ber ®ra§ort Briza (media,

tremula).

Betielläuse, im ©(^malfalbifc^en bie sSe5ei(^nung ber ^ftanje caucalis

latifolia unb grandiflora.

Filzläuse, im i^uIboif(^en bie treffenbe SSejeic^nung eben-berfelben fo eben

genannten ^ftanje. Filzlaus ift au(^ ber no(^ je|t ubii(^e 9?arne einer ©tro|e

in Toffel, ttiel(^er buri^ ben tarnen „.§o{)ent^orftro|e" feit 90 ^o^ren nii^t ^at

berbrängt tverben fönnen, unb bei beffen SSerroenbung mon fic^ be§ eigentlti^en

©inne§ biefer söejeidjnung gar ni(^t mef)r erinnert.

Knackläuse, in Öber^effen bie ^Benennung ber tt)itbu)0(^fenben ©tac^el--

Beere (Ribes grossularia). ©. 3eitfc^r. f. ^eff. @ef(^. u. S^. 4, 77.

Wandlaus, äßan^e; fe^r übli(^e SBejeidinung, au§ ujel(^er ba§ Sßort

SBonje fi(^ erft gebilbet ^ot. • SBange ift roenig, Söenbel gar nii^t im ©ebrouc^e.

Lausehcftlich, f. ^ottic^.

Lausjunge (Lüsejunge), liblii^eS ©(^eltnjort für einen unnü^en 23uben.

S)er »erftorbene ©eneraüieutenant 23. rief mit biefem überlaut gefi^ricenen Sißorte

feinen ©o§n, ben bamaltgen ?]3remierlieutenant ^arl 33., feinen Stbjutonten bei
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einem »on \l)m commonbtertcn SKanöücr, an, al§ biefer webet auf ba§ „Premiers

lieutenant 33." no(^ auf bo§ „^atle! ^atle!" l;6ren wollte — §um ßntfefeen

b« au§ ©ta6§o[ftcieren ynb ^Dornen 6eftel)enben Umgefcung.

2tu(^ ju SSenennungen Den gelb^ta^en ^at bie Sau§ teic^Iit^ Beigefteuert;

wir finben 6et un§ 3. 23. ein ßauga^l (Jpunb§()aufen , f. 211)1), einen ßäufe«
feiegel (b. i. — fcü^l), einen ßaufeberg, ßäuS^ü^^el, Sau§fü^))el, eine

Sdufefammer u. bgl. m. SKeiftenS finb e§ glurti)eile geringften ®rtrag§,

wel(^e biefen 9Zamen fül)ren.

laiiiseil, meift lüsen unb lussen (St^malE.) ge[pro(^en, lauf(^en,
^ort^en. Dbergroffc^aft .^anciu unb ©(^nialfalben, fonft unSefannt; ein ^cifpiel

für bie reinlid)ete ßonfonantierung ber ©iaiecte, weld;e ^ier Den groben 3i[(i)laut

toermieben §al)en, unb bei bem einfacfjen fibilierenfcen «Spiranten geblieben finb.

SIm tängftcn I)ot fi(^ ber ri(^tige Eonfonant ouper bem ^ialect in ber Jägers

f^raiJie erhalten, in welcher baS .!paf enlaufen \\o6) im toorigen ^Q^^^^unbert

gähg unb gäbe war. ®er Pfarrer §u @ei§mor bei ^^ri^lar, ber ju aSinSfört

u. St. f)atten in ber ©emarhing be§ 5jSfarrorte§ baS .ipafenlaufen a(§ ein

^farrs9Ief^t ^ergebrai^t. Unter ber 9tegierung bc§ Sanbgrafen £arl würbe biefe§

Üiec^t tl)eil6 abgeloft (wie in S3in§fort), tl)eil§ (wie in ©eilmar) wiHfürtic^ unb

Df)ne (Entgelt entjogen (1698). 3n ber {)ef[if(^en ®efc^i(f)te finb bie grontens

fcerger Hasenlusser berül)mt, weld^e burc| ii)r ®ef(^äft üeranla§t bie ©tabt
granfenberg im 3al)r 1380 oor einem UeberfaCl be§ galfnerbunbe§ unb ber üon

^abberg warnten; SB. ® erftenberger bei ©c^minte Monim. has.s. 2, 499.

xcegelussen, wogelagem; ei-n Ü3?orb mit weygelussen (SQBegelagerung) follte mit

bem 9?obe "beftraft werben. Schminke Monim. hass. 2, 755.

leclien, gewolinlii^ auslecken, au(^ Perlechen, ber 3"ft''"^ ^öljerner

©efä^e tion 23öttnerarbeit , beren Rauben eingetrocfnet finb unb wel^e beöl;alb

bie i^lü^igfeit bur(^trü|3feln ober bur(^laufen la^en. ®iefe§ bur(^tro^)feIn ift bie

eigentli(f)e 33ebeutung beS SSorteS lechen. ©(^melier 2, 422.

ledl, au§getro(fnet im obigen ©inn; ni(^t kcky waS übrigen§ an fid)

benfelben ©inn ^at.

liCd neulr., bie §effif(^e 9(u§f)jra«^e Don hhd, operculum: Stugenleb,

S3obcnIeb (le^tere§ ber inSlngeln gelienbe I^öljerne genfterlaben toor ben 5öoben=

Iö(^ern (Öufen, ©aublöc^ern),

JCiC^el neutr. fommt jwar in älterer '^ixi in ber 93ebeutung j^ä^t^en

auc^ in -Reffen , wie fonft in Dberbeutfi^lanb , inbe§ nur feiten , bor. S)agegen

finbet fi(^ in Jpomberger 3fiec^nungen oon 1415 unb 1450: esels legein (®atiü).

©8 fönnte bie§ jwar oud) bie toon ©fein getragenen j^ä^c^en bebeuten; ba biefe

legfei aber unter anbern ©tnÜ^Utenfilien aufgcfül)rt werben, fo fifieint eS, ba^

legel ^ler bie fattelartige SSorri^tung bebeute, welrfie auf bem 9iüden beS (5fel§

angebract)t wirb, um bie ßqften auf btmfelben feft ju leg(in, etwa bem Bombasler,

Bomsen (|. b.) äl)nlid).

Ijeliu neutr., lielinausrufeii« ^a§ Se^nau§rufcn war eine

©itte in ben ^effifdjen, jumal ober^effif^en CDorfern, in gleicher SBeife wie tn

ber 2Betterau unD weiter, wcldje folgenbe ©eftalt ^atte. 3" Sßalburgen Stag,

l.SDtai, jogen fdmtlic^e finec^te (feit ber 2. ^älfte be§ 18. 3or^unbert§: 93urfc^e)

be§ ®orfe8 gegen 21bcnb mit lautem 3c»u<^äen unb ^eitfdjcnfnallen, au(^ wol

mit ©efang, mitunter fogar mit äKufif, im ®orfe um^er, Ijielten »or jebem

i^oufe,. in welt^em fi(^ ein SDJäbc^en befanb, an, unb t^eilten baffelbe, mithin

fucceffio oUe SÄnbi^cn beS ®orfe8, je einem Änet^te al8 ßefjen ju. ®ie^
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wollte 5unä(^ft nt(^t§ weiter Belagen, oI§ bo^ ,ba§ 9iJ?ab(^en bem Bctreffenbcn

^ne^t für ba§ 3at)r al§ au8f(i)lie^lirf)e ober bo(| 5unä(^ft bered)ttgte Söngerin

jugewtefen fein foüte, inbe§ uerftanb \i<i) bamit, wie au^ ber 6et bem ße^naug*

rufen gebräud)lic^e ©^ru(^ Befagte, bie 9tu§fi(^t auf eine fünftige .^etrat unb
jebenfaU§ ouf ein wä^renb be§ 3a^re8 bauernbeS üertrouli($ere8 S3er^altni§

jwifc^en bem gu 2e§n au8gerufei\en 2)iäb(^en unb bem Seltner (8e^n!nedjtj, leitet

bon felSft. ' • . .
'

'

Ue6er biefeS 8e§non8rufen bgt. SerSner frankfurter ß^ronif I, 7 §.56.
(Sftor ©eutfc^e 5Re(^t§geIa^rtI)eit 1, §. 809. Sebber^ofe fteine ©c^riften ö,
252. ®er Bei bem Se^nauorufen geBräut^Iic^e (S^ruc^ lautete no(^ ßcrSner
a. a. D. (unb barauS 8ebbert)ofe a. a. D.) folgenbermo^en

:

.^ort ju it)r ,§erren üfeeratt,

9Ba8 gebeut ber ^aifer unb ber 3)?arfi^atl;

2ßa8 er gebeut , unb ba§ mu^ fein

:

.

"

§ier ruf ic^ au3 9^. m. mit % ^,

^eut jum 2et)en,

ijiorgen jur (S^en,
.

*

lieber ein 3al)r
^

«

3u einem ^aar.

tiefer bi^ §um 2tu§fterben ber ©itte bei ße^nau§rufen§ beibehaltene,

wenn au(^ jule^t nur in 5iemti(^ ftarfcr 9i5erftümmelung au§gef))roc^ene 8e^nau§ruf
begießt fi(^ eigentlich auf ba§ alte 9ie(f)t, wel(^eg bie £aifer unb felbft bie gerin=

gercn ßaiib^erren in ®eutfd)lnnb oft ausübten, bie reichen 2o(^ter if)rer Unter=

tränen nat^ il)rem ©utbünfen ju berl)eiraten ; bur(^ einen bent obigen 2el)nau§ruf

öl)nli(^en SluSruf liefen fie toor bem >!paufe be§ SKäbi^eni beffen 33erlobung toer=

fünbigen. ©egen biefen QvaauQ ert^eilte ^einrid), griebri^g IL @ol)n, wa^renb
er fi(^ ba§ beutf(^e Königtum anmaßte (ol§ ^einric^ VIL)'im ^a^x 1232 ben
©tobten granffurt, SBe^Iar, griebberg unb @elnl)oufen ein ^noilegium; eben

fo ®raf So^onn oon ^i^S^n^fli" ber ©tabt SfJibba 1435, beftätigt toon Sanbgraf

Subwifl 1450; be§glei{^en ßanbgraf 2Bill)elm L ber ©tobt ^mnien^aufen 1489,
ben ©labten 2Bolfl)agen unb ^if^enberg 1490 (le^tere brei Urfunben finb bei

8ebberl)ofe a. a. D. ©. 246-252 obgeDrudt).

SBie ernft^aft ba§ 8el)nau8rufen genommen worben unb welche j^^olgen

eg mitunter geljabt, möge folgenbet Sßotfall beWeifen, welcher in ben 3al)ren

1672—1673 in S3e|ie§botf fid) jugetragen l)at, unb ben wir jum S;§eil mit

ben SBorten einer am 7. 2""i 16'^3 gemat^ten gerid}tli(^en 21u§fage wieber

geben: „^^erner be)3onirt 5lnna Katharina SBinten: SSorm ja^r toff 2Bal^urgt§

„fe^ toon ben anbern ßnedjten be§ ©c^nabelg SCot^ter i^rem 23ruber (3ol). 3ac.

„9iie§) jum ße^n gegeben, woruff \i)x S3ruber aui^ Slffection ^u i^r getragen,

„fi(^ m^ werneljmen laffen, wann bie ßat^orina, ©ietrii^ Si^jfeng grau jufti=

„ficirt würbe unb ouf il)re ßnfelin nid)t befennete" (bie £at^. 8ip^, @ro|mutter

ber ^ier in S^ebe fte^enben 3lnna ©i^nabel, war ber .^cjerei angetlagt unb fo^

bamalg f(^on in SDJorburg im ©eföngniS, würbe (ni(^ bolb barouf Berbronnt),

„wolte er fie heiraten. §iema(^ unb aU er etwa ben ^olbea ©ommer wegen
„be§ ®efd)reie§ ber ßi^jfin ft(^ i^rer geäußert, ^obe i^r ©ruber Bernommen, bo^

r/ftc, beg ©eibertg SEoi^ter, il)n gef(polten; barnad) ^abe ©eibert ©(^nabel§

„Zo6)kx fid) wieber eingefc^miert, fei in bie ©pinnftuben ju i^m fommen, i^aU

„\i)m 5le^fel mitgebracht unb fi(^ entfc^ulbigt, ba| fie i^n ouegef(polten". SDiefeg

„^ieber-ßinfi^miereu" t)atte bie j^olge, bo^ 5Hie§ fic^ boju Berftonb, mit ber

?lnna ©clinobel auf einen 2öeinfauftan§ ju ge^en, bei welcher ©elegen^eit i§m

aSilmar, Sbiotifon. 16
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bie Sttina ein ^sf)ittrum IJei6rQctjte;'an ben folgen bcffe(6en ftar6 er furj nodaler,

urib bie 5(nna ©c^naScI würbe al§ ^^"^''^i" '^'"^ SSercjifterin ent()au^te.t.

^a§ Scf)naii§rufcn wirb in ber ^trdienorbnung üom 12. ^u\i 1657

^ap^ 19 neBen ben ^fingft-, 3o^cinni§; unb anbern geftfeuern, beri iinäü(^tigen

Ständen u. f, w. genannt unb at§ 35er6ütcne§ 6el)onbeIt. @§ ieftanb inbe§ biefe

©itte fort, unb jtüQr giemlt(| allgemein 6i§ in bie Wiik be8 toorigen 3cirt;unbert§,

iüietüol bie ^^farrer, in Dber^effen jumat, \v>o biefe ©itte am fefteften haftete,

fi(f) oft unb nadjbrüiitlic^ über bicfelbe wegen be§ mit berfelben verBunbeneu

Unfugs beft^werten. 3» ^en mainjifdien Drtfc^often be§ Stmtg Stmöneburg

£eftonb fein berartigeS 5ßer6ot, unb I)ier ^erfd)te ba§ $?e^nau§rufen in »ollefter

StuSbe^nung nod) im 2Infange biefeS 3^^^)""^^^^^/ ^^^i^ jebo(^ wegen beS bobei

Dorfommentien Unfug§ unter ben SSauern fcI6[t bereite fe^r »errufen, ßinjelne

gäUe be§ öe{)nou5rufen§ finb übrigen^ in obert)effif^en Dörfern ^ eüangelifdjen

wie fatt)olifd)en,noc^ US in bie jwanjiger 3a^te biefeS S^^^w^^^'^tö toorget.ommen

;

feit 1830 aber ift e§ gän§lid) auggeftorben.

©eWD^nlid) würbe »on bem ju ßeEien ausgerufenen 3)(äb{|en feinem Sel)u

(Ce^ner, ße^ntned^t) ein ©trau| (au§ fünftliciien Slumen verfertigt) gegeben.

S)iefe ©itte t)erf(^t nod) auf ben £irmeffcn, wo bie jungen 33urfd)e fi^ eine

SEanjmagb wallen, biefe an ben ^irmeStagen abholen, mit i6r uorjüglic^, jebens

faU§ aber an jebem 5?irme§tog ben erften Sianj' ton§en, unb bafür öon ber

Stänjerin mit einem ©trau^. (3"'''^/ ©trauet, ßuftftraud^, SSorreigen) begabt

werben.

|Lelliie.fem., bie weibtid;e wilbe ©au, 23ad)C; ie|t nidjt me^r üblic^.

„eine'gro^e 8£ne" 1475 ßanbau @ef(^. ber Sagb ©. 229. 1562 .quittiert

Sol^ann §afenof)r §u SBetter über 1 11. 20 alb. 2 hir. für einen Darren mit jwei

^ferben, wel(^er ,,.eine le^ne »nb jwene frifd;linge frauw 3DJar5aretI;en gen

fpangenberg jubrac^t".

3n äßürtemberg Siene Grimm Weislümer 1, 386—388.
•3Sgt. Srif(^ 1, ö99b.

'

.

I^eline .fem. , ber Slb^ang, Berglehne, ,93ergab^ong.

leline adv., mo^ig abljängig, gelinbe abf^/ü|ig: „e§ ge^t Iel;ne hinauf",

mit nur mäßiger (Steigung, ©eibe SBorter, befonberS ba§ Slbüerbimn, finb im

oUgemeinften ®cbraud)e. Wü> ber baierif(|en Sä« (Sauine) ©(^melier 2, 406
I)aben unfere SBörter, tro^ mon(^er 2tet)nU^feiten im ©ebifou^; feinen Q\x=

fammen^ang. .

lelllieil, nic^t nur für miUuum accipere, fonbern oud) für muluum dare

oügemein übli(f); leiten ift gänjltt^ unbefannt. 3" 2)?arburg, .Ipanau u. f. w.

wirb lehnen ouc^ für mieten, )(>a6)kn (.§au§, ©arten) gebraust.

M^eibdicii neuir., SSefleibung beS, Dberfor^exS Ui bem weiblichen

®efc^led;t, ber- 3Befte ber männlid)en 33efleibung ft^nli(^, o^ne ©rmet unb »orn

jugefterft ober juge^oft, (m6) jugefi^nürt. 9Sg(. Leibstück. CDer 9?ame biefc§

ÄleibunggftüdeS finbet ftd) foft nur in 9?ieber^effen; in Dberl;effen ^ei^t boffelbe,

wo eS toorfommt/ Mutz, w. f. .

'

leiben (gef^jr. laeben, leben), ift in Dber^effen unb ^nl'tia fo wie in

ber Dbergraffc^aft -^anau no(^ in feiner alten 33ebeutung: übrig Ia§en ge-

ir6u(^Iid), wäl)renb bie ©c^riftf^roc^e löngft nur noi^ baS ßom^ofitum beleiben,

bleiben fennt. 9Sorjügli(| wirb e8 toon bem UcbrigIo§en ber ©)5eifen gebrauji^t.

(Sftor b. 3fJec^tggI. .3, 1413. „'SDaS ^alb ^at bie 3«i((^ no^ gelaebt" b. ^.

no^ ni(^t auSgefoffen. 23efonber8 aber ift Gelebts (Geleibis, Geleits), übrigetiS
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mitunter aiid) mit bera 3"f^l ß^en öon- ber ußrig geHiet'enen <3^ei[e in ben

angegebenen ©egenben üblid): „^obt ifjtnidjt ein.^i^^en geleit ß^cn?" ge*

tt)D^nUd)e grage ber gulbotf(^en- S3ettler
; „biefen .3tbenb i)abm v»tr ®ele&te§"

SDfcer^effen unb Cbcrljanau. 3" 9?ieber^effen bottig iinktannt. 2Sgt. öHbig.

lieibliof, eine im ©tift ^er§felb e^ebem üblii^e ^ejei(f)nung berjenigen

Söauerngüter, meldte auf bie ^ebenS^eit gemiffer benannter §8e[tanber, entweber
be§ 2)('anne§, ober sugleid) [einer i^rau, ober mä) wol feiner ^inber, üerliefjen

wurden, ©ftor beutfc^e SRe(|;t§gele§rfooiteit 1757. I. §. 19G2. ©. 798, au^
Leibgut getvannt 1683 Senne^x ßei^e ju Sanbfiebelrect}t Cod. prob. ©. 360. 368.
S)ergteict)en ßeibt;ttfe ober ßtibgüter gab e§ in griebto§, @cr§borf , 3}?eng§f)aufen,

S^ieberauta (wo biefe 33e5eid;nung i\o(^ je^jt fortgeführt njirb : „©enger Seib^of")»

SSgt. Lasshof.

T^eililuiliii neutr., .^.u^n, jüeM)e§ ber ®ut§^erfc^aft al§ eine, bie Seib*

eigenfcbaft beseidjnenbe Slbgabe überliefert tt)irb. ^o^^ .^anbbui^ 6, 311. 437.

Sefet längft ou|er @ebrau(^.

l<eiljstiicli. neutr., SBefte ber männüd^en £(eibung, im norbweftlic^en

.Reffen (libsieck ge()3ro(^en). 3m '@d)maIfoIbifd)en tragen ou(^ bie äBeiber ein

fotd)e§ ermetlofeo Dorn jugefnö^jfteS £(eibyng§[tüd, genau ber SBefte entf^re(^enb,

unb,aud^ bie^ fü[)rt ben S^amen Seibftüd. ^m übrigen Reffen fjei^t biefe3

tt)eibü(^e J?(cibung§ftüd, n)el(^e§ ' nur ni^t jugefnopft ju werben ^jfiegt, mit Slb«

fürjung: ßeibc^en (f. b.). '

•

I^eillziicllt fem., Unterfjalt an ^Zarung unb Jtleibung, 8eben§unter^alt.

Sn biefem ©inne fommt baS SBort in älterer ^eit überaO, auc^ in ober^effifd)en

Urfunben, l^or, 5. 33. in einem Kaufbriefe, weiften ber 33ürgcr (Si^je 9?obe §u

SD^arburg bem .^ermann Bdjopi au§ granfenberg über ein toon biefem getaufte^

^an§ in 9[)Jarburg auf SD^ontag -nac^ 3SaIentini 1454 •au§fteUt; in biefem Kaufs,
brief witUgen .^enne 9}Jflriurff unb beffen ßf)efrau Slfe in gebaditem Äauf, „weit

fie i^rer Seibjudjt, bie fie an genanntem -.^au^ gehabt, uergnügt finb". (Sben

fo in ben ^ranfenberger @ett)oiif)eiten bei Schminke Monim. hass. 2, 699 »gf.

ßennej) 8ed)e 5U 8anbficbelred)t ©. 613. 2Im üblid)ften ift btf§ SBort ba ge=

wefen, wo 8eibeigenfd;aft ^erf(^rt: ber §err mu|te bem alten arbeitsunfähigen

©igenmann ßeibjudjt, b. ^. Boüftänbigen 8eben§unter^oIt gewähren, bejiefjungg^

weife bur(^ ben an ' feine ©teile getretenen ©eftänber be§ SigengutS gewähren
Ia|en; ßftor b. 9?e(^t§gel. 1, §. 421. ®ie^ fom in Jpeffen »orjug§weife nur
im ©d)aUmburgif(^en »or, wo benn auiS) ba§ SBort Seib§u(^t feine eigentlii^e

^eimat ^t: 9!opp ^anbbud) 6, 315 ff. ^r^ 2Ki§brau!^ ift baS SBort geib»
gu(^t bann "auc^ ' Don ben um bie 3)(ateri€ beS 9Ie^t§ fic^ wenig fümmernben
3uriften fätf(^Ud) für ben Stltfnteit, ben StuSjug, gebraucht worben. 3n biefem

fälf(^lid)en ©inne ift ba§ SBort bem SSoIfe au^er^olb ber ®raff(^oft ©d)aumburg
gän5li(^ unbefannt, unb niu^ -i^m unbefannt fein, benn ber nidjt leibeigene

^auer in Dbier: unb 9fZieberI)effen wor auf feine Ceibjui^t angcwiefen, fonbern
behielt fi<^ einen S^eit feinet ®ute§ ober ber (äintünfte beffelben öor, 50g
fie au§, m<i) freiem {grme|en. ©. luSjug. 3)?bnftrofer Sßeife finbet man
ba§ äßort auc^ ßeibfuc^t, fiebfud)t gefc^rieben, unb" oud) 9{lberu§, welchem o(§

einem ©übbcutf^en, e§ fremb fein mu|te, f)at eS migßerftanben : „Victus, Üb»
juc§t t. nic^t toi^l tobrigS" (331. ee4a), glei(^ aI8 föme eg »on leiben, übrig •

la^en , I)er. •

l<eic]l neulr., im ^rü^ringef^jiel ber Knaben mit a;§onfugcIn (Üttern,

©d;o^ern) bie auf bie ©^ietbot)ii ouggcfe^le finjetne a;§onfugeI, nai^ we^er
•

.
•

. 16*
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gef(^o^cn (gclni^ft) n>trb. 9hit im ö[tltc^\cn Reffen, wo auc^ ba6 gebai^te ©pid
faft QuSfdjIie^Iict) ju .!g>aufe i[t, iwenigfteng in feiner tootlen ftrengen Slegelmä^igteit

geübt wirb, gebräud)li(^. ß§ Gebeutet «S^iel, @)3ielgegenftflnb, »gl. ©(^melier
2, 421 „ba§ Soid} fe|en", ba§ 5?egelf)}iel ouffe^en.

lieicllfloril msc, bie in Jpeffen auSf^Iie^ltd^ geltenbe 33e3ei(J)nung beS

f. g. §üf)neraugeg , unb äwar oI)ne ^"'^^[^^ ^'^ urf:prüngU(i)e : ein S)orn Im
8ei(^ b. ^. im 5^ei[(^, im Seibe.

I^eicl neulr. 1) bie {S^ile^jie, bö§ ßefb xar' i^oxrjv. 2tn ber ®temef.

3m übrigen Reffen ^ei^t bie ßpile)5[ie bie Äränf (£'ranf^eit xar' i'§oxi]v),

fonft aber allgemein fd)tDere 9?ot unb frumme 9cot, au(^ fi^were träntet unb

am f)äufigften arme träntet. 9SgI. SKangel.

2) Seib geben, bie S;rauermaljeit für bie 8ci(£)enbeflteiter nac^ bem
S3egrabni§ geben; juSeib ge^en, ber Srauermaljeit beiwot)nen; Scibgäfte,

@d[te für bie ^Jrauermatjeit. Dber^effen.

I^eide fem. 3" si"^"^ 3i''3ß"^'"^"i['^f" ®üterregifter toon ungefähr 1367

lommt toor: viij leydin houwis; j leyde houwis. S§ f(J)eint ba§ Sßort einen

Raufen cber eine ^u^re (§eu) ^u' bebeuten, wie in 33oiern ©(^melier 2,512.

§eut ju SEage ift biefeS §ffiort, weti^cS in ber ^ef[if(^en Urfunbe mit nieber*

beutf(^em ßonfonant. Leide, [tatt mit fjoc^beutftfjem, Lette, gef(^rieben ift, au§

bem ©ebraudje Derfc{;wunben.

lieideiiscliaft = Seiben; „i(^ ^abe gor ju piele 8eibenf{|aften"

= \6) werbe toon gar ju »ielen Unfäüen f)eimgefud)t , e8 ge^t mir gar ju übel.

3iemli(^ überaß in Reffen, wie auc^ anbcrwärt§ in ®eutfd)Ianb. — 2U3 bie

^albgebilbeten t)or etwa 40 3«^^.«" ("*" 1820) fi(^ biefe§ @ebrQu^e§ beS

äjorteg 8eibenf(^aft (ber übrigen^ nic^t fo ganj unfinnig ift,. wie bie SBüd^ers

menf(^en ficf) einbilben) ju f^ämen onfiengen, erfonnen t)ie ©^uUe^rer bafür ein

bis gum wirtlichen Unfinn läc^erlii^eg 2öort: „SrUtten^eit'' , wel(i)e§ fogar

officieUe ©citung befam unb bi§ auf bie allerneuefte 3^'^ "^ ^^^ ©djuUe^rer«

Steten ber 58eprben feine Dküe gefpielt t;ot.

Ijeie fem., gewß^nlic^ Lee, oud) Lede gef^roc^en (in biefer gorm öon

ßftor bersci^net ®. 9ie(i)t§gl. 3, 1414), ®ac^fcf)iefer, %m au§ ©ad^fc^iefer,

aud) wol über^au)3t gel§. S^fur itt Dber^effcn befannt, fetbft f)ier nid)t allgemein

v^i\x6:i. Leidecker, Ledecker, auc^ Leiendecker , ©d)ieferbeder , in Öber^effen

jiemlic^ üblid), öor^ugSweife tm weftlii^en Streite biefeS Sonbftri(^e§ , wo ber

5Dac^fc^iefer ^äufig Dorfommt. 2Sg(. ©(^melier 2, 407. Ucbli(^ om ganjen

SR^cin (wo ber Familienname von derLeien), unb e§ ^ot fogar burd) SBrentano,

bann burd) .^eine bie Lur-lei ju einer, ^oetifc^en ^erfon werben mü^ep, wicwol

e§ nur ein gelS ift.
•

leiern bebeutet 1) in manchen ©egenben i)on Dberl)effen- bie iJurbel

im S3utterfa^ umbre^en, ba^er butfern: BuUep leiern. Sßgl. ©c^mellcr 2,

488—489. .

2) in Dber^effen al8 ^fleftejibum ba8 Srübewerben Des 2Ba|er8: „ba8

SBa^er leiert fi(^", bog jum SBafc^eu gebraud)te SBa^er wirb bur(^ ben toon

bem gewaf^enen ©egenftanbe (SBöfc^e, ^^u^boben) aufgenommenen ©d;mu| trübe

unb bidU(^, mithin jum weitern ®ebrau(^e untaugli(^. 3)cögli(^, bo^ biefeS

SBort eigentlich nic^t leiern, fonbcrn urfprünglid) leuern, lauern, lautet, unb it)m

ein äBort Leur (Liur), weI6e§ Unrat, ©d)mu§, bebeutei ^ötte, jum ©runbc

läge. SSgt. bie fd;weiäctifc^e Sure: ©t alber 2, 186. 1, 108.
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Ijeilakeil neutr. unb masc, Lilaken, LUage, 33etttU(^. ^n Dber«

{)e[fen, in bet ©raffc^aft 3if9c«f)oi» unb fei§ an bie untere ©«^tüdm unb (Sber

gebräuchlich, im öftUdien Reffen, an ber SBerra unb o6ern gulba unfcefannt.

„ba^ fie i^ncn ein beiladen ünb 20'?onn§f)emfct geftol)len (;abe" 2)Jar6urger

6rim. g^roc. Sitten öon 1658. 9S3I. Laken. CDa§ SSort ift au§ lih (corpus,

Seid)} unb laken gu[aminenge[e^t.

leilicli, f<^n)ä^U(f), fränflid^; üon SJJenfi^en unb 2;()ierentn Dfcer^effen

gc6räud)lic^ ; (Sftor @. 1414. SSon ©a(^en tt?irb e§ in je^iger ßdt feltner

gebraust, oltcre 3^119"^!^ ober [))red)en aud) für biefen ®e6raud) : /tZicAe haber,

bürftiger, f(^lcd)ter ^afer (^a4)tregil"ter beS bcutfd)en DrbenS 5U SJJarburg,

3eiti(^r. f. ^eff. ®e[(^, u. ßanbe§f. 3, 203). Er klefdere worin auch vast snode

onde lyliehen 2ö. @ er ften berger bei Schminke Mon. hass. 2, 362. — ^m
Jpaungrunbe ift ba§ SBort Qilicht.) ai\6) toorfjanben, aber in obgefd)wäd;ter S3e=

beutung: flein, niebli(^.

äBarh-^eiulii^ ^ier^er gehört aud) ba§ nieberbeutfdje , in ben fäc^fifi^en

unb vt)eftfälif(^en ©iftricten §effen§ eben fo ivie in ber ®raff(^aft ©djaumbuvg

unb tn 3?ieberbeutf(^lonb über^au^st üorJommenbe 3Bort leich, lech, mager,

\6)waä), eleuD: en leich kind, ein f(einlid)e§, fd)wä^Ud)e§, fränfU(^e§ ^inb;

lechet wif, eine fcdnftidie, f(^twä(^{ic^e grau. 9Sgt. baS ^o^enfteinifdje „leeig,

matt, ermattet" Sourn. 13. u. f. ®. 1786, 2, 116.

SDJöglid), wenn auc^ faum ttjarf&einlid) ift e§, ba^ biefe§ Sßort eine Snt*

fteöung beS, übrigens m^b. aud) nur in fel)r befdjföntten ^rei^en erfi^einenben,

2Borte§ lidelich, teibenb, arm, fronf, fein fönnte ; ba6 Sr. 2B23. tßeift borouf ^in.

leinen, i^orm für lehnen, adniii. 3» Dber^effen. ©(Rottet §aubtf^r.

B 1359. ©c^meller 2, 470.

liein^vat, gef:proc^en Liwet (©c^malfalben) , Limmet (njeftfälifi^eS

Reffen) ift, wo ba§ SBort über^au^t gebräui^lii^ ift — benn in bem gröften

S{)eit Don Reffen ift baffelbe unübli(^, unb bafür Leintuch, meift nur Tuch ge«

brau(^lid) — S^Jeutrum, ni<^t Femininum. 3Iud^ im ©(^malfalbifd;en wirb ßein=

t\\6), ginnen u. bgl. für bie genjc^ntic^e Seinwanb gebrau(^t, Liwet bagegen nur

für bie feinftc ©orte Seinwanb unb ben 23atift, aber anä) für ben SDiuffelin.

lieiste; in bem ben ©ewanbfc^neibern ju ^ergfelb toon bem Sibt^o^ann

unter bem 9. ^onuar 1363 erl^eilt^n Privilegium (SBend 2, 417 No. 399)

fommt ba§ SSerbot Der: Ouch sal nymant keynerley gewant, daz nicht Lysten

hait, an dykeinem tage yn den Jarmerthen adder da usse czu Hersfelde verkeuffen.

®a^ ijkt baS gemeint)o^beutfc^e ßeifte [a^b. üsta) gemeint fei, leibet in ©emä^*

t)eit ber ©(^reibung feinen 3"^'^U<^^ ""^ ^'^ fi"^ ^^^ Seiften etwa i)a§ wa§ man
je^t ©albenben (rii^tiger: ©elbenben b, l). natürliche ©nben, mit welchen baS

2:u(^ üon felbft ein ßnbe nimmt, i^m eigene, nii^t bur(^ ©c^neiben ^ertiors

gebrachte (Snben; gänjUc^ falf«^ ©albänber) nennt. %x\^<S} 1, 604b.

SSgl. Seihende. , .

lieii^tun^^ lieister^ Leislerpferd, Leisterstalt, Leislerknecht.

S)iefe ba§ el)emalige ©(^ulb? unb Sürgen-Dtei^t, "ba§ f. g. jus obstagii bejeii^*

nenben 3tu§brüde finben \\6) im 15. ^axl). oft aud; in ^effifi^en Urfunben. 9SgI.

über ba§ 3te(^t felbft Haltaus s. v., %xi\6) 1, 604c, ©(^melier 2, 508.

6§ bebeutet Seift ung (oon got^. laisls, vestigium, alfo leisten, vesligia premere)

wörtlich golge, ^olgegebung, unb bie| ift aud) ber ©inn be§ 9?e(^t§gebrauc^e§

:

ber ©(^utbner ober 33ürge folgte ber 2)Zanung be§ ®läubiger§, in eine el)rbare

i^m beftimte .^erberge einjufe^ren, unb biefelbc, in weld)er er auf eigene Soften
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jctiren mu^te, 6i§ jur 3<^^""9 o^^'^ ^"(^ ^'^ S" ""^"^ tejtimten SCermln nlt^t ju

toerta^en. 3)Jei[ten§ mu^te ein 2Sermö*genber, namentU^ ein bem 2tbel ange^origer

©(J)ulbner mit Sterben unb ^ned)ten in jene §er6erge einteiten. ©in fold)er in

ber Seift ung beftnblic^er <S(^uIbner ober S3ürge ^ie^ Seiftet; bic jut Seiftung

gehörigen 5|3ferbe Seiftet pf erbe,. ber in ber ,^et6etge füt fte- beftimte, meift löon

ben übrigen ©tauen abgefonberte'Statt ber Seift er fta IL •

9iad}gM:abe >Durtc Seiftung aud; gerabeju tt)ie ^fpnbung te^anbelt

imb toetftanben, fo bo^ ber Seifterftall nid)t8 anbere§ wax al§ ber heutige

^^jfanbftall. @ü £et)anbeU fc^oi) ba§ ©tabtbuc^ »on 92eufir^en Doin 3. 1472
bie Seiftung: in dye leistunge sol he ess (er, bem ein ipfanb »vitb, ba§ ^f»nb)
thun, vnde abe hye zue Nuwenkirchen keyrie uffrichtige leistunge were, so suldo

man daz phant jnn eyn schenckhus thun. ^n g(eid)et Sßeife fott bie^ gefd)e^en,

gltidjüiel 06 ba§ 5|Sfonb ein liegenbeS obet ein epenbe§ ^fanb tft. 3"9^^'^ ^^''^^

iüorgef(^tie&en, bo^ baS ^fant nur 14 Siage in ber Seiftung fte^en, otöCann afcct

§um SSerfe^en ober S^erfoufen, janäi^ft in 9'ieufitc^en , ewentueU in Strei)fa, au§=

gefcoten icerben foUe. .Ipier ift Seifturtg 'offenbar ni(^t§. anbere§, al§ ^fajib^

gerca^rfom.

3wf<^"^"^ß" finben fi(^ Leister, Leisterpferd, Leisterstall unb. Leisterknechl

in SOkrburger 3le(^nungen au§ berti (Inbe beS 15. 3at^Mnbert§, 3. 95. toon 1483
upb öfter..

'

• •

leck adj. unb adv. wirb im j5ulboif(^en jut Sejei^nung be§ lorfern,

f(^iüammigen
,

jum'at )3oröfen 33tobe§ gebtaud)t. 58gl. baS niebetbeutfc^s lacky

„fd)lec^t, Io§, ni(^t fefte" ©trobtm<inn Idiot. Osnabr. ©. 120..
'

Ijeckebret neutr. S'iieber^effifc^er, fc^mäf)enber StuSbrud für QunQe,

jumal Üeinen 5linbern gegenüber: „ftted bo(^ bein Sedebiet nid)t ^etau§", „la^

bo(^ bein Sedebret brinn". Urf^jrünglid) mag ba§.2Bort eine eigentlii^e 33ebeu5

tung gehabt ^aben, etwa ^öljerner Seüer, auf ml6)em irolfc^medcnbe ©^seifen,

befonber§ g^ett, aufgetragen .unb ber bann obgeledt würbe, ^n .einer wie eS

f(^eint obfcönen S3fbeutung fommt ba8 2öort toor in einem ungebrudten 2Bei§nad;t§*

fpiel au§ bem (Snbe be§ 15. 3ort)unbert§ , meli^eS o^ne 3*^eifel t)effifd;en Ur^

f)3tung6 ift;.t)ieie fagt (v. 778-—779) Suc.ifer 5U Seel§ebub: och gebe ich der

eyn selegereth, der monche leckebreth.

lecken, bef^tengen, begießen; „ba§ %n^ leden" tie jum 33(eid)en au§=

gef))annte Sdnwanb begießen; „bie Sßäfc^e einleden" t)ie getrodnete SSafcIje leii^t

bef^rengen unb I)iermit jum 23ügeln vorbereiten. 2lIIgemein üblic^.

(Sine ^rt deminutio ßon lecken \\t leppen: nur gan§ wenig befprengen,

Vorfidjtig bef))ri^en. ; •

liCcker msc, ein ti\ Jpeffen mel)r üblii^ gewefeneg, ol§ je^t nod; üors

:^anbeneg ©djini^fwort, bo?^ ift eS big je^t.in Dberf)cffcn nid)t gänjlii^ erIofd)en,

unb fommt, wie auc^' Sftor ©. 1414 bemerft, unter ^.inbern unb gegen Äinb^r

iio(^ immer ba unb bort wot. „1 fl witb gefttaft getackte ^>fat^erfd)an [(Sf;e=

frau be§ ^farrer§ 3ot)anne§ 9fiou] ba§ fie gemelten Mesomylium einen fc^elmen,

bieb, einen 4^unD§fot[) bnb üerl^iufenen leder gefd)üUen ^at" SBetterer 33u^regifter

bon 1591. SSirb. baS ©(^eitwott gegen 2)cäbd)en angewenbct, fo erleifcct eä

nii^t Ieid)t SWotion (Sederin), fonbern mon fügt lieber Sed etilen, wie bie^ fdjoit

in einem oberf)effii(^en ?protofoU Don 1593 öorfommt, ob bie bei SKarburg

Dorfommenben DrtSbejeidinungen Sederberg (nörbli(^er 2lbl)ang be§ ©djlo^^

bergg, fc^on fe^r alt. f. 3eitfd)r.
f, ^eff. @ef(^. u. Sit. 9, 374) unb Sed€r=

gä^i^en (ebenbofetbft) ^ieil;er get;örfn, -maä ba^in gefteltt bleiben.
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J^eckfeti fem., •6u(^ftäßll(^ vuIva canixia quae lambitur; biefe otfcöne Sc«
fceufiing ift jwat ni(^t mel)r mit tooQ^r §8e[timt^eit üorfianben, bq^ ift ba§ SBort

iio(^ cl§ niebrigeg ©^im^fujort ftärffter 2lrt in gan^ 9?ieber^effen »or^anbetr; am
itblic^ften ift e§ Ui einer i)ö^ni[^eu Stbraeifung: „ja, eine 2.'' '^m <Bä)maltaU

bifc^.en ift ber urf:ptüngtid§e ©inn no(^ me^r erblichen; bao ^ort fotl bort

„einen 2Wenfd;en, mel(^er ^inberpoff^n treibt" Bebeuten, inbe§ boc^ avuS) al8

©(^imvfwort gellen, unb ein -Slbjectiüum „lederfe^" njurbe mir üon bort in

ber 33ebeutung „kdixl)a\i" angegeben.

lieilgde fem., Sänge; atte gorm wie geschlklda, honida u. bgl. , in

Reffen fel)r üU\6). „^an aI8 (Sr Öpbwig 33p§t)ier ))farf)er ju ©i^önftabt ber

lengbe no^ erjelt ge§a^)t" 3i)tarb. ^ejen^roceffacten »on 1579.

JLeiftNCl neuJr., (Strot)feil jum 23inben ber gelbfrud)t in ©arben. «S^walm
unb OberI)effen ; im füblicben Dber^effen, njo man auc^ fleissen ft. flenzen u. bgl.

fvrii^t, fpri(f)t man jebb(^ Leisel, unb bilbet ben. 5pturoI Leiseln (wie genftern,

^inbern).

lL<eflz msc. 1), ^rü|^Iing; in bieffm ©inne je^t nirgenbg mel)r üUi^,

\aax e§ aber in früheren Seiten, im 15. unb nc6) im 16. ^ar^unbert, unb ift

bann, jnjar nid)t in ben obert)effif(^en <B(f)riftftücEen , tvelt^e ic^ fenne, tt)ol aber

in ben nieber^effifdjen, bie mir befannt geworben finb, au§na^m§(o§ Femininum,
5. i8. „>'ymant 'sal ouch syncD piio( slan vor seate Peters tage Cathedra den

man nennet in der lentze. Urf. ö. 1445.

2). Slbfürjung öon Sorenj, wie anberwärtS. ^^S^^'*^ ^f^
^^^"^ Lenz,

langer Lenz bie in Reffen \d)x gen3o()nIi(^e 23cjei(^nung eineS long gewa(f)fenen

SDJenfc^en. ßftor @. 1414: „ßen§, ein langer 3)2enf(^". 5Ü?ogIi^, ba| ouf

tiefen ©ebraud) no(^ eine bunfle Erinnerung üon ber urfprüngli«|en Sebeutung

»on lenz (lengizin, [2:age8=] 9Serlangerung) eingewirtt ^at; bie ©rflärung wenigftenS

tt)eld}e $Rid)ei} ©. 151—152 »on ber gormel „langer ßenj" gibt, ift t^erfefilt.

SSgl. ©c^metler 2, 483. 485.

lenzen, adem, um ba§ ßanb gur ©ommerfrui^t ju beftetlen. SDer .!^of=

mann foU „bie Sänberc^. ju red;ter ^^it mit flei^ lenken, brai^en, rubren,

büngen, räumen, gan^ tierforgen, befriebigen unb in esse erhalten", ßei^ebrief

für ©teCebad)' i^ou 1661 bei Senn'e^ 2eit)e ju ßSSK. Cod. prob. ©. 129. ®a8
SBort fd)eint au§ bem @ebrau(^e'toerf(^tt)unben ju fein.

*

liepper msc, SBallac^, »erfi^nitteneg männli(^e8
,
gjferb. Stilgemein

übti(^.

vcrleppern, berf^neicen, meift nur toon ben ^ferben, tnbe§ juweilen

,auc^ toon Dc^fcn, ja »on ben (Sbern gebraucht.

®a fia^j^e einen ßaftraten be^eii^net, fo läge e§ nid;t aCfsu fern, biefeg

Lepper unb leppern oI§ eine iöilbung »on Salppe anjufe^en. 3"^^^ fi"^ ^ic

SBorte nicberbeutf(^en ®ebraud}e§ unb eine (SntfteKung ober. 9?ebenform uon

lübben f. ©trobtmann Idiot. Osiiabr, ©. 1?8: „tübben, utiübben: 'Der*

f(^neiben, caftriren". 5)iefe§' lübben aber fc^eint tvieber ni^tS anbere§ §u fein,

als ba§ alte luppön, (bur(^ ^a\ht) vergiften, be§aubern, iebo(^ mit verallgemeinerter

33ebeutung: fdjäbigen, unbraui^bar matten (wie benn jeber 3ciut)er fein 2[&efen

barin ^at, ben ©evjenftanb beS 3^"^^^^ ^" feiner natürli(^en SBirlfamleit ju

^emmen, il)n für ben S^^ed feine§ ®afetn§ unbrauchbar ju ma^en).

leppern, in einjelnen fteinen ©(^lüden trinfen, langfam unb mit Stb;

fä^en tttiifen. Sldgemein üblich, wie au(| anberwärtg. ©d)mcller 2^ 486.

auUepperii^ ein neugeborenes .@efd;ö:pf (5?inb, 8amm) burc^ Sin*
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flö§en bon 3)?U(^ ß^ne 33?utter6ruft gtopjie^en ; ü6er^ou|3t bcinn ou(^: mit W\^z
gro|äief)en. 3IQgemein üilii^.

I^erse fem.-, 2tbfüräurig \jon Seter^cfe, ttje^e aui^ in Reffen im
U-—15. Sai^f)unbert gebräut^Iic^ unb üolUübü^ war. ®er[ten6erger bei

Schminke Mon. hass. 1, 208 u. i). a. ©t. Sanbgraf .Ipetnri^ III. üetf))ric^t

feinem 33arfciei: 33rßfefe ©(^arf in bem bem[el6en au§ge[tettten 23qtanung§Srief

Serfcn unb (Sd)u^e neben ber ^offleibung.

le^eii, raie gemein^o(^beut[c§ :. (Stiern lefen, .ipols lefen, ßlnfen lefcn,

^artoffetn lefen u. bgl., nur Sle^ren lefen ift ni(^t fonberli^ nolUühM) , bafür
lieber aehren (iren).

Lesetag, Holzleselagf , berjenigc SEog in ber 2Bo(f)e — e§ finb beren je

jttjei — an icelc^en eS ben Slrmen geftattet ift, im Solbe bürre§ Jpols ju fommeln,
§oIä 5U lefen.

verlesen, ^alb fd^erj^after 2tu§brueE für : »erloren. „®er ift öerfefen"

ift unrcttbor ber SSerurt'eilung , a\i^: bem Stöbe, verfallen. 23rem. SBS. 3, 55.

©c^mibt äBefterw. ^b. ©. 303. @8 ift nic§t unmöglich, ba^, »ie auc^ ba§
Srem. 2ß33. anbeutet, biefeg „toertefen" nic^t mit lefen, legere, jufammenpngt,
fonbern ein 3left toon rerliusan, verlieren, fein fonnte.

lietten, Lettenwumeln , bie Sßurjeln Derf(|iebener Strten »on rumex.

©e§r ÜblicB. letacha, lapathum, Gloss. trevir.

letterbeni^, eigenfinnig, übel ju lenten, ftorrig, ungel)orfam. 2ln

ber ©c^ttjolm, §umol »on lieronwod^fenbtn Knaben gebräu^li^, tweli^e in bie

fogenannten glegelja^re getreten finb. ®ie jraeite ^dlfte be§ SBorteS ift beutli^

33 ein; bie gom^jofition ober ift mir, tro^ mel)rfa(^er »on jener ©egenb au8 mir

jugefpmmener SrnärungSßerfud^e, bunfel geblieben.

^eletzelt (geläizelt) auf etwas, lüftcm uat^ tt)olf(^mederiben ©ipeifen,

lerfer^aft. 3ra ^^ulbaifc^en.

liid neulr., ou(^ Led gefpro(^en, ift tio(^ in Raffet unb anbertt)ärt§ |in

unb Jttieber für ba§ gemein^oc^beutfi^e Som^ofitum Glied in einjelnen gormein
gebräuc^lii^: „eS foQ aui^ fein Sebcl;en [\n6)t ba§ ©eringfte] übrig bleiben". SSgl.

©c^ottel §aubtf^r. ©. 1356.
entliden, gergliebem, jerteilen. (Sin je^t längft untergegangenes SBort,

beffen SSerluft bebauert «»erben fann. „Ouch ynsollin die vorgenanten Brun unde

sine erbin dazselbe gud unde daz dazu geborit mit nicbte inlliddin (nid)t, wie

irrig gebrutft ift, incliddin), noch vudir sich teylen in keine wis". ^mmii^en*
I)ainer 8eil)brief »on 1355 in Senne p 8ei|)e ju 8©9fi. C. prob. ©. 257. SSgt.

Müller mhd. WB. J, 978.

licli^, ganj, tiööig; meift mit „ganj" toerbunben: „ber ^at bcn S3raten

Ijbig unb ganj aufgejel)rt unb atte§ ru^8 unb rein gegeben", ^m gulbaifc^en,

fonff unbefannt. <Bi6)exüä) »on üd (®Ueb):mit allen ©liebern, in allen 2;l)eilen;

ugl. Frommann Mnndarten 6, 515 (ba§ Sßort finbet fti^ au(^ im Jpennebergif(^en).

.llflsttclltig, gliebertranf, gt(^tif(^. 2B. (Serftenberger b. ©(^minfe
Mon. hass. 2, 364. 2Burbe noc^ im 5lnfange bicfeS 3arl)unbertS unb jwar nid;t

feiten geliört, feitbem, ttoie esJ ft^eint gänjlit^, auSgeftorben.

lieb adj. u. adv., ivirb in t^oratteriftifd)er äöeife Don bem SSolfe i^enwenbct

in bcn-i^ormeln: „ber liebe 2;ag"
,

„bie liebe Qät" , unb Dor allem „ba§

liebe 5örob". ß8 bejeicfynen . bicfe gormein ba§ ©enügcn an ber ©egcmvart,

bie.greubc an Ver täglit^en 3'ial;rung - ben ®anf für bal Scbcn unb für ba§
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tägliche 53rob, mithin ben ®egenfa| gegen atte3 waS man „Sangeweite", „33fa[iert«

^eit", Unjujrieben^eit, nennen fann, in ber julreffenbften unb etnfo(^ften Söeife. —
®ic Slüiterationgformd: lieb und leid tommt nod) »or, aier feiten.

®a8 SSerbura liefen i[t aufS) in [einet eigentlichen SSebeutung: SBoIge«

falten an etnja§ ^afcen, ber 3Soif8f)3rad)e fremb, gefcöweige benn in ber neueren:

amare^ diligere. dagegen finbet fici^

Hebeln in ber iöebeutung IteBIofen Bei SB. ©erftenberge'r Bei

Schtnincke Mon. hass. 2, 302 toon bemSoiüen, njclrfier ben ßanbgrafen Subwig

onfiel: „unde libelle eme mit syme tzagel. ©. Slbelung 2, 2058.

Liebesburg, ]e|t Liesburg (wie Lisberg in ber SSetterou au§ Liebesberg),

je^t tängft nii^t 6Id| jerfoQene fonbern biä auf ben 92amen be§ Setge§ auf bcm

fic ftanb, üerf^ttjunbene S3urg ber .^erren toon 2Bi(Iolfe§bac^ o6erl)alb be§ .l^ofeS,

ber wod) je^t, aber nur no(^ feiten, SGBillbac^ (gewo^nlii^: 33eier6graben) ge^

nannt wirb, in ber 9'2ä§e be§ ©Drff^eng 9iotterterobe im ©tift JperöfelD. 2)ic

23urg ift, wie 8i66erg, warf($einli(^ ju 6^ten ber ©emalin be§ ®rbauer§ ber^

felben genannt werben (®nbe be8 11, 3art)unbert6).

liiedekirsclte (gef^sroc^en Li-ede, wie au§ liud, liod entftanben),

bie fleine rote SSogelfirf^e. Stuf ber 9?t)ön (©djworjboi^).

liiere fem. (ober Lire ?) ^agbranjen , wie berfelbe e^ebem attgemein ges

hxäüdßd) war, jegt aber bei ben Sägern gänjüd) in 2tbgang gefommen ift. Stmt

Sanbecf , 9Jotenburg , .^omberg. 3m öftli(i)en Reffen unb in öber^effen eine

gonjticl) unbekannte Sejeic^nung. äöarfi^cinlirf) baS in ber ättern ©^rac^e I)in

unb wieber öortommenbe Iure, lore, ©(^tauct).

liierloell neulr., ift gegenwärtig nur nod) Eigenname öon Dertti(^!eiten.

©0 I;ei|en in ßer§felb jwei öon bem ü}?arEtplo^e nai^ ber ©tobtmauer ^inlaufenbe

®a|en ba§ tjorberfte unb ba§ t)intetfte öiertod); ber ^aff ber ©(^watm

§wif(^en ber ^unb§burg unb ber Stitenburg wirb na(^ ^fifter .tleine§ .§onbbu(^

ber 8anbe6funbe Bon l^ur^effen 1840 ©.48 ba§ Öierlo^ genannt. S3ei äKartin?

^agen tieijßt ein getb^ta| „über bem ßierlodj", unb bei ßo^ra in Dber^effen

fül)rt ein SBatbbiftrict ben S'Zamen SeierIo(^ (^rou. 2Bo(i)enblatt für Dbertjeffen

1842. no. 25. ©. 419).

®urct) bie gorm ßeierlo*^ wirb e§ fe^r jweifet^aft gemo(|t, ob bie

©d)reibung Lierloch ri(^ttg, unb bie urf^rünglict)e §orm nidE)t etwa Lirloeh fei.

®ie eine wie bie anbere gorm wiberftrebt jeboc^ einer genügenben ßrüärung.

3tn hlear (hlier) Hei. 149, 2. 156,6 (maxilia) wirb ni(f)t gebad)t werben bürfen

(e§ fönnte bann ja freitii^ attenfaltS 3)htnb bebeuten), unb ba§ angetf. hleoran,

transirc (J. Grimm Andreas und El. <S. 99—100) liegt, wenn au(^ ber ©a(^c

nac^ f(^einbar notbürftig öerwanbt, ber ©prad)e nac^ oU^uweit ab. Lire aber

(lyra) gebort offenbar nic^t ^ier^er, wenn gtei(^ leiern in ber uneigcnttic^en

93ebeutung „bre^en" in Dbert)effen wie in SSoiern toolf§übti(^ ift (f. leiern 1),

unb mu^ gänjti^ au|er atfer (Erwägung bleiben.

^ie urfprüngli(^e gorm wirb ßürloc^ fein, ©o finbet fic^ ba§ 2Bort in

beS 9?ifotau§ SKanuet 3fieimwerE: „®a8 33arbeli. (Sin gef^räc^ von einer

SKuoter mit j^r to(^ter, fte in ein ßtofter jebringen. 1526. (9lu§g. ü. 1585,

©tro^burg bei ß^riftian 3Küaer§ (Srben. 8. 331. (Sb):

SBir würben jur letft mit roffj »nt» farren

2)em S;euffel §{)inberft in§ lürto(^ faf)ren.

®iefe§ Sür ift, bem Sialecte 3iKanufl§ gemäp, gleich liur-, leur- (»gl. fein

lu(^t =: liuhtil, teu(^t, ouf betfetben ©eite), unb tjiermit f(i)lie|t fic^ unfer
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ßür an ba§ f(^weiäerifi|e ßüre, Unreimgfeit, wettf)e atgefonbert Vüitb (©tolber
2, 186. 1, 108), an. 9?a(f) bem nieber^efi'ijd^en ^iateft »»ütbe nun biefe^ /«r,

une in jalreidjen anbern gäUcn, ju lir tuerben, im o6et^ef|if(f)en ^iDioleft ober

in leur, gef^jroc^en leir, übetgefjen ober toielme^r jurüd ge^en. 2Birb bo(^ in

SBaiern fognr ber ßaur (lora, Sfjadjttjcin) „8et)ern" ge[)3rDd)en. ©(^melier 2,488.
hieran fcl;lie|t fi(^ benn au(^ ba§ oberf)efi'ifd^e leiern (f. o.) in feiner äioeiten

S3ebeutung: unrein, fcl)mufeig icerben. 8ürlo(^, ßierIo(^, 8eierlo(f), bebeutet

bcmnac^ ©d}mu|Io(^, Äotlod), Vüa6 nocl) üor 60 ^o^icen [ür bie .Ipergfelber

Sierlö(f;er eine üoUig jutreffenbe 33e§ei(^nung iwar,

liiesei* plur. tant., meift nur beminutiü: Lieserchen, fleine ^ufteln auf
ber .f)aut, geringer S(u§fd;lag. Siiebettjeffen. ß§ ift biefeS äöort c^ne ^weifet
ber alte S^amc ber ßrä^e, ober t^ielmef)r ber Ärä^milbe (beren @si[te»a £eine§s

wegeS eine ßntbecEung ber neuen .S'-'it ift), welt^e im 16. ^a^^^unbert al§ 8ie§
(3tI6eru§ Dict. 331. pb: „ßiea, tinea rotunda") unb 8iffe üortommt; mit bem
^iluffommen be§ 2Bort§ £ra|e üerftiinjanb bie genaue 23cbeutung Don 8ie§. .®a=
gegen ift mir ber im 16. 3ar|«"bert I)äuftg toorfommenbe S'iome ber f. g. laufenben

Ärnge (wenn \i6) bie SKilbe (Sänge unter ber Dber^out bilbet): 3ieit'eliffe, in

Reffen nid)t aufgefto^en; 2tlberu§ §at aber a. a. D. auc^: „ein reiblie§".

Lisse fem. ift no(^ je^t f)ier unb ba, j. 33. in 3)?arburg, üblidj, bebeutet

aber benjenigen ßei(^born, ttjel(^er fid) ouf ber gu|^fof)te gebildet bat, wogegen
b^r, loel^er fid; auf ober an ben Qd)en bilbet, eigen§ 8eid)born genannt loirb.

liesxläi^zig, fe^r nad)(ä^ig, faumfetig. .ipünfelb.

3fi toteUcid)t nur eine lujurierente 33ilt'ung »on lä^ig, nac^ SIrt ber

9Iebu^Iication geftaltet.

like, bte einfache unb nieberbeutfc^e ^^ottn be§ ^od)beutf(^en 6om^ofitum§
glei(^; im fäd)fifd)en unb tt»eftfälifd)en Reffen, n)o eS groar aud^ \Bie ba§ I)od)*

beutf(^e gleich öernjenbet wirb, meift aber eben unb üor allem gerabe bebeutet.

liimeisz neutr., ri(^tiger iDot r\a6) ber älteften bi§ bal)er aufgefunbenen

(Schreibung (^effifd|e§ 3i"§^u(i) o"§ bem 7. ^arje^nb be§ 14. 3arl> bei

Gilden US 3, 833) linmeu, ein ©etreibema^ öon mer äyie^en, bem'toierten 2;l)eil

be§ 3[)?alter§ (SSiertelS), ber .Ipälfte be§ ©(^effel§. Sl)ebem irar e§ in ganj

JTacbertjeffen üblic^, feit bem Snbe bcS vorigen 3flJ^l)unbert§ ift ©ad|e unb 9^ame

in SIbgang gekommen, unC je^t faft überall gänjUi^ »ergeben, nur mit alleiniger

2lu§na^me ber ©egenb an ber obern 2Berra unb ber 2)iemclgegenb, reo baS

2i>ürt wenigften§ nod) bas Siominalmafi oon \>m 3}ie^en bebeutet, unb in biefem

©inn allgemein gebraud)lid) ift. 3^^ ben lateinif(^cn Urfunbcn eutf)5ri(|t bem
Limesz oud) quartale. ®a§ fiimef5 »war ber allgemeine Slbga'befa^ uon einem

jcben cinjelnen 2tder: f» in foft fämtlii^en 3i»§urfunben ber ^lofter Stnenberg

unb 2ßei|enftein , iveldje in Senne^§ ßcil)e ju 8anbfiebelred)t im 2. Sßanbe ah^

gebrudt finb. 5lber au(^ üon jebem 9kud) im ®eri($t Dberauta würbe ein

lymesz habern abgegeben (ÜBeiStum toon 1419 bei Grimm Weist. 3,333; ßel^eiis

brief teg 2lbt8 2llbred)t oon Jpcrgfelb ijon 1434 bei äßend 2, 480); jeber

23auetnl)of in 92eutir(^en an ber ^aun unb in äßeifenbac^ gab eine lymas habbern

(Seistum oon 1486. Grimm Weist. 3, 378); toon ber großen Steic^mü^le bei

2Bolfl)agen gefiel jol)rlid) ein limetz voglweizen 1563 (1663 i leimes weitzen).

©iefe ^Jlbgobe l)ie^ gan^ allgemein bie Limesgülle, unb bie betreffenben 2lcder

bie Liinesäcker, 2eime§äder, bo8 ßeimeSlonb, unter n)cl(^cm 92amen fie in, ben

^lataftern tl^eiliüeije bi§ auf ben ^eutigen Stag fortgeführt werben. 3a c§ gibt

ou(^ Seime 6 berge (einer bei 23rcitau) unb einen 8eime§tei(^ (SBeipenborn 21.
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SIßanfrtcb). Jpin unb njieber ift auc^ ber 8eimego(fer, b'a§ Scime§[ot)I ii. bgl.,

jum ß'igcnnamcn (Sejei^nung bet gelbj)lä^e) geworben, gru^er^in unb wenigftenS

big an ba8 (5nbe be§ 17. 3arl)unbert§ gab e§ m<S) ein®emä^, Limesz genannt,

tüeld)e8 mx 3}(e|en fa^te; fo lie^ bie Unitier[ität§üogtei ©ingtiS im ^a^t 1569

ein neues Sicnie^ für 16 2llSu§ anfertigen, unb eä erf(^einen in ben f^jätern

^nüentaricn getiai^ter SJogtei fortwöljrenb : '„3tt>en bef(^lagen ©djeffet; jwei» be^

fdjlagen SiemmeS, ein'bef(^(agen tne^" u. f. n>. •

3n Dber^efjen fdjeint webet ©at^e noi^ SfJamen üorsufommen; inbeg finbet

[ic^ bod) bei ßrjborf ein Seime§garten.

93g(. Öennep Sei^e ju ßanb[iebelred)t 1, 407. 409. % ©rimrn in bet

3eitJ.d)rift für ^eff. ®efd)ic^te u. ÖanbeSt. 2, 148-150. Offenbar ift bie e^ffte

Jpälfte be§ 3Borte8. /in, Sein, alfo baS 3)Ja| urf^rüngüd) ein Seinma^, weld)eg

bonn au(^ ouf anbere ©etreitearten angewenbet würbe. Db biefeg ^ta| ben

Umfang eineS 2ider§ beftimt i)aU, wie ©riinm a. a. O. rtieint, ift wol möglii^,

bod) .ni(^t mit 33eftimtJ)eit ju ermitteln.; biejcnigcn ßeime&äder, weh^e je^t no4
jil beftimmen waren, finb (}ewo()nlic^e f. g. Raffelet- Slder non 150 9iuten.

Iielilll]llicll adj. u. adv. Tgefprodjcn beleumplich' [©c^malfalben], ,au(^

beleimplich)
,

glunpflid), fein fäuberlid), fi^onenb, befd)eiben. 3"^ oftlii^en .ipeffen

unb im ©d)maltalbif(^en.

liitc fem., LeilBy Lith, Leid, Söergfeite,. 23ergabf)ang. 5l(§ St^^eÜatiüum

ift biefeg SBort je^t foum no(^ üort)auben, war eg aber im 2Infang biefeg '^ax^

^unbertg wcntgfteng nod) l}ier unb ba; „bie (wilbe) ©au lief alg an ber Siten

weg" l)ah^ id) nod> 1820 gel)ört. ©agegen ift bo§ ilßort einfach unb jvifammen=

gefegt in Reffen, nic^t einmal mit 9Uignat)rfie ber nieberbeutf(^en ©egcnben, in

welken eg nur etwag feltner worfommt, alS ©igenname Don glur» unb SBalbs

gegenben äu^erft I)äufig; einfad) 5. 33. bei ©ontra, bei @unterg()aufen , bei

2;rei)fa. u. a. D.
;
3"fani"is"i^fe""9^" fi"^ ©ommerlit^ (©ommerlcite), wel(^er

bie SBinterfette gegenüber liegt (Stgmug^aufen)-, SSinterlit^ unb ©ommer?
litli am „©tccfig" (riditig unb urf^jtünglii^ Sttibicli) bei ©et^femane, bie geringer

2ßint£rlit^, Die ^effenlieben (2Balb bei Sieberftein), ^irfenlitf;, Jg)irfc^=

(it^, ©oiglicben (©örfdjen am ©oiSberg) u. f. w.

Sßgl. 3ettfd)r. f. Ijeff. ®ef<^. u. Öanbegf. l,-249.." -

-litzig l)ort mau in Reffen ^au^tfä(^li(^ in. ben jwei ßonf^ofitionen

eiitlitzig (al)b. einhluzzij, einfa(^, einjeln, wenn eg gilt, bie (linfa(^l)eit

bet 9}iel}rfad)l)eit red)t beutltd) gegenüber ju fteden: „ein einli^iger ©djuV',

btm ^aar entgegengefe^t; „ein einli^igcg .f)emb", im ©egenfa^ gegen bag

ffiebürfnig met)rerer 4>eni^e";' — w"b diirrlitzig, i^on auffallenb magerer

©tatiir, woraug ftd) au(^ ein ©ubftantiüum l>iii*i*litz msc, fleineö magereg

^erfond^en, meift: SDcäbi^en, gcbilbet t)at. S)er %or\ liegt nic^t,wie in ben

baierifd)eji (Somjjofitionen mit leizig auf ber jweiten, fonbern auf ber erften §dlfte

ber Siiföttit^^^Kfeui^fl / ""^ ^^ \(iüen für ben ^effifd^en ©ialect bie beiben ijon

©d)metrer 2, 530—531 augeinanber gehaltenen formen -leigig unb -lejig

^ufammen. • '

liOdlsteiii, ©rensftetn. 80.1,550. ^'0^^ ^anbbuc^ 6, 369. ®ag
SBort fdieint je^t gänjtid) au^er Uebung gefommen ju fein ; • im 2lnfange biefeg

3cirl)unbertg würbe eg nod) gehört, freilid^ nii^t mel)r üerftanben, bcnn man
meinte, ber ®renjftein I)ei|e ßo(^ftein begl)atb, ilbeil er in ein 8o(fA gefegt

werbe. ®ag SBort tomwt aber befanntUd) nic^t uon Soi^, foramen-, fonbern

i»n Iah (richtiger bläh), (Sinfd;nitt, ^er, inbcm in bie ©tensfteinß unb ®renä='
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täitme ein ^d^m (^reuj, SGBav^en, je^t a3u(f)[ta6en) gefi^nttten ober genauen

würbe, ©rtmm W2t. 544. ©raff alttjoc^b. ©^rad)f^a^ 2, 100. Sieben

Lochstein galt lange ^^it ba§ je^t au(f) erIof(^ene Wandslein (f. wenden).

Lochsiäite, ©tätte tt)o ber hiah, ba§ ©renjjeidien , onge6ra(J)t i[t. „toff

ber 8o(^[teben c\elegen". glnr&ejeit^niung bei 9ffengerbe^au|en (3ienget§^oufen bei

g-ranfenbcrg) 1550.

Lachgang, ©tenjbegeljung
;

jefjt nur no(^ aI8 (Eigenname etnc§ ^^^utftrii^eg

bei 2ßabern („im 8a(^gange") tiorijanben.

luOll neutr., Löcher plur., ^^ain, fleine§ ©epfj, S8u[(|tt)erf, tt)el(^e§

einjetn mitten im angebauten gelbe liegt. 3tl§ St^peKatiöum jeij;t nur nod) [elten;

bei ^mS^aufen fü()ren ba§ lange 8ol) unb anbere gleit^namige fleine SSolb»

^arcellen jufammen ben SfJamen ber 3m§l)äufer ßö(^er. 2)agegen i[t ba§ Sßort

als (Eigenname ßon 2Balbbi[tricten äu^erft ^äupg, nur ei[(^eint e§ fe^r oft wers

berbt in ben formen Lohn unb Löhn (Lehn). So e§ in ben nieterbeut[c^en

33e5irfen toon Reffen torfornrnt, \üirb c§ Lau ge[)jro(^en , wie im Si^pififien

Frommann Mundarten 6, 352. (S§ i[t ba§ regelred^t »et[(^obene lucus, unb in

ber olteren @^ra(^e eben fo al§ St^jipeüatiüum unb einfai^, tüte au(^ in Som»
^ofitionen unb (Eigennamen fe^r ^äufig; ©(^melier 2, 460.

9SgI. 3eitfc^rift für i)eff. ©efd;. u. m. 4, 79.

liOline fem., bie im fä(f)fif(^en unb weftfälifc^en '.Reffen, aber au(^ fonft

in 9iiebert)effen üblii^e gorm öon 8ol)e, glamme; aud) Löhn gefprod;en, unb
ba^er ba§ allgemein übliche SDeminutiü Loenchen (Lenchen): „ein Soent^en in

ben Dfen mai^en", einl)ei§cn — ein Stugbrud ber 23et)oglid)feit , n^elc^e bei

taul)em ^erbftwetter, wo noc^ !einc ^eit jum regelmäßigen (Sin^eijen ift, bur(^

eine gelinbe Neuerung hervorgerufen wirb.

lönern, lonnern (im ©,(^malfalbif(^en lunern gef)5roc§en) , lobern.

Lüner msc, im ©(^malfalbifdjen
,
flamme, fleine- j^lamme, gelinbeS

(Sin^eijen, bem Loenchen :paraücl. Oteinmalb ^enneb. 3b. 1, 99.

XiOck. msc. u. neuir., im ^turot 85d, .Raufen, QJJenge; jumal ein 5trm

üott ©etreibe ober Jpeu. 2tu§ me{)reren Söden beftel)t eine (Sarbe. 35gl. 3ef)nt=

orbnung vom 9. Januar 1714 (ÖD. 3, 742) unb 3el)nt^D. to. 16. 3uli 1737

§. 5 (SD. 4, 465); Bop^ §anb. 1, 329. 3m 9lmt SBolf^agen war e§ (ober

tft e§ nod)) ©Ute, ba| bie ©(^nitter am Slbent) fi(^ ein ©d^neibelöd(^en mit

r\a6) .!paufe nol)men. „(Ein ößddien S^m" bebeutet meiften§ ein fleineg gubet

<!peu. 3" flüflStt^^ittßi'^C'^ ^£^£"^""9 • „ein ganjer Cod ®elb"
,

„ein 8od 2}Jenfd)cn".

©cl)r übli'.^ in ganj Reffen, wte in ber ©(^weij (Siobler 5lppenjell. ©:pra(^5

\6)a^ ©. 302), in ber ®raffd)aft Jpol)enftein (3ournaI »on u. für SDeutf^tanb

1786, 2, 116) unb anberwärtS.

liOlles msc, f(^eltenbe 33ejei(^nung eineS fa^rlä|igen, trägen 2Kenfd)en.

Dberl)effen. Sftor t. 9«. 3, 1414 t)at ba8 äöort al§ Slbjectivum.

Lallepatsch, 3;öl^3el. Ueblid)e§ ©c^cltwort in ben 9JZittelftänben.

liOmmel fem., aD^eßer bem ber ©tiel fe^lt; and) wol 2)?eßerflinge

iibcr^ou)3t. ®8 liegt na^e, biefen übrigen§ feltenen unb faft nur im 2lmt

©d)önftein toöUig übli(i)en StuSbrud auf ba§ tat. lameHa jurüdjjufüljren. ®a8
SBort, al§ ou§ bem 8ateinifd)cn geborgt, get)ört ber nieberbeutfd)en ©^3ra(^e an,

unb fommt in SBeftfolen (ßi^^se u. fonft) in ber ^^orm Lämmel, Lemm u. bgl.

Uor. 23rem. 2B23. 3, 9. f rommann Mundarten 6, 351.

liöpp fem., Lippe, Bornlöpp, SBaßerfanne toon §oIj, in ©eftalt eineS

abgefürjten Siegelt unb mit einem 3"^^«W^cdel v»erfel;en. CDieß in SRorbfronfen
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lUMje Sort (©(^melier 2, 486) finbet \\ä) in Reffen im ofiti^en %i)exU beS

^reifeeö .IpünfelD (©c^watäbocl) ii. a. D.) unb im ©dnnalfalbifiiien. Steinwalb

1, 97—98. ®a§ ®e|äf felbft aber ift in ganj^effeu, jebo(^ t^eihwei[e mit

5lu§nal)me bon D6ert)e[fen, gebräud;li(f; ; on bet Sx^walm fü^rt e§ ben 9kmea

©ii^e m. f.
SSgl. iöwpe.

liOrcll^ JLorlt (le^tere j^orm üblicher) neuir. , ber nieberbeut[c^e 9hme
ber £röte (rana bufo), ttjelc^e fonft in .!pef[en gettjß^nlit^et Üt[(^e, 3^!«^)^/ 8^=

nannt wirb. 3n eigentli(!;.er 33ebeutiing faft nur an ber ©iernel übti^, bagegen

t[t ßori^, 8orf ein fe^r gebräud)Ii(^e§ ©(^im^f^üort für einen wibrigen, gumal

aber faulen SJ^enfdien, insbefonbere gegen §rauen§^crfonen »erwenbet : „buSorf",

„bu garftige§ ßorP
,
„bu fauIeS ßotF.

Lorch, 2;runf, f.
unter lurchen.

los adj., ßom^oratiü loeser, fc^Iimm, übel; ,^§ ge^t un§ je|t gar Io§,

e§ ift un8 noi^ nic^t loefer gegangen, feit mx I)ier wohnen". Dbergraffc^aft

^anau; im übrigen -Reffen unbetannt. SSgl. ©c^m eller 2, 503, ttjo biefe^33e=

beutuni] »on los auS ber Dberpfalj üerjeidinet wirb.

liOsekaime folt aui^ in S^ieber^effcn, wie anberwärt§ CS'^'f'^ 1,622;

grommann 3)2unbartcn 4, 17ö) \\bl\6) gewefen fein unb bie jinnene ^onne

bebeutet ^aben. ^(^ Ijabe ben ^ituSbrucf weber felbft gehört, no^ in ciüern

I)effif(f)en ©(^riften bi§ je^t gefunben, e§ braud)t ober barum jene Eingabe, für

»oeldie \<S) übriflen§ weitere Seftätigung toergeblic^ gtfut^t ^aht, n'x^t unri(^tig

gu fein, benn ein in Reffen aUein^eimif(^er g-amiUenname ift Loszkand, Losz-

kann (Losekam), Welker bie Uebli(^teit be§ ^itu§brud§ Losekande (Losekanne)

toorau§fe^t.

liOSektlclien msc, eine bem oftlidien Reffen au6f(^üe^li(^ eigene

ffiejeii^nung be§ au§ Srobteig gebadenen mit ©^ed reid)Ii(^ belegten 5tud;en§,

welcher fonft ©)>edfudjen genonnt wirb. 3)iogli(^, ba^ bo§ lose nic^t§ anbereg

bebeutet, al§ loder, wie lo§ toon Icderm ©ebäd gewö^nlic^ gebraucht wirb;

8o§bäder ift na(^ Slbelung ein 33eder, welker jarteS, wei^e§ 33rob badt,

unb bei Drtol^§ ftef)t bem „bärben prot" ba§ „loS^rot" gegenüber, ©c^meller

2, 501.

liötstriilllpfe, ©trumpfe ol)ne ^^ü^tinge, wel(^e bei trodener SBit*

terung , wenn bo§ SSarfu^ge^en möglich ift , angejogen werben. Sin ber untern

•äßerra.

liOtter, Latter, fem., f)effif(^e SfJebenform für ba§ ft^riftbeutf^e Satte,

in altern ni£bert)efftf(^en unb oberl)effifc^en 23au! unb j^^orftre^nungen ungemein

I)aufig, mitunter bi(^t neben Satte ßorfommenb; aui^ je^t wirb biefe gorm nod)

^ier unb ba gefrort. 3" i'en 3Sogteire(^nungen üon ©ingli§ erf(^eint »on 1550—
1620 faft au§naI)m§lo§ Sotter „»or lott()ern 5um ©ewftaU" 1550. „180

lottern". 1578; u. f. w.; gleic^fall§ fommt Sotter faft au§na^m§lo§ in ben

§orftred)nungen »on 9iaufd)enberg 1580—1604 »or: „j eid)en »nb bud)en ftam

gu Sotteren »nb ftidfteden ge^auwen" „ju Sottern »nb ©paren »ff feine be?

I)Oufung" ;
„jue lotteren »ff i§r firc^e" 1585. ®ie 23aurec^nungen unb g-orft*

regifter »on fetter bagegen au§ ben 3<i^^en 1555— 1610 wedjfeln mit Sottern,

Sattern unb Satten ab: „ij buchen ju latten" unb „ein bu(^e ju lottern"

folgen 1558 unmittelbar aufeinanber, eben fo lattern unb latten 1570,

lattern unb lottern 1574; u. f. w.

Lotterstange „lottern ftangen get)auwen" , unmittelbar neben „latten

ftflngen",.5lBetter 1572. „Sotterftangen gel)auwen" 9fouf(^enberg 1585. .
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LoUernagel, öattennagel. „500 Sottcrneget,' }be§ ^unbett »er 8 alb."

(gingtig 1578.
• • lottern ylaltern, niit ßatten te|(^Iageji, gteii^ bcm f(^ttftbeutfc^cn lotten.

„Reiftet 9}?elc{)ior . ber ®e(fer t)at ben [tall gelottert »nb gebadet". ©ingliS

1563. „?Iu^re(^iuing , tt>a^ 9}Jeifter ßurt S3o| i)Dt gebei», ijon iiewen gelatt

bnb mit §tgc(n bebest. 2)a§ .^off^au^ t[t lang! 50 f^u, tonb bet f^jarn l)Ci<S)

26 [(^u, botujt finb m<5) bem i)off ju getattert 51 ßottern, tonb »f ibe

latter gelegt 80 3^9^^"» ^ff ^*^ ''"^^'^ f^'^^" f^"^ getattert 45 Sottern, »f

tber lottern gtei(i)tal§ 80 3^9^^"- ®oruf fint ju beiben feiten getattert

61 ßatteru, ßf ibe tatter gelegt 63 3*9^^"« 3tem fo i[t noi^ eine eife toon

neiuem gctatt tonb gebecEt, ^pt 18 8att.ern, »ff ber oberften lotter 28 ^tgeln".

a3aure(^nung be§ 5llo[ter§ ©eorgenberg 6ei g-ron!enfcerg von 1599.

lotter, tocter, njacJetig, f<i)taff; nur im gulbaiff^eji. ©(^melier 2,

524-525. 2Sgt. laddem.

lotterig, lodderig, loddericht ^
jottig, jertun^jt, ou(^ na(I;(ä|tg in ber

^teibung. 5tagemein in Sttt^effen iiblicf). ©c^ottet ^aubtf^r. @. 1358.

„äßaitgen war bi,(^, an bem ort ba bu [(^taffeft, fi^t alle \\a&)i ein tob berietet er

^un^t, ber fd)iilt fret) fea>r bmb fi(^" ; ß[ct}n)egei: .ipejen^jroceffacten von 1657.

Jjöwer msc, So^gcrber; bie Sßejei(f)nung ift no(^ jc^t in mehreren

©tobten , in 2;re^fa, (^^^antenberg u. a. bie üblidjc. ©ie beruhet ouf bem Ueber«

gange be§ h im ^n^aute in w, bcn \x>\t in wewe ft. 2Bel)e (©d)neett)et)ej unb

jonft bewerfen : Löwer [t. Löli^r (ßot)er, Öo^r); aud) get)t biefe§ w bann weiter

in b, Loeber, über, wie in älteren ©d)rijten \\6) ba§ SBort neben Löwer nii^t

fetten ge[d)rieb<!n finbet. SSgt. ©c^metter 2, 462.

liliberiiiilell, geronnene, faure (bide) W\{6^. §in unb wieber,

g. 33. öuf bem ^abii^t-öwatbe, gebräudjiid). SSiellcic^t ift Lummermilch [f. b.)

nur eine (Sntftettung von Lubermilch, benn biefeS Sßort ift eine richtige SSitbung

von Lub, Lupp ft. Lab, coagulum, ©toff welcher gerinnen mai^t, bann au(|

®erinnenbe§, gerinnenbe ober geronnene ^tü^igfeit. SSgt. © (^metler 2, 486.

lliellt, lint; „de luchte Hand". 3^ weftfätif^en , au(| im fä(^fifc^n

Reffen, wie in ganj ^^iorbbeutfi^lanb. 3"^ übrigen Jpeffen unverftänbtid;.

. ILiif't msc, ©(^malfatbtfc^e ^Benennung be§ 2) oni Pfaffen, ®im^el§; biefer

Sßoget ift neben bem ^infen ber ßicblingSvoget ber @d;malfalber.

I^likeu msc, bie SDac^off-nung auf bem Jpau8boben, S3obento(^. ©o
im weftfälifcl)cn .Ißeffen; an ber Sißefcr.unb im ©(^auniburgifi^en Femininum:
Luke, in weldjcr ©eftott ba§ iffiort genieinljoc^ccutfd; geworben ift. 2sm übrigen

3'?tcbert)effen ift Luke nur auf ben SDefonomie^öf^n gebräuc^tit^
,

gewö^nti(^ fagt

man nur 33obento(^; .in Dberl)effcn ©aublod; w. f.

liiiliilg msc , im fäd}fif(^en unb weftfdtifd)cn Reffen bie ^Benennung bcS

©Iperlingö Xp^*^^'" domesiicus); in anbern ©egenb^n S'iiebcrbcutf^tanbS ßüning.

3m übrigen -Reffen unbetannt. '

M^iinilie fem , ßenbe, aber aud) 2ßei(^c; „einen in bie Sumben ^auen",

getiorig abprügetn; ganj allgemein übtid). SSgt/ SSeiganb 3ntet(. 831. f. i).

5^rov. Dbert)effen 1846. 9?o. 61. ©.52, wo au§ einem 23retier beS 14. 3qr^

I)unbert5 al§ Ueberfe^ung von ^f. 38, 8 angefüt)rt wirb: „wan njiiie lumpen

sint mit bekorunge erfüll".

luitllll, (X\x6) lummer (©d;warjenfet§) unb lummerig, f(^taff, toder,

lofe. „93inb baö 23anb nur gan^ lumm um beh .!^at§"
;

„tummt 2Baben",
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fc^Iaffc Sfßabcn, »ine benn lumtn goiij 6efonbet§ t5on ben j^letft^t^eiten geSraiic^t

ttjitb, j. 23. in Q&ert)effen gang tefoiifcer§ »on tveirf) geworbenen ©efcfi^ulften ;
—

„hunrneg Sebct an in Qüuqq ^aben" nti^tg toerfc{)rt>etgen fonnen, im ©rf)mal=

folbi[d)en, ©(^mibt iüeften». 3b. ©. 104. •©d)m,eUer 2, 467.

Lummermitch , faiire (bide) ^Diild;; an ber 2)iemel. (®o^ tool etttja

ßntftcllnng l^on Lubbermikh?
f. b.).

M^lllllltier fem., am ge6röud)tic{)ften in bet 3ui^a'^i"S"ff|ung Lummer-
bralen, ta§ ledere (Uimme) %U\i^ auf ber innern ©eite ber furjen SJi^^jen be§

9?inbinc()e§., uield}c§- al§ ein feiner 23roten »on jefier gott, unb, feitbem um ba§

3af)r 1820 bie 23eeffteat§ iei un§ auf famen, ju biefen 33^:otftüden toernjenbet

ujirb. 9Sg(. ©dimeller 2, 479, too jebod; bie 2tnlel)nung an Senbe [id;er(i(^

itiiO iftj et)er ivürbe on Lumbe gebad)t werben mü§en.

liUnil, Lünn, Lüns fem. (gff^3ro*en Iuoh),,ber S'Zagel om SBagen,

wel(^er baS 9kb an ber 2i$e (bie 21je in ber 'üflahe) ^ält, 2t(^§nagel; 6efonber§

in SDberf)effen unb in ber ©raffttaft 31^9^"^^^" üblich, Sftor ©. 1414: „Um,
toor ba§ rab", afcer aud) anberwärtg befonnt, wenn g(eid) nid)t in regelmci^igem

©ebraud). SSgL ©(^melier 2, 474, U)orno(^ in 23otern ftatt lun bie 2lu§t)rüde

lonnagel unb loiier gebräu(^U(^ finb; Stbelung Derjcii^net ßünfe al§ fdjrifts

beutfd). 3" ben ©loffen ift /«nobex; au(^ fommt luna in berfelben 23ebeutun(^

toor. 3" Oberl)effen ift iibrigenS bie lunn (luoh) üon ber lüns [gef^roi^en lins)

wol 5U unterfd)eiben ; lüns ift t;ier bo§, wa§ an ber ©d)walm Lünsewid ift (f. b.).

liiillSCivicl fem., b. i. .!poI§-für bie Sun cber Sünfe: ©tod mit 9Jing,

Don weidjem le^tern ba§ ^orbcrtJ)eil ber ^ahe umgeben unb bog ^eroorragenbe

Gnbe b^r 3lje be§ 2ÖQgen§ umfd]Io|en, er felbft aber öon ber ßun, bem Sljnagel,

gehalten wirb; ber ©tod an beffen unteres ßnbe ber SJing befeftigt ift, ift am
cbern ßnbe burc^ ein eiferne§ 23onb mit 9ling mit ber SBagenrnngc toerbunbcn

unb bient biefer §ur ©tü^e. S)er 9^ame ift übrigeng nur an ber ©d)walm
iibli(^;- in Db«()effen ^ei^t bie ganje S5orrid)tung Lüns, Lins unb wirb in

Lünsenslütz unb Lünsenzapfen (Lünn, luoh) unterft^ieben ; in S^ieber^effcn , wo
Lüns faft gar nid)t in 5lnwenbung fommt, t)eipt bie Sünfewib f(^Ied)tweg ©tii^e
ober ©ti^el. 2)Dd) ^at ßftor ©. 1414: „ginfewieb, ber trager ber Wagens

leiter".

3Inberwärt§ ^at biefe 9Sorrid)tung ben S^^amen Seui^fe, mit bem 8eu(^fen=
ring unb ber ßeuc^fenftülje (©c^meder 2, 428). S)iefe le^tere 23ejei(^nung

fc^int in ftarfcr ©ntftedung an ber SBerra Dorjufommcn , wo bie Sünfewib ber

©(^walm jwar a\x<S) mcift fd)Ied)t^in ©tä|el, aber au<^ Sidjftä^el genannt wirb.

lunzeil, Ieid)t fc^tummern, ^albfd)tummernb fid) im SSette t)alten, ft(^

Be^aglid^ §um ©«Plummer nieberlegen. §ier wie anberwärt§ fe^r üblid): im
gulbaif(|en f^rii^t man loinzen. ©c^ottel ^aubtf^r. @. 1359 tunfi^en, suavilpr

adniti. @d; melier 2, 470. 485.

litipp fem., ©(^malfalbif(^e§ ©d)eltwort fjür eine lüberlidje 2Beib§^^erfon;

eine gemeine .Ipure; gleid^bebeutenb mit Lusch. ^Heinwatb 1, 99.

liiipper (Lüppert) mu^ bog nieberbeutfi^e Wbbe, JRiefe (®rimm alt=

beutfdjc 23U. 1, 370. 3!)^\)t^ol. (2) ©. 492) fein m ber Senennuna einc§ großen

©rob^ügelS au§ ältefter^eit, weld)er bei SBarjebad) fi(^ ftnbet unb ba§ SiHJ^ergs

grob (8ü))^ert§grob, ßt))))ert§gr.) genannt wirb. ®en Sinwoljnern x>o\\ SBarje;

bad) bient biefeg ®rab alg SSerfamlung§^la|5 bei it)ren ?Iugjügen am ä)?aitag

(Jpimmclfflrte^ unb g>fingfttag).

, 9Sgt. Seitf(^t. f. §eff. @ef^. u. 8ff. 4, 79.
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llirdien, fi^Iütfen; im ^aunt^al iinb ü6er^au^)t im ^^^ulbaifi^en ßanb

fe^r iiWi^. CDaS 2Sort fel)It Bei ©(^meUer, finbet [i^ aUx in ber ©(^weij,

©talber 2, 187: iürggen, ni)5;3en, f(^lürfen.

®o^er
I^lirell, lorcA msc. unb neulr., ein SCrunf C„©ujf")f im j^ulbaifc^en

fe^r üfcUd), anbernjärt§ ie|t nt(i)t mc^r fcefannt. ®oc^ mu^ biefe§ 2öort et)ebem

ein in {jonj Jpeffen gebräu(^U(^e§ 2Bott gemefen fein, benn in Raffelet ^ä)üU
rec^nungen au§ bem 16. Sor^unbert finbet \iä): „iiij Pfennig für ein lorc^''.

Geliirre neuir., ©erün^jel, untroiK^bateS, bei Seite gefteöteS J^ou§s

gcröte; aucf) ein boufäHigeö , ben ßinfturj bro^enbeS ©eiäube nennt man ein

©elürre.

liiisdi fem. 1) unjüifitige ®irne, feite §iite. ©c^molfalben. 91 ein*

walb 1, 99. ©(^melier 2, 506. ®U\6n 23ebeutung ift Lupp, w. f.

2) in Dber^effen, fcefonbetS in beffen njeftli(^en SC^cilen: 2)2unb, in toer«

ac{)tcnbem ©inne, tote fonft @uf(^e gebrau(^t wirb, unb t)in unb wieber neben

©ufc^e ge6räu(|Ii(^.

liistern, an^ lüspern, Iauf(^en, ^ort^en. 3"^ nseftfälifc^en unb fat^s

fif(|en -ipefjen. ©trobtmann Id. Osnabr. ©. 130—131. SÄid^e^ Id. Hamb.

©. 157. »rem. 2ß23. 3, 105.

Mjliststiel msc, Luslslrauch msc, unb atgefürjt Lust fem,, in Dfeer*

l^effen , tt)cnig[ten§ in ben norboftlii^en ©egenben , unb im n6rbli(f)en 2;i)eile bet

©raffd^aft 3iegen^ain Benennung ber ou§ fünftlicfien 33Iumen verfertigten ©träume,

ttield^e bie jungen 33urf(i)e (£ne(^te) unb äKäbd^en 6ei ßirmeffen unb Jpoi^jeiten

tragen, „©ie ^obe bie kinbern »ff ben toben geführt, if)ren Saften »ffgefrfiloffen,

— ou(^ eine fd)0(i)tel mit ßuftftiel)len ünb orangen gezeigt" 2)?arbuTger ^ejen;

^jtoceffacten »on 1682. „S3ru[ttü(^cr , lufifträu^e unb anbere§" (Sbbf., au8

23e|ie8borf. ®ie Slbtürjung ?uft ift im 2lmt ©c^onftcin gewo^nlii^. ©. ßeit-

fd;rift f. ^eff. ®ef(^. u. S^. 4, 80.

93gl. Vorreigen, Ztcick.

liitti^ (lütiich), flein; nieberbeutfcfie j^ot^"^ ^^^ ^oc^beutfi^en luzil, lü^el.

®ie gorm be8 2Borte§ ift in ganj 3'iiebert)cffen üblich, bie ©ebeutung fleiu

befc^räntt fic^ jebo(^ auf bie CDiemelgegenb, wo ftein feiten, fonbern regelmö^ig

nur lütk (en lülken plag, ein tleine§ ßinb) ge6rau(^t wirb, ©ewo^nlid) bebeutet

lüitig, lütlch, leichtfertig, eilfertig, oberpd^lid)
, fowol »on 2)ienfd)en wie öon

beren 2Serri(^tungen gc6raud)t. „ßin lüttd)er (au«^ „lettd)er" gcf^roc^enj ßerl"

ein lei^tfinniger 3)Zenfd) (fo an ber untern ©d)walm unb ßber); „ber %i\ä) ift

gar lüttig gemocht"
;
„nd^e bo8 nur fo ganj liittig an", ßben fo in bet ®rafs

fc|aft Jpo^enftein, 3ourn. to. u.
f. ^eutferlaub 1780, 2, 116.

liitzel, fletn, gering; je|t in Jpcffen nic^t me^r üblich, baför lüttig

(w. f.); e^ebem mu^ jeboc^ bo§ §ffiort aud) ^ier, wie fonft in Dberbeutft^Ianb,

fe^r übli(| gewefen fein, ©o ^ie| eine befeftigte §(nl;o^e bid;t norbweftli^ toon

SDJarfcurg bie ßü^elburg bgl. ßntbcdter Ungrunb k. 1753. <S. 44. äo^p
Jpanbb. 6, 394. (©^säter fül)rte bie ßü^elburg ben 9'iamen äBeinberg, feit

1814 9tuguftenru^c, je^t wirb fie gewöl)nlid) 9}Jinne genannt), ©ben fo

finbet fi^ neben bem ß^riftenberg
,

junöc^ft »ieUeidjt im @egenfa| gegen bie

ßüneburg, eine ßü^elburg. Slu^ bie niebrigere füblu^e 5ßorburg ber Simone^

bürg, gewü^nlic^ SBenigenburg genannt, fommt juweilen öl8 Süi^elburg vor.

Unweit be§ ®otfe§ SßernSwig liegt ba§ ^orf ßü^elwig, bei Sreitenborn
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Stmt§ iöieScr bo§ ©otf 8ii^ct (b. i). eigentli(|: ßü^elSorn), imb M ^{Un-

^a§tau öü^el^oufen neben ®ro^entiau[en. (Sei ©ie^en liegt Qud), neben

®ro|enUnben, baS ®orf ßü|ellinben), ©onft finbet \iä) noi^ ein 8ü|el§=

Berg (©erterobe), einSü^«i[tr.au(^ (Dberetknba(§), ßü^elfelb (@ro^fccU)eim)

u. bgl m.

maclien irirb in ganj Reffen für reifen gebrau(^t, faüS ba§ ^M ber

SReife babei angegeben wirb: „nac^ (auf). Raffet machen", „auf j^ranffürt, ©ot^a
u. f. tt). moc^en"

;
„tcieber jurilcE (nac^ .^aufe, cber^effif^ : auf Jpau§) machen".

6ftor t. 9?e(^t§gel. 3, 1414. CDie gormel f(i)eint nieberbeutfc^ , ba mon in

SiJieberbeutfdilanb (Hamburg, ^olftein) mac£)en für g^^cn, reifen, au(^ ot)ne §U5

gefügtes Qkl, gebrau(ä)en iiört: „nun fann \^ tt)ieber moi^en" b. ^. bin ^in^

reic^enb jum Sßeiterge^en gefräftigt.

IVIaclietore msc.
, ^anSiourft. Dusser Keyser liss uss sime hoffe

vertribea alle gockeler, spillude, ludderbaben, herolden, machedorin , huren vnd

derglichen. 2ß ®€rftenberger 6t)ton. bei ©i^minde Monira. hass. 1, 104.

2)a§ SBort iftein 3m^erotiü: ftett einen St^orcn Dor; ä^nlii^ bem Machmann
%ti\6^ 1, 613 (lüiemol Dberlin s. v. meint, eS fönne auä) 5Üia«^tmann
l^ei§en), unb gleichfalls al)nli(^ bem SBorte Machwüst, welt^eS ber 9^ame eine§

berüchtigten 2öilbbiebe§ war, ber um baS 3a^r 1550 im 9Jelnf)orb§wolbe er=

fd)o§en würbe (f. £tr(^f)of 2öenb4tnmut 1602®. 559), fo wie bem noä) je^t

in 'S^a^a borfommenbtn Familiennamen Machetanz.

CDiefe ßom^ofition mit mache- fc^eint fonft nl(^t »orjufommen.

Iliaellti^ ift in ber 23ebeutung gültig, recitlic^ wirffam, no(^ .je^t ^in

unb wieber, namentlich in Dberlieffen, üblid); et)ebem fel)r allgemein im ©ebram^e,

%. 33. genau in bem noc^ jegt mit bem SBorte löerbunbenen ©inn in einem

SSer^Dr))rotofott StreiSbac^er ©emeinbeglieber üon 1609, welche au§ alten Ur;

funben ju bewcifen fuc^ten,. ba^ bie ßoüatur ber ^^farrei Sreigbac^ ber ©emeinbe

jufte^e; Ijier {)anbelte e§ fic^ barum, ob biefe Urfunben für ba§ angef^roc^ene

9?ed;t mdct;tig ober o^nmäc^tig, beweiSfräftig ober nii^t, feien, unb fo fommen
benn bie eben angeführten 5tu§Dru(fe in jenem ^rotofott • äu^erft ^äufig »or:

„fie betten bem ©reben an ben (Steden gelobt, ba^ fie ben 58rieff tior Dnfern

gn. % unb .^errn tragen wolten, bo^ @. % ©n. erfennete, ob er mec^tig
were ober nidit"

;
„ob 3. % @n. bie ^ricff in moci^t ober o^nmac^t erfennen

wolte" u. tt. a. ©t.

jffädclien. ®ie 2)?ägbe Pflegen je|t bie Söejeic^nung 2)2 agb al8 tu
niebrigenb, wo nii^t gar al§ ehrenrührig ju betrachten, unb berlongen, nur mit

bem deminutio i0iäbd)en bejeic^net ju werben.

9ieben8arten, 8eben§regeln : Sin 3!)?äbd)en barf nic^t fo lange mü^ig ge^en,

al§ ein J^u^n einen ^ern aufgebt, ©in 2)Jäbc^en muß einer fliegenben 23ettfeber

über brei 3öune no(J)f^jringen.

Schtoarzbraun Mädchen ift in mand;en ©egenben ber 9?ame be§ 5lboniS»

blümc^eng.

jflade msc, ber abgemö^cte ©tric^ ©ro6 (Jpeu ober ©rummet).
Gemäde neulr., baS Slbgemö^ete, gleicf^ebeutenb mit Jläde. Gemäde ift

aSilmav, Sbiotifon. 17
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äiemll(^ atigemein iihü^, Made UDrjugIi(^ im 9Imt ©(^Snftein. ©eltner unb in

mondjen ©egenben gar nt(J)t im ©ebraud^ ober finbet fi^ in Reffen ber gemein*

t)od;beutf(^e SluSbrurf ©(^twabe.

mäddeln, f(^mu|ig mai^m. Sf^ieber^eflen , 6efDnber§ nfliblic^ »on

i?affel.

IfCadeil, 9<?ome eine§ CDorfe§ bei ®uben§berg, batf afS einer .ber be*

mertenöwertei'ten §ef[tf(^en Ortsnamen in biefem t)e[fij(^en ^biotifon ni^t fehlen,

©ie alteren ^yormen be§ 2Borte§ [inb Malhanon (Brev. S. Lulli), Madanun
1045 (ßopp ©erlc^tSücrf. 1, Ur!. 9^o. 47), Mathenun 1074. 5liigen[c^einlic^

ift Malhanon, Malhanun ein ®atiü be§ ^^luralS eineS SJorninatiüS malhan (in

f^5äterer ©i^iteibinig madan), unb biefe§ madan ift ^rarft^eintii^ ein S^^etitrum,

glei(^ magan (t6 dvvao'^ai, vis), unb eben fo warft^einUi^ ein fl^nlid)e§ 'ab-

[tractum üon einem SSerbum madan, njie magan (vis) ein 5lb[troctum üon magan

fposse) i[t. 3Son eben biefem SSerbum malhan ift obgeleitet ba§ got^if^e mathls

(concio), a^b. madal, unb e§ f(f)cint, al§ ob ba§ SSetbum malhan (madan) bo§

cigentU(|fte unb älteftc 2Bort für ayogeveiv gewefen fei. ©c^werlii^ i)at malhan

in ber 23ebeutung toon mathls biffericrt, toietteidtt ba^ malhan, madan (gleich lehan,

pouhhan, parn (@rimm ®r. 2, 160) met)r ))räteritif(^ ju fa^en ift: obgef)aItenc

5ßoI£8t3erfamIung, bann bie (Stätte berfelben; wie malhls dyoQa bebeutet 9)Jorc. 1, 5,

fo ze madanon bie ©tätte ber abgefjaltenen SSerf amiungen. 2D?aben

war toon ältefter 3^it ^i§ ^" ^ß§ 17. 3ai^l)unbert bie bebeutenbfte 3SerfamIung§9

unb ©eri(^t§ftätte be§ nieber^effifdjen SSolfeö; no(^ Sanbgraf 2)?ori| t;at ^ier

Sanbtage obgel;alten.

IflailLlebeF msc, 33enennung be§ äKaifäferS im (Sb^borfer ©runbe.

SSgt. Klette.

Iflaikräutclieil. liefen 3fJomen fübrt in Reffen, jumat in S^Jieber^

Reffen, ganj-eigenS bie Jlrtjptogame Osmunda lunaria, »»eld)c al§ ein öeftanbtl;eU

be§ „©ffrübigg" fef)r gefuc^t, unb im ©anjen nur feiten anjutreffen ift.

ÜHaifart fem., bie ®renjbege{)ung, ber ©renjumgang feitenS ber ©emeinben,

wct(^er frü^erl)in im 2)ki gegolten würbe. ®er 9Iu§brii(f ift an ber 2;iemel nc(^ je^t

im ©ange, wiewol bie eigentli(^en 5Üioifarten, bie 33ittumgänge in ber Jtreujwot^c

(S3ittwod)e, Sfiogatewoc^e) längft »ergeben finb unb bie ©renjbegeljungen, wenn unb

wo biefelben no(^ gehalten werten, wenigften§ im 3Kai nid^t mel)r ftattfinben.

Iflsyiise fem., ßrbbeere. S^Jur an b«n füböftli(^en 2lbt)ängen be§ 3SogeI§<

berg§ in einigen Drtf(^often bc§ Sfcnburgift^en unb fonft nirgenb§ Jöorfommenbe

feltfame 93e§ei(i)nung. (SSgl. Ampe, Murr).

maclLelicllt, gewo^nlii^ mackelig, bid, fleifd;ig, runbli(^, bom menf^«

liefen Äör^er unb beffen ©liebern, am nieiften ber fletnen ^tnber gebräu(^lic§.

3n gonj Reffen, befonterS in S^tieber^effen mit (äinfc^lu^ ber nieberbeutf^en

Söejirfe, gebräuchlich, al§ ein Iobenbe§ unb glei^fam järtlic^el iöeiwort für ein

gefunbeS, woIgenä{)rte§ i^inb. (Sftor ©. 1414.

23gl. ©d)m eller 2, 649, wo biefe§ 2ßort in ber ^orm modelti^t ju

3)?ode, 33rode, gejogen ift. SSergleid)ung toerbient übrigen§ auii) ba§ nieber^

beutfd)e maflif (gemäoI)lid), bequem) Siic^e^ ©. 73 unb onberwärtS.

Mackel, Mackelchen, Ä'ofewort für ein tleineS woIgenäl)rte§ Äinb.

mäcker msc, Suft, Sf^eigung
;

„großen 3Käder ^aben" ; meift in nega«

ti\)er Sßerbmbung gcbrnudjli^: „er l)at feinen SKäder''. .^aungrunb.

Iflackes plur. lani., (Sd;täge. 3w^enbcutf(| (§ebr. n'iso) aber in
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tnani^en ©egcnben, wo bte 3"^^" häufig finb,, a\i^ Do(f§ö6Iic^ geworben, boc^

meift nur im ©t^er^e ober t;al6em (Se^erje angewenbet. ©(^mtbt wefterw. 3b.

©. 109.
•

IfläkiS neutr., £aI6. ^m ilpoungrunb, fonft ntrgenb§ ü6It(^, wenn aii^

weiter fübU(^ im j^ulbaifli^en "befannt; bo(^ fott e§ a\\^ m ber Ulfter geßräu(^*

M) fein. 3SgL Mokel, ^u§ unb Mökele, StoXh , wel(i)e§ na(^ bem 3ournaI oon

unb für 2)eutfc|Ianb 1786 ©. 532 unb Dleinwalb .^ennel). 3biot. 1, 102 im
.^ennebergif^eu oorfommen foU. [j^ür baS ©(^malfplbifi^e ift e§ mir oI8 bort

»or^anben abgeleugnet worben; ob mit 9f{e(^t?]. 2)Jan ^alfe tiierju Möschle,

weltf)e§, fo wie Motsche, Mösche u. f. w. SSariationen eineS unb beffelben ©tamm«
Wortes §u fein fc^einen. (f. Molschel).

Iflal neutr., wie gemein^od)beutf(^.

Mähtein, bie einzige »olfämä^ige 33eseic^nung be§ 3)?arf[tein§, ®renjftein§,

wel(f)e no(^ übrig ift, nadjbem Lochsiein- (f. b.) unb Wandstein (f. b.) unters

gegangen finb. ß§ fc^eint fif^ baS 2ßort Malstein übrigcn§, unb fdjon in älterer

Seit, mit Markstein §u oermif(^en, inbem ni(^t nur ' jel^t in oielen ©egenben
Märstein gef^roi^en wirb, fonbcrn biefe§ unorganif(^e 2Bort fogar in ©c^riften

unb ©rüden beö ange^enben 17. ^^^l^utt^crtS oorfommt.

Hochmdl, je^t meift Femininum, ^iemlii^ oft oorfommenbe glurftütfSbejeic^s

nung, j. 33. b'ei DJotenburg, bei 9fübigt}eim; ^ier meift Hommel gef^tod)en, fo

ba^ bie öfter oorfommenben DrtSbejeidjnungen „auf "ber .!g»ommel" t)ier£)er ge^

jogen \oerben mü^en. SSg(. % ©rimm in ber S^i^'^'^'f^ f- ^^ff. @efc§. u. S^.

2, 147—148.
Steinmäl^ neutr., fef;r ^äuftg oorfommenbe'S3enennung oon Sergen unb, meift an

S3ergen belegenen
,

glurftütfen , fe^r oft Steimel gefprodjen unb gef(^rieben. @§
crfd;eint baS SBort j. 23. bei Dbergrenjeba^", bei ©aljberg (23erg 5wifd)cn ©afjs

fcerg unb 9Iabolb§f)aufen), bei ©ertenba*, bei SBerba (91. SBurgt)aun), bei @rf§=

liaufen, bei ®m)3fer§t)aufen , bei griebleS, bei 6rf§borf (t)ier in ber (SntfteUung

©teinmü^t u. o. d. D. (S§ finb Jpodbmal unb ©teinmat urf^jrünglii^

'©teine, wett^e jur 33ejei(^nunfl oon 93crfammi[ung§ftätten, nomentüi^ oon ©eric^tS^

ptten aufgeri(^tet worben waren, j^-elfen, felfige 23erge, wet(^e §u foldjen Se-
5ei(^nungen bienten. 5)Sgl. 3. ©rimm a. a. D.

niaelig adv. unb adj., fe^r, ftarf, gro^; maellger Dreck ; maelig gross,

maelig schoen u. bgt. 3"^ i$-ulbaif(^en , unb ^ier fe^r gewö^nli«^, anberwärt§

ni(i)t erhört.

malkes adj., birf, unbe^ülfli^; (Sftor ©. 1414. 3(u(^ fubftantiotfc^

:

ein dicker Malkes, ein bitfer, ^lum^jer, unbe^ülfli^er ä^Jenfi^. 9Jur in Dber*

Reffen gebräu(^lid).

Iflalter neuir. 1) ein ®etreibema|, beffen 9?ame urfprüngti*^ fi(^tli(^

bie Duantität bejeic^net, welche auf einmal jum 3)calen gebrai^t wirb. 3«
3^ieber^effen ift biefe iöejeii^nung nur in wenig ©cgenben üblt(^: bei 9Jotenburg

unb 3lUenborf nebft Umgegenb (S'JenterS^aufen , ©ontraj, wo man ba§, wa8
man im übrigen 9Jieber^effen 3Siertel. nennt, mit 3}Jalter be5eid;net. iXiUx^

bagegen ift 9}?altcr in Dbertjeffen, wo man jeboi^ mit' biefer Sejeit^nung eine

weit größere (met)r al§ bo^Jpelte) Duantität ©etreibe bejeii^net, ol§ mon in

9?ieber^effen unter SSiertel ober 2Jialter begreift; fotxinn in gulba-, in ©c^mal^
falben unb in brt Dbergraffc^aft .Ipanau, wo -bog SOJalter ou(^, wenn gleich nid)t

in bem SSer^ältnig wie ba§ oberl)effif(^e 2)Jalter, größer ift al§ baä mebert)effifd;c

miter ober SSiertel. SSgl. ©^melier '2, 571.

17*
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2) ein .^ofjma^, n)el(^e§ i^ur in einem fe^r Beft^rdnften ßrei^e, nämlit^

in ben ©efamüealbungen ber Strotte ju ©olj unb ber grei§erren SSetf(^ür,.bei

©0I5 (söau^aiiS, SöeUerg) üorfommt, 4 g-u^ I)0(^, 4 ^^u^ »veit unb 5 ©(^nf>

lang ift, jo ba^ ein foli^eg ^alUx 80 ßu6iffrf)u^ enthält, unb 1^ 3KaItcr einet

:§e[iif(^en ^olsflafter gleit^ ift. 25ergt. ^o^)) ^anbfeitd^ 0, 288.

maitipf'elielit, feudjt, tton bem auf bem ^^elbe fte^enben ©etreibe

getrautet; fo lange e§ noi^ niam)5jeli(^t ift, fann e§ ni(^t eingefaren tverben.

§in unb ttiicber in DBerl}effen, 3. 23. in einigen gamitien be§ ®0Tfe§ 2)hd)elba(^,

in anbein nii^t, öfcUcf). ^a§ geiöö^nUc|eie äßort ift glim, flemm ober flamm

(f. b.)

mail, nur (b. I). seulement; feltner für ne-que toertoenbet) ift allein im

fäd;fif(^en unb n^eftfälifc^en treffen iifcli(^, anberwottS unfcefannt unb unßerftanben.

jflaiulel, !ßal Don funfje{)n ©tucf, ber bierte S^eil eineS ©(^oifeS, ift

ein nur im ©c^maltalbifi^en uorjommenbeg afcer i)kx fe^r ü6M}e§ 3^f)^t"^§'

jflane fem., rii^Hger Mande, Sragforö größerer 3Irt. ®a§ SBort.

ift nur im .^anaitifdjen (wie in granffutt u. f. w.) ü6li^. 2llBeru§ im
Diclionarium l;at beibe ^^oi^tticn: 3)2 au n (b. i. Man) unb Spanne.

mang, nieberbeutf(f) mank, barunter gemifc^t, jmifc^en eingeBra(^t, ba^

jwifi^en eintretenb ober 6efinbli(^; oft dermang (dermank). mank den Hafer

sind Erbsen gesäet, er kam mir dermank (damauk), er fam mir bajn)if(^en,

toereitelte meinen Pan. ^n. ber ©iemelgegenb unb an ber ©(^wolm, anbertt)ärt§

ungebrdu(^ti(^ unb in ben mciften ©egenben and) unuerftanben.

Iflailgel m., boeser Mangel, bie S-^ite))fie, faüenbe <B\id)t. ^o^ jep
^in unb tt)ieter übli(^, et)ebem eine ftel)enbe ^e^eidinung biefer £rantt)eit. „©ie

iaii bie[e 3'?ad)t brei mot ben mangel gehabt"; „ein§ ber finber fei a\\6) am
Böfen mangel geftorfien". SJJarb. Jpejen^roceffacten öon 1648 (au§ 93ottenborf).

eonft Leid (f. b.) unb Kränk (f. b.).

IVIaiiilisker fem., bie SBenbung »oett^e ein 50?enf(^ mit bem Körper

mad)t; faft nur in bei 9fieben§ort ge6räu(f)li(^ : einer mann»Icer, unencortct, un=

berfe^enS — el)e mon fic^ umwenbet; „mon fo^ unb ^örte nid)t8 bon ben

JSofalen, einer 93Jann§te^r aber waren fie f(^on oii§ bem SBalb unb im

.Ipofe"; (Srjälung 1813. Deftüdjeg Reffen; Ümgegenb bon ©ontra,

Ulaillilikraf't, tn ber ^nüügegenb ber SJame bon ßeum urbanum unb

Geum rivale, welche Ärduter betbe bor il)rer Slüte unb um ber SBurjel ibiüen

eifrig gefuc^t werben, no(f) me{)r bag erftere, ^öufig borfommenbe, al? bo§ ^xüqxU,

feltnere. „3Jiann6!raft unb Pantelfraut" würben bor 40—öO S*^^)"^^" f^^^^-

oUiteriercnb jufammen genannt, al§ bie unentte^rlit^en .^auSarjncien, wie anber*

wärt§ ®often unb SDcrant gegen bie 3''u^ereien aUiterierenb jufammengeftent

würben. Sßgl. iibrigen§ Dodebndel.

©. Seitfc^rift für ^eff. @efd;. u. SJJ. 4, 81.

mauselieii, manischen, in 2tltf)effen in ganj ^»emfclben ®e6ran(^c,

wie matschen (f. b.), befonber§ bom 3ct>büt)len ber ©^seifen, &ei Zubern, welcfjeu

bie ©ipeife nic^t munbet', unb bon fd)led)t, ju flü|igem Sßrei, gefoc^ter ©pcife

getraud;t. 2ßarf(|einlid) nur eine ©))ra(^boriation bon matschen, ©feen fo in

23aiern ©c^meller 2, 600.

]flailtelk.l*aiit, fcer 9kme bon Alshemilla vulgaris, beren 23Iätter

einem runben Frauenmantel, wie i^n bie 33fiuerinnen feit 3fli^^)ifnbertett getragen

^aben unb großenteils no(^ jc^U tiagcn; fel)r älmli^ finb; — fonjl auc^ graue n=
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mantet, Unfcr IteBen grauen 3)?antet (9?[)on) u. bgt. genannt.. 5)ie

^[lanje wirb noi^ immer fletpig gefui^t, tveil man t^r auftofenbe unb fi^merj-

Unbernbe Gräfte jufc^rcifct.

IfJlar- ift erfter ßomjJofitionSteil bc8 9?amen§ einer 9?ei§e toon bewohnten

Drtfc^aften in -Reffen: Marbach (sttjeimal), Marborn, Marburg, Mardorf (jwetmal),

Marjoss unb Jlarköbel, unb e§ gebort bie Ermittelung ber 23ebeutung citfe§

2ßorte§ 5u ben feineSwegcS leichten Problemen ber bcutfi^en (Etymologie. 3Im
leit^teften gu erfidren unb au§ ber Dtei^e ber übrigen Mar- auöjufc^eiben [inb

bie beiben 9'Zamen Mörbom (im ^utti[d)en ©runbe) unb Marjoss (on ber frän«

fifc^en Soffa); i^r Mar- i[t eine Stbtürjung ßon Blaria: eigentlii^ Marienborn,

Marienjossa. Sitte ©(^reibung im ftrengen ©inn gewährt nur ber 92ame 2)?arborf:

Marhdorf im 8.— 10. Sor^unbert. 5Öei biefem S^^amen fommt jeboi^ fofort bie

au(^ fonft ju einge^enben Ünterfu^ungen aufforbernbe j^rage jum SSorf^ein: ob

biefe§ marh für bo8 beut[(^e marhha, ©renje, ober für fca§ feltif(^e mark (^ferb),

n)et(f)e§ SBort üon ben ®eutf(i)en al§ marh beibet)a(ten ttjorben ift, \\x fialten fei?

©egcn bie erftere 2tnna^me f^eint fe^r beut(i(^ ber Umftanb ju f^)re(^en, ba|

bie beiben ^effift^en äJiarborf ni(^t an irgent» einer, nur al§ möglich ju er*

mittetnben ©renje gelegen Ijaben. 9}?arburg unb 3)?arba(^ entbel)ren alter

(äd)reibung: biefe 9?amen fommen erft im 13. ^ar^unbert üor; eine ®ren§burg
war übrigen^ 'iDiarburg au(^ ni(^t, njenn man ou(^ bie einmal loorfommenbe

©d^reibung Marhpurc in erften 2lnfd[)Iag bringen wollte. Martpurc ift entfdjiebeu

irrig, aud() neben ber f<^on in ben erften ©eccnnien be§ 13. 3at^unberts über=

Wiegenben ©(^reibung Marpurc nid)t ju bea^tenj bie baran im 16. unb 17. ^ar*
l^unbert gefnüpften et^mologifi^en g^offen einer arx Mortis liegen weit hinter un8.

3nbe§ wiberftrebt bie ßage ijon 2)?arburg mit feinem 23ä(^lein 2)?arba(^ au(^ ber

3urüdfüt)rung auf ba§ feltifd)e mark, marh, 9lo§. D^ne^in ift biellei(|t ber

^f^ame be§ tletnen S3a(^e§ älter al§ ber Diame ber S3urg, unb ^at wol e^er biefe

i^ren 9?amen Dom bem 23a(^, al§ ber 23a(^ ben feinigen öon ber 23urg, erhalten.

SÜZan fann be§^alb wol barnuf i^erfaUen, ben SyJamen SDhrbac^ unb äJZarburg

öon mari, @ee, abzuleiten; 3L)^rburg lag an einem bon ßolbe bi§ nacb gron=

l;aufen unb 2Öeünl)aufen (griebeln^aufen) fi(^ erftredenben ©ee (f^äter ©um^f),
weither noj^ bi§ .^eute üon feinem SSor^anbenfein ^eugniffe ablegt. — ©(^werlic^

wirb ba§ ©teiErif(i)e 3}^arburg ett)motogif(^ mit bem l;effif(^en 2)?arburg ju

tbenttficieren fein.

]9Ia6re fem., jwar au<^, wie gemein^D<^beutf(^ , t)on fi^ledjten, abge»

triebenen ^ferben (ni(^t me^r toon ©tuten infonber^eit) gebtäud)li(^ , inbe§ nidjt

unter bie übli(^ften üßörter ju re(^nen. ^m nörbli(^en £)bcrl)effen (granfenau)

fo wie im tölnifdjen ©auerlanb ift bagegen ba§ SBort (gefproc^en Mer) eine

iiblii^e, feine§wcg8 fi^tmpfenbe 5Be§eid^nung für „fleineg SWäbi^en" , unb in

©dimalfalben
, foflar in ber 6om))ofition Schindmaer, ein nu^t böfe gemeinte^

©djeltwort für SBeiber über§au^)t. „§ett 23eflogtin ber SSo^selin mitt biegen

Worten geantwortet, bu junge 3)ieer, bärffeg bu einen ölten 2)?ann bero geftalt

befd)eiben ünb laben?" SDiarburger .^ejen^iroceffacten [au§ So^sipel] üon 1655.

„Sllfo f)3rid)t bie 2J?utter ou(^ ju jrem 2:6d)terlin, bu .^ürlin, bu ©acf, bu
3)2ef)re, baS ift eitel foftli^er juder mib füffer ^onig". ßut^er (5i§l. ©u^^l.

2,468a.
©. 3eitfc^rift f. ^eff. ®ef(^. u. 8anbe§f. 4, 80.

maeren 1) in na^en, fotigen, Ilebric^ten ©ai^en r)erumwü^len. gaft

nur in ^fJieberf^effen gebräuc^li(^. ©iefelbe 33ebeutung t)at ba^ baierifdje mcrren
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©(^metlcr 2, 611, nur bafe bi«[e§ merren nod) einen weitem Umfang Ht
33ebeutung ^at.

2) langfam, gie^enb, unjuj'ammcn^ängcnb unb mit läftiger SSteite* teben

unb erjälen. @tet(i)fa(t§ »orsüglic^ in 92ieber"^e[fen Ü61id>

Gemaere neutr., langjam toorgebta(f)te, unorbentlic^e unb.unnu|e 5Rebe

ober ©rjälung. ©e^r übli(^.

SBenn inaeren unb ]ene§ merren, wie warfc^einüi^, wirtüc^ ibentifi^' finb,

fo ift e§ nad) ©if) melier a. a. O. Doüfornmen §ulä|ig, bie[elben auf .got^.

marzjan, a^b. merren, aöerbingä mit nid)t unerheblich öeränberter JBebeutung,

jurüd §u besiegen. ®a§ nieber^ef[if(^e Sßort t)at bann eine unorgani[(^e 3Ser*

langerung be§ 23ücal§ angenommen, unb bafür bie ©emination be§, Sonfonanten
unterbriictt.

lliaerisdl f. mördsch.

]f£{|l*k fem., urf^rüngU(^ limes, signum, terminus (signum limilum), bann
Sßalb, al§ bie notürlii^e unb ältefte ®ren§e ber ^nfiebelung; »gl. ©rtrnm 9i3l.

496—497. ®a ber 2Botb ®e[amteigentum war, [o bebeutet äJiarf aud) JZßeibe,

bie nebft bem Sßalbe bo§ ©efamteigentum bilbete. de silva apud Selem sila,

quae vulgariler marcha vocattir. 1261. SBend {)eff. ß®e[d). 2, 160.

.Ipeut ju Soge ift ba§ Sort, beüorob in ber alten 23ebeutung, nur r\'o6)

feljr f^ärlid) im @ebrau(^e; gemeine Seiben ^ei^en nod) in einjelnen ©egenben

a^peflatittif(^ ^laxt §. 33. bei 9lltenbrun§(ar, unb mehrere SBalcbiftricte füllten

ben Eigennamen 2)iar!, fo bei 2BiIIing§t)aufen unb ^f^euftabt, bei 8enberfd;eib,

bet (Srben^aufen (bie rote 2JJarf), juweilen nur nod) al§ Som))ofitum, j. 23. ber

2)?arfwalb bei 33euern unb bei .ipanau in ber Sßulau, bog 3)?arfl)öl5d)en

jwifdjen 5l8mu8^aufcn unb 8i§^enl)aufen ; fobonn bie ^u^morf ^wifc^en gortbac^

unb ©ic^ertS^oufen , bie ©önfemarf (£ir(|oer§), bie l)al,be ^latt bei Slüens

borf (au(^ 23eseid)nung einer einjeln gelegenen g-örfterwol}nung bafelbft: .falbes

morf), bie SSiermar! bei Ä'trd)üer§ u. f. w.
"

,

Jflarkstafel msc, ©(^metterling, Papilio im Stflgemeinen , inbeg

werben boi^ »orjug^weife bie bunten 3;agfd)metterlinge im ©cgenfo^ gegen ben

9)(ild)bieb (f. b.) fo genannt. ©d)malfalben. ®o^ bo§ SBort ein Somporttum

fein mii^e, ift flar; unflar ber @inn ber ßomitjofition , obgleid) siafel, stapel

oud) bei Heustapel, Sprincslapel(<Strobtmann @. 226), Jpeufi^rede, »orfommt.

iliarktgebe (richtig: -gaebe) eine im 17. 3aT^^""^ert unb toorjuglic^

nur in ben Slemtern .Ipomberg unb 23orfen fefir oft, ja gewo^nlic^ ijorforamenbe

Söegeidinung be§ toon ben 3i"§^ß"ten ju liefernben ©etreibeg: e§ mu| marktgebe

§rud)t geliefert werben, b. ^. fol(^c i5'^ud}t, wie fie auf ben 9i)2arft gegeben

werben fann. 3" ben ßei^ebriefen beg 17. 3ar^u"^«i^t§ au8 bem angegebenen

SSejir! ift ba§ SBort faft au8nal)m8lo§ anjutreffen. 23elege bei Sennep 8ei§e ju

ßonbfiebelret^t Cod prob. ©. 487 u. a. ©t.

inarKt^clloen ift bie, ber 93ejet(^nung marktgaebe glei(^ßebeutenbe

23ejeid)nung be§ ßon ben Senfiten 5U liefernben ©etreibe§. ®iefe§ ^ort finbet

\i<S) fc^on im 16. ^^'^^unbert unb bouert in ben 8eil)ebriefen fort bi§ in baS

18. ^ar^un^srt, ift au(^ in weit allgemeinerem ©ebrau(^e al§ marktgafebe: „ber

SinSmonn mu^ trodene morftfd)öne §ru(^t' liefern" — fo in nieber^effifd)en

wie in oberl)effif(^en Seil)ebriefen. SSelege finben \\<S) jolreid; bei Senne^ a. o.-SD.

©. 58 u. 0. 0. ©t.

.^eut ju 3;age finb mit ber Ciefcrung i^on 9?oturalgefdllen beibe 3lu§brüde

ijßttig ou^er Uebung gefomnicn, aber ouc^ bie '^c^eid;nung,.burc^ weld)c biefclben
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feit ber jiueiten ^fllfte be§ 18. 3citt)unbert§ etfe^t lüurben: maifttein loitb

öuS gleid^em ©runbe Je^t faum no(^ vernommen.

marren fccjeidjnet ba8 gutgemeinte knurren ber Jpunbc, namentlich

wenn [ie al§ junge Spiere fnurrenb mit einanber fpielen. ®a§"2ßott finbet [i^

in Stiebet; unb D6ertjeffen. . (Sftor ©. 1414
• IfJlart iieutr., ba§ @ebi|, bie Qal)xu in i^rer ©efamt^eit, borjuggroeifc

bie ©efamt^eit ber germatmenben Qai)iK , bie S3orfcnjol)ne im @an§en. „(Sr ^at

gar fein Marl mel)r" , er f)at [ämtlidje Qa^ne »erloren. „3<^ t)abe ba§ Märt

berloren" , id; t)abe ni^t met)r meine woüftänbigen ^äi)\K , namentlich feine

SSadenjä^ne me^r. ^m Slmt <S(^ön[tein , Jgaina , unb fon[t in ber Umgegcnb.

2lnberft)ärt§ i[t mir bie§ , feiner ßt^mologie nac^ bunfle SBort nic^t oufgefto^en.

Uebertet)en barf man f)ieri)ei iiic^t ba§ uralte marchzand, dens maxillaris,

ber Legg. Baiuv. 4, 16 unb Leg-g. Alam. 64, 5, tvenn gteid) au^ bie[e§ Sßort

fic^ nic^t genügenb ujitt beuten Ia|en , unb ber regelrechte Uebergang au§ march-

zand in märt nic^t nadjtt)ei§bar i[t. 3Sgt. ©c^meller 2, Glö.

Iflasdl neulr., bie wenn audi unrichtige, bod) in gonj 92ieberbeut[(^Ianb

übliche 2lu§[prac^e üon Marsch, bebeutet baS Stieflanb, ben lehmigen Stderbobtn,

gegenüber bem Serglanb mit me^r [teinigem, trodenem unb weniger frui^tbarem

©oben. (S§ ift ba§ Sßort bei un§ noc^ a^^ellatiinfc^ bor{)anben in J^o[gei§mar,

SCrenbelburg u. a. D., auc^ in bem weftfälifc^en S)or[e Dft^cim an ber 2)iemelj

3»afc|Ianb ift guteS Sieflanb. ' • •
"

' .

©. Jörem. 2833. 3, 133.

Iflasz 1) ein ®emä| P^igei^ ©egenftänbe, bier ©c^o^^jen ^altenb, ift

in 92ieberf)effen neutraf, wie gemeint)0(^beutf(^, in Dber^effen femininifc^, wä^renb

ba§ SBort fQ wie e§ allgemeine, abftracte 23ebeutung l)at, aui^ f)ier neut'rot ift.

„bo^ fie eine maa§ melten fönnen" äKarburgcr S3erf)6r^roto!ott üon 1658.

2) in ä^nlid)er 2Beife .gilt im -Jpanauifc^en" baS ©immer für bo8 3)ia^

xar' i^oxi]v be§ ©etreibeö : zu einem Maasz Land ift fo »iet , Wie mit einem

©immer befäet werben fann, ein falber 2Korgen.

3) wieberum in berfelben SBeifc ift in ält^effen bie für eine 2Biefen)3Drtion

fcefttrate Stderjat ba8 2)Ja^fc^tec^t§in. 2enne^ ßei^e ju ßanbf. D?. ©. 329.

5^0^^ ^anbbuc^ 6, 409.

IflaSÄC fem. ift swar je^t, wie e§ fc^eint, ßigenname üon glurftreden

unb i^lurftücten, weither in 5lönig§walb, ©anferobe unb wenigen anbern in Jener

©egenb gelegenen ©orfern toorfommt, mu^ aber öor nic^t langer ^di St^^jellatiüum

gewefen fein, wie bie^ ber ©ebrauc^ (5. 23. „in ber ®ietrid)§ äJ?aa^e^') beutUi^

augweift. Söelc^e Söebeutung ober ba§ Sl^j^j^Uotiüum bort ge{)abt ober no(^ f;aßen

möge, ^abe ic^ nic^t in (Erfahrung bringen fönnen.

. matsdieii wirb in jwei weit toon einanber qbweic^enben iöebeutungen

gebraui^t

:

1) in Stlt^effen bebeutet matfc^en, wie auf bem Sßefterwafb (©c^mibt

wefterw. ^b. ©. 110), unre'inlt^er SSeife in etwa§ ^^lü^igem, 2Bei(^em,.^erums

wühlen. 93gl. munschen.

2) im gulbaifc^en aber bebeutet matfi^en: im ^artenf^iel alte ©ttd^e

ma^en.
(Sben fo »erhält e6 fic^ auc^ mit Jflatscll msc. (S§ bebeutet

1) in Stlt!)effen eine fd)mierige, unreinliche .^albpü^igfeit, j." 93. I)arb=

flü^igen ©tro^enfot, fc^meljenben ©cj^nee, burc^ fet)ler^afteg ^foc^cn. ju ^rei unb

ungenießbar geworbene ©Reifen u, bgl. SDJefo^^orifc^ : ein unfelbftänbiger SOtenfc^.
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2) im gutboi^i^en bagegen ift 9)?atf(^ bet 2;rum^>f im 5?atten[))i€l.

3) na(i) ßftor t. Üie(^t§gel. 3, 1414: „a)?otfc^ am tifc^e, mm man
nt(^t§ iefömmt". 3«^ ^o&e ba§ Sßort in bie[em ©inne in.ber SSolfg[^ra(^e ni(^t

auffinben fßnnen.

IflaiilaflTe ift, au^er feiner gemein^o<^beutf(^en Sebeutung, bie aui^

bem ^olU geläufig ift, in ä)Zarfeurg unb fonft ber 9?ame eine§ mürben SBeijens

gebcitfeg, in eüi^stifc^er ober aui^ »iere(!iger gorm- gebogen. 3"^ 3^^^ 1839
würbe biefe 23ejei(^nung bur(^ eine anbere [„?I^oftel unb ^ro^tjeten" , toon 5laffel

f)er eingeführt) jeitweife jwar cerbrängt, fam inbe§ naä) einigen S^^^^^n wieber

jum 3Sorf6ein.

Jflaultasclie f., SD^rfeige, fommt in ben erften 3«^^^" ^e§ 17. 3ars

:^unbertg in ben 23u|regiftern öor, unb bel)«ui}tet fi(^ -in benfelben unb ö^nlic^en

fiiternüen burd) bo§ ganj« 17. 3cirt)unbert. §rü^er ift eS mir nid)t aufgefto^en.

2)cautf dielte i^ahe i(^ niemals gefe^en; Dt)r feige ift no^ je|t bem Sßolfe

ni(^t geläufig.

Illaiiis fem., ber bem SSolfe allein geläufige 2(u§bru(f für bo8 Ioteinif(^e

3«u§tel.

9ieben§arten : „ba^ bic^ bog ÜKäuSf^en bei^l" gewD^nU(^e, befonberS

im öfttidien .Reffen toorfommenbe Siebengart, um einen Ieid)ten Slerqer fc^erj^aft

augjubrörfen; eine.ft^on ältere gormel, 5. 23. in gUiborg ßrnelinbe (1665) ©.60.
„er mai^t ein®efi(^t, wie ein Stoffen »DU3)Jäufe", ein finftereg,

»erbrie^lidieg @efi(^t. 3" g^^S "©^fff"; ^^^^ befonberg in ^f^ieberbeutfi^lanb

übli(^. ©tro&tmpnn Id. Osn. ©. 360.

„er gudt lieraug, wie eine 3)Jaug au§ einer Sßidel SBerg", in

Sfüebertjeffen fel)r gebräui^lic^ , um bie ^lein^cit einer 5perfßn im ©egenfo^ gegen

bie großen unb weiten Äleibunggftüde, bie fie angelegt ^at, fd)er5f)aft ober f^^öt«

tifd) p bejeic^nen. ®ag 3Jßerg wirb in SBideln aufbewal)rt, unb in biefen

SBcrgwideln niften bie 3)Jäufe pufig; werben nun bie SBideln oufgenommen um
gebrau(^t §u werben, fo ft^aut gewo^nlid) eine ber jungen SD^äufe oug bem
<Stirnt()eil ber äöidel mit großen 2lugen t)eraug. ©trobtmann Id. Osnabr.

©. 368 (^tuug in ber'Jpeeb«).

iflällS fem., oud) wol Maus gefprod^en, bos femina, bie ^u^, eine in

gonj 9^ieberl}effen unb in ber Jpcrfc^aft ©djmalfalben iiblid)e 93ejei(^nung; jumot

ift Maus ber gewof)nlid}e ßodruf unb ba§ (S(^meid)elwort für bie ßu^.

Mäuskalb., Mäusenkalb, ein £u£)falb, bem Dd)fen!alb entgegen gefegt.

llebti(^fte 23ejeic^nung. ßftor ©. 1414. ®ag 23linbetul)f^iel ^eipt beg^alb im

öftlit^cn .Reffen unb im ©d)malfalbif(^en Sölinjelmäug.
Sßarfc^einlic^ ift bag SBort »erwanbt mit Mösche, Mötsche, toel(^e8

Slbelung 3, 292 u. 294 au8 ber Saufi^ unb aug 2}?eiffen in gleid;er Ö^beutung

(Mösche, ftut), Möschenkalb, ein £alb weiblichen ©efd)le(^tg, jum Unterf(^iebe

bon bem Ddjfenfalb) toerseidinet, unb wooon Möschle im ©c^malfalbifd)en,

Molschel im ©(^warjcnfelfif(^eu no{^ übli(^ ift, wenn glei(^ o^ne Unterfdjieb

beg ©cfc^lediteg i^f. b.). 3)(«gti(!^, bo§ alle biefe SEörtcr flaoifc^en UrfprungS

finb, worauf 21 be hing Mösche jurüdfüljrt.

Maus^edarin neulr., im ©c^malfalbifd;en ber S^tame für AIßine

media, ^ünerbarm.

> itläliKelil (sich), fi(^ plagen. 3«^ ^oungrunb.

lUCtleril verb. impers., meift nur in ber SSerbinbung „es medert mich

nichts" b. ^. i(^ ^o.U , aug Äranff;eit ober Äumm&r, an nid;lg grcube, an nichts
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itnb ju nic^t§ Sufit , mag tnic^ um ntt^tS befümmcrn , 6cmu§en — ober im
f(^Ttftt»eutfc^en Sargon: i^ ^abe für nirf)t§ ^ntereffe.

3m j^ulbaif(^en, befonberg in ben Drlj^aften an ber »orberen unb an
ber ^o§en 9?^ön.

Ifledililll^ JfledoilA msc. ®a§ ^oxt bebeutet ®abe, SIbgabe,

namentlich 2tbgabe njeli^e a\i\ ®runb|'tü(fen haftet, unb e§ tvetben beg^alb ©runb«
ftücfe, ouf n)eld)en eine foId;e 9lbgabe ru^ct, 5DJebum§lanb genannt, 93on

welrfier Strt bie[e 5tbgabe ift, fcl)eint fic^ nidjt mit völliger SBeftimt^eit noc^weifen

ju Ia§en; jebenfaÖS [te§t ü)tebum neben bem 3ef)nten oCer it)m gegenüber, alfo

junäi^ft al§ eine {»ö^ere 3?aturalabgabe al§ ber Qii}nk ift (ber (Siebente, fünfte
ober noft) me^r, f. u.), ober au(^ mogIi(^er Sßeife al§ ©etreiDcabgabe (fadtfoüenbe

gru(^t) ober gar al8 ©elbabgobe, worauf ber Urf))rung be§ SBorteg ^injuiweifen

fc^eint. §ö(^ftn)arfc^einli(^ ift nämli(^ unfer Medum, Medom ba§ got^tfi^e mäilhms

(SWorc. 7, 11), wel^eg ber ©otfie ^ier offenbar (»gl. 3)Jatt[). 27, 6) al6 ©elb*
gobe »erftanben ^at, ujie auc^ baS angelf. mädhm im 33eott)uIf unb ba§ oUfäc^f.

methom im .^elianb res pretiosa, meift©olb, bejci(i)net. 9lnber§ fa§t3-®rimm
unfer 3DZebum (3eitfrf)rift f. ^eff. ®cfc^. u. ßanbegf. 2, 150—152), tnbem er,

geftü^tauf bie in einem jrierer 9fied)t§bu^e be§ 13.3ar{)unbert§ toorfommenfce gorm
medimo, ni^t o^ne eine gewiffe 3Barf(f)einlid)fett ben StuSbrud a(§ ,!päIfte(2Jiitte)

be§ (SrtragS, iweli^e »on bem ®runbftü(f al3 ^h^abi in öltefter Qüt entrid)tet

tt?erbcn mu^te, erflärt. ^a§ gotf). mäilhms finbet er bagegen in bem mt)b.

meidem, meiden lieber, f. Meiden.

3)ic 23ejei(^nung 2)?ebum, SKebumSIanb, finbet fi(^ bei un§ nur in

Dber^effen, fo toie, nsenigftenS et)ebem, tt)eitert)in nac^ bem 3)?tttel* unb ^Zieber»

t^ein ju. SKeiftenS finb bie SDJebumSäcEer bem SBolbe natje liegenbe glurftüde,

mitf)in an6) »on geringerer Dualität. Sftor bürgel. S'Jedjt^gel. ber %. ^. 425.
796. 1957. 4450; 3, 1414, njo er^obbum fc^reibt (i^gl. fccffen tleine ©c^r.

1, 75. ^opp ße^n^sroben 1, 284. ßramer 2Be|l. 5«eben[tunben 1, 65), erflärt

bie 3)?ebem8äcter für foli^c, veeli^e nur jreei ^a\)xe (^orn ober .^aferj jel)nten,

im britten ^af)xe braij» liegen unb abgabenfrei finb. 2)ie| würbe jeto6) feinen

llnterfd)ieb oon ben bei weitem meiften ^^^"ttanbern in .l^effen begrünben, in«

bem Dom aSrai^tanbe nirgenbS ®etreibejet)nte entrichtet Worten ift, unb felbft ber

S3ra(^je^nte (-Erefeneije^nte) ni(^t überall 9fiec^ten§ war.

®a^ 2Kebum Slbgabe bebeute, ergibt fic§ au8 ben toon ®rimm in ber

3eitf(f)rift a. a. O. angeführten ©teilen, fobonn au§ bem bei SBend 2, 440
abgebrühten Urfunbene^tract »on 1370, ßalbern betreffenb, wo ber .§of Bru-
ningshusen (33runger§l)aufen bei ßalbern) mit feinem @runb unb ^ubeljor an
"!&olj, 3^^"^^" ""^ ÜKebomen erwäl)nt wirb; ferner au8 einem Set^ebrief Don
SD(fergl)aufen au§ bem 3at)r 1573 bei ßenne^) Sei^e ju ßanbfiebelret^t Cod. prob.

©. 79, wo eS ^ei^t: „(Bx\tl\6) ©e^§ SJ^orgen 33?ebumb§ ll^anbt, welcbe llnS
in Unfern äÄebumb, wenn fie tragen, ba§ ©iebenbe feil — geben",

'

®iefe
Slbgabe ber fiebenten @arbe f(^eint bem 33?ebum eigentümlit^ c^ewefen -^u fein,

benn in jenem SErieret 9led}t§bu(^ (bei Sacomblet 2tr(^io jur ®ef(^. beg 9?iebers

r^ein§ 1832 ©. 338, unb barau§ bei ©rimm 3"i[<^'^- a- o. D.) fommt gleid^s

foll§ bie seplima gelima üor.

CDie 5Sejeic^nung SKebum, 3Webum§lanb, 2)tebumä(ader , 9)(ebum§wicfe,

(Srbmebum§lanb ift in Dbert)effen anwerft häufig. 3)?itunter wirb ba§ Söort üon
Unfunbigen miiüerftanben unb in 2Bibem (2öibmung§lanb, wie 5. 33. Ätri^wibem)
toerfel)rt ober mit biefem SBorte »erwec^feU.
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Iflellllieere fem. , Die gruc^t bea 2ßei§bornS (Crataegus, oxyacantha).

Sn einem in meinem 58e[i^ fcefinbli^en ungebrudten 3[Beit)nac^t8fpieI au8 bem Snbe
beg 15. 3ar§unbert§ fommt bie 9J?e{)l6eere al§ eßbare gru^t toor v. 488-489:

erber, brotnber, heidelber, craczber vnd mülbern .

viid dartzu die melbern.

ßg tann be§^aIS faum ein '^^m^\\^{ oBwalten, ba^ mit ben melbern be8 2Bei^*

na(f)t§f)}iel§ nitfit bie tootlig ungenießbare gruc^t be§ 2Bei§born8, [onbetn bic

§ru(^t be§, je^t in Reffen anwerft [elten genjorbenen 9}2eI;It)aum§, Pyrus Aria;

gemeint fei.

itieieii (sich), im^jerfonaleS SSerBum: es meiet mich, i(| fc^eue ba§, c3

gereuet mic^. ©[tot t. 9Jec^t§geI. 3, 1415. ©(Rottet ^aubt[^r. ©. 1363. 3ft

wot [i(^er ni(^t§ anbere§, al§ baS corrum))icrte es mühet mich f. mühen. Dber^effen.

Jfleifleii msc, 5pferb, war[rf)einlic^ SBaHaif), toerf^nitteneg i^ferb. ®ie[e8

im 9J2itten)0(f)beut[ii)cn §temli(^ ^äufig er[(^einenbe SBort fommt in ^efi'ijdien

Urfunben f)o^ft feiten toor; e8 ift big jc^t nur einmal, in einet 3ie9en§ainer

Urfunbe toon 1369, gefunden njorben, wo e§ I)cip: eyn meyden vnd eyn perl.

(S8 f(f)eint bie§ berfelbe ©egenfa^ ju fein, nseli^er fid^ anbernjcittg §tt)if(f)en Meiden

unb Ros finbet. 2Sgl. ©dttmeller 2, 551. ©rimm ©ramm. 3, 325 woüte

e8 ttjarfc^einlic^ finben, ba§ biefe8 m^b. meidem, meiden baffetbe Sßort wie gotl).

maiihms fei, unb beffen urf^)rüngUd)e Sebeulung enthalte; unbebtngt folgt i^m
©(^ul§e im got^ifdjen ©loffar. SSeit warfi^einlii^er ift © (^melier § (Erfid^

rung a. a. D.
®iefe§ in ber ©i^weij njj(^ je^t geßrdu(^Ii(^e SBort ift 6ei un8 gänjti(^

auSgeftotben.

Jffeilenreclit, ein 9iec^t ber ©tabt 33Zarburg, bermoge beffen. in

einer WlzxU im Umfreiße feine ©orffdiaft 23ier brauen burfte. <S. SSerorbnung

toom 4. gebruar 1706. ßftor t. 5Rcc^t§geIat)rt§eit 1, ©. 609 (§. 1508), »gl.

©. 102 (§. 253).

mein, 2tu§ruf ber SSernjunberung ; in .Reffen nur im^ulbaifi^en," .^erS«

felbifdjen unb 3ie9<^"^)aitt'f(^en (an ber ©(^walm, n)0 meng gef^ro(^en wirb)

liblid^, in Dbers unb befonberS in 9'iicber^effen ungebräui^lid). „meng bas soll

me sae?" (mein, vnaS foU mon fagen?) oft ijorfommenbe ®(^vi?älmer formet.

SDoß t)icr bie (Slli^fe lieber (mein Sieber) vorliege, ift befannt, aber im 33es

»Duftfein be§ 2Sülte8 Idngft gänjlid) erlofc^en. ©d; melier 2, 591—592.

meinst, ©u^erlatiü ftatt mcift. ©raffc^aft ^iegen^ain unb Dber^effen.

„3tuf8 meinfte gwolf ober breije^en mott". DtarburgerJpejen^jroceffacten». 1658.

©c^meller 2, 602.

Meinster ft. 3JJeifter fommt in oBer^effifdjen 3ii"ftobten be8 16. unb
17. 3flicf)unbert§ anwerft f)ciufig üor, nomenttid) in Sßetter.

meiscll, ttjol rii^tiger maisch, tt)ie im gulbaifd)en gef:|)ro(^en ntirb,

geil, roffig; non ber ^ferbe^ (au(^ ®fel§=)©tute im gulbaifc^en unb im ^oun=
grunb, fo wie im ©d)malfalbifd)en gebräu(^li(^ , im ©d)malfalbif^en aud) »er*

äd)tli(^ toon 2ßeibern. '^m übrigen Reffen gilt bafür roisch (reisch, reusch).

©(^eint nirgenb§ anberSrao in ®eutf(^lanb Dorjuforamen.

Ifleiisuer msc, Ijefannter S3erg, ber I)o^fte in 5Itt^cffen. ®a8 SSoIf

f^rid)t Wissner, unb jwar ridjtig, benn bie älteftcn Ürfunben, tüel(^e i^n nennen,

unb bie 6i§ in bie erfte J^älfte be§ 13. 2iar^unbert§ juriidgcljen , fd)reiben

Wisener, unb fo fcleibt bie <S(|rci6ung fci§ in bn§ 16. 3ar§unbert (wo juerft



Heizern — Melak. 267

2Kei§ncr,f SDZeipner, ja 90?ei(^[net et[c|eint, f. j. 93. Sanbau ©e[4 ber

3agb ®. 234), nur ba| bis ba^in unb nod) in biefer 3^'^ öfter . ouc^ VFissencr,

VftsÄMer ge|(f)tteben tt)trb. 5Diefe ©(^reibung unb bie mit betreiben übereinftim*

menbe Stu^tpradje beS SSoIfe§ benjeift entf^ieben bie ^Türje be§ 1, fo bä^ an
wise (sapiens) nii^t ju bcnf«n ift, geft^weige benn on whe (poeua), wieraol

fjieröon ein un[erm SBorte f(i)einbar ä^nlid)e§, bem SfJamen nad) aber grunb*

toet[d;tebene8 SBort: wizanari, wizener (tortor, liclor) gebitbet' ijt, ober gar an

wis^i^albus) , njoran bie" llrifentni§ ber ©^ra(^e tt5ol gebadet f)at, waS jeboi^

bur5) bie 35e4c^iebenl)eit be§ Stu^IauteS ent[cf)ieben abgemiefen wirb. (S§ mu^
bielme[)r, tvenn anberS, ujaS njarft^einlii^ ift, ber SfJame Wisener beuifd^er, unb

nic^t etwa feltift^er SBurjeJ ift, auf ba§ «Stommwort visan, vas jurüdgegangen

werben, n)e((f>e§ ur|^rünglt(f) manere, habifare, bann esse bebeutet, unb woüon
tPtsa, pratum, eigentlid): ?lufentf)alt für baS Söeib.eüie^, abgeleitet ift. ©iefeS

2Bort vvisa, je^t SBiefe, aber »on bem SSolt SBiffe gef:pro(i)en , wirb al§ näc^fteS

Stammwort für Wisener an§ufet)en fein, üon we^eni Wisener burd) bie magcu^

Iinif(^e SIbleitung ari (bie d^ne 3^*^if^^ ältere, nid)t bie jüngere äri ©rimm
©ramm. 2, 125-12t3. 130.) obgeleitet tft, jo bo^ ba§ SSort in oUf)o^beutfd;er

gorm w'isanari gelautet ^aben würbe. ß§ mü|te ben 33crg be^cid^nct ^aben,

weld^er 8lufent^aU§orte, SBiefen, für ba§ SBeibebief» gewäf^rt f)at, wie bie§ big in

bie nfuefte 3^it'^ wirtU<^ ber %aii gewefen ift. ^a nun aber -ari entfdjieben

^jerfönllc^e SBebeutung t)at, fo mü§te wol ber 23ergal§ ^erfon aufgefaßt werben

fein, ober ben S^iamen von einer ^^erfon (SBiegner, 2ßiefenbewol)ner, SSie^l)atter),

bie i^n in 33efi| ge^a&t^ er£)alten traben. %n wisunl (bubalus), wcld;e6 berf^Iben

äöurjel juge^ört, wirb nii^t gu benfen fein, ba un§ boi^ algbann wol einmal

bte ©d)reibung wisenler begegnen würbe. — 3ln Dem 33erge lag übrigen§ im

13. 3^'^^""^^^^ fliK^ ß'"ß bewot)nte Drtfdjaft: zuo -dem Wisener, welche i^ren

9?amen boi^ wot »on bem 33erg, nni)t ber 23erg ooh ber Drtfd)aft, ben ^amm
erhalten ^aben wirb, wenn eS gleich ni(^t gcrabe unmöglich ift, ba§ biefe Drt^

fdjaft bie 2ßof)nftätte eine§ fold)en ^tegner§ gewefen fein fönnte, unb fomit 33erg

unb .§of ober SDorf in gleii^er SSeife i^tcn 9Jamen »on ber ^perfon erholten

I)ätten.

nteizeril (faft breifilbig gef^jrocfien, wie mei'zern), bei einem abju»

fc^Iie^enben Jg)anbel oon unten auf, ganj niebrig, bieten, unb bonn r\aä) unb

nac^ td8 ©ebot fteigern, „^ufe^en"; auf jübifdje Strl §anbe(n, f(^o(^ern. 3"^

füblii^en Dbert)effen. Ob bo§ »on (S'ftor 3, 1414 aufgefül;rte „meffern, fii^

ganden", t)ieri)er get)ört, fann \6) nid)t fagen, nur »ermuten, ba e§ mir ni(^t

gelungen ift, „mefferw" im wirflid^en ßtben aufjupnben.

IUecIiLel, ^rauenname älterer 3^*^, in ben f)effif(^en. ßiteratien bi§ in

ba§ 18. 3ar{)unbert »orfommenb; warft^etnlii^ urfjjrüngüd) Megfla, barnoc^ in

»erfe^rter SBeife tra»eftiert in SOJargareta (©^melier 2, 61B).; bo(f) tritt bie

SErattefiie bei tiefem Spanien |irft jientlic^ tief im 17. ^ar^unbert (1640) "ein,

wä^renb bie älteren, aud)'officie(Ien SIctenftüde, bie fonft fel)r frül)jeitig ju ber*

glei(^en Sratoeftieen geneigt finb, nur 2)tede{ ^aben. „2)JedeU, wet;Ionb §ur
^eter§ na(f)geIaBenc witwe" SKctter 1576. ®er Slccufati» lautet 3!Kedeln,

b€§glei(^en ber ®atio.

SSgl. Seitfc^rift f. t)eff. ®ef(^. u. S^. 4,. 81.

IfMelak msc. , tabetnbe unb jugleii^ fi^mä^enbe (nic^t aber übet gemeinte

unb f^im^fenbe) 93ejeid;nung eine§ ungeft^idten , tölpifd;en 30?enf(^en- h^maU
falben.
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meldericlit adjeci., trü^e, unreiir, tjom SBa^et, tuetc§ea ffluli(^t ift

iinb inouffiert,- in welchem fi(^ SBa^etfäben unb ^n^e^te" finben, fo ba§ man
?lnftanb nimmt, e§ §u trinfen. Oberl)effen. 2Barf(^eintic^ gef)ßrt bo§ SBort at§

eine entftellte Slblettung ju molta, ßtbe, ©tau6, benn (Sf^or §at t. Dlei^tSgt.

3, 1415 baig augenfi^einlit^ ri(f)tige 2Bort „mültern, bex born wirb trübe".

melzeil, 2D?aIj beretten, ©erfte §u Wld^ niacfien. • „Zu dem andern
gebruwe worden gemelczet vnd verbruwel x firtel". ©d)lo^ 9teid)enba(^er Sftet^*

nung oon 1420. 9Jo^ je^t iwirb biefe gorm n&beii ber nirf/t umgelautetetx

mal gen ^in unb tt)ieber in 9^ieberf)ef)en get)prt.

Jfleiliill, 1) msc. guter, au(^ woi toon ber weiblichen 23tuft gebraucht.

Stilgemein nbü6) in Dber^effen, anberwaxt§ in Jpeffen toötlig .unbekannt.

„3(^ wtü gej)n be^ ben SBeiben^fabt,

3Snb will mein bäud^lein efjen [at, .•••.
CDaS i(^ bir bring ben 3[Äemm Doli mil(^,

®a§ i4 bag tl)u, ift rec^t önb bilc§". (SraSm. StlberuS Sugenb u. 2Bei§s

^eit 1550. ©. 44.

„®en aSemm bott a)Zilc§ §ab i(^ bir bracht", ©bbf. ©. 45.

SSgl. Dil, Dutzen unb //«/z.

2) Memme fem., 3)2utter, ift in .ipeffen einzig unb aöein »6n ^ubenfinbern,

bejw. ben ^uben gegenüber, im @ebraud)e, wäl)tenb anberwärt§ (in Dberbeutfc^«

lanb, im ®lfn^) baö SBort im allgemeinen ©ebrauc^e fi(^ befinbet. 23gl. meine

©cl)rift: 3ur Literatur Soljann gifc^art§ 1865. ©. 33. 5«ur ba§ weftfäüfc^e

Moeme le^nt fic^ einigermaßen an Memme, utfprünglii^ Mami, an. 2lud) in ber

23ebeutung geigling, wel(^e fd)on im 16. ^oJ^^unbert, §. 33.- bei 2ut^er, »ors

fommt, ift 3[)iemme burc^auö ni(^t toolt§übli(^; faum baß ba6 Sßort »erftanben

wirb.

menge msc, Krämer, ßleinfrämcr, .!g>änbler. 6in in ber ölten ©))ro(^e

fefjr übrt(^e§, je^t auggeftorbeneS äßort. 3» §effif(^en Urfunben unb SSerorbs

nungen fommen i?eßler unb 2)Jengen öfter jufammen wor. SSgl. Ä'o)5^) Jpanbbu(^

6, 22 ff.

Sine 9Jebenform ift Hleii^el^ be§glei(^en ]flaiiger, welche beibe

SBörter in Jpeffen nur no(^ ol§ gomiliennamen erf(^einen. (ßäc^erltc^er Sßeife wirb

ber jweite berfelben ba wo er ju ^aufe ift [SBetter] Manjer gefpro(^en).

"

ineiineläuteu ,
§ur ©emeinbeüerfamlung unter ber ©orflinte läuten.

3n ber ©iemelgegenb übli(^, ol)ne ^^^^if^l olg SSerfürjung Don meneläutenj

gemeinläuten , »gl. Menwieide. ^n 9?ieber^effen würbe unb wirb jum 2:l)eil no(^

biefeg Sauten „unter bie ßtnbe läuten" , »etfürgt „linbeläuten" , in Dberl)effen

ewerlläulen gcrtannt (j. Einwart).

IfMensCll neulr., fel)r ^äufig com^5oniert: Wibesmensch , WeCsmenschf

ift im SSolte überall no(^ ol)ne allen erniebrigenben ober gar g^^äßigen Sf^eben«

begriff bie geldufigffe Söejeic^nung ber ^rauengperfonen.

3m 16. unb 17. ^o^^^unbert etfcl)eint in ^effif(f;en ßiteralien ungemein

I)äufig neben bera Sf^eutrum bag Femininum: bie 2D?enfcl)e, au(^: bie 3JJenfcl)in,

2Kenf(i)en. „bie fairen jwif(l)en meinem fot)n unb ber menfd)en"; „baji er

ber menfc^en einen ant^cil geftg geben foltc" SBetterer 1)ientereire(|nung üon

1583, 93elege. „^iemar ©d)neiber unb feine menf(^e (menfd)in)"; 9fJaufd)en-

berger 9?entereire^nung »on 1596, 23elcge, unb fo oft. „®ie 5D?enfc^e wäre

gor blci(^ gewefen" 2)Joiburger Sriminol^roceffocten »on 1680 u. f.
w.
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Ifleiliveiflc fem. „Super pascuis qae menweide vulgariter appellantur

in Linidorf sitis". Ungebr. Urfunbe be§ £1. ©^ie|ca^^3el i)on 1269. 3[t, njie

meenmark W\6^^tj 2)ttmar[. 3^. ©. 418 bie gemeine 2ßeibe, gemeine Wlaxl

(Slllmenbe). ©liimeUer 2, 588. SEit^ juweilen notf; je^t gel;ürt. SSgl.

menaeläuten.

Mcrbel msc, b. I). 2)?armor, ift im ©(^mdfalbifi^en bie 33ejei(f;nung

ber SDiarmorfugeln be§ £na6en[pielg, ttjeli^e im übrigen J^effen SBatfen, Ueller,

©c|oJ3er f)ei^en.

]?Iers«Ireclit , 9?ei{)t be§ ßonbfibelS, onalog bem 2)Jiftre(^t, f.

biefeS, Utfunbe üon 9iimunbe§f)ou[en (9Jimebe§ufen) bei ßenne;) ßei^e ju 8@3?.

Cod. prob. 657. 705 u. a. ©t.

Ifletze fem., ift in Siieber^effen ein ®etreibema§, vceli^eS ben 16. S^eil

eines 5D?aItet§ (3SierteI§) beträgt. 3^ ^^^ ^f" Derf(^iebenen ©egenben (2lemtern)

ift bie 3)ie^e Don »erfi^iebener ®rß|e, niitl)in aud) bo§ SSiertel (2)JaIter3 balb

großer, balb Heiner; fo ^ält bie 5?affeler 3)ie^e 505 1 ^ubifjott, bie Hornberger

2)?efee 632 5?ubifjott u. f. i».

3n SDberf)effen unb in ber ©raff^aft 3if3f'if)*Jin ff""t t"on nur 2)?Dtt

unb 2)2eften, feine SKe^en, ober e§ mirb 3)ie^e für bie ^älfte einer 3Jiefte ge=

braucht: 474 ^lubifsoU, wo bie ä)2efte 948 Äubif^oa [Bies^n^ain], ober 632
^ubifjott, njo bie 2«efte 1264 ßubifjoa l)ä(t [Dber^cffcn].

3m bem ©inne ßon 2)JoIter (f. b.) ivirb 9}2e|e, fo »tet i(^ toei§, nirgenbS

in .Ipeffen »ernjenbet.

Netze al§ deminutio toon 9}Jcc^tt}iIb (3)Jo(^t^ilb , 9}?ot^iIbe) fommt in

Iiefftfi^en Urfunben bi§ in baS 16. ^oi^^unbert wor; f^säter ift mir biefe g-orm

ni^t begegnet, unb im SSolf§munbe gar ni(i)t »orfjanben, toiel ireniger in ber

erniebrigenben 33ebeutung, aelt^e biefeS deminutio in ber ©(^riftf^rad;e ange«

nommen ^at.

Metzkopf, buc^ftabli(| : einer ber einen £o))f, bicE n^ie eine 3)?e^e, ^at; e§

fommt in biefer eigentlict)en 33ebeutung »or, am t)aufigften aber, glet(f) bem

f^nont)men 2)i(Jfo^5f, um einen eigenfinnigen, ftorrigen Ü)Zenf(^en ju be5eid;nen.

8lm t)äufigften ^ßrt man bie^ 2ßort in ber Dbergrafict)aft .^anau.

Jfletzeli^lippe, ©aftmal, beim ©cbn)einef(i)la(^ten gegeben. Obers

groffc^aft Jpanau, in D^ieb erReffen ©cf)la(i)tefol)I, imgulbaif(^en ©tii^broten.

luijeil, mingere, ^arnen, piffen. 5Jiur im i»eftfalif(^en unb etn)a tfjcifs

ttjeife ü\\6) im fäd^fifi^en .Ipeffen gebräui^lid) , wie auc^ njeitert)in in Siorbbeutfc^s

lanb. ©trobtmann ©. 137. 9iic^et) ©. 163. 23rem. 2B33. 3, 159 u. ST.

2Bo bie nieberbeutf(^e (Spradje ntdjt ^erf(^t, wirb im Sldgemeinen fei«^en gefagt,

toom ü)eibli(^en <Sef(i)Ie(^t tnöbefonbere brunjen, toon ^inbern ^in unb lieber

»iefen ober wiffen; Ijarnen ift ganjUd), ^siffen foft gänjlii^ unoerftonbüc^.

miekeln, foft nur in ber 9teben§art: „es mickeil ein bischen" b. ^.

e§ ,^t mit bei ©a(^e nid)t ganj feine 9itd;tigfeit. 3m gulboif(^en.

Iflileltclieb msc. ift im ©(^maltalbif(^cn ber 9'iame be§ ^o§(n:ei^nng8,

Pieris brassicae unb P. rapae.

93g(. Markslafel.

milden (wot rii^tiger mülgen, müljen) bog ©etreibe (9?oggen, Tjeff.

5?orn) einweii^en, b. ^. mit ^ei^m Sßa^er übergießen, unb e§ auf foli^e SBeifc

bem 3Sie^ ol§ ein befonbcr§ nor^afteg guttcr (2Ip) jubereite'n. ®a§ Söort ift

je^t tiii^t me^r übli(^, fommt ober in Defonomierci^nungen au§ bem 15. ^ar*
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^unbert öfter l^or §. ^. „1 malter körn zu asse dauon zu milgende den melken

kuwen vnd heleswynen'' ©rebenftetner 9?e(^nung öon 1462.

(S§ fann fein ^w^eifel • fein : biefeS 2ßott ift baS "ju bem ©uBftantiwum
mölie, molie, müllje geljorigen, bi§ baf)er unbefannte SSetbum. mölge et[(^eint

oI§ offa in bem SBorterbuc^ Vocabula elc, 1500 (^offmannS ginblinge 1, 155);
mölie bei Chytraeus Nomenclalor saxonicus 33t. 438 al§ „ein.€ i5^leif(^e«9JZoI^e

ebber ©o))i)e, jusculum e carne"; molye ebb[. iöt. 439 „eine 2)?D(ie;©D)3^)e, offa".

2iu§ S^l)träu§: grifc^ 1, 668b, au§ Seiben Hoffmann horae belgicae 7, 30.

SJidjet) ^ot©' 168 ba§ 2Bort WM/Z^'e: „®emu[e »on 33rob in ©d)eiben gef<^nitten,

unb eingemeicljet burc^ übergegorene ^^rüc^te, bie \o mürbe gefoc^et, ba^ man oUei
mit öeffeln effen fann. ^(fo gibt e§ 93eeren= a3i(ibeeren= ^afbeeren = 2)h"iöie.

2)Zon nennt l;ierauf awS) Wlüü\en, wann S3rob in ©nippe (\eniei(^et, nnb mit einer

etwas fetten unb geiDÜrjten 33tü()e übergoffen tüirb". 2Iu§ 9{i(^e^ al§ ganj

furje 5y2otij 33r. 2S53. 3, 200: „2)iülje, ein ®emü[e von eingen)eid)tem 33rob".

Ob nun mülje unb un[er milgen, be|er müljen, tom lateinif(^en mollis,

unb inöbefonberc ba§ f)e[fif(^e 3Serbum toom fron^öfifi^en mouiller erborgt ift,

wjorauf fc^on D^fic^et) a. a. D. ^ingewiefen ^at, ober ob roul einer ber gemein^

famen inbogermamfi^en SBortftcimme ift, mag jn^eifettjaft bleiben. • 2Sgf. jeborf;

ntoll« ^aä ©ubftantioum, unb oi)ne ^i'^fif^I «u*^ ba§ baju, geprige SSerbum,

ift entfc^ieben nieberbeutf(^en ®ebrau(^e§; biefe aber t)ot fid) \e^x Diel gremb'eS

unb bie^ in fet)r früher ^^it angeeignet (man benfe an femea, abfel [habilis],

forke u. bgl.). SDer ^effifdje Violett aber neigt ju ber 2Serberbni§ beg ü in i

(tiffen osculari unb pulvinar, fiuje [vaccae], giUen [aureus] u. f. w.), unb fo

l)at bie ^epraüation Don müljen in milgen ni(^t§ befonberg 5luffotienbe8. ^nbeS
bleibt aud) noc^ bie 2)?öglid)Eett nii^t ganj auSgefc^lo^en , an eine 2lbleitung »on
mel ju benfen.

Iflilgesal neutr., Silbung mit -sal qu8 bem SSerbum milgen (wie

©(^idfat, .^ecffcl, foc^fat, S3ruwefal u. bgl.): fo »iel ©etreibe (^orn, ©erftc),

wie ouf einmal gemilgt würbe. ©aS 2Bort fommt m ben nieberl)eff\fci)en Detonomies
9(ie^nungen be§ 15. 3«i^I)unbert§ oft üor: ij firtel korns zcu Mügesale den swynen;

j firlel korns zcu mügesale den nossern 9ted)nun^ Don ©otfen 1451. Korn
den noszern vnd swinen zcu milgesüle ebbf. 1460. eyn virtl zu milgesal gel§=

berger 9Je(^nung »on 1462. j scbeffel gersten hain ich malen laissen den kelbern

zcu Melgesale in dem winler; äßalbauer Diec^nung toon 1489. exposita der

fruchte dieses jars den mesteswynen vnd anders den noszern jm hofe zu asze

und zu mylgesal gemalen und gemacht ist; 'Jtedjliung öou ©(^lo| 9Jei(^enbac^

toom 3al)r 1425-

®o§ 31 1 beftanb jwar aud) ou8 gef(^rotenem unb emgeweidjtcm ©etreibe,

inbeg fc^eint bie julc^t angefül)rte ©teile ju beweifen, bo^ asz unb milgesal nii^t

toöQtg ibentifd; gewefen fein mögen.

^eut §u 3;age wirb jwar baffetbc ^utter no(^ bereitet, ober f(^on im
16. 3atl)unbert finbe ic^ in ben »on mir burc^gefebenen 9Je(^nungen weber milgen

no^ milgesal für boffelbe, unb f^eint mithin ber (Sebrau(^ biefet SBörtec f(^on

bamalä erlofdjen ju fein.

Jflilllli, f.
Siegwinden, Viermünden.

mirzeil, moberig ried)cn unb fd)mc(fen. „®cr Äuc^yt mitjt" er

f^medt nUd) angegangenem 2)?el)l. 3m gulbaifd)en.

mlrzeiiinisi^ adv., moberig.

SSgl. muffen f Muttig, mutzen.. '
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Hlistrecllt , ba§ 9?e(fjt bc§ i^on bcm ßanbftebelgute afcjietjenben ßonbs

fibelä, ben äßert be§ jule^t in beu 9l(fer gmcnbeten äJJifteg, fallS er Don bem

Silier feine ©rnte gewonnen, erfc^t 5U crf)alten, ©el)r I)äufig in ben älteren

ganbfibeöeifjebriefen j. 33. Don ©enfungen »om ^al)x 1377 ßenne^ 8eil)e ju

ganbfibelrec^t Cod. prob. ©. 503.

'iflad)i)n „Dberbe|erung" genannt, »ienjol bie[er Stu§bru(S auc^ no(^ weitere

aSebeutung I)at. 3m ©d^aumburgifc^en „S3ractcläeit" £op^ §antb. 2, 137.

2SgI. Mergelrecht, Pflugrecht.

moll 21t>j., au(^ fe^r oft muH Qe^pxoäjQn, wei^, milb, feud;t. „'Die

SBäfct)e i[t wo//" b. §. not^ etwag feui^t, ni(^t üodi'tänbtg getrotinet; ba3 Dbft

toirb bur(^ ba§ Siegen moll; ouc^ reife§ Dbft om Saume wirb wol in ©egenfa^

gegen unreife?, nod) f)artc§ Dbft aI8 moll bejeidjnetj no(^ einem 3(iegen tft bo§

(Srtreic^ moll. ©ben fo ©d^mibt äBeftertt). ^jD. ©. 113. ßi^s^ifc^eS ^biot.

FrommaDD Mundarten 6, 357. ^b. to, ^oüerSleben, it»o molich aufgcfül)rt ift

Frommann 5, 357. SlUgemein iibli*^, ou§ älterer 3^1^ aber bi§ baljer nid)t

ju belegen, möglich alfo, ba| bo§ SBort ol)ne 2ßeiter£§ au§ mollis aufgenommen

werben ift, wenn gtei^ ni(i)t warfd)einlict;.

Iflollliilg fem,, (gefpr. Molling) g-eu(^tigfeit be6 ®rbboben§, BcfonberS

in ber 3"f^ninicJ^ff&ung Wintermollung, bie »om Sä^inter l)errül)rcnbe geudtjttgfeit.

ßftor ©. 1414.

Jfloline fem., ©ammerbe, humus. ^m ©(^maltolbifdjen, a\i<^ an ber

oberen Siierra unb fonft im oftlidjen .i^effen. 2Sa§ in ber (Sd)riftf))rod;e Mulm

ift, nennt man in Reffen Melm, msc.

JHiilmiselie, glü|d)en, wel(^e§ »om JRiebforfte [)erabfommt unb bei

Äörle ber gulba jugeljt: ba§ (Srbwo|er, bem «Sinne nad; ibentifd) mit §ulba.

Ifloiter msc, ber 20(aPoI)n be§ 2)JülIer§, welchen berfetbe in Statut

toon bem ju malenten ©etreibe abnimmt. ®ftor ©. 1414. SllberuS Diel.

831. bbiija: 2)?olter, merces molendinaria.

möllern
f.
ben ä)iaPo^n abnehmen.

3" ?>^^ -Reffen gebräuc^Ut^j anbere 23ejei(^nungen fennt man ^ier ju

Ißanbe meines 2Bi^en§ burd)au§ nic^r. ©d)mibt 2Befterwälb. 3^. @. 113.

]9£oiiibotz, f. mtiinineln.
moeme fem., 5Kutter; bie im weftfälifdjen Reffen auSfc^üe^lii^ ge*

bränd;lid)e 23enennung, bie fi(^ aüä) weiterl;in in äßeftfalen, 5. iö. im 9taüen§«

bergif(^en, finbet. Frommann Mundarten G, 355. Stgentli(^ ift biefeä SBort

ibentifi^ mit bem ^oi^beutfc^en muoma (ä)?u^me), unb weift auf bie SSerwanbt*

f(^aft jwifi^en memme (urf^iriinglic^ wol mami), muoma unb muoler ^in.

lllördscll adj., meift merisch gef^ro(^en, ein in 2)Jittel^effen fe^r

übltd)e§ Sort, mit wel(^em ber ©u^serlatiu ber SSerwunberung ou§gefcrüdt wirb;

faft f^non^m mit ben in ä^nlit^em ©inne berwenbeten 2Börtern gräulich unb

graufam. „3ung, bu bift in bem 3o^i^ mertfc^ gro| geworben"; „ber ^., fo

Hein wie er ift, fann boc^ mertfc^ laufen", ßben fo wirb im ßi:p))ifc^en morisk

toerwenbet. Frommann Mundarten 6, 356. S§ ift beg^alb fein S^^^it^^/ ba^

btefeS 2Bort ein Slbjectißum bon ä)Jorb: marbif^, mörbij^ ift. (Sme noc^

ftorfere 33ejeid)nung ber gröften SSerwunberung ift mordalisch.

3" Oberljeffen ift biefe gorm, toieUeid)t bo§ 2Bort felbft, nic|t gebräud)Iid;

;

eS gilt bafür maerisch; ob bon maere? ober nur Sntftettung bon- mördsch?

. „'DoS 33iet) ift maerifi^ gefuttert",* „er fann maerifc^ laufen". Sßgl. ou(^

bog fulbaifd)e maelig.
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mdr morgen (cfttic^eS .Reffen), more morgen (innercS Reffen:

.Jponiberg, 2ßa6crn) morgen fn'i^. (S8 ift eine SSerfurjung ou3 morn zu morgen

•j. iß. .^elbenfcu;^ »on 1509 23(. fGd, ujie man in SD6er^c[fen ou(§ noc^ je^t

f))rt(^t. morn Fritagk morgen ^o))^ ®cri(^t8üerf. 33ei(. 101.

©. 3eitfc^rift füic ^eff. ®e[(^ic|te u. SonbeSfunbe 4, 81.

IfJIdsbauill« 3" i'f" gorft^ unb 9?entereire(^nungen alter 3eit fommt
oft »ot (üiermal in Dem einjigen i^ronbien[t»er3ei(^ni§ beS Slmtg SBetter »om
3a^t 1600): „(10 93kn) ^oben 33?o§6eume toorg »iltpret »ergangenen SBintter

in ber ^arbt gel)augen".

Ifloiseiiberg, ein mehrere SKate in Jpeffen »or!ommenber Sßergname

(Bei ^omfccrg, stvif^en ÄoniflSttialb unb ^anterobe, bei SBoIterSbrüi! unb fonft),

ift njol fi(^erlid) nic^t ouf mosy muscus, 2)Joo6, jurürf ju be5iel)en, ba bem bic

SSiIbung§|i9lbe en njiberftrebt. Qlöem SSermuten na^ ift biefer 9?ame fe(tif(^,

unb beffelben bunfeln (Stammet, njeli^em bie glu^namen Mosa (je^t 2)?aa§) unb
Mosella, 9}cofet, anget)ören. Uebrigenl fommen äJiofenberge aui^ au^erhaU)

^effen§ »or.

]flött neulr,, modius, ein in ber @raff(i)Qft ßiegen^ain unb in Ober«

Reffen gebräud)li(f)e§ , im übrigen .Reffen unbefannteS ©etrcibemaft. 5)q§ 2)?ott

ber @raff(^aft Si^^S^^^^i" 'ft gro|er (7584| ÄubifjoU) al§ bo§ SOiorburd«

(5056| ßubifjoü); ba§ ^i^S^^^fli"«^ "'i'fb in a(J)t, ba§ SKarburger in toier

a}2eften geteilt. (Stetem Muti, iwie mitunter oud) no(^ je|t gef)5ro(^en «3irb:

„fünf multe körn" Urfunbe Won Salbern 1377.

SSgl. ©cf) melier 2, 653 unb 2tbelung unter „2Kut§".

. IfMotscIiel neutr., meift no(^ einmal »erfleinert: Molschelchen (au(|

Möischelcheu), jungeg, nod; fougenbeS ßolb, 2)?il(^falb, o^ne Unterfc^ieb beS

@efd)lcc^te8. 3*" ©(^worjenfelfifi^en. Iflöscllle neulr., ein jungeg Dtinb,

glet(f)faü§ ol)ne lierDortretenben Ünterf(^ieb be§®cfc^le(^te§, bo(^ vweil meift Äu^=
fölber aufgejogen vverben, befonberg »on biefen gebrau(i)lic6, im ©i^malfalbifi^en.

S)iefe SSejeidjnungen finb im übrigen Jpcffeu unbetonnt, inbem bofür bag übrigeng

tt»arf(J)einlic^ üernjanbte Maus (f. b.) gebraudjt mirb. Slbelung 3, 292 u, 294
toer5eicl)net Mosche unb Mofsche aug äJJciffen u:!b ber Soufi^ alg ^ine ^u^ be-

beutenb, unb füt)rt bog SBort nit^t unroarfi^einlti^ auf bag v»enbif(^e Modzo,

MIodza, ein jungeg, jurürf. SSgl. auc^ Mäks.

lliotzeltl, ^eimti(^ bei ©eite bringen. Dber^effen. Sftor ©. 1414:
„mojjeln, jufammen^acEen , ba| eg niemanb fet)en foll".

Iflotzeil msc, 3.a'^'-' j *i" ©d)warjenfelfif(^en. 3" Ober^effen Muli rase,

SBeiberjade ol)ne ßrmel, blo| mit 3lrmlDd)ern, iwie eine SBefte; eine tioflftänbige

mit ßrmeln berfet^ene 3a(^e ^)ci^t ^ier Ermehnuiz. ßftor t. Siei^tggel. 3, 1414
^at SKosje.

2(lg Femininum erfe^eint Hlotze im i^u^^^M'^ß"/ ""^ ^Qt ^^^ ^ie

SSebeutung Dberro(!, eben fo wie in gianfen unb ©d;woben, ©^melier 2, 664.

Üflötzclien , ein ®eboe£ ölterer ^eit. S3ei berUnterfuc^ung ber Söetfcr*

laben in Sßetter im ©ommer 1576 fonb fic^, ba^ ein 23eder an einem ©et^gs

J^ener=2D?ö^gen »ier ßot^ ^otte fehlen la^en, unb würbe berfelbe begfialb jur

©träfe gejogen. 3^^^ *f^ ^'<^f^ ©enennung au^er ®ebrau(^ gekommen, ja eg ift

ni^t einmal mit 33eftimtl)fit ju ermitteln , won wel(^er gorm unb welchem ©e^alt

bog 2Kö^d;en möge gcwefen fein. SWitfc^e ift bei ^^ilanber üon ©ittewalb

C®efid)te 1643. 2, 165) ein ©ebod für bie ^unbe, 80 aug einem ©eftcr ju



Moe7.korb — muffen. 273

hadm, iDh'itf^elein bogegen no(^ ^eut ju Sage in Sßoiern (6 (^melier 2,658)
eine 2lrt feineren 23c(fetbrobe§. SSgL 3eit[c^tift f. ^eff. ©efc^. u. 8^. 4, 82.

Hloezkorb, ou(^ Nöizkorb ge[^)roc^en, an^ Mölienkorh; @)3renfot6.

D6ert)c[i'en. '^wx ©tflärung ber Ict^tervoä^nten gorm ^sflegt gefagt ju «werben:

e§ giengen in einen [oli^en Äor6 jraei 3)?Qtt ober ein §al6er ßentner .ipeu. 23gL

Seitfc^rift f. ^e[f. @ef($. u. SanbeSf. 4, 84.

©. oud) 2;reugefor6.

itniclieln
,
^eimlit^ mit einanber f:pre(|en; unterljanbefn.

Gemuchel neutr., ^eimli(^e§ Slreiben, ^^itrigue. £)efttid)e§ .§e[[eh.

miiclieil, mobem, faulen; einen mobrigen @eru(^ Don fi(^ geten.

©(^malfalben unb öftli(^e§ .Reffen (SBerragegenb). 2tu(f) tool: müchern.

niliclizeil , michzen, g-requentatio oon müchen, in ber SSetragegenb

üblicher ol§ rauchen.

milclizening, moberig, einen 2Wotergeru(^ öon fid) geBenb. ^m
oftlid^en «Reffen iibli(^. «gtüne sBiden, ba^ (fie) ni(|t mit^jeniiS loürfcen, au§*

einanber fteUen". ßft^itjeger .^ejen^roccffocten oon 1657.

93gl. Muff unb MuUich.

IfXiidei* neutr., gefproi^en Mieder, Midder, ein %\)i\i ber njeifclic^en

^leibung be§ ßanbtoolfe§, bo(^ ift ber 92ame eigentlii^ nur in S^ieber^effcn unb
©(i)malfalben ju Jpaufe, vuogegen in SDBer^effen bie 23ejei(^nung Mutz (f. b.J

gilt. ®a§ äJiüCer l^ai entmeber (Srmel, unb bie§ ift ba§ eigenttidie SDtteber,

2Dabber, ober e§ entbe()rt berfelben, unb bonn fü^rt e§ jioar §in unb loieber

auc^ noc^ ben S'Jamen SDiieber, rairb ober au(^, unb §war in ben meiften ©es

genben, ßeibi^en genannt. 'k\xx im ©i^malfolbifi^en ^erfi^t noc^ bie alte 9tu§=

f^ro(^e: Müder, a^t». muadar, muoder; t)ier ift au(^ ba§ Müder au§na^m5lo§

mit ©rmeln uerfe^en.

©c^ottel §aut)tf)3rorf)e ©. 1366. ©^melier 2, 553—554. ßftor
t. SHet^tggel. 3, 1414 {)at: „SOiüber, ein gefärbeter leinener ö&erjug ber bauer=

njeiber"
;

§terna(^ iväre bamal§ ba§ ä)tüber über ben W.\x^ (bie 2)?o|ej gejogen

ivorben, ober 2)^u^ unb iDiitber (jätten fic^, toa§ nic^t unnjarfcbeinlid) ift, blo^

baburt^ unterf(^ieben , ba^ 2)tu^ au§ ungefärbter,. 2)Jüber au8 gefärbter Scinwanb

toerfertigt loar. „iij gulben (wirb geftraft) ßreina, §en ©c^wei^erS I)au8fran)

ju ©rjborf, bo^ fie ßat^orina ßubmig ©(^mittS Stoi^ter bafelbft ein Seinen

Dber 50?

u

bergen abgenommen". 9tauf(^enberg 1603. ®ie ÜKüber au§ 5?attun

^et^en \$^i in Dberfjcffen wie in 9?iebert)effen 3oden.

miilien (sik.), im^serfonaleS SSerbum : et müet mik, e§ gereuet mt(^,

ganj in bem alten @ebrauc§. ©ä(^fif(^e8 unb weftfälifi^eg .l&effen. 33rem. 2B33-

3, 181. 3n Dberl)cffen ift es meiet mich übli(^
,
genau beffelben @tnne§,

unb n3arf(^einli(^ ni(^t§ anbere§, ol§ eine (Sorru^stion Bon mühen. ©. meien.

§in unb lieber J)ort man ouc^ aol es mühet mich in bem ©inne oon: e§ ift

mir öerbrie^li(^, läftig.

luiitieii, betrüben; „ber ä;ob feineS S3tuber.§ §at i^n fe^r gemutet".

3m .^aungrunb am gebräuc§lt(^ften , aber aud^ fonft ni^t unübli^ SSgl. sik

mühen.

muff msc, ©(^immel, 3)Jober; au(^ 3}iobergeruc^. ©(Rottet ^aubtf^r.

1366. 33rem. B23. 3, 195 (too Muff übrigens blo^ ol§ ^oüänbifi^ angegeben

wirb), ©e^r üblic^.

mtiffen, muffen, miffen, mobrig, faulig riet^en ober fi^meiSfen; ba§

Sßilbpret mufft. ©e§r übli^.

Sßilmar, Sbiotifon. 18
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Itliiffzeil, ^requentatiü »on muffen, muffen-, meift miffzen gefiproi^en.

©e^r geferäud)U(^e§ Sßort.

niiifferil, deminutio öon muffen, muffen; etwo§ mS) 2}Zober buften-

3m ©(i)malfaltif(i)en gebräu(^Uc^, iriewol bort baneben a\x^ müchen unb müchern

Korfommt (f. b.).

miilfzeiiiiii^, miffzening, einen 3)tobergerucC; ober SKobergefi^mad

an \\ä) tragenb. ©et)r üblid). 3Sg(. müchzening.

SSgl. ©djmibt lüefterw. ^b. ©. 116. ©(^melier 2, 554.

©. aud) Mutlich.

Ifliifrel fem., 2)?unbtooII, au§ biefem Sorte in gleidjer Seife Vüie

^anbi^oü abgttüt^t; „eine 3)tuffet 23rob"
;

„ein SDhiftelc^en £ud)en". ©[tot

©. 1415. ©d)ottcl .!paubt|^)r, ©. 1366 ^at 3)?ummel in gleit^er 33ebeutung,

©(^melier aber 2, 576 ^DJum^fet al8 eine nürnbergi[c^e SSejeic^nung be§3Äunbeö.

• inulFeln 1) eine ©jseife, jumal eine trocEene (23rob, 5?artüf[etn, £u^en)
fauen, bejonberg: eilfertig unb eti»a§ gierig fauen. ßftor ©. 1415. 3m
§ulCoif(^en wirb maufeln ober mäufeln (§aungrunb) gef)3ro(^en.

2) im .ipaungrunbe ift muffeln fo »iel al§ fein regnen.

ItflicliL fem., 1) 3]ifier, £orn ber j^'intc, bod) meift im figürlichen

©inne: „jemanben auf ber SOhicE I)aben", ^^'^^^^^'^ auf^saffen, auf 3<^fi^fl"^fn

lauern, i^n fdjarf beobai^ten. — 3^^"^^^*^ oUgemein i\U\6), am meiften in

Dberl)effen.

2) ^utterfc^tt5ein. 3" Ober^effen wie weiterhin bi§ nai^ granffurt bie

foft augfi^Ue^Ii!^ gebraud)te 33enennung; (Sfior beutfdje 9?e(^t§gelat)rtt)eit 1, 509

(§. 1221): moden (faumütter). 5(u^er Dberfjeffen finbet fi(^ ba§ 2Bort nur

noc^ im ^'oungrunb bi§ nai^ .iperSfelb ^tn al§ [te^enbe Sejeic^nung. '^x[ SJiebers

I)effen ift eS unbefannt.

Gveiiiiiek. neuir., ®ef(^Ie(^t, 3Irt, ©orte; meift in toero(^tenbem ©inne

gebraui^t. §aungrunb.

]?Iiillieerc fem. 3" ?i"ei" ungebrudten 2Bei^na(^t§f^iel meine§ §öes

fi|c§ au§ bem (Snbe be§ 15. ^«^^""^ß'ft^ erf(feinen v. 488: erber, bromber,

heidelber, craczber vnd mülbern. SBelc^e 33eeren hiermit gemeint fein mögen,

Iä|t fid) nic^t erfennen (t>gl. Mehlbeere); üieUeid)t finb bie
f. g. ©Ifebeeren (gru(|t

. be§ Pyrus torminalis) gemeint, inelt^e erft weid), moli, muH, gehörten, in

@ät)rung übergegangen fein mü|en , beüor fie c^bar werben. Ober gar Mulbeere,

ba§ flai3if(^e malina, .Igimbeere? Sluffadenb ift e§, bafe in biefer Slufjälung bie

Himbeere nid)t erwähnt wirb, ©^melier 2, 568. Qln Mulbeere wirb fi(^erli(^

ni(f)t ju benfen fein.

IMTiillcrmaler msc, auc^ b(o§ Müller, ift bie (wenigften§ in 9Ziebers

Reffen) allein üblidje ^Benennung beS Phalangium opilio L. (Jpalbf))inne, 2Beber=

fne(^t, ßangbem). 3" 33aiern beseii^net Milemale no(^ ©d)meller 2, 567 ben

©(fimetterling.

üfliilter msc, '*Ü?aulwurf§^aufen; eine rii^tige unb gefüge gorm anftott

ber unri(^tigen unb wibrig fd)werfäfligen ft^riftbeutf^en gorm. 3" ^" %'^W^
©iemelgegenb. ^m übrigen -i^effen werben bie SDJaulwurfgljaufen meift %lQiU
i)ü^^el, 2KauIt;ü^^el genannt.

miiltiiin ift auc^ in .l^effen wie in Saiern, unb ganj in berfelben

SSebeutung, in bie SSolt6fj)ra(|e eingebrungen: öiel, jiemlic^ üiel, fe^r toiel, reic^Iic^.

„'J)a gab§ ober ©d;läge multum", „bie^ 3a^r gibtg ßottoffeln multum". ©elten
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wirb tnultum bem ©ufeftcurliüiim torgcfc^t. ©(^melier 2, 573; o^ne offen

S»»eifcf t[t ujifer Sßott ba§ Ioteini[ct)e multnm unb finb otfe SSerfu(^e aufsugefcen,

baffefbe on irgenb eine beutfdjc SQBurjel anjufe^nen. 3n ©(^tiftftücfen t;abe id)

e§ übrigen^ niemals gefunben.

inilltlllielll, aud) Jüot (Oßer^effen) mommeh, deminutio ^ unb 3terqttü=

form Don mummen, tt)etd)e in .Reffen affein -übfic^, übrigeng glei(^ bem fc^rifts

beut[(^cn mummen meift nur in (Som:|3o[itionen gebroucf)fic^ ift; einmummeln,

vermummeln, zumummeln, ftcf)in biegte, gegen bie ft'äfte f(^ü^enbe £(eiber fjüffen,

vermummeln üüd) wk ba§ gemein^o(f)beutfd)e vermummen, fic^ bur(^ frembartige

Reibung unfenntfic!^ mai^en. Sftor ©. 1415.

Ifloinliotz m^c, ba§ ©ef^jenft, aud): eine vermummte unb burc^ i^re

SSermummung %md}t erjeugenbe ^er[on, ©(^rcdgeftatt. Dber^effen (Mo^bolz

gef^roc^en, mit furjem o in bolz).

.!g)ier^er gef)ürt aud)

Termumiieln (vermümpein, vermimpein}unclTermampelii,
eine ©ai^e bemänteln, fo barftcflen, ba^ bie, tt)arfcf)einli(f) §um 9^a(^teit geretct)cnbe,

SBar^eit nit^t entbedtt »werben fann. ©ben fo ©dimibt 2Be[tertü. ^b. <ä. 304.

termampeln ift eine fid}tli(^e (Sntftetfung üon toermanteln, )X)el(f;e§ 2Qort §. 23.

3- ^errariuS toon bem gemeinen 1k\x% (1533. 4) 231. 52a Korfommt: „@Dttc§

tvortc laffen fi(^ ni(^t üermontetn" („®ott le^t fi(^ feinen mantel vmbi)en(Sen"

ebbf. Öla}.

. muillilielil , unbeutlic^ fprei^en; |ier irie anberjüärt§ in S)eutf(|lanb

in biefem ©mne gebräuc^lii^, am üblic^ften aber in ber j^orm es mummelt sich =
e3 ge^t ein bum|)fe§ ©erü^t. (Sc§ melier 2, 576. Gc^mibt 2Bc[tcrn). ^'ü.

@. 118.

üfluinmelutlg f., bum))fe§ ©erü(^t, unfi(^ere ©age, §eimfi(^e aber

:^al6 verlorene 23efprec^ung. ©e§r ühiid). „©onften fei) nid)t o^n, ba§ Don

3of)annne§ bem 3)Je^er ieberjcit bie mummelung in 2Bitfer5borf gemefen, ba§

er jaubere») treiben fonnte". 33carbiirger ^egen^jroceffacten loon 1633. „©§ u^ere

ttjol bie 2)2ommc-tung tinber ben 9(od)b<iurn gangen, «Kin ber ^[arf)er fid) nidjt

mit if)nen if)rer alten @ered)tigfeit abfinben weite, fo njoütcn fic ifju auc^ nid;t

^abeu". SLreiSbac^er SSer^ör^rotofoU üon 1609.* Unb fo fe^roft.

IfJllinflliaus , 23ejeid)nung eine§ ffeinen 58auerngute§ in bem Sfftens

^a^auer SBeiStum toon 1354 Grimm Weist. 3, 413. (5in fold;e§ fÜJunb^aug

burfte nur ein ©djttjein in bie Sdern treiben, wäf)renb ein falber §of fc(^§

©(i)ineine ju treiben ^atte.

Ifliinds , msc. , £uff.

iniindiseii, füffen.

3m ®ei§grunbe üblid)
, fonft faum erprt. Auf), füffen ifl freiließ foum

irgenbttjo in ®eutfd)lonb öolf§übli(|, fonberti nur Maul (Maul, nieber^effifd) Mül,

Mull, Müll, Mill); ä^iunbS unb munbfen aber follen ujol fonft nirgenbS ol8

^biotiSmen toorfommen.

irilinkel msc, ^uff. Dber^effen. ®ftor t. 5Re(^t§gef. 3, 1415.

miillkes* „©til'te munfeST' ober aud;: „©title munfc§, ber ^pfoff

Mft ajce^!" eine nod) te|jt, in ganj SlU^effen üblii^e (Srmaf)nung jum ©tili«

fditreigen fc^erjfiofter Sfrt, iuenn bo§ §{ebcn eine — übrigen^ unbebeutenbe, meift

felbft nur f(^er§ljafte ®efat)r bringen fönnte; (Srmanung, ettoog nidjt ougju^laubern,

U)a§ ber 5kbere eben fierauS^ufagen im 23egriffe fte^t u. bgl. S)er Sfu§brud ift

18*
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f(^on altern ©c6rau(^e§: „9?a(^bem ep(^e SJ^eller üotIe|t tof bet g^irmanei ge«

iuc[en, »nb §iemU(^ berauf(^t öorüfeer gongen, trnb einer tinter t^nen Stille munckes

gefagt, l)ette bic 3:ru(!elf(^e jum ^^enfter l)erau§ gefagt, ba§ i[t »f mic^ gemeint".

SJcatburger SSerpr^srotofott toon 1655. .^ier fdieint ber 2tu§btud no(^ ernftlicf)

gemeint ju fein.

2Bie biefer 3tu6bru(f ju erflären fei, bleibt auc^ nai^ bem, n)a§ ©d; metler

3, 374 tarüber fagt, bunfel. ß§ f(^eint allerbingS, al§ fei beifelbe au§ bem

englifc^en (Sebote be§ ©tiHf(^tüeigen§ mum-chance, wornacf) avuS) ein englifc^eg

^artenf)5ie( (ober ber 2(u§bru(S na^ bem ©))iel?) benannt ift, entftanben, inbeg

bleibt e§ bo(^ f(^tt)er erflärlid), auf welche SBeife ber 2tu§bru(f ober ba§ <Bp\d,

ober ba§ eine iinb ba§ onbere, nat^ ^eutf(^tanb unb jwar in ben SebenSfrei^

ber niebern ©tänbe bereite im 3^^^ 1655 gelangt fein foH. ®a| ber ^uSbruif

ein frcmblänbifd}er fei, fdieint bie ©t^rift be§ ^^rotofoüfü^rerS toon 1655 anbeuten

JU foöen.

üfliiiister. 3n .Ipeffen ein faft unbefannte§ SBort; felbft toon ber

5lir(^e ber \). (Stifabett) in 3[)(arburg, welche allein unter ben £irc^en in 2(It{)effen

biefe SSejei^nung juujeilen ert)alten t)at j. 33. in bem befannten ^rotofoK über

bie .§erau§nai)me ber ©ebeine ber ^. Slifabetfi au§ bem ©d>mudfarg 18. 3}2ai

1539 (§iltorifdj=®i))Iomatifc§er Unterricht u. f. w. 1751 fol. Seil. 9?o. 126 23t.

(nn)a „^od^gebac^ter §iirft fii^ in ba§ SDJünfter sanct Elizabeth begeben"), unb

toon bem ®om ju §ulta ni(j)t gebräui^Iid). „®ott ^elf SJJünfter" ift eine in

Söetter -üorfornmenbe 9Jeben§art, um baS gänjtii^e SSerlorengeben einer ©at^e §u

Bejeic^nen; man wiÜ biefelbe auf ben Sßiebertäuferfrteg 1534 jurüd be^ie^en.

ÜHiinsterinann, £'ird)enbiener. 3n einer Urfunbe be§ 2lbt§ uon

gulba ^emric^ »on iflronluden üom Slgatt)entag 1361 (Schannal Hist. Fuld.,

Cod. prob. ©. 271 - 272)' tt)irb »orgefc^rieben , eS foUe bem S)omfiifter (Custor,

bamo(§ Dtto toon Jpe^ftett) ein Munsiirmann, nieberer Lüfter, Äirc^enbiener,

gel)atten wjerben. 3e|t ift bie Slmtöbejeidjnung, aniS) in j^ulba, erIofd)en, baueit

aber in .ipeffen aU gomilienname noc^ t)eute fort.

Iflurr fem. , 23rombeere. ©eltfame§ , nur an ben fübüftfi(^en 2lb^ängen

be8 3Sogel§berg§ (äßolbensberg im 3fenburgif(^en) öorfommenbeg SBort, njie

benn biefe ©egenb für bie äßalbbeeren no(^ anbere, fonft nic^t ert)örte 9Zamen

I)at. (3ßg(. Atnpe, Majuse).

Itilirzelii, !urs unb ungefd)idt, mit ftum^sfem ^nft^ument abfd)neiben.

6in J^nabe, n^elc^er Sßeftrafung wegen eine§ ®iebftat)t8 füri^tete, ^otte fii^ „mit

einem gauj fd)(e(^ten Äniff (f. b.) langfam ben .l^al§ abgemurjett" (9?enter§s

:^aufen 1815).

5Sgl. ©d) melier 2, 576, wo jeboc^ ba§ SSerbum fe^tt. ©(^ottel

J^aubtfpt. t)ot murfein.

IHus neutr. 1) ba§ ©emüfe b. ^. toorjugSweife bie jur ©^eife gebraud^ten

£ot)larten. ©o nur in Dber^effen , wo bie Derf(^iebenen ^o^Igemüfe folgenber

©eftalt bejei(^net werben: Koelmus (meift gefpro(^en Kilmüs), äßei^fraut, auc^

Lumpenmüs genonnt (Sftor ©. 1414); grin Mus,
f. g, brauner ^o^l, SttanS-

fo^l; sür Müs, ©auerfraut. ^n S'iieter^effen fennt man biefcn altern ©ebrau^

beS SSorte§ muos nid}t mcl)r, nur, wie gemein^od)beutf(^, baS ßollectitoum ©emüfe;

etiebem fanb berfelbe aber an^ bort.ftatt: in einer 5laffeler 3ie(^nung öon 1479

wirb bie ©ulje bem 2Ku§ gegenüber gefteHt: V*= [b. f). 500] krudes zu sollzen,

850 krulz gekauft zcu tnusen.

2) unb masc, ber au§ 3^'''^^f^<^" o^cf Söirnen aud; wol SIepfeln gefeilte
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S3ret (Som)5ott): 3*^6tf(^enmu§ , 33irnmu§, 3le;pfetmu§, welcher [ti^ Ü6er ben

SBinter aufbewahren l&^t unb ein fcelieBteS^uge&J^ob-e (3D?ufenbrob) für £inbet

unb ©efinbe bilbet. CDie ©a(^e ift in ganj Jpeffen fcefannt, ber 9?ame für bies

felbe ober, a)iu§, nur in S^iieber^effen, 3i^9C"^a^"/ .§er§felb, gulba gebräu(^ti(^.

3n Dber^effen I)ei§t biefer Som^ott §onig (f. b.), unb nur feit 1840 etnja

fängt bie 33e§ei(^nung 2)hi§ au(^ bort an, Singang ju finben.

miieser msc, neben DuckmUeser fe§r gebräud)Ii(i) : ein finfterer, ^etm*

tü(fif(f;er 3}?enf(^. ©iemefgegenb.

miifSClielil, ^eimlic^, befonberS aber: betrügedfi^, berfa^ren; „er ^at

gemufd^elt" er t[t ni(^t offen, nic^t e^rlic^, tserfal)ren, i)at betrügerifd) gefianbell.

©e^r häufig im <Bpid, jumol im ^artenfpiel, gebrandet. 2)htunter mxh an<S)'

fuscheln, muscheln und fuscheln gffagt. 9'?ieber|effen. 3Sgl. fuckeln.

inusselil, bemusseln, einer ©a(^e, namentlich einem rein genjafd^enen

bleibe, bie «Sauberfeit benefimen, ein tüenig verunreinigen.

musselig, ein ttjenig unfauber. Sftor <S. 1415,

Jflustcr msc. wirb in neuerer ^dt Jiäufig al§ ©(^eltwort gebraud)t:

„<3)u dufter!" b. f). bu 3nbegriff aUer'^SJic^tStüürbigfeiten. (SSgL ©^jiegel).

ntuteil c. Genit., 2)Jut b. f), 8uft na(^ etwas ^aben, etwaS inrlangen,

Begehren, man soi auch das gelt von jnen iiemen zur stund, wan sie des mudende

sein; SBattenfteinifc^e Urluube Wom % 1405 in ßenne^ Öei^e ju 8®9t. Cod.

prob. ©. 276. Wilicher do unschuldig werden wel, den dy richter gebyte vor

gerichte ob he ez mullet, da mag he es werden unschuldig. Statuta Eschen-

wegensia ©. 3. wo eyn ussmann erschlagen worde von eyme borger und

nymandes habe, der gerichtes mute. ßbbf. @. 10. S^Joc^ je^t prt man ju^

toeilen: „ba§ mutt mi<^ nit^t" b. ^. i^ i)aU baju feine 8uft; aljnüä^ wie in

ber ©(^riftf^rad^e anmuten gebrouc^t wirb. SSgt. ©c^ melier 2, 656.

abmuien, bie ßuft obwenben, abwenbig machen. „1 f. (wirb geftraft)

§an§ 3Saltl)er §u SDrei^ba;^, ba§ er ^ax\§ Saften fein £ned)t, al§ er 3.me im

falben 3ar o^ne toerwiQigung au^ bem ®ienft gangen, ol^ne uorwi^en l)att

obgemuett^'. äBetterer ^u^regifter Don 1583; unb öfter, ©(^eint je^t auS^

gcftorben.

]fj[litk.iir fem., freie 2ßa^I, freie§ 33elteben' nac^ ßuft unb 9'Zeigung.

6in in 9}Jlttell)effen fe^r gebräuchlicher 2tu§brucf, Mödkoer gej^ro^en. „®a§ ift

euer 2Jiutfür", ba§ fönnt il)r machen, wie i^r wollt, f.
koer.

Ifltltsclie, Mützsche, Mosche, im' 15. 3ar§unbert eine gangbare SSer^

fe^rgmünje in Reffen; nac^ galden^einer ©täbte unb ©tifter 2, 122 fec^g

^Pfennige betragcnb; ein onbere^ Wlal wirb fie (S'^'^ff^j^ift f« ^eff. @efc^. u.

gß. 3, 174) für ben fe#en S^eil eine§ ©c^iOingS erflärt. „3e§n a)h"i|fc^in"

foUte nac^ §. 11 ber ©eric^tSorbnung öom 14. ^pxH 1455 berj^nige al^ ©träfe

iejalen, W£lci)ei eine Sabung oor ©eric^t unbefolgt lie^e.

©. 3eitfd)rift für I;eff. @ef^. u. S^. 4, 82.

Hlutticll, Muich msc. wirb jwar gewö^nlici^ ol§ SSerwa^rfam Der;

[tauben: „Steffel in ben 3)Jutc^ legen" (bamit fie nachreifen, mürbe werben;

biefer SKutc^ befielt mcift aü§ bem 33ettftrol)); „er ^at noc^ @elb im 9[)?utci)"

b. f). ^eimlic^ verwahrt, »erborgen; „fic^ einen 3Kutc^ anlegen", Dbft, @elb u.

bgl. nac^ unb m6) anfammeln al§ einen 95orrat für fpätere Qqüqix be§ 9}?angel§. .

©c^mibt wefterw. ^b. ©. 111. ©(^melier 2, 647-648, wo 2)?auten fem.

in gteicJ)er 33ebeutung aufgeführt wirb.
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2t8er e§ ift tiefe Säebeutung eine nfegeleilete, Mutich Gebeutet , n)ie boS

at§6alb folgenbe, »on Mutioh abgeleitete 3tbjecttüum fd)on I)inrei(^enb auSweift,

unb aufjerbcm 2llt)eru§ au§btülttc^ angibt (Dict: 231. Z^ija: Limus, mulich i.

[iJ)letmi(^t erben im |ee. Maltha, bet mut(^ in e^m fee [womit 2,ox\ unb ßrb'

^ef§ gemeint [inb]): 2}?ora[t, 3)?ober, 'Bdjlamm.

lillltclli^, moberig, 3)Joberbuft tion fid) geüenb; mutchig tie(^en ift eine

gelinbere 33'ebeutung alg mutzig ried)en; letzteres -fcebeutet faulig tieften, nad^

93emefung rie{^en; ieibe 3Iu§brü(fe fiiib überall, am meiften unb ben Unterfcl)iel3

am beftimteften betonenb in bet ©laffc^aft 31^9^"^^^"" wblid),-

@g ift Mutich eine SSariation ober eine Slbleitung üon Mot, Storf, 2}(ober,

2)?oraft
,

' n3el(i)eg ^ott in ber angegebenen 93cbe.utung in ©^molfalben, ttjie

weiterhin im oftlidien ®eutf(^lanb (äbelung 3, 294) gebräudjlii^ ift. Sle^fet,

@elb in ben ^utit^ legen Gebeutet mitl)in , ba§ Obft in bunfclm Sßerrcarfam

ttjeicl, bog @elb jü „©^immel:pfennigen" rretben leiten.

liiotig ft)irb nod^ t)in unb «hiebet in ber 58ebeutung fc^Iammig, unfouber,

geljort, ganj im eg ber Pfarrer M. .ipattmann SSroun ju ©rünberg in einer

^rebigt im ^a^v 1612 gebraud)te: „wirb ber (Sd)nee obge^en, wirb- e§ fotig

ünb motig werben". (Spekulum senectutis. 1612. 931. §4b).

]fS.eit5K. i) masc. etwag 9lbgeftum^fte§ , ein übgebTO(|ene§ ^tüi] „bu

^oft ja nur einen iD?u| fte^en la|en". '^w man(^en ©egenben j. S3. im ©ebirgös

tl)eil ber ©rafidiaft ^iegen^ain ift 9J?ii| ein fe^r gewß^nlid)er 9Jame uon ©d)äfer=

:^unben, weil benfelben bort ber ©(^wonj gewö^nlit^ abgeftu|t- wirb, unb fie in

folgenben ©enerationen vermöge biefer D^jerotion fogat furjf(^wän§tg geboren

werben. Slus^ ba§ fdiwanjbfe .!pul)n (^ullorfdi) ^eiJ3t i)kx unb ba t)(U|..

2) fem. vuiva. <Bd)v nbi\6), e^ebem aud) in nieberbeutfi^er, im fci^fift^en

unb weftföUfd)en .!g)cffen noä) je^t u.bli(^r, g-orm felbft au§erl)alb biefer 93ejirfe

gebräu(^lid) : Mutt. Sin wilbeS «SdiWein l)at 1581 feine ä^hittl), feine ä)iutter,

aucl) fdne ©utten om SImen. ßanbau ®ef(^ic^)te ber 3agb ©.230. .Urf)>TÜngli<^

mu^ Älutz aud) 9}hinb bebeutet I)aben f.
mutzen unb bie üblii^fte Benennung

ber Vulva, %., bebeutet an fid), wie no(^ jetji in j^raiifen., gleidjfollg 9)?unb.

3n (Sifen^aufen im' 23reibenbac^er ©tunb würbe bi§ in bie 2)iitte be§

Vorigen 2s«'^i)unfcert& alle fieben Sa'^re ein ©erid)t übet bie- (Sigenleute bortig«

©egenb geljalten, um ju unterfudjen, '•ob bie lanbgräfifi^en (Sigencn Sßeiber Ratten,

wel(^e lanbgräfif(^ -ober . abelid) eigen waren. ®Ql)et l)ic| bief«§ @erid)t baS

SJJut^en gerieft, wenigfteng im 2)cunbe be§ 2Solfe§, unb ©ftor üerlateinifc^t bo8

beutfd)e SCBort buri^ Judicium cunnagii. <S. Küche nbecker Anaiecta hass. 3,

89—91. gftor b. 9lec|t8gela^rtl)eit 1, §. 385;" 3, 1414 fc^rcibt er aber

SKauje unb SO^aujegeric^i. SSgl.. SlbeUing s. v.

SEer im gulbaifdjen beim Slusbreft^en ber Se|te ift (^„ben legten ©c^lag

t^ut"), »on bem fogt man „et ^at bie 3J?u^" ic^efpt. 3}iui^). S)ic| ift eine

gigur, wel^e, au8 ©trot) geflochten unb mit 5ffieiberflcibern angetl)an, bemjenigen

weld)er jule^ü im ®orfe ou§brif(^t, an ba§ ©d)eunent§or gel)en!t wirb. 2lu(^

fonft wirb im ^ulbaifd)en 3Jhi^ al§ (Sd)impfwort betwenbet.'

itilitKCll. 1) maulen, ben 3)2unb aufwevfcn, eben fo üblid) unb in

mand)en ©egentcti nod) üblidier al§ tro^n. ©(^mibt wefterw. 3b. ©. 114.

2)'faulen, in SSerwefung übergel)en.

miitzi^, möizig. 1) maulenb , trüben, toerbrie^lid;cn 2lngefi(|t6;

meta^^orifc^ m6) oom^immel, won ber äßitterung ge6raud)t.

2) faulig, befonberg fouligen ®erud), 2]crwefung§gcrud) üon fid) geben,

©e^t üblic^: «mu^ig ricd^cn".
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liaclltlailili^ adverb., tia(^^er, borna*, ^ierouf, f))5ter. DSergraf*

j"($oft .^onau, nomenUi(^ in ©teinau öblid). 3"*^^^^^" ^^^'^ hk\t^ SQBort oui^

abjectiüif;^ üerwenbet, «jie ba§ gemetn^o(^beut[ii)e na^t)ettg.

Maclit. Sciigniffe für bie alte ^eitberedjnimg nac^ 9?a^ten ftatt m^
Sagen awS .Reffen: (Sine Utfunbe bcr 2lbel[)eil) vion ^eimba^ unb i^reS ©o^ne§

8ubtt)ig über ®üUen an ber SDlu^W ju ©teinerjt)au[en , bie fie an bo§ £lofter

5?albern Derfauft f)ottcn, i[t batiert 1329 „uf ben ©onabent toier^e{)in na^t na(^

SDftern". ®erid)tstermtn »on dry verczen nacht (breimal »ierje^n SfJäc^ten):

Statuta Eschenwegensia, herausgegeben üon 9? oft eil 1854. Unb fo anber»

JuärtÖ öfter.

9?o(^ je^t lijtrb ba§ ^io^en beS glac^feS no(^ 9?ac|ten, nic^t nai^ 3:agen

gerechnet (ber §(a(^§ mu^ fo unb fo toict 9fä(^te in bcm 9to§e liegen um ju

to§en, p(i 5U werben), eben fo ba§ Siegen ber meiften ©etreibearten unb

©dmereien in ber (Srbe, beüor biefelben feimen (5. 93. üor allem ber ©urfen*

lerne); auc^ bie SKenftruotion njirb in il)rer CDauer faft au§na^m§lo§ nac^

Sßat^ten beme§en.

Tag und Nacht, melampyrum nemorosum f. Tag.

Nachtbrod, 9'?a(^te|en, Slbenbbrob. SBirb nur juvüeilen nod^ gebort.

„®arumb t^ut man l)ie genug, fo mon jnen (ben „frembben ünb au6Ienbifd;en")

ein jel;er Pfennig ober nad)tbrob gibt, tonb left fie furter§ ^affiren", ^o^.

gerrariu§ uon bem gemeinen nu^. 1533. 4. ^l. 62b.

Iiaecllt, anä) naechten, adv. (richtiger nacht, nachten), geftern (über

9?a^t, fo ta^ eine '^ai^t basnjifd^en lie^t); ^ier wie in ganj ©eutf^Ianb ttolf8=

übli(^, nur nidjt f(i)riftbeutf(|.

naechlzabend (naechl ze abend), geftern Slbenb.

enignächie, toorgeftem (S^ulba), öndignaecht (3iegenl)ain unb Dber^effen),

boffelbe.

tornaechi (^aungrunb), wieberum boffelbe.

„©eftern" ift wenig, „tjorgeftern" faft gor nic^t öolfgüblii^ in .Reffen.

UTadeloelir. ®iefen SfJomen fü^rt ein e^ebem in gonj -ipeffen fe^t

!6efonnter, ja gewtfferma|en berühmter, je^t (feit etwa 1830) fo gut wie »ööig

»ergebener ©tein, weli^er im ©üüingSwalbe an ber ©tro^e bon j^^riebewolb na(|

Söerla ((Sifenod)) fteljt. 63 ift berfelbe eine ^forte im fleinften 9[}?a§ftabe, fo

ba| ein 3)2enfcl) nur frie(^enb unb bo«^ nur mit 3Kül)e burc^ biefelbe ^inburi^s

f(^lü))fen fonn; biejenigen ^erfonen, welrf)e jum erftenmal bei biefem „SfJabelofir"

toorüberfomcn
,

pflegten jum ©(^erj buri^ boffelbe ^inburi^gebröngt ju werben,

unb eS würbe biefer ©c^er§ no(^ Im 5lnfonge biefeg 3orl)unbert8 regelmäßig

ausgeführt. 2)er gegenwärtig ba§ „iJJabelö^r" barfteltenbe ©tein ift \Jon öanb»

grof 2)?ori^ in ben erften 3o^ren feiner 9iegierung, jwifc^en ben Sauren 1593

bi§ 1598, an biefer ©teile errichtet worben, unb üertritt einen ^ier geftanbenen

:^ol)len 33oum, weld)eu bi§ bol)er ju jenem ®ur(f)frie(f)en wor uerwenbet worben.

©. Pauli Hentzneri itinerarium (o. 1598—1599) VratisJaviae 1617 p. 5. ®iefe§

S5ur(^frie:^en bur(^ ben. ^o^len 33aum war jeboc^ in älterer, jumol oltefter, ^eibs

nif(^er '^nt, !eine§wege§ ein ©t^erj, fonbern würbe ol§ Jpeilmittel für 9)tenf^en

unb 2:l)iere angewenbet, unb f^oter, öielleii^t wiHfürlid), in ©djer^ x^erfebrt.

S5enn ba§ $Dur(^frie(|en burc^ ^o^le ober obfi^tli(^ gefpaltene S3äume wirb big
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auf ben heutigen SEag in J^effen aW .IpeilDerfa^ren gegen 93rü(^e (hernia) an-

gettjenbet. SSgt. Grimm Mythol. (2) ©. 1118-1121.
Ucfirigens gi6t e§ ein jTOelteS S^Jabelö^r bei .§apa(^ am ®ertt)ig8^agen,

wo fteiti(^ je^t weber ein 23aum gum 2)ur;^!ried)en me^r [te^t, no(f) ein ©tein
als beffen ©tetlüertreter, o^ne Qmi\d ofcer el)ebem ein 23aum, bem im <Sütting§=

Vüalbe ä^nltd), geftanben Ijoben irirb; ein britte§ am 8lll)eimer.

Mali, Nähe neulr., eigentlich fem., p^re, iy?a(^en (anbertt)nrt§ ^fJau,

Miauen ©cömcßer 2, 667), navis. 2Cßenig gebrciu(I}li(^ , inbe§ \nd)t untefannt.

2)ic über bie 8at)n obet^alfe be§ S)orfe§ Sftgenftein fü^renbc gä^te trug ben

9?amen S^iä^e ganj eigen§, wie ein 92omen ^ro^stium »gl. (Sftor beutfc^e 3te(^t§gel.

1, 710 §. 1761: „3""^ nä^e^ ober ber fdre jnjo ftunben t)irüon warb eine

ei(f)e »on etli(^en 60 f(finden .erforbcrt". „p^re ober glö|e, inSgemein ba§
^äf) genonnt". ßngell)arb (Srb6ef(^r. 2, 501. ^af)er ^ei^t bie an biejer

©tette gelegene 9}?ü|^Ie no(^ je|t, wiewol ba§ Sf^o^e feit faft ein^unbert ^a^ren

üerf(i)nsunben ift, bie SJä^mütite unb fogar bie an eben ber ©teüe angelegte,

ba8 9?o§e tierbrängenbe ^rücte über bie 8at)n bie 'iftäi)hxüd^, ein SfJame,

n)el(^en neuerbing§ au(^ bie in ber Umgebung ber 23rü(fe angelegten ®ei)öfte

führen.

IVaiiie, im ©inne be§ mobernen „?)3erfon", wirb noc^ ^eut ju SEage in

ben 3iJ[önimenfe^ungen : 3Kann§name unb 2Beib§name I)in unb wieber »ers

nommen. „Lyt eyn man by eyme icibesnamen ane eren willen — — worden
se des oberczuget met drien eren nachkeburn, ez si manssnamen ader tcibesnamen

etc. Statuta Eschwegensia t)erau§geß. ». Stöftell 1854. ©. 5. 9lm ^äufigften

l^ört man e§ in j^ormetn wie biefe: „aüeS tva^ 3)?onn§namen ^ot, ift brausen

im .^eu" = aUe 3JJann§j)erfonen , u. bgl. m.

H'arde fem., 30?ulbe. 9?ur im .^anouifi^en üblit^, unb jwar me^r in

ber 9?iebergraffc^aft al§ in ber Dbergraffd)oft. (g. Silbern 8 Dict. 231. ddiiib:

alueus, ein gefceS oben weit, ein narten, boll, mulen, tarJ

23gl. Bolle.

iiaerlicli, bürftig, fparfam, taum; in ganj Reffen, wie au^ fonft in

SDeutfdjlanb bolfSüblii^, nur nii^t fi^riftbeutf^. „^ette fie jwar gefennet, e§

gebende il)n aber gar nä^rlid)''. 2}iarb. ^egenproceffacten w. 1658. Slltf.

naru, angustus; angelf. nearo. ^m §tDfd;meufelcr erf(^e.int ba8 Söort nod^

überaß; gu aüerlc^t fotl e§ wot SSürger gcbraud)t l)aben (in Öenarbo unb

SBlonbine). ©djmeller 2, 701. »gl. F. Bech in 5pfeiffer§ ©ermania 5,

242-243.

lielli^ wirb im 3lmt ©rolenlüber genou in bemfelben ©inne wie

naerlich gebrau(|t, unb ift wot nur eine entfteUte 9lu§f)}roc^e toon naerllch.

M'arreii plur. , bie bur(^ einen ^nfeftenftii^ miSgebilbeten Qmd^^in,
wel(^e anberwärt§ 2:ofc^en, ©(flotten, ©d)läu(^c ^ei^en. ^m .Ipanauifdjen, toor=

jugSweife im Unterlanbe.

IVarreilliaiiS. ®iefe ^ßejeic^nung führte in ganj .Reffen, borjugS*

weife tn S'cieber^cffen , ba6 ®efängni§, unb jwar bi§ §um ^ai)X^ 1806 bcinalie

au§f(^lie|li(^
,

jumal auf ben Dörfern, in wel(^en fid) ^atrtmoniaI(^eric^te mit

©efängniffen befanben. ©eitbem ift biefelbe au6geftorben, unb würbe f(^on um
1816, ol8 bie ©cfängniffe mit bem Slufpren ber ?)3atrimonialgcri(^t§barfcit aii8

ben Dörfern gänglic^ tocrfi^wunben waren , faum noi^ gcprt. 3n Gaffel üers

fcbwonb ber SfJame mit bem SBranbe be§ 9iefibcnjfd)lo^e§ am 24. Sf^ouember 1811

;
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ba8 an ba§ ©(^lo^ ongeBoute unb in fenem 93ranbe mit jerftorte ^ofgefängni§
l^ie| „ba§ 9?atren^äu§c^en", unb bie an biefem ©e[ängiit§ öorBei, üon bem
©c^lo^e nac^ ber 9Iue fü^renbe 33tücfe, beren Srüinmer noc^ im 3af)r 1830
toorf)anben »roten, ^ie^ bfe SiarrenbrücJe.

Utfprüngltc^ t"^rte biefen Spanien nur ba§- ®re^f)au§ , 2)Tia^au§ , in

tt)elc^e§ 3Serl)red)et geringeren ©rabeS gefegt unb ber öffentlichen SSerfpettung

^jrei^ gegeben tuurben.(f. Kasten, Thorenkaslen), beren e8 in bcn meiften größeren

©täbten, §. 23. in SJiarburg auf bem 'Maxii unterl)al& be& ^atootS, gegeben ^at,

unb tüeldje bi§ vveil in. ba§ 17. ^ar^unbert toort)anben blieben. ®iefe eigent=

Iid)en 9iarren{)äufer , tt)eld}e bi§ in bie ' neucfte 3eit no(^ für Sßa^nfinnige ' in

2tntt)enbung famgn, meint gif-c^art im i5^toi)a^: .

^
Dber wie man le^rt in Dil ©tebten

' S3ö| Seut in 9'?arren{)eu^Iein betten.

©. 3eitf(^r. f. ^eff. ®efc§. u. 8anbe§funbe 4, 82.

I¥ast msc.
, fe^r gettjßt)nlid)e ^effif(^e gorm für 2Ift, njic au(^ in 23aiern

©d^meller 2, 712. 5Do(^ ift bie§ auc^ ba§ einjige ober faft einjige Söeifpiel

(»gl. Nobis) eine§ bem antautenben 9t ober 6 toorgef(^lagenen 9?; \6) wenigften§

\^o^^ §. 33. Spätem für ^tem niemat§ geprt. .
*

'

nau, genau, faum, mit 9?ot. Dber^effen, boi^ ni(^t fc^r Ijäufig, njienjot

in biefer ©egenb bie j^^amiliennamen ISau unb Gnau ju ben »erbreitetften ges

Ijören. „der dan nauw von der kranckeyd uffgeslanden was" 2ß. ©erften*
•b erger bei Schmincke Mon. hass. 2, 437. ©afjfc^llrfer 2jßei§tum üon 1506
Grimm Weisth. 3, 375. % j^errariuS \3on bem gemeinen nu^ S^Zorburg

1533. 4. braucht nau fel)r oft in ber 23ebeutung »on na§e (ügl. ne).

nau ift übrigens in faft ganj 2llt^effen bie üblti^e 9tu§f))ra*e »on neu,
novus. S)at)in geprt ber Drtgname S'JaufiÖ, 'tt)elct)er breimal öon no(f| üor=,

^anbenen §Drtfd)aften (bei Ta\xl\x&izn, bei ©^angenberg, bei 9Jeng8f)aufen), einmaf

toon einem uralten, je|t aber ausgegangenen ®orfe (im ©ullingSnjalbe) , einmot

in moberner gorm (S^eufeS bei ©omborn im j^reigeridjt) borfommt, unb eigentlich

der niuwe sez, neuer ©i^, lautet. 2)ie ^emot^ner beS @el)öfte§, weli^eS im
16. 3ai^^»nbert neben ber neu erbauten SBrücfe üb^r bie Sa^n bei 93runger§s

i^aufen angelegt tnurbe, ^ie^en 1560—1570 nur: „@ropl)anS önb ßlein^anS üf
ber naiven brucEen", unb nacl)^er lange ^<x{)xz „bie SZanjbruder'' (9ieubrücferj»

3e|t fül^rt ba§ ©e^ofte ben 9?amen „^rü(ferf)of".

näufelll (meift neifeln gefproc^en), ^ülfenfrüc^te du6 . ber ©c^ale

nehmen: ßrbfen auSnäufeln, S'Jüle näufeln. ^m <S(^matfalbifd)en au(^

gebräuchlich für abppcfen (Seeren, Skn^z). 5lllgemein üblit^, n^ie aud) in

gronfen; ©^melier 2, 683. ^xi ber Jffietterau fagt man laufein (2Beiganb
cber§eff. ^ntett. 331. 1846 No. 61 unb 55).

nailt, nichts, '^i^t nur no(^ in Dber^effen unb an ber ©(^tt)olm, eljes

bem aber au(^ in Siieber^effen üblii^, n^ie bie^ jalreidje 23eifpiele bei 23urcarb
Sßalbig, bei 2)2elanber Jocoseria (?tc^ 1604 No. 578: Sö^c^e, ßö|c^e, bu

barffft mir »tot ein ®efeichen fein, bu nimbft ben ©(Reffet 2öa^^ »3on mir, onb

läft mir naut be toinger mein ©a»ü fterben";.— au§ ©ermerobe) u. a.

Benjeifen. „©agt, fie njiffe naut batum" 3J(arburger .l^ejen^sroccffacten »jon 1579
unb fonft fe^r oft. 3ft boS a^b. neowiht, ml)b. nicht, nicht, altftief. näwet,

naut, angelf. näviht, navhl, engt, nought; ben le^tern formen fc^lie^t fi(^ unfer

naut an unb fte^t üon ben ^ottbeutfd)en formen merflid) <xh. ©rimm ©ramm.
3, 721. 5Diit ni(|t toirb e§ niemals »)er»t)cd)felt ; biefcS lautet nit, nel.

©. aut.



282 Ne — Netze.

iie, na^e, t)efonber§: Mm^e
, faft; im fiibti(^en D6er§e[fen bte geläufigfte

§orm^ 3?gl. nau.
.

UTeffeil plur; tani., SSIattläufe. ©el)r übtic^, om meiften in 9?ieber{)e[fen.

IVeid msc. ift'in ber gemein^ocf)beut[($en SSebeutung weniger boIf§mä^ig,

iuenn (^(ei(^ ba§ SBort »erffanben unb na(^ Umftänben au^ gebraucht n?irb ; ba§

2SctE bebient [ic^ lieber ber Umfi^reibung : „er gönnt (gönn) i[)m nid)t§" , ober

be§ 2Borte§ rachgierig (f. b.). ^m 16. ^ar^unfcert mu| inbeS bie alte unb
eigentlidje 33ebeutung ' be§ 2ßorte§: ^ampfgier, geinbe§^a^, no(^ lebenbig unb
eben aut§ in ßeffen im ®ange gewesen fein; benn ^an§ ©taben fagt in

feiner 9ieifebefd)rei6ung (^ßeltbui^ 156.7. fol. 2, 51a): fie fc^neiben jCjnen offt^

mat§ arm ünb beiu lebenbig ab, üon groff^m neib. (Strobtmann Id. Osnabr.

©. 146 bejeii^nct biefe 23ebeutung al§ im 2tb]ectiüum nydsk bamal§ (1755) im
SD»nabrü(!if(^en no^ lebenbig. •

fMeiiei^e« 3" ^^^^^ Su^regifter »on get§berg au§ bem 3a^r 1462
fomt Dor: „VI punb gab .§ennc .^ilbebronbt, al§ er bij nebii tinb na(^t jcu ber

[tab^orte bor(^ ba§ geneifge ging!" Seitf^rift f. ^eff. @ef(^. u. M. 2, 376,

wo ba§ 2[Bort Don Sanbau burt^ „S^allgroBen" crüärt wirb. 3(nerbing§ wor
in äiterer 3^1^ ^^^ ®ef)en auf ber ©tabtmauer unb auf bem.SL^all an mim
Drten bei fi^werer ©träfe verboten, bod) folgt barau§ nod) .ni(f)t, ba| ©eneige
ein aiJ^clIatiötfc^er StuSbrud für SBaügraben fei; e§ fann re(^t wol ein Sigen=

nome eine§ 2i)eile§ be§ ©tabtwaUeS gewefen fein.

ii^iii^ neu, nieberbeutfi^e, im fä(^fifdjen unb weftfälif(^en .Reffen ge-

bräud)li(^e gorm für fein.

JSTefke fem. ift in ganj 2Ittf)effen feltfomer Sßeife ber S^ame »on chei-

ranihus cheiri (©elüeielein, Sadj, ird^renb bie Steifen ©raSblumen (bie geber=

nelte 'geberrö^djen) ^ei^en.

IVesperi^ msc. ift in ©d)malfatben unb (war wenigfteng im SInfong

biefe§ 3«rt)unbert§} auf bem 9{id;eI§borfer ©ebirge ber ^f^ame be§ bort ^äufig

§u 2;age geförberten ©c^werfpat|§.

®o^ biefeS äßort qu§ einer bebeutenben ßntftellung hervorgegangen fei,

fann faum einem 3^^^'f^^ unterliegen; wie inbe§ ber 5?'ern beffelben au8 ber

4inÜenntlid) mac^enben .ipülte l)erau§jufd)älen fei , barübtr fonnen §ur Qext !aum
SSermutungen geftottet fein. 2)c'Dgli(^ wäre e§,- bo^ Nesperig (ober Nespericht,

wie au(^ gef^rod)en wirb) eine abjectiüifd)e 5lbleitung tocn StSbeft wäre, wel(^em

ber eben gebrodjene (&d)werfpat^ äi)\\M) fie^t.

nessct adj. (üon nöseln, nösseln), wä^lerifc^ im (5§en; wenn jemanb

an eine i[)m Dorgefe^te ©:peife ntt^t redt anbeißt, mit ber ®obet barin l)erum=

ftört o§ne ju e^en, ober fie gauj Derfd;mä^et, fo fagt man bon i^m „er ift

gewaltig neffct im (S^en". §ulta.

SSgl. nöseln.

M'estkiitzclieti neutr.,>ber jüngfte, fleinfte SSogcl im 9?efte, unter

einer 33rut (von .i^ünern, ßnten, ©änfen); — ba§ Ic^te Äinb einer @l;e. Sltlein

}ibli(^er 2Iu6brud burc^ ganj Dber- unb 9iieberl)effen.

Neströssel, boffelbe, im ^aungvunb.

SSgl. Frommann Mundarten 5, 416, Wo eine anfe^nlide ?Rei6e toon 2lus=

brüden bicfeg ©inne§ §ufammengeftcnt ift, unfere beiben jcboc^ fel)len, wä^renb

bafelbft ISesirücker al§ t)effifd) angegeben wirb, weld)e§ i(^ nicmolS gehört l)ahe,

H'etze fem. 1) obcrl)effifd)e gorm für bo8 gemeinl;oc&beutfc§e 9?a|e,
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gonj wie in 23niern ©(^melier 2, 721; c§ mu| für 9?e^c ein alteS nazi [tott

na§i üorau§ge|e^t ttjerben. „®§ i[t ein fi^limm ^ül)if njenn ^üit »iel 92 e| ^afcen".

„CDie ne^ ijom SBaffer" ^etnr. Sngel (Bijn gan^ graw[amli(^ gefdjidjt k.

einer groffen SBnffetflut — in äKorburg. 1552. 4. SBI. 3I3b.

2) na^e ©teile im gelbe, ^^fut)l. ®em ßan§ uon ^oringenterg (©orns

fccrg) würbe nom ßonbgrof Jpemrid) ein ^ful)t jwil'c^en Öongenftein unb 9tüen=

borf im 5Beerfd}ie^cn ju ßel)en gegeben , nm bafelbft einen gtfi^teic^ onjulegen

(ßennej) ßeit)e ju 2©9?. Cod. prob. ©. 838); biefer ^^fn^l, allmälic^ jiemlic^

ouSgetrodnet, je^t ein ®ef)öfte, fü^rt ben ^iamen bie 92e|e.

3) Urin, in C6erl)e[fen fe^r gewoljnlid). . 3"^ S^^i^ 1381 mn^ten bie

ouj ber 2)ielnau 33elagerten „ire eigin ne^ nnbe fe^i^e bringen". 2Big. ©erften»

berger bei Schmincke Monim. hasg. 2, 501.

3Sgl. 3eitfc^rift f. t)e[f. @efc^. u. S^. 4, 82-83.

netzen wirb jwor an(^ wie gemein^oc^bentfc^ gebrau(^t (anfeuchten),

inbeg in Dber^e[fen and) »on bem S3eftvcuen be§ 28robe§ mit ©alj: „ne^ bit

bo(^ ©als jum SSrob". 2(u^erbem i[t e§ in ber neueren ^qH für ^rantwein
trinken fel)r libli^ geworben, ne^en §u fagen.

neufäng;iscll (neufängsch), neugierig ; an ber ®iemet niggeßnksch;

H^iggefunk msc. ein neugieriger ä)2enf^; ©e^r üblii^.

neuscllieri^, neugierig, im oftlidjen .Ipeffen bie üblii^fte gorm. ®a§
SBort gierig i[t au^er „radgierig" (f. b.) weber einfat^ no(^ jufammengefe^t

bem SSolfe geläufig. 93gl. mjschyrig in bem ^biotifon üon gaUer§leben, |>off-

mann in Frommann Mundarien 5, 157.

H'euntöfiter, tiefer 9?ame be§ SSogelg wirb ^ier wie anberwortS

metfl^^orifc^ ßon einem »erftedten, fleinlicl)en, auc^ wol l)omif(^en unb tücfifdjen

SDienfcien fctir gewDl)nlid) gebraucht. „9?euntD.bter, tüc!ifd)er £erl" au§ ber

@raffd)aft ^o^enftein im Sburnal tion unb für ®eutfd)lanb 1786, 2, 116.

J^in unb wieber wirb tn Dberl;effen üon ben Äinbern alberner Sßeifc

ber §irf(^fäfer SZeuntöbter genannt.

nietlerrucken, wieberfäuen. ®a§ SBort ift nur in ber ©raffc^oft

3iegen§am üblich, weniger gcbräuc^li^, ober nid)t unbetannt in ^iieber^cffen

;

e§ ift eine ßntftellung be§ ri{^tigen iirucken, abermalS auffto^en. '^n Dbers

!^effcn racken (f. b.).

niederträcllti^, in -Reffen wie aud) fonft in ber 3Solf§f^rod)c ber

beutfi^en ©tdmme in feiner altern unb urfprünglid)en SBebentung gebräu(^lid)

:

^erabla^enb, bemütig. Sinen 33etcg au§ öltcrer Qnt f. D. 9iommel ©eft^ic^te

toon .Reffen 4, Slnm. 297.

niertlicli bebeutet in pbert)effen, befonberg in beffen fübli(^em St^eile,

wo ba§ SBoit anwerft ü^li^ ift:' leid)t Beriefelid), reijbar. „®ie ©utebel (SBein-

ftode) finb gar niebtid)" b. i). fle wollen gut gewortet, »or bem groft gefd)üfet

fein,, fie erfrieren unb toerberben leid)t, nehmen eine nad)lo^ige 33e^anblung glei(|*

fom übel. „'Do§ fiinb ift gor niebli^" = wunberlid), frittlic^, rei§bor. • „®ie

(ilte grau ift nun gar nieblid) worben" ^= grämlii^, eigenfinnig, wunberlid).

Söa§ bogegen gemeinl)od^beutf(^ nieblid) ift, bejeidjnet ber Dber^effe bur^

nüfeUc^ (f. b.).

®er einzige SSeleg au§ älterer 3^^^^ weldier für bo§ 2Sort nieblic^

Qufjubringen fte^t, ift ein in ben ^ereid) tiefet ^^^otifong gel)öriger: Schannat
dioec. Fuld. 3l9: dass uymandes als niedlichen, nützlichen und bass schüren vnd
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veranlvrorten möge, als ein erizbischof zu Mentz, ben f(^on Scherz-Oberlin
2, 1126 angefüfitt ^at. ^ter f)at niedlich biefelbe 23ebcutung, weldje baS alt;

fä(f)[if(^e niudlico im -g)elianb (6, 21 u. oft) Ijat: forgfam, ern[tli(^, nad;brü(fU(^,

eifrig. Stii8 biefer SSebeutung, U)el(^e bem mt)b. sich nieten fef)r na^e ent[^ri(^t,

!ann fi(^ Iei(^t bie 23ebeutung: e8 mit einer ©a(f)e genau nel)menb, unb barau§

weiter bie 23ebeutung xeigbar, Iei(^t Derle^ti(^, entwitfelt I)aben. ^^u§ biefer

Ie|tern aSebeutung aber folgt erft bie gemein|o(^beutf(|e 23ebeutung üon nieblii^ =:
fein, flein unb jierli(i) [wiewot nieblic^ im Je^igen ©inne \\6) aü6) bircct au§
ber SSebeutung nieten, ficf) onftrengen, genau arbeiten, forgfältig ausarbeiten

(Semmel ler 2, 715—716 unter 3} ableiten lä^t].

UTiet msc, Öuft, Sifer, Sefirebcn, wie ba§ al)b. niut, nur im <B,i3)maU

falbifi^en üblid), meift nur no6) in ber 3ieben§art: es hat mich ein Niet nach
etwas, icE) t)abe öu[t, bin eifrig barauf au§, bin er^id)t,

es nieten mich nach etwas, id^ ^abe nat^ etwaS SSerlangen, e§ gelüftet

tnic^ nac^ etwaS. ©c^malfalben.

. aieinwalb §enneb. 30. 1, 109. 2, 91. 92.

llTiggeiMoere fem., ber S^ame be§ ^irfc^MferS, j^euerfc^rßterS in ber

©iemelgegenb (SBeftuffeln). @. Hirz, Pelzgaul, Brutschniller.

.

IVickliS msc, 9^ame jweier anfel)nli(^en 23erge §tt)if(|en ^eubac^ unb
DberjeU: ber gro^e unb ber fleine S'Zirfu^. ®a§ Sßort \\i ganj beutlid^ ber

nocli faft ganj in feiner alten gorm bewalirte 9?ame be§ S[Ba§ergeifte§ , Nihhus,

ie^t Wxi, welker i)ier nur, wie aut^ anbermärtS, al§ ®ämon überl)aupt, unb,

nacl) ber Dertlit^feit mobificiert, al§ 23erg5 unb SBalbgeift erfc^eint. 5tu(^ l)aftet

on biefen 23ergen eine ©age toon einem ^albgeift, weli^e loon ßt)nfer 5)eutf(^e

©agen unb ©itten in l)effif(^en ®auen ©. 72 referiert wirb. @g bürfen ba^in

wol auc^ no^ aribere ä^nlt(f)e DrtSbejeic^nungen gerechnet werben, j. 93. bie

S^idEen^ell, eine ^ö^e bei 3fJDfent^al , bie S^ijbitten (SRijbetten), eine 2ßiefen=

ftrecJe bei 33e^ie§bDrf.

SSgl. ©rimm b. TlX)\^. (2) ©. 456.

nrillimersta^, calendae graecae. ©e^rübli(^; befonber§ gebräuchlich

ift bie i^oi^niel: „auf S^immerStag, wenn bie 23o(Je lammen", 9Sgl. Jw^e/cAes Tag.

n^iszkOflf rase, buc^ftäblic^ etn ßojjf, welcher toott 9^i§e (lendes) ift;

ein fe^r übli(f)e§ ©i^im^fwort für einen eigenfinnigen, fto(iif(^en 3}Jenf(^en. ßben

fo auf bem STÖefterwalb, ©(J)mibt ©. 124.

l^obiNKi'ii^ msc, .Ipölle. 9iieberbeutfc§e
,

je|t auSgeftorbene aSejetc^*

nung , bie jeboi^ auc^ in Dberbeutf(^lonb ni(^t ungeläufig war 3. 33. fommt bie;

felbe bei j^'f^^^^* öfter toor. Erläutert ift biefelbe Don 3. ©rimm beutfc^e

a)h)tt)ol. 1. 2lu8g. ©. 561 (2. ©.954) unb in Haupt u. Hoffmann Altdeutsche

Blätter 1, 294—295. 3u ben bort au§ 23urg^. 2Balbi§ gegebenen ^effifc^eu

23elegen mögen no(^ folgcnbe fommen: .

®. 3fJigrinu§ §egfeuer§ Ungrunb. 8. 1582. SSorrebe Ö3a: „jener 3übe,

bo et fterben folte
,

fprac^ fein Sfobi ju jm: 5lbrabam l)at btd) lieb: f^rad^ ber

fterbenbe: wiber lieb. Slber Sl)riftu§ fpra(^ er, ift bir grom: wiber gram: antwoit

ber 3"^e, tonb fu^r olfo bat)in inn ^Jiobigfrug, ni(i)t inn Slbral)am8 ©^op".
Sfaat ®ilt)aufen Grammatica. a)?arburg 1597. 8. ©. 97:

3i^ erft ^in, fe^ mit aller trew,

Db fie (bie föHer) aud) in bem J^immel fe^,

®ann wann fie wer in Dbi§ ßrug
®a ift jljt ol)n ba§ warm genug.
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0. Melander Jocoseria (Lichae 1602 ^o. 546. ©.548. 1604. §yjo. 546

©. 507. Smalc. 1611 2, 9Jo. 146 ©.189): „0 Judaee, eccubi le in extremo

jtidicio reperlurus sum? nunquid orci in culo, ac regno Plutonis? D ^ub, tt)0

tuerb ic^ bic^ nsol ^eut ober morgen finben? ^n ^fJobiS ^rutfen?" 9Sgt.

^effifc^eg ^iftotienbüdjlein 1842 ©. 88. 1845 @. 96.

?Die ©teile au§ ®iU)au[e-n i[t jugteti^ ein SSelcg für bo§ »on ©rimm
(1. 2Iu§g. 561) no^ üermifte Dbi§ für 9?obi§ (= Abyssus).

Sö e$i[ttert in .l^effen (granfenau, 5lmt §aino) a\x^ ber gamitienname

9io6i§.

IVolle fem., nieber^effifc^e %oxm für 9iabet, an§ nadala jufommen gejogen.

IVÖne fem. 2tn ber S)iemel, wie au(^ h3ettert)tn in SBeftfalen, unb äwrar

in ni^t tat^oUfd)en ©egenben, ift biefe 33e5ei(^nung ber fünften hora canonica,

Bora nona (brei IX^r 9Za(f)mittag§) , oI§ 3^i^^^[^*"^'"""9 ""^"^ H* i" Mottet

Hebung. 2)ian U^^QX^mt bamit bte frü^e ^JiadjmittagSieit (11—1 ober 12—2 U^r),

unb DerBinbet bamit in ber $Regel ben 23egriff ber 3)Jittag8rufye. 3n älterer ^ext

finbet fid» bie Nöne at§ 3^it^^[ti"i'"""9 fi^r bürgcrUd)e ®ef(^äfte aud) in f)cfftf(^en

Urfunben oft; fo ift j. ^. eine Urfunbe be§ ^urgmonn§ ju 9)Jarburfl, ^ouluä

in bem §ofe, \)on 1372, batiert: „toff ©ant S^omaS Slbenb in mein 5paulu8

:^obe tonb in meiner ftube jur 9^une §eit ober in ber ma^e'' ((So))ialbud) toon

ßalbern). ®a§ SSerbum nöneu ,(3}Zittag§rut;e Iialten) ift mir jebo(i^ in J^effcn

nii^t begegnet.

©trobtmonn Id. Osn. ©. 147. 334.

ÜTorbel fem. unb masc, ein ^ügeli^en 3^69^"* ^"^^^ ©(^afmift. §ulba

unb ©(^mdfalben; in gulba magculinif(^ , in ©djmolfotben femininif(^.

nörgeln (nergeln, nirgeln). ®iefer in ber neueren "^ixi in bie

©(^riftfpradie aufgenommene 5lu§brud, wetdjer fid) bi§{)et au8 ber ättern "^ixi

nic^t ^at belegen la^en, ift in .ipefjen fel)r übli(^, unb bebeutet an fid) unbeutlit^

f^rei^en, namentli(^ in ber 5le^le f^sred^en — einer, bem ba8 3äVf<i^^" ä^ ^^^f

fi|t, nörgelt — bann <x\x6) mit berbrie^lidjem, nofalem SJone tabeln, frittetn.

Nörgelhans, ein Krittler.

sich abnörgeln (iool ftatt: sich abmergeln), \\6) fru(^tlo§ obmül)en.

Wosz neulr., im ^lural JSöszer, ©tüd 2Sie^, jumol ©tüd Ülinbtief).

©iefeg in gtanfen (©djmelter 2, 710), in aJJeiffen (2lbelung 3, 522) unb

jebenfotlS bur(^ ganj ä)Jittelbeutfd^lanb ßerbreitet gewefene 2ßort nsar ct^ebem

a\x6) in ganj .ipeffen üblii^, finbet fid> aber jefet nur no(^, .bem Stbfterben na^e,

in Dber^effen unb im gulbaifd)en, tüo e§ no(^ in üoller Hebung ftel;t, aber

inbeclinabel ift.

Ryninoiszer, ßmmerit^ i^^^anfenberger ©ewon^eiten bei Schmincke
Monim. hass. 2, 698. „fintemal i^m jeugen felbert inwenbig fe^§ 3^^^''" ^^

bie fe(i)§ Siinbnöffer tinb 25 ^feroe bef(^ebbiget Sorben imb obgongen". 2)2ar«

burger ^Ipejen^roceffacten öon 1579. „©egen öor ba§ fewr, njenn bj oi^e

boffelb ^at-

®ßtt tnb »nfer liebe fratwe

giengen bber ein grüne Slwe,

bo begegneten jl)n fewr »nb ftam.

%mx rtnb flam too lüoUet l)in?

bo njil ic^ in ben ftol,

ba§ 9Jo^ bj fol i^ ftei^en,

fein Wut bj wit i6} leden.
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gmr \jnb flam b^ [oltu nidjt t[)iin,

tu folt biet) fd^lagcn jwijc^en aüe jeun,

bü foU bid; iiiberfengen,

b§ bi:^ nimmermehr !ein man t^u emjjfengen". Jpejen^roceffs

acten bon 1633, au§ SBiaergborf.

]%roesel neulr., ein äßoxt toie(Iet(^t flatrif^en ltr[^jrung§, ba e8 nur in

2!)?eiffcn, St^üringen unb Jpeffen toorfommt, unb ber oberbeut[cf)en tt)ie nieber«

beutfdien (5J)rad)e in gtei(^er SScife fremb tft. S§ Bebeutct ein ®emä§ für

glüjjigfeiten unb i[t bem @d)op^en (vierten S^eil eine§ 2)2o^e§) gleit^. 3" Reffen

tft c§ t)eut ju SCage nur in ben oftUdjen Sejirfen, bi§ gut j^ulba i)in, gcbräud)lic^,

ira SBeften, namentlid) in Dber()effen, gän^Iid) unbetannt unb unwerftanben.

(Sf)ebem mu^ baffelbe jebo(^ in gan^ .Reffen üblid) geicefen fein, benn in

(5mmcrid)§ (^ranfenberger ®en)ol)nt)eiten (Schminke Monim. hass, 2, 708)
]^ei|t e§ : Dy stadt sal eygen masze, halbe, unde noszeln han ; unb in 2)Zarburg«r

3Icten bon 1596, 1604, 1633 u. a. erfd)eint bo§ äßort, meift in ber gorm
Nesely öfter.

nöselll, auÄ nösseln, nnssehi, nüsseln^ nisseln gef:|3roc^en, bebeutet

1) t)crumfrämern, in etwaS ^crumftöbern j eben njie ©d)mibt SBefterw.

3b. ©. 125. angibt; namentlich ober

2) in ben ©)3eifen t)erumftüren (mit bej .©abel), o^ne crnftti(^ ju e^en;

ttjenig unb ofinc Stppetit eJ3en. ©o ftnbet e§
,
genau \vk nod) t)eute gebräud)lic^,

bei aJJelanber Jocoseria (ßid) 1604. 9^o. 731. ©c^malf. 1611. 2, ^o. 332)

w3f^ fat)e ttjiber au ju nüffeln, i(^ ^abe t)eut ein .§ünerfiiplein önb ein .^ünlein

geffen'^ , wag 9)2elanber burd; rodere überfe^t.

3) unbeutlic^, namenl(i(i) burc^ bie 3^ofe f^srei^en, ^alblaut, wie Unju;

friebene unb .ipintertjaüige t^un , unb frittlii^ f^iredEjen. ©e^r üblid»; jumol „in

ben S3art nuffeln".

. ^m ßaungrunbe unb weiter im gulbaifdjen ift bie erfte biefer brei 33es

beutungen nid)t üor^anben, bie onbern beiben 33ebeutungen aber werben burc^

jwei iöerjd)iebene Sßorter vertreten:

näuseln, otjne 9())^3etit e^en.

nüsseln, burd) bie ^Jiafe, unbeutlid) fprecJen, frittein, tobein.

3m S3r. 332B. 3, 252 finbet fid^ bon jenen brei 33ebeutungen nur bie erfte, bod;

mit 2lnlcl)nung an bie jweite (1. etwog burd)ftänfern , 2. jauberl^aft arbeiten).

Jpöffmonn bagegen in feinem St'iotifon toon. goQergleijen §at (Frommann
Mundarten 5, 157) nur bie britte.

3Sgl. nesset. •

'

noete adverb., mit SJot, fc^wer, ungern, wiber 2BitIen. „(58 fommt

i^ra noete an, bal)in ju get)en"
;

„er t^ut baö noete, ober ni(f)t gern". Dber=

Reffen. „3ti) üe^ niic^ aber nn^t anbcr§ merfen, benn bog ic^ nöbe mit jöge,

ouf bog fie, wenn i(4 gutwillig mit gejogen wäre, nid)t gebockt ^ätfen" k.

^an§ ©toben 9fteif€befd)reibung (SSeltbuc^, grantf. 1567. fol. 2, 44a).

I^eiiotlg, genoiiig, eilig, jumol fd)neU ^inter einanber ^er; „er tauft

tl)m genölig noc^"
;

„bie grou triegt bte ^inber genoltig". ©d^malfolben.

Miick msc. , meift Nick gefprod)en , I)eimli(^er ®roU, Stüde ; me^r plura^

lifc^ al8 fingulorif^ im ©ebrouc^e. UeberoU toortommenb, am üblid)ften in

Dber^effen. „Sr l)at ^fZide unD ©(^nide an fid)" , er ift -^eimtüdifi^, lügnerifc^

unb t)erfd)lagen; juweilen au(^ im ©d;er^e gebroudjt. ©(Rottet .§au;3tfpra^e

©. 1370. SSgl. Mckel 2.
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®a§ SBort f($etnt »orjuggiüdfe nlebcrbeutfc^en ®etrau(fie§ jii fein : 9{ic^ei)

©. 175. 33rem. 2ß^-8. 3, 251, fomnU ober auct) füblid; ßon Reffen, big nad;

SKains [;in,. fe{)t t)äufig Kor.

iViiekel msc., l) Slb^ang, [teuer 2l6^ang. SgieHefc^t Qüie au(f; oft gG=^

[protzen tcirb): Nickel, üon neigen, ^aungrunb'.

2) ber im 3orne l)ert>crtretenbe pu§fcal)eil ber©tirn übet benStugbrau'en.

©iemelgegenb. 3Sgl. ISück.

lllickelii , an ber ^ruft , bem ©uter [to^meife fangen. 2)o^ inbe§

Nuckel in Jptffen bie Sßeiberbruft ^ei|en foüe, wie ©d^mibt 2ße[ter>ü. 3^.

©. 123 angibt, ift tüot irrig; ic^ ^)ahs c8, fo ^äufig ond) nuckeln Dorfomuit,

niemol^ gehört, 2Sg(: witscheln.

IViille fem., 9?afe. 9hir in ber ®iemelgegenb gebräu($Iic^ , mu^ aber

in älterer 3^i^ ^"^ i«i oftlic^en on St^üringen grenjenbcn .Reffen übti^ ge=

tüefen fein:

hüben uride huollen

an Stirnen vnde an nuollen. ©lifabet^tcben ©roff CDiut. 1,365.
so nom sie von ir nullen

ir Wimpeln vnde ir hüllen. (Sbbf. 1, 390.

3SgI. ein gnüll machen, frontem conlrahere; nüelen, nülen Pictor., Jvüf)Ien, Don

S)d)tveinen unb ©djormäufen. %xi\6) 2, 23c. ©"talt-er 2, 245. ©djmeller
2, 689.^^

iiiiliipelil , innSc^malfalbifi^en ein 2Iu§btud im 5!inberf^iel mit 2)?erbeln

(f. zxcieren): bnrd; 3)JerbeI, n)el(^e man auf bem Srbboben IjinroUen lä^t, be^

ftimmen, iwer ber erfte im ©^iel fein foU.

• JlTlllipe fem., foft nur im ^lurat, Nuppen, gebrdud)Iic^.

1) @d)wierigfeit; „ba§ t}at feine ^fJu^j^en!" ®iefe S3ebeutung ift- luci

bie urf^rüngli(^e, ba Nuppe, Noppe einen knoten in ber SBoUe, befonberg im
gewebten SSoUenjeug bebeutet, »gl. 33rem. 2B33. 3, 242. ©e^r üb(id;.

2) ßigenfinn , ©torrigleit, m6) Siido. „^cr t)at feine S^u^^jen", ber

I)at feine unüberwinblict)£u Sigentjeit.en. „©ie ^ette feine ©d)alf§nop:pen woil

geinuft". Dbetf)effif^e§ Sier^öijjrotofotl üon 1596. „2öer fplte »nbej folt^eu

giilbenen SBottlem foldje falfc^e SfJo^^jen gefiK^t ^aben?" ©efängnujj M. Joh,

Hesselbeinii 1607. 4. ©.12. 2tnDeta\ärtä Siaupen, ©d)meller 2,- 700.

©(^mibt lüefterw. ^b. ©• 121. 2Sgl. gifd;art§ 3'iau^engel)euerlid)e ®efc^id)t=

flitterung, naupentüdifi^e ^iafen u. bgl.

Nüppchen, im ©c^mattalbifd)enj ein f(einer 3}ierbel [f. b.), waS 5U

Slo^^e, Änoten, fid) wol fügt. .

nur* ®iefeß au§ mt)b. nuwer, niur, a§b. ni w«ri = nisi, e§ fei benn,

entftanbene 2Bort fommt tn Reffen nie in feiner einfadjen ©eftalt, fonbern in

ben formen nurt, nurter, nurst (gef^r. nurschty, nurent t>or, unb wirb fe^t

gewD^nIi(^ mit. allein ücrbunben: nurt allein, „©ie wüfte eben in specie ni^t§

ju fagen, nurt allein ba|" k. 2}?arburger .!pegen))roceffacten to. 1658. (3n
biefer gocm erfc^eint bas 3Bort buri^gängig im grof(^meufeler). „®ä8 er Dor;

geballte aitestationes nit, bau nul)rent an wibfcerigen örtern beftritten §aben

wolle". 9}?atb. Jpejen^roceffa. ü. 1579. ®ie formen nmier unb nurst finö

offenbar 6oni)3arationen: ßom^arotio unb ©uiperlatio; and} ift wol f(^on nurt

eine fu^erlatiwifi^e Sierftärfung.

liriini fem., au(^ Nom fem,, Reifen, gelsblod. Dber^effen, befonberS

im weftlt(J)en St)eile. SQei ber geringen Stiefc ber Slcferfrume, wel(^e fx*^ auf
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bem Uc6ergang8ge6irge weftlic^ tton äKatfcurg (in ben ©emarfungcn toon (Sln^aufen,

S)ilf(^t)aufen , Sfie^elbrunn , 2Beiter§^au[cn,, £)ieben§§oufen u. f. ttj.) finbet, ftö|t

man beim Mern öfter auf eine Siürn ober ein 9^ürn(^en, b. ^. einen auS

bem .§umu§ ^erüor'ragenben großem ober fleinern gel861ocf. ®ie JKürn (auf
b'er 5^ürn3 ift ein gelb))la^ bei 3lmöneburg. ®ie 9iürntt3anb (Sfiorniranb);

geifeniuanb am Söoöenberge; ber Sfiiirnberg (Sßeiterobc). — Unerhärte^, fon[t

uic^t toorfommenbes SBort; fi<f)er öom t)5(^[ten Slltertum.

• ^e^rein aSolfgf^rac^e in 5Äo§au. 1861. ©. 295 ^at ba§ 2ßort aU mxx,
^oxx, unb iöerftet)t .e§ al§ eine un[tud)tbarc, befonberS na^e ©tcUe im Släer -
gen)i§ nnrid)ttg; ba§ 9fJi(^tige (au§ bem 2lmt- 3D?arienberg) \6)kU er gerabe

bei ©eite!

HTusz. „3n bie S'Jüjpe gef)en" , berloren ge^en ; eine ^ier tote anberwärt^

fel;r üblii^e 9iebengart.

Teriiiiiszlläiiineii , feltfam, altfränf i[(^ , ber 2Kobe juiDiber, ge*

fd^macfIo8 unb albern anfleibcn ; mei[t«n§ nur reficjiü : sich ternuszbäumen. ©aS
äßort finbet \i6) auc^ anbenüärtö f. ©i^mibt SBefterw. ^D« ^« 305, wenn g(ei(^

in üroa^ abiweiciientier Sebeutung.

M'lister, Nüster neutr., Slbfürjung toon ^atcrnofter, wie ber SRofenfronj

im ^rei^e .^ünfelb genannt wirb. Qlber au(^ in bem ))roteftantif(^en öftüc^en

Reffen ift biefeS SBort Ionbübli(^; e§ be'jeii^net jtßar nidjt me{)r bie feit brei

3ar^unberteu »erfd)munbenen 5Rofentränje , wol aber bie nac§ ben S^iofenlränsen

geformten Äoroltenfi^nuren , ?perlenf(^nuren , 33ernfteinfd}nuren , welche, meift auf

ein <BtM 23anb aufgerei^et, jum ^al§\6)m\\d be§ weibüi^en @ef(^Ie(^t§ bienen.

SSgt. ©(^melier 2, 714.

niitsclielil, fangen; on Sle^sfetn, 23irnen, wirb genutf(i^elt. Slttgc«

mein übli(^,

lliitzlicli bebeutet im fiibli(^en Dberlieffen: fein, flein, äierlitf), gefdjiift

gearbeitet, unb ift im gemein^oc^beutf(i)en ©inn unbekannt unb »otlig untoer=

ftänbli(^. . 3m ©anjen toertritt in biefem 2)iftrict nü^U(^ ba§ gemein^od)beutfci)e

nicbtid), ein SBort, weli^eS ^ier au(^, bod) in ganj anberm ©inne ol§ in ber

©(f)riftfpra(^e üortümmt (f. niedlich). „9fJü^li(i)e Slrbeit" wirb j. 33. bie ©ticEerei,

bie fünftU(J)e glc(^tarbeit ou§ ©tlberbrol^t, wie fie in ben grauenflöftern »er=

fertigt wirb, ba§ 2Serfertigen fünftlid)£r Blumen u. bgl. genannt. 2Iu(^ I)ei|t

wol ein fleineS jierli^eS ^inb „ein nü|li(^e3 J?inb". ©djmtbt SSefterw. 3^«

©. 126. — 5Ui(^ anberwärt§ finbet fic^ ber ©ebraui^ biefeS, fit^erlid; ni<|t uon

Sinken abjuleitenben, 2Borte8 in bcmfelben ©inn: im ^outnal toon unb für

©eutfdjlonb 1786 ©. 532 wirb berf^lbe fll§ im ^ennebergifi^en ©tatt finbenb

angegeben unb al§ 33eifpiet angefüt)rt „ein nü^lid» Sf^äädjen", unb eben fo referirt

au(^ JReinwalb 1, 113, weld)er bie gorm niefelti^ neben nii^li(^ t)at unD
ba§ englif'.'^e nicely jur 5ßerglei(^ung jietit. (®a§ engl. 2Bort vereinigt bie 23es

beutungen ber ober^eff. SCBörter niebU(^ unb nü^lii^ in fi^). .

Ober-Moete, 1) 9Zote, 93ebrängniffe, wel(|e oßne ©c^ulb be8 SBe*

brfingten toon SDbent)er, »on ben .!g)erren unb wen ®ott, fommen; ba^er

2) ©teuern, welche bem Dber^errn (ßanbeS^errn) , ou^er bem Q\n§ an

ben ßanbeigentümer; entru^tet werben mußten. 3" biefem ©inne fommt ba§
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SBort oftet toot, no(^ 1625 in einem SanbfiebetBrief tjon Unter-9?ü§)3^e (Senne))

ßei^e ju Sanbfifcelre^t Cod. prob. ©. 169): „barteneben ouc^ iniferem @. g.
»nb .^errn f.

g^. (S. baruf ^erbrad)te bienfte Dnb erbgülbe, ami) (Steuer önb
©(^a^ungen neben anbern Dber 9?öt§en bnb S'Zeuerungen

, fo üf biefem .Igiof

ber gebüer mö(^ten gefudjt wierben, ju genjönlic^en gebütenben Reiten entrtd)ten".

Oberste neulr., bie <Sal)ne, ber @(^nianb. ©(^malfalben , wo [onft

auc§ 9?aum b. t. Sia^m gebrnudjlic^ tft. 9teintuoIb .^enneb. 3b. 2, 93.

obi^, über, oberhalb, bem' undig corref:ponbierenb; [e{)r üblil^. „obig

ber Sanbfha^e", ^obig bem legten >§au§ im Drt". ^m ©(fjttjarjcnfelfifc^en wirb

oewig ge[prod)en.

Oblei fem. ^ie§en in älterer ^^it bie Skturalgefäde ; in -Reffen l)at \i<^

big auf bie neuere 3eit (c. 1830) biefe Sejeid^nung nur in ©c^malfatoen ertjalten.

Obleiamt, in ©djmalfaltien nocf) je^t bie SSern^altung eine§ befonbern

ßor))prationgbermögen§ , weld^e bcn 33Jitgliebern be§ bortigen ©tobtrat§ al§

foldjen ju[tel)et.

obsteriiat, obstinatus, ^artnactig; wirb gebraucht, um einen ^o^en
©rab biefer ®igenfd)aft augsubrüifen. .

oell, bie au(^ no(^ je^t gen)öf)nli(f)e j^orm öon a^, lüie [ie I;äu[ig bei

gifc^artu. 21. erfc^eint. „ocb nun werben fie unfere mutter aucf) greiffen unb
§infe^en" 9}Jarburger 2Ser^orprotofoU üon 1680.

Oelise. 3n ben meiften ©egenben Jpeffen§ (Dber^effen, ^icgcn^ain)

^ei^t ber ^pugodjfe, 2ln[panno(^[e ©tier, unb nur ber 3"<i)fo*^[e SDc^fe; in

anbern ©egcnben (5ffierra) ^ei|t nur ber junge Dd)[e ©tier, unb befommt ben

^yjomen Dd)[e |o wie er §ur Strbeit berwenbet wirb.

Brüllochse, bie üblid)fte Sejeid)nung be§ 3u<^^0(^fen. Uneigentlic^ : ein

ejcefjiü unjüd)ttger SOienfd). äBeniger übli^ finb: Brummochs, Bremmochs,

Bremmelochs.

oehsen, ton ber ^u^, f)i^ig fein, m^ bem gafelot^fen begehren.

umochsen, nü6) ber Begattung, weldje fe^Igcfc^lagen , abermat§ §i^ig

werben.

Oelltnte^ Oelltllltl msc, ber ©(^malje^enb , minufa decima, Slut^

je^nte, 3^^^"^ '^'^^ ^'<^^)' ®"^ F^^ löngft untergegongeneg, e^ebem aber, wie

anberwärtS, aud} in Jpeffen übü(^ gewefeneg 2Bort. 8cnnep.ßeit)e §u SauDfibets

'te(^t Cod. prob. 709. 710.' 716 (vor vchten, vor czenden 1366). ^eitfdjr. be§

2ßerein§ für t)eff. @efc^. u. 85?. 2, 365 nu8 einem ©üterüerjeidintffe ber grilinge

gu granfenberg üon 1343. 2Sgl. §aUau§ s. v., Sorem. SSS3. 3, 254—255.
aSgt. Gejüng ©. 187.

oder, ßine gigentümlidjfeit be§ ^effif(i§en ®ialette§, unb feine fe^r t)or=

teil^afte, ift e§, oder mit aber ju üertaufdjen, oder ju gebrau(^en für aber unb
aber für oder; loürjüglic^ fommt tiefelbe bem nieberf)effifd)en ©iolefte §u. „®r
fagte mir, x^ foUte ba§ t^un; ic^ f^ra^ ober, ic^ t^ät§ nic^t". „(&ä ift

einerlei, wer ba fommt, bein SSater ober beine 5D2utter"; u. bj^I.

Stu^erbem erleibet oder bei ber ungefähren Slngobe üon S^ten 5{pprefi§

unb Snclination, fo ba| eS al§ tonlofeg er on ba§ betreffenbe ©ubftantitium

angcfc^leift wirb. ®er §effe \pxid)t: „m\ 3a()rer brei" anftait: ein 3a[)r ober

brei; „ein SBoc^ener oier" anftatt: eine SBo^e ober oier; „ein %aQsx aä)t"

onftatt: ein Sag ober ai^t; „ein ©tücfer brei" anftatt: ein ©tüd ober brei; —
wäi)renb in geringer Entfernung, nai^ bem 9J[)ein unb naä) Söeftfalen ^in, bie

urf]prüngli(^e 9iebeform no^ beut(i(^ unb unmi§oerftänbli(^ gef^jro^en wirb.

SSitmar, Sbtotifcn. . 19
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„vnb »or ber glitten ftunb ein fo^ff ober fünffje^en auff re^belu"

^an§ ©taben 9?eife6ef(^rei6ung (Söelltnid) 1567 fol. 2, 87bj. „?ffiie irir mm
»ngefetlii^ ein tag ober fiinff ju ©(f)i[t «Jaten gewefen" ßbb[. 37b. „mochte

ein 3a^r ober bre^ [ein" 2)?atburger .^ejen^roceffacten t). 1658. „wot ein

Wochen ober bre^" efcbf. „ein tag ober adjt ^ernac^ ebbf,, unb fo fe^r oft.

©(^melier 3, 613 ^ätte nic^t nötig gehabt, [i(^_ fo fdiwonfenb , toie er

tf)ut (bamalS t^at, benn fpäter gelangte er ju fefter ßinfic^t) über biefe formen
au§juf^re(^en.

öha., S^^uf ^" ^^^ 3"9^i^^r ^"i^<^ voeI(f)en bemfelten .!pott gefcoten lüirb.

3n 9Jiebetl)e[fen buri^gängig, bi§ auf bie neuere ^eit, ixhlx^, n\6)t in Dbert)effen,

wo bofür ji im ®e6rau(^e ift, ©. ji unb ju.

Olie fem., t)äufig toorfommenbe ^effifi^e 2tu§fpra(^e bon 3Iue; fo bei

5tmenau u. ». o. O., aber a\i6) 3tu§f^3ro(^e oon aha, flie|enbe§ SBa^er, 33ad),

§Iu|; fo ^ei§t ein ^Iü^(^en, wel(^§ ton iHo^^er^aufen om £nüU I)etabfonimt

unb bei ßasborf ber (Sfje guget)t, bie D^e; boI)in njirb fi^er au^ bie Dl)=

f(|reufe bei granfenberg, eben fo bie 3^e[tei^<i§n (3wefterof>n) geböten.

Olirdaclltel fem., D^rfetge,. gebrauc^Ui^er aI6 bo§ einfache Dachtel,

tt)el(^e§ 2tbelung bem „niebrigen ©c^erje" juweift; üuä) \)öxt man eben fo pufig
ohrdachteln, beol)rfeigen , voie dachteln, tt»el(^e§ Sort tief unter 2Jbelung§

Sfütjeau gelegen Iiaben mag. SSgl. Husche, Watsche.

Olirlitze fem., a\\^ Ohrschlitz msc, ber unter bem 9'Jamen D^rttjurm

bekannte §alb!äfer, Forficula auricularia.

Ockers (ockerst, au(^ ackerst), juwetlen au(^ ockert, adv. , nur, in

ber SSebeutung \3on seulement, inbem ne-que bur(^ nur (nurt, nurft) au8(^ebrii(!t

voirb. 2sn gang 5Ilt^effen mit 2Iu§nal)me ber fä(^fif(^en' unb weftföliftfien äSejirte,

boc^ mel)r in S^iebet^effen al§ in Dber^effen übli^, ioie ou^ fonft im norbs

ioeftlic^en 2yjitteI=®eutj^Ianb. „wers ockers nicht der Herre Crisl" fagen bie

Sleufel in bem ©ebioite, toeli^eS 33ortf(^ unter bem Stitel „die Erloesung"

^crau6gegeben unb feinem Hrf:prunge na(^ für .Reffen »inbiciert t)at. „dann sie

ockert eyn halb jar gedienel hat", 2lcten au§ bem ©erirf)t Dberaula ooni 3at)r

1471. „®ib mir oiert ein Hein ©tüif S3rob, ii^ brauch ni(i)t met)r". „®ib

me otferft einen falben ©itlen", 5Inforberung einer ^rau in Stotenburg 1799

on i^ren SKann , einen Emigranten , tt)el;^er in SSerjweiflung botüber geriet, ba^

er otferft in feinem Diclionaire de poche, ba§ er ftet§ bei fi(^ füf)rte, nit^t

finben fonnte. 3" ^^" ^Reimen auf Cie 3ln!unft beg Sanbgrafen '^riebrii^ I.

Königs toon ®(i)toeben, in .Ipcffen (Stller 9fiebbeli(^en ^effen^fienger ^erjelid^e

grcube jc. ßifena^ 1731. L, auc^ abgebr. §er§felber ^ntelligenäblatt 1832.

Si?o. 9) erf(^eint ockerst breimal:

©ä^t oderft njaaS fer Jperrlic^feit

®er .g>effen j^erften^Äenger

6rtt3orben ^ann bor(^ SEajj^jerfeit k.

3o tt3aa§ um au im .^ufe f)onn

S!)a§ funnt tä oderft f)eifc^en ic.

21^! fietten mä ocEcrtfc^ bie gitlen §rau jc.

S)aS SBort ift Stboerbium einc§ untergegangenen 2Ibjcctio8, eccherodi,

ekorodi, vwel{^e§ exilis, tenuis, tener bebeutet (©raff a(tf)od)b. ©^Jrac^fc^a^

1, 134— 135. ® rimm ®r. 3, 113-114), unb loutet bemnac^ urfprünglicl

(8. 9. Sar^unbert) ekkorodo, ober fdjon im 10—11. ^ar^unbert (bei SBiUiram)

ockerel, voie §eut ju Slage unb ^ot btefelbe 33ebeutung, toie in Reffen: lanlum.
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SInfeenvßrtg fii)cint inbeS bie iirfprünglic^e S3ebeutung be§ 5(bjcctbS in bcm
9lb»erblum ockers fefter gehaftet ju ^aben, inbem e§ in ber ©raffcbaft .g)o^en[tein

nacf) ber Eingabe im ^outnal ü. u.
f.

®cutf(^Ianb 1786, 2, 116 bie ^ebeutung

fürjlid), Dor ^lurjem, i)at.

Olei neuir-, Del, au§ oleum in berfeifcen STBeife entftanben, n^ie Driei

au6 horologium, Dftertujei au§ arisiolochia u. bgl. ®ie 23e§eidjnung ift nur in

SDber^effen unb in ben fätfififcljen unb ttjeftfölifdjen ©cgenben §e[fen§ üSIici); in

SfJieberljeffen fo tcie in bem gröften 2f)ei(e ber ©raffdjaft ^i^Seniiain »rirb ciu(^

boS Del, mit 2(u§naf)me jebo(^ be§ 33aumöl§, gett genannt. 9Sgl. Fett.

dlibig, öleibig, ölebig, !(ein , f(^mä(^tig, f(f)tt3ä(^Ii(^
;

„ein oUbige§

^inb". ©el)r iil)li(^ in Sf?ieber|e[fen. 3Son äleipa, reliquiae. ®a§ (Su6[tanttbum

öteibe ift mir in J^effen nid)t toorgefommen, wiienjol e§ 3. 33. bei (Sd;ottet

^aubtf^r. ©. 1371 nod) erfdjeint, unb früher [e^r allgemein iiblid) gen)efen fein

mu^: ©oltau l)ift. 2}Dlfslieber ©. 303: „ein oteüb ^auren''
;

„Dljle^b,

Reliquiae" bei 9tlberu§ Dict. 581. Cija. ©. leiben.

Olliacleil, Oemde neutr., 92ad)^eu, ©rummct. 9(n ber Sfje, unfern

©d)\valm unb Sber, fo wk an ber untern gulba -übtit^; im übrigen 92ieberl)effcn"

fo njie in Dberl)effen ungebräudjlid) unt) unüerftdnbti(^. „gob ^errlic^ Demben.
ober Ärummetmetter" öerjeit^net ber 33edermeifter JgwinS Jpenri(^ Slrnolb in i^affet

für ba§ 3o^r 1677. „no(^ bem 9tegen gob e§ no(^ etaaS Dmaben" ebenbaf.

ju 1684.

Oeiliel msc, ein alberner, träger 2Kenf(^. '^n ber ©iemelgegenb.

omen, ölte gorm be§ heutigen a^men in bem SBort nad)a^men, allge;

mein üblit^. ®a3 SBort mu^, \m manche (Stellen bei 3D?atl)efiu8, befonbcrS

ober bei Sutl)er, beutli^ jeigen, urf^rüngli^ bie 23ebeutung gehabt ^aben: (fid))

ein ungefäl)re§ söilb loon etwoS mad;en, t)inter ber <Bad)e l)er, no(^bem mon fie'

gefe^en I)ot, fie in allgemeinen Umri^en bar^ufteaen berfu(^en. Unter biefer

S3orou§fe^ung ift eine Ijin unb uneber in Dber^effen üorfommenbe, je^f bem ^b-
fterben fic^ nät)ernbe g-ormel befriebigenb ju erfloren: jemanden omen, einer

. 5perfon d^nlid) fel)en; „der Jung ömt seinen Vater, ömt seine Mutter". 9lud)

Vüirb auf biefem SGBege begreiftid), ba^ imitari nid)t burd; bo§ einfalle omen,

fonbern nur burd) nachomen au§gebrüdt ttjerben fonnte.

Omitze fem., 2tmei|c, bie in ganj S^iieber^effen , mit 2tu§f(^lu| jebo(^

ber föc^fifi^en unb n)eftfölifd;en 5)iftricte, gebräud)lid)e g^ormj bai tz ift eine.

SSetftorfung be§ urfi5rüngltd)en 5 , Vüie baS in bo§ gemeinl)0(^beutf(^e SImeife

eingefül)rte f eine, ober tabell)afte, ©djwäi^ung beg g ift. — ^a^ ben 9'Jamen-

t)on Dberl)effif(^cn §elb))lä^en ju urteilen (Omeisser, Omeser), mujj Omeisze bo(^

au(^ in Dber^effen üblii^ gewefen fein ober ^ier unb bo nod^ je|t übtii^ fein,

©c^mibt 2Beftertt3älb. 3b. ©. 128.

9Sgl. Ummelsche, Seichhammel.

Opfel msc, f(^motfalbif(^e gorm toon ®i|jfel unb SBi^fel.

ordinieren, ein bem 3Solfe fe^r geläufiger StuSbrüd für befehlen,

anbrbnen , unb weit üblii^er alg onoibneni (So • finbet fi(^ bcrfelbe fi^on im
16. 3fli^l>unbert fel)r häufig tiernjenbet, 5. 23. bei 2)?ot^efiug, gifdjort u. 51.

Ort neutr. 1) in ®emäP)eit ber olte^i 93ebeutung : f(^arfc ©)5i^e einer

SBoffe (swertes ort ml)b. , ©d)n)ertf;3i^e) bejeidjnet Dtt in toielen ©egenben

^effenS bie ©d)ufterpfrieme, tyeld)e fonft oud) ©oul unb^^le ^ei^t; in Bd)maU
falben ift Drt neben Slt)le für boffelbe Snl^tument gebräü(|lid).

19*
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2) ®cte üUx^üWpt, ßnbftüd eineS 2)inge§ (tt)ie die vier örler des aliar»

im ©c^a|bet)alter 1491 unb [onft rorfommen) : (eine ©tabt, ein 2)orf) j,an

aden mer orten in SSranb fteiJen" i^affeler ^rotofotte anS bem 16. u. 17. '^an

:^unbert, ofteic. 3n biefem (Sinne nennt awd) ßonDgraf .!peinri(^ in einer UrEunbe

Dorn 30.' Januar 1480 (Äop^ ®ericl)t§üerf. I, 9?o. 2) bie ©tabt Sßi^en^aufen

„ein Ortslos unsers Fürstenlhums, daran den gedachten unsern lieben Vettern

etwas me'rgliches gelegen ist".

3] 3;^ei([tü(f (ßcEe, ßnbftritf) eine§ ©anjen, jumal ber toterte St^eil eine§

®ulben§, eine§ 3;{)aler§. „ein Ort eine§ ®ulben" fe^r oft! in altern l)effif(^en

unb ni(^tt)effif(^en ©(^riften, 5. 23. in Sanbgraf ^^Ui))))§ Sffeformotion »om
18. 3uU1527. Tlaxhnx^ 1528. 4. 231. (Sa, in ^öbelg 9?e(^en6ucf) 1532. 8.

u. f.
tu. (S8 imi^ besi)al6 bie 5lnna^me, e§ f)a6e fic£y biefeS Dtt au§ Quart

bur(^ gntftellung gebilbet, a6gelet)nt werben; bielme^r üerf)ält e§ fi(^ mit Drt
in biefer SÖebeutung wie mit bem nieberbeut[(^en SCimipe, weli^eS aud) in acumen

dcsinens extremilas (©(^ottel Jpaubtf)3r. ©. 1431) bebeutft unb eben barum

ou(^ eine SKunje, xod<S)& Stijeilftüd einer großem i[t, iejeicfinet. STuS bem „Drt

eines ©ulben" ^at fi(^ bonn bie 5tbfür§ung: Drt§gu(ben (Orts§-gulten),

1Z)rt§t{)aler gebilbet. ^flanjenprt, 3:f)eil[tüct eine§ ®emeinbegrunb[tüc!eg,

wie ein ^otdjeS jeber §Drt§einn)o^ner in 23enu^ung befommt, um bie ä'o^l^ftanjen

Darauf, h\§ jum 2lu§fe|en in ba§ Strferlanb, §u erjte^en. 5)?ieberljeffen.

93gl. Blecli.
4) wie gemein§od}beutf(^ : ©teile, beftimter '?ßM^, bewohnte ©tetle (®orf).

S8emerfen§wert i[t nur ber metot)I}orifd}e, inbe§ bod) merÜid) on 2 \i^ anlef)nenbe

®ebraud) biefer 23ebeutung: mit einer ©ai^e über Drt fein = fertig fein,

fie tooHenbet ^aben; mit einer 5perfon auf ein Drt fein (fommen) =
mit i^r einig werben, jum 2i&fd)Iu^ gelangen „.Sperr S3ern§art Ijette i§nen ben

einrat§ gegeben, fie folten bamit warten, bi8 fie mit ßaf:par SDiüIojern auf ein

ort wcren". 9}krb. ^ejen^roceffacten Bon 1658.

©. 3eitfc§rift für Hf- ®e[<^- «• SanbeSf. 4,, 83—84.

Orte fem., [tatt Urte, Ürle, Qz<i)Q. 3n Jpeffen fit^erlii^ fel)r feiten ge>

wefeneg SBort; bo(^ fomt e§ \)or 2ß. ® erftenberger I)eff. Sf)roni£ Schminke
Monim. hass. 8, 493: „unde worffin sie in die kolo in ir eigin huseren, wan

sie ire gloge unde orlhen belzalen sulden".

2Sgl. ©c^meller 1, 114.

orzen, OersBClieii f. ures.
Oese fem., bie je^t gemetn^o,c^beutf(^ geworbene ßntftellung beg nieber«

•beutfi^en'Degegfen, Defclen,- b. ^. 2tugel(^en: ber runbe ®rlff, in wel(^en ber

§ofen eingreift. §afen unb Defen, bekannter 2l^))5arat jum 3"§£ften bon

^teibunggftüden , befonberS »on weibli(^en.

oese adj. ®a8 einfa(^e SBort ift mir r.o(^ niemals begegnet, unb ii^

bermag aud) ^eute fo wenig wie 1837, al§ mir ba§ fol^enbe Sfijort juerft auf*

ftie^, §u fagen,,wa§ eS bebeutet.

linoesei, wiberwärtig, nic^tgnu^ig, lüberli«^. 3'iieber^cffen (©:pongen=

berg). „ßr \)aht eine bnofe jandifc^e füre gel)abt,. bie it)nen allerfeit§ in ber

3'Züd)barfc^aft BnwiUen Derbrfad)t". 3)?arb. SSer^or^rotofoU w. 1658. 9fJid)e9

Id. Hamb. ©. 327 t)at unnoesel ,in gleichem ©inn^ fubftanti»ifd> Slu^erbcm

fann \d) unoese nirgenb§ finben.

• osse (al§ fo) mit gelinbefter 2tu§f^^rod)e beS ff, im- fäc^fifc^en unb weft?

fälifi^cn Reffen in ber"23ebeutung wie, eben fo wie.
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Oster, fc^«ja(|e8 j^emintnum: Ostern plur., ©igeiinatne )im SBiefen.

„SDBtefen in berOftetn" granfenberg 1550; SDberauIa. .!g»eut ju Stage an beiberi

Drten ))(urallfcf) ; in ben Dftern, wieiwol in Dberaula ber «Singular bi§ je^t

no(^ ni(^t bodig vertilgt ifl. Sin beiben Drte'n liegen bte geba(f)ten SBiefen

ö[Üi(^ üon ber Ött[tf)aft; aber ob bie^ ber ©rnnb ber 23enennung ift?

Osteriiad. 3?a(^ ©t^malfalber 3lbetglaubcn mu^ man am Öfters

morgen in baS Dfterbab b^i (Sonnenaufgang geljen (fottte bo§ S3ab aud) nur

barin befleißen,, ba^ man bie g-ii§e einmal in ba8 SBa^er tau(^te) unb babet

brcimal in einem 3ltem fagen: „2ßurm, Sßurm, ge§ in bein 9ieft, id^ bin im

Dfterbab genjeft" j bann ' loirb man ba§ ganje ^a\)x ^tnbur«^ oon feiner Dtter

gebi^en. .

otmütig adj. 'unb adv., ein je|t unbefannt geworbener uralter StuS*

brud, sule^t, im 16. unb 17. ^ar^unbert big in ben Einfang be§ 18. 3of^un=

bertg ein Äansleiaugbrud in 23ittfrf)riften an ben SanbeS^errn ober auä) bie

t;öd>ften 8anbe§be^örfcen, am ^äufigften in ber gormel ots unb bemütig bitten.

„5ll§ gelangt mein o^t ünbt bemutige ^itt" 1596. „(S. %. @n. gebe i(^

arme betrübte SBittibe hiermit o^t- tonb bemütig ju oernel)men" 1658. Sine

^um ©ärfen verurteilte Äinbgmßrberin bittet 1680 „ot^ unb bemütig um 236:=

gnabigung mit bem ©c^njert".

3n ältefter^ett ift biefe§ Sßort, beffen ©tamm odi, facilis ift, fe^r ^äufig:

otmuati bei Dtfrib, odmodi im ^etianb u. f. w. ©raff ©)3ra(^fd)a^ 2, 690 f.

togl.. 1, 149 f. 93rem. 5ffi23. 3, 255.

öivelzi^ adj, unb adv., übermäßig, ungeme^en. Gber^effen (9ftofent§ol,

©emünben unb Umgegenb).

oifcvescli, b. i. o?n3e^nf(^, ein au§ ber 3"terjection o we^ gebilbeteS

oBer:^effif(^e§ Slbjcctittum. „®inem owesch matfjen", jemanben jum SiJac^t^un

€iner üon mir oorgenommenen .l^anblung, namentlt(^ aber*"5um Sl:p))etiti rei§en.

„®er l)at f(^on fein j^i^ü^ftücE gegeben, unb mir bamit owesch gemalt, ba^ x^

e§ nun auä) e^en mu^"
;

„bie Stepfet auf bem 23aume ma(^en bem jungen
owesch".

O^v^ve msc, SSater.. 5Die übliche, ja tioräug8tt3eife gebrdu(^li(^e Sejeic^i

nung (Seiten§ ber fleineren ßinber in einigen Dörfern be§ oberl)effif(^en §interlanbe8

(§abam§l)aufen, äßeitergt)aufen}.

ß§ ift biefeS SBort einS ber feltenften unb merfwürbigften be§ ibiotogi^

f(^en beutfdien ©^ra(^fc^a^e8, ^wax aii^ in .^olftein (S'Jorbbitmarft^en) gebräu(|-

ii(^, fonft aber bi§l)er ni(|t »er5ei(^net warben. Unrii^tig t)at e§ 9}?üllenl)off

in feinem SBörterbuc^ ju ^lauS ©rot^S Duidborn 3. 2lu§g. ©. 309 i^gL

©. 273 für eine SSerfürjung au§ Dlb^a^sa, ©ro^oater {wa$ Dbbe bort be^

beutet) auggegeben, ^p^^g i[j; v^eber in .^olftein no(^ im l)effif(^en §interlanbc

ein «aui^ nur werftanbeneg
,

geft^weige benn jemalg gebräu{f)tiii^ gewefeneS SBort,

unb eine folc^c SJerfürjung ift für ben ^ierlänbift^en ©ialefi eine Unge^euerltt^-

feit, ja gerobeju eine* Unmöglic^feit. GS geprt oielme^r Owwe ju ben wenigen

SReften ber atterälteften beutf(^en ©prac^e, glei(^ aiihei (Stibc^e, Sltge, f. b.),

tt)el(^e§ eben bq übli(^ ift, i»o au6) Diotoe fic^ finbet. ©ot^if^ aba, marifus,
'

(Seemann, altnorbifi^ a/?, je^t avus, urfprüngli(^ aber pater bebeutenb (ogt.

Gnenn). ©rimm 9i2l. 418. ©ramm. 2, 43. 3llt^0(^beutf(^ nur no(^ atS

Gigenname vor^anben: Apo, Abbe, Apo ©raff ©)3rad^f4a|j 1, 74.
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%
Pälindien fett, ©e^r mi^z 3fieben§art: „e§ ge^t ?)Sannc^en fett",

„ba ge^ty immer ^änn(f)en fett", fc. f). e§ njtvb attejeit fef)r gut unb reii^Iid)

gegeben, gefd)mauft, fo ba^ bet; gute 2;ifi^ bie ©infimfte be8 ®utf(^merfer§ ii6er=

ftcigt. SSerftanben tüitb bie gormel, unb o^ne ^"'Eifc^ ^ictjtig, al§ „^fännc^en

fett" = fettes ^fdnnt^en"
,

gett in ber ^Pfanne, in welcher ftct§ fett gefiaden

unb gebraten Vüirb. Sitdjei) Idiot. Hamb. ©. 355 l)at „Bankefetl speien,

f(^maufen", unb eben fo 23rem. 915^. 1,48 „fi^maufen, luftig borauf Io§ jed)en".

©trobtmann Idiot. Osnabr. @. 29 t)at ^Bönckefett speien, barauf ge^en laien",

unb bejieljt e8 ri(^tig auf Pfanne unb fett.

Pause, Banse msc. 1) tt)ie gemein^oi^beutf(| : erfter 3)?agen be§

9JinbüieI)e8,

2) in üerai^tenbem ©inn: 9}?ogen, „ein tootter ißanfe" ; Seiü, bicEet ßeit,

Vüofür aud) SBanft gefogt wirb; ©c^impfmcrt gegen 5linbcr, ^aroüel bem gleiche

geltenbcn „Sßanft", bo^ milber gemeint al§ le^tereS 2Bort. ©emö^nlii^ , borf)

nii^t immer, ift Panse, ttjenn el Don einem ^inbe gebraui^t wirb, neutrat.

©c^am6a(^ ®ott. 3b. ©. 151.

Papiller msc, bie oSer^effifi^e , Papoller bie niebertjeffift^e , on ber

ßber unb norbwartS übli^e ?5otnt, ber 9?ame be§ ©(fimetterling§, papilio. )flai)n

an baS l)0(^beutf(^e Feifalier ftfylieBt fic^ bie nieberbeutfd)e, im weftfäliff^en unb

fäd)fif(^en .^^^ff^" gebräud)li(^e 33eäei(|nung on: Plpoldem fem., a\\^ Pipollern

gefjjroi^en. ©(^metterling ift nirgent§ in .Ipeffcn übli(^. 3"^ oftlidien -l^ieffen,

jtt)if(^en gulba unb SBerra, ^ei^t er Sutterüoget, in SÄotenburg S^^^^i^Q^^
in ©t^malfolben aOiarfftafet unb 2)Jil(^bieb.

Papp msc, gefprod)en Bapp^ 23rei, ^leifter. ®a§ 2Bort ift mit im

gulbaifc^cu eigentlich üoÜSübli:^, wenn e§ au(^ jiemli(^ überall leiblicf) »erftanben

Vüirb. @ebräu(^U(^er ift im ©anjen bie gorm Bapps, ou(^ Praps (Braps), bider

93rei.

partieren, f)anbetn, ^anbetf(^aft treiben, faufen unb toerfaufen.

„©teiner feite barmit fie t)owen, wie bie anbern Stationen au(^ Ratten, e^c fie

mit ben ©djiffen ^aben geipartieret". .§an§ ©taben 9?eifebefi^reibung (SBelt^

bud) 1567 fol. 331. 51a); unb öfter. ®ie 93aucrn in S3auerbad) befdiwerten

fi(^ im ^ai)x 1581 über if)ren ?pfarrer 3o()anne§ ©trad: „wiber aöe§ 4crfom=

men kartiere er unb ge^e mit 3Siet) unb 5lderwetf um".
Pariiermig, ^onbel. „S§ ift feine ^artf)ierung unter j^nen, wiffen

ouc^ i)on feinem Oelbt §u fagen". ^. ©taben 9?eifcbcfc^r. (2ßeltbuc^ ^I. 55a).

verparlieren ^ toerfjonbeln , befonber§ in üblem ©inne: ^eimlic^ unb un=

red)tmo^iger Sßeife uer^anbetn; „f(^Ie(^te 2Beiber wer^artieren bie ©ad^en".

3n SDbcrl)effen anwerft übtiii^; ogl. putschein (puckeln).

©d)meUer 1, 296, ©, aud^ Srifc^ unb Slbelung unter ^lartieren.

Partiiniilkraiit, S^ame ber stachys alpina in ber üorberen 9?^6n

(äTtalgcS am 2Bi|e(8berg u. a. D.). 3Sgt. ^eitfc^rlft für ^eff. @cf^. u. m.
4, 84, wo ouf ben flaoifd)en Donnergott, Perun, Perkim al§ ben etwa mög(id)en

Siuett bicfe§ fonft fi^wer ju erflärenben ^^f[onJennamen§ f;ingebeutet worben ift.

PaSCll f.
pfeschen.

Pass msc 1) ®efunbf)eit, Sffiolbefinben ; nur in ber 9?egative: „c8 ift

mir nid)t red}t ju $affc", „id) bin nidjt ju ^affc".
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unpass, un^ä§ft{^, ttjeldje fd)riftteiitf(f)e %oxm ni(^t üDlf§ü&Ii(^ ift. 2Bot

burd) ganj ©eutfi^Ianb üetbreitet f. 2tbelung, unb ©(^melier 1,297. SSors

jugSwcife mögen jebo(^ bte[e gormein nteberbeutf(f)en Urf^rung§ fein; to passe

maken, gcfunb mod)en, bei Äinberling @ef(^. ber plati't). ©^)r. ©. 348.

2) ?l(I)t[amfeit, ^(c^tung, gleid^fatlS nur in ber 3?egatitoe: „feinen gJaff
auf Qtnaß f (plagen", auf ehüa§ nidjt adjten, nicl)t merfen. „©ie :^abe einen

Dngcfunben leib, berE|ot6en bie Ieutt)e fold)e8 glaubenbe feinen paW bar auf
gefc^Iagcn'^ 5prcccff gegen eine angebUi^e £inb§morberin au§ 9?aufd§enberg

[5{u§fage au§ SBo^ra] 1673. auf^)affen unb »erraffen finb beibe toolfö*

übti(^.

peckeil, piden, befonberg aber an etnjaS g^eftem fro|en, »»ie wenn ein

ßinb an bem Judenben Stob einer SBunbe fro|3t. SBgt. puken 9ii(|e^ Id. Hamb.

©. 194.

peckern, grequenlatiti toon pecken. Dber^effen.

IPecker msc, ein großer ^Kerbet (f. b.}, mit ml^m man beim 3»»ieren

(f, b.) bie fleinen 2)Jer6eI au§ ber SSertiefung (£utte) ju ujerfen fuc^t. ©ctimat^

folben. ®ie großen ©d)o^er ober 2)?eibet §ei^en aud; anbertt)cirt§ Bicker.

SSgl. Hacker.

Pelzkappe. „Wd ber ^etjfa^j^e gefd)o|en fein", fc^erj^aftc gormel

für: in Iäd)erlid)cr sIBeife mutwiaig fein, fii^ närrifdi onftetten. (Se§r üblic^.

©d;mibt äBefterwätb. 3b. ©. 13l

Pepel msc. 1} ber 9?eft ber toertrodneten 33Iütennarbe oben am St^fel

ober aud) an ber Sirne. Dber^eff^n.

2) »erprteter Sf^afenfc^leim. Stdgemeln Ü6ti(^.

pepeln, mit bem i^i^S^^^ i" ^^'^ ^f^ofe wül^ten.

Perleliitz, Berleivitz, Berleiritelieii. ®er 9Zame

be6 (SIben, tt)el(ter im SJJärdjen ber Königin feinen 9?amen ju raten aufgibt, ift

nac^ ber Dtecnfion beS iÖtäri^eng, wef^e i(^ in meinen ^inberja^ren (1805—1807)
ou§ ber ©egenb Kon Jg)om6erg, j^ri^tar unb g^et§berg gel)6rt i^aU, nidit 9?um^el5

ftil5(^en {J. b,, logl. ber 23rüb£r ©rimm ÄHnber= unb §au8mar(^en 9?o. 55;
1, 333—336), fonbern Serlenjitt^en, unb jnjar finbet fid; berfelbe in folgenbem,

Jjon bem ©))ru(^e bei ben 33rr. ©rimm gleid)fall§ abweit^enben ©prui^e:

Sßenn bie güHe ^^rogge (gülbne grau) wü^t;

®a^ \<S) S3erIeW3itd)en |ie^,

©0 behielt fie i^re £inb(^en.

9JJe^r §o(^beutf(^ nac^ einer, »ermutli(^ au8 DbergeiS §erftammenben SSerfion:

2Benn bie gülle grou boc^ tvCip,

®o^ id) 33erlen)i^(^en ^ie9.

2)et im ^al}x 1631 -ju 3)?arburg njegen Räuberei unb 33(a§))^emie ^ingeri(^tete

fünfjet)niä^rige ^nobe .geinrit^ ©eng (©ang) fagte in ber gegen i{)n geführten

Unterfu(|ung au§, er fei »on bem SLeufel bei Dder§£)aufen (ober: M 2a§p^e

unter bem ©algen) getauft vnorben, unb i)ahs toon bemfclben ben S'Jamen ^er«

Icbi^ ert)alten.

offenbar finb biefe 9Jamen nur SntfteHungen be§ alten pilwiz (®rimm
b. Wlt)i^. (1) 265-270; (2) 440 f.), welc^eg fd)on frü^ pilewis, im 15. 3ar*

l^unbert pelewyse, im SEeutonifta beJewitte lautete. 2Kod)te man belewitte ober

bellewitte f))re^en, fo lag in beiben gdtten bie ®inf(^iebung be§ 9i in ben längft

nic^t me^r tierftanbenen 9?amen na§e.

„5lm ^ilfenbaum" gturgegenb in ber SQüftung älinbgi^aufen M
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SImenou, 1550. STuc^ biefe 53enenming tft ot)ne 3^ß'f^I '-= ^UwtjBaum, Söaum,

an welkem bie 5pit[en (ipiltütje) il)re (Stätte fiafcen. (Sben fo wtirb e§ ft(^ öer*

l^alten mit §8iljentt)te|e (grtebigetobe) , SStljenldnber (2l§niii§^aufen).

Dbiger 3)?cir(^enname fommt (au§ ber ©egenb üon .^ajfel unb üon bet

SBerra t)er) auci) in ber weiteren, [innIo§ unb unt>er[tänbli(^ geworbenen ßnt«

[teüung üor: Serle^iff(^en.

IPernier msc, g^farrer. 3n 3}iittel^e[fen (nid)t an bct gutba unb
SBerro) unb Ober^effen bie ou§[(^lie^ti(^e Sejetcljnung, fo weit ba§ ißolt unter

fic^ ift, mit feines @(eid)en rebet; niemalg aber bebient man ficf) biefe§ 2Borte§

in ber Sfnrebe an ben ^fotrer felbft, inbem man baffelbe für unebel, a(fo ben

©ebraui^ beffelben in ber Stnrebe für un^öflii^ [)ält.

95gt. Sßeiganb in bem Snteüigcnjblatt k. für ben ^rei$ griebberg

1845, m. 61.

ff*es fem., (S(^wei|; „ba§ ^inb lag in einer Pes" bo§ Jlinb lag on*

liattenb im ©(^weip. Dbcrt)effen, unb t)ier fe^r üblic^, anberwartS unerhört.

6§ ift bie SScrmutung geftattet, ba| biefe§ SBort au8 bem uralten Phiesal (wors

au§ ba§ franjofifc^e poele), ge^eijte ©tube, entftanben, ober Dietmel)r biefe§

SBort felbft mit wenig toeränberter 23ebeutung, ben effeclus pro causa fcejeid)nent),

fein möge.

peisen, peschen, phchen, gart t^un .mit jemanben, i^n fcefanfügen, i^m

fd^meicJjern. (Sftor t. 5Red)t§iiel. 3, 1416: „peefen, jart t^un^'. 3n Dber^effen

fe^r üb(i(^, wie auä) in ber Sßetterau pesen, peschen allgemein gebräudjticf) ift;

SBeiganb im ^nteüigensblatt für ben 5lrei| griebberg 1845 dlo. 76 ©. 304.

5[)ie gorm pischea, in bem bieffeitigen Dberbeffen für ooKfommen ibentifd) mit

pesen geltenb, wirb g(etd)WDl al§ Dnomato^oefie, ben Saut psch, pisch oertretenb,

toerftonben, unb bejeic^net ba§ (Sinlullen ber Äinber, weld)e§ mittel^ biefe§ SauteS

fcewirtt wirb: „baö ^inb ^at alfofort ge!rif(^en, unb i^ l)ab bo(^ an i()m ge=

^ifcf)t, xtiaS ic^ gefonnt ^ob". ©eorg S'iigrinug braui^t, an einer ©teile

wenigften§, ba§ SBort peschen ganj in bem ^ler angegebenen ©inne: „®a mon
jm ^efdjt unb quinfeln t^ut". 2lffenf)3iet %. So^an S^afen 1571. 4. 331. g4b.

SSgl 3eitfd}rift fü« f;effifd)e @efc^id)te unb Sanbeäfunbe 4, 84.

©. übrigens pfeschen; inbeS üergleid;ei,mon au^ pfeisen, wel(^e§ bem
pischen offenbar na^e fte{)t.

peüCil, paesen, posen, Derfud^en, j)robieren, fd}ä^en. SD'Jan pest (pöst)

bie ®üte eine§ ^anbwerfSjeugeS, bie ®auer()aftigCeit beS 9ldergefd)irrc§ , baS

wngefö^re ©ewi^t einer ©o(^e; am gebräu(^Ii(i^ften ift ba§ SSort unter ben

jungen SSurfdien, wellte mit einanber ringen („fid) ranjen") um fi^ gu pesen,

tf)re ©tärfe ju ^jro'bieren. ©üt)lid)e§ Dberljeffen, bi§ noc^ 2)?arburg, bo(^ wirb

e§ in ber ©tabt je^t nur no(^ äu^erft feiten gebort, wäl)rcnb e§ öor 30—40
3al)rcn bafelbft gewö^nlid) war. ßben fo gebräu(^lid) ift ba§ 2ßort an ber

untern ßat)n bi§ nac^ 2Be|lar ^in, unb in ber äßetterau. ©. 3Beiganb im

3ntelligen§btatt für ben £rei| griebberg 1845 9ir. 61, weld)er nat^weift, bo^

ba§ SBort fd)on bei 2tlberu§ tocrfomme: „\ä) ^e^^, penso, tenio maiiibiis",

unb baffelbe für ein ^rembwort, eben btefe§ peusare, franjöfifi^ peser, erfldrt,

\m$ o^ne ollen 3"^eifel feine 9iic^tigfeit ^at.

Petter, Pedder msc, patrinus, mätinli(^er ^ate'. Uebli(^ in bem norb^

lid^en unb weftlid^en 9^ieberl)effcn , in ber ©raffd)aft 3'egen^ain unb in Dber^

Reffen, ni(^t aber an ber obcrn ^^"iba unb in ber ©egenb jwif^en gulba unD

äßerro, wo ©ebatter bie ou8f(^lie^lid;e SBeaeic^nung ift, ober 5pate ($att) ober
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®obc geBroucft tt5trb. 3" ben 51}?or6urgeT 3Icten au§ fcem ßnbe be8 16. 6i8

gum StuSgange be§ 17. 3ar^unbert§ erfd)eint ^petter (auc^ ^petei gefc^rieben)

fe^t ^dutig.

Slber e§ witb ba§ SBort, jumot im nörblit^en S'Jieber^effen au^ für ben

filiolus (^e6rnu(i)t; ein S3eleg bafür finbet fi(^ bereite bei SDJelanber Jocoseria

gic^ 16Ö4. ©. 654 9?o. 623 au§ Sreitenau: „3a baä -ift rec^t, mein ^^etter

fül ß^ub f)ei^en, (S^ub fol et Ijei^en".

2)ie gorm ift nieberbeutfi^ : pefern, patrinus, in ben nteberbeut|'(^en

©(offen ®iutigfa 2, 226b. ©ie t)0(^beutf^e ^^-orm p/jeWer finbet \\ä) im Jpelben^

bu(^ 1509 fol. 331. rb; bie nieberbeutf(^e aber im ©im^)Uciffimu§.

©cbmibt 2Beftettt3. 3b. ©. 133. 3n Soietn ift ber Stu§bru(i "ni^t

üblic^. 2Sg(. Dode unb Gote.

Petzgaul msc, ^irfc^fäfer — toon V^feen, ^fe|cn, fneigen, unb

@aul, welches urf^jrünglic^ jebeS gro^e 3:f)iet in feiner 3trt bejoiclnete. ©teinau

unb Umgegenb. 3SgI. INiggetnoere. 3" 9'iiet)crf)effen Knippherz (5lnei^)I)irf(f)),

in ©dimalfalben Klammhirz,\ f. Hirz,

Pfälf msc, ba§ 33alfenftüc!, n3el(^e§ auf ber SlcJife ber 5pf[ugräber ouf^

liegt (ober aud) : au§ «jelc^em bie 2Id)fe ^et>30Tgel)t), unter n?el(^em bie ^rme fce§

^flug§ burt^geben, um nod^ üorn ba§ SBiberf^eit (f. b.) §u bilben, unb auf

welcbem bo§ a^orberenbe be§ g>fluggrenbel8 (mei)ten§ in einer ^erbe) ru^et. 3n
ber obern @roff(f)oft .Ipanau unb einsein in Dbetl)effen, tt)o baS SSort jebo(^ Pel

gefprocben tüirb. 2lnbertt)ärt§ njirb biefer ^ftugt^eil 2tftertrac^, (Sd)emer,

33 0^ (f. b.) genannt,

Sind) im gulboif(^en ift biefeS SBort , bort PUf gef^roi^en , betannt , e8

bebeutet ober ijorjug§iveife bo8 5jld;fenbret (33oltenftüd) am Sogen, in wel^eä

bie 9Jungen eingestemmt »erben.

®a8 Sßort fe^It \\\ aüen 3biotifen, itelc^c freiließ großenteils ben Slders

gerötfi^often feine ober bie allergeringfte Stufmerffomteit §utt)enben. ß§ fte^t

unbeutfc^ au§ unb. ift »ieHeid)t noc^ teltifd), \ük bo8 bem Öaute noi^ toerttjoncte

Salfen (©d^meller 1, 172), überfjongenfceS gelfenftüd.

Pfalz. Sine fe^r übliche 9?eben§art im mittlem Reffen lautet: (Sr

fie^t au§, al§ wenn er bie ^falj vergiftet ^ötte, unb wirb biefelbe

toon einem ()dmifc^ unb ingrimmig fd)auenben ajtenfi^cn gebroudjt. SBoI Dt)ne

^weifet rü^tt biefe formet ou§ bem franjöfifdien 9Sern)üftung§frieg ^er, Weither

am ßnbe be§ 17. 3ar^unbert§ gegen bie ^folj geführt würbe, unb foü Die

23o§^eit ber gronjofen bejeic^nen. (Sine gleic^faUg, nur nocb fidjtlidjer, auf jene

3uftänbe be^ügUcbe 3fieben§art §at ©trofctmann Idiot. Osiiabr. ©. 153: he

sät ul, als een Verdrebener ut der Palz.

Pfaildscliein msc. (gef^jrot^eu Pädschei), ^3f[egt in Dber^effen, ganj

im alten ©inne beS 2Borte§ ©d)ein (ougenfaüiger S3ett)ei§) boS Unter^fonb

genannt ju werben, wel(^e§ ber gorftloufer ben gorftfreolern obnimmt (ißeil,

,!g)ade, .^epe); au(^ wirb wo^l ba§ '^fönbegelb fo benannt.

pfättcil, auf bie .^onb fc^tagen; nur im ©dimolfolbifi^en gebrdu(^Ii(^.

SSermutli^ = Pfoten, b. |. ^Jföti^en (jatten unb barauf gefd;lagen werben; eine

e^emoI§ febr übliche ©(^ulftrofe.

pfeii^eii, jifdien, jifc^enb blofen. ®iefe§ SBort ift, wie im übrigen

obern ®cutfc^(anb, eJ)ebem au(^ in Reffen üblid) gewefen, unb in ber gorm

pesen, peschen (f. b.) mit etwa§ lücrönberter 23ebeutung noc^ je^t übli(^.

„©(cidjwie bie 33a|ili§ten mit jtjrcm gifftigcn ot^cm, pfeifen \3nb äugen atleS
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DcrberBen »nb tobten". Subwtg ©(^röter§, ^iaconi 511 §om6erg, StlaQ- unb
arauerrebe ouf Sanbgraf äKorii 1632. (Monum. sepulcr. 1638 fol. @. 130).

IPfeiiiiivert. S)ie[e§ an \\d) maScuIintfi^e, in .^ef|'ifcf)em ®ebrau(f)

jeboi^ neutrale 2Bort ift gegenwärtig in ^efjen »ödig au§et Hebung gefommen,

wax jebo(f) bi§ in ba§ 17. S^i^^unbert au^ tyex üblid), tt)ievüot f(^on feit bem
16. 3ai;t)unbert in |iner [torfen ßntftellung : ^fennnjerf. 5ln [i4 Bebeutet e§

ba§, \Ma§ einen Pfennig iDert ift, fobaiin ba8, \v<x§ üUxi)aupt ©elb wert ift,

alfo Sßaare, jumal einjelne§ ©tü(J einer Sßaare, njie denre€(au§ denariafa).

„Hantwergke die ir gereitschaft, da sie mit arbeiten by dem goilde koifl'en müssen,

die müssen widder das phennigwert da na setzen, da sie zu kommen mit kost

arbeit unde Ion", ©mmeticf) j^rantenbcrger ©eVüonfieiten Bei Schminke Monim.

hass. 2, 705. „e§ foU bcr ©eßode geiuirbiget, mh nafS) gelegenen iaren »nb

jciten 5imli(i)§ fauffS gefegt, georbent, tonn barobe mit ernft gehalten werben, alfo

ba^ bem armen ba§ ^jfenbnjercf nid)t toerteurt vnerbe". Sanbgr. ip^ili:pp§

Üieformation toom 18. ^üü 1527. A. SO, 1, 55 (^ier jebocE) ^fennigwerä
gcbrudt). „t)nb ob ber frembbe fein njar b.a§ ))fenwer(f wol ein geller ober

gn^cn njölfeler gebe ban ber in§eimt)fc^ imb junfftiger, fo barff er bo(^ ni(i)t üers

fauffen, ünb mu^ bie gemein ba§ ^fenmercE eine§ ^etler§ ol)er jiDen »mb ben

junfftigen tenjerer fauffen", g*errariu§ Don bem gemeinen 92u|. 1533. 4. 231.54b.

SSgl. ©^melier 1, 316.

IPfereil, ^yjo»^ je^t ^ort man jutoeilen bie 9?eben§art: „ber .^unb

ift bei ben ^ferc^ gebunben", in bem ©inne: c§ ift .!g>ut, e§ ift ein 2Bäc^ter

toorl)anben, eS tt>irb oufge^jafft, e§ »virb bemerft, \va§ man t^un will. SBenn

irgenb ein ©(^abernad auSgef iit)rt , irgenb ein ©c§aben tierübt njerben fotl, ober

wenn nur geäußert wirb: ba§ fönnen wir ja tt)un, wer wirb un6 anjeigen? fo

erfolgt bie Söarnung: „ja, wenn ber Jpunb ni(|t an ben 5pferc^ gebunben wäre!"

®ie DflebenSart bejietjt \\^ auf ben ©c^u^ t>or ben SBölfen , welchen bie an ben

^fer(^ gebunbenen .i^unbe leiften foüen: „®er fc^effer mag wol ein ^unb ht)

ben ))erc^ binben, bem wolff gu weren, wo er .aber ben wolff wölt bar bei)

t^un, wurb er nit lang ein fdjeffer bleiben", ^ot). gerrarin§ toon bem ges

meinen 5^ut^ 1533. 4. 23t. 39a. ^n'tieS fdwn in jener Qc'it würbe bte j^otmel

in uneigentlidjem ©inne toerwenbet, wie eben gerrariuS in berfelben ©djrift

231. 14a bie ßrwälung ber iribuni plebis in 9iom bobur«^ erläutert, ba^ er fagt:

„^ebod) worb ber ^unt be^ ben pix6) gebunben, benn e8 nerbro^ ben

t)auffcn, baS ber 9iat^ fol(^ toerwaltung allein ^aben folt, — borum worben —
jween erweit, genont SCribuni plebis".

pfeselien, paschen, ba§ 2[Bilb, bie gif(^e u. bgt. burc^ 8ocff)3eife fjer*

beijiel)en, anloden; Sflg^T^au^^^u'^- //3tem, ba^ Soümadien tonb 5^fef(^en ber

§ifd)e mit Oet), ßein, Slüben ünb 2)iDl)nfu(^en »nb bergleid)en g-ifdjtober ift
—

burc^aujj toerbotten". 8anbe§orbnungcn 2, 443 (g-ifd)Drbnung toon 1657).

„Slollmac^en Dnb ^fäf(^en ber %\\6.)i" gif(^orbnung »on 1711, 8D. 3, 677.

^e§gl. Don 1730 ßD. 4, 15. 2Sgl. Äopp ^anbbud) 7, 217. Dffenbor in

biefem jägermä^igen ©inne braud)t ®. 9Jigrinu§ ba§ Sßort pfeschen

:

SlÜein bie ®rebe§ fraS er nit,

<Da ^jfefc^te er ben j^liegen mit". SSon 23ruber So^on

3^afen Sfel. 4. 231. ß4b.

©tteler ©^). 1416: „^äf(^en — signlficat propr. insidias parare, laqueos aplare:

sed usurpalur pro escam ponere, allicere, inescare. Unde 5päfd)ung — —
sagina, csca, illicium". grifd) ^at ba8 2Bort nur ou§ ben angefül)rten ^effifi^en

glfc^otbnungcn 2, 53a; Slbelung §at c6 gar nic^t.
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Pfeisch msc, ßo(!f:petfe für ba§ $HauBmUb, namentücf) für ben 9BoIf.

1 fl vj alb iij ^Ir njttb geftraft öoig traun ju Obernborff, bj et [einen §unbt

ü[ ben ^feif(^ im ©ittri^ggrunbt lauffen la§en". 2Balbbu§tegifter »on SSettet

1574. @on[t auc^ Pfösch Sanbau @efv-§. ber Sagb ©.211. gri|c§ 2, o7a.

Slbetung 3, 751.

®iefe SBorter finb iio(^ je^t- in fotgenben j^^ormen, boc^ faft nur im

giilbatfd;en , njo [ie allgemein übU(f) finb, gebräud)Ud).

Paiscll msc, bie Sodfpeife für Sloubcn, ou§ gebranntem ße^m, SlniS,

Urin unb JperingSIafe beftef)enb.

anpäschen, jemanten für fid) geiDtnnen.

.^ierju üergleidie man pesen, peschen, n)eI(J)e§ SSort »ieöeic^t nur ein

meta^^orifc^er ober gemilberter ®ebrau(^ unfereS pfeschen unb mit le^terem

itentifd) ift, moglid^er 2Beife aber aud; bie ©runbform unb ©runbbebeutung won

pfeschen entl)alten fönnte.

Pfetteil, Fetten fem., nur im ^^lurat üUi^, bie ®ad)ba(fen, jumol bie

S)ac^bof;nen. ©djuicDer 1, 326. 3n Dbertjeffen jiemlii^ üblid), hoä) eigcntli(^

nur unter ben 3iJ""^crIeuten im tooöen ©ange. 3" Siieber^effen l)ahi id) baS

Sßort niemol§ »ernommen.

Pliilgistitiäniiclieil tnar an ber ©d)n)alm bie ^Benennung be§ in

Saub, ®ra§ unb iDioo§ geftetbeten (tiermummten) 33urf(^en, wel6)n bei ^ar=

fteüung be§ ©iegeg be§ ©ommerg über ben SBinter, biefer uralten f^mboUfd)en

33oIE§luftbarfeit (bem SBinterauStreibeir, Sobaugtreiben) ben ©ommer üorftcllte.

tiefer Sobaugtreibcr lüar bi§ in bie neuere !ßdt in allen (Sd)U)almbörfern übli(^,

bis feit 1830 tljeilS bie neue Slufflärung, t^eilg ein übe( verftaubener 9Jtgori§mu§,

iveld^e beibe in biefem SlobouStreiben einen Stberglauben erblidten, baffelbe

fucceffiü au8 aCIen Dörfern vertrieb, '^od) 1847 njor e§ in ©diredSbo^, al§

bem legten 5)orfe, tuel(^e§ biefe ©itte pflegte, in Uebung, feit 1848 aber ift e§

and) bort, unb fomit gänjlti^ üerfd)it)unben.

Sin ber SSerra t)erf(^te bie ©itte gleichfalls, unb jioar bi§ in bie neuere

3cit aud) in ben ©tobten. Wlan nannte ^ter ben ©arfteller be§ grül)Iing§ ba§

S3runnenmännd)en, weil er \xd) an ober auf bem Jpau^)tbrunnen be§ Drted

auf§uftellen pflegte; je^t ift bort (Sillenborf) tt)cntgften§ nod) bie am 5p^ng[ttag

toorgenommene 2lu§fd)müdung ber ©tabtbrunnen mit .Kränseu unb ^lumenftrciu^en

üblid;.

pfirren, f(^vwirren. ^m ©d)malfatbifc^en; „ber ^feil ^firit".

Pflanze, meift Plänze flefproc^en. ®iefe§ grembwort wirb, ganj eben

fo tt»ie in 33aiern (©c^meller 1, 329), nur ßon ben au§ ber grembe einge=

führten ^lüdjengeiuäi^fen, wor§ug§tt)eife uon ben Derfdiiebenen 3lrten Brassica ge«

brau(^t, unb iwax nur fo lange, al§ biefelben erjogen, b. ^. im ©amenbeet

ge:pflegt nnb bann in bo§ ßanb, njo fie fteljen bleiben foHen, toerfei^t werben;

bie ju t)erfe|enben Slrten Brassica ^ei§en, fo lange fie bie^ finb, eigenS unb

faft au§f(^lie|U(^ ^flanjen. 3" ^^^ ®"^ß ^ahm toiele ©örfer unb mand)C

fleinere ©täbte t^re ©emeinbelänber in ^flanjenbeete, ^flanj^en blecke,

5pflanjenorter, ^flanjenftüde getfieilt, tion benen jebe§ ©emeinbeglieb ein§

ober mehrere befi^t ober jäl)rlid) jugeteilt bekommt, unb auf tt)cld)em bie jun^^en

£ot;lp^an5en bi§ jum „Ärautfe^en" fte^en.

Pflii^redit; ba§ a^tec^t beS ßanbfibel§ ober be§ ^fanbin[)ober§ (auf

Sßieberfauf eingetretenen iöefi^erS) eineS ®runbftüde§, fall§ ber Sanbfibet objiebl

ober ber SBiebertauf ©eiten§ be§ urfj3rüngli(^cn (Sigentümcr§ eintritt, ben Sert
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ber in ba§ ©runbftüii geroenbeten ßultur, fall§ er öon berfelfien x\o6) feinen

ober ni(^t ben ßoHen SfJu^en gejogen, uon bem ßtgentümer erfe^t ju erhalten.

3e^t 3)?eItoration , Dberbe^erung
,

genannt. Auch wanne die uorgnanten vnser

Herre vnd frouwe oder ire erbin die Lpsunge des egenanten ires Hoffis vnd

gericliles tun, alz uorgeschrieben stet, han dan wir oder myn Curdes Rechten

erbin denselben iren Hoff selbis befahren oder befruchtiget oder sust verlandsidelt,

60 wullen vnd sullen sie oder ire erbin vns oder unserme Landsidele von vnser

wegin vnser pflugrecht dauone geruwenlichen fulgen lassen ane alle geuerdej

Urfunbe ^urt§ toon SretSBac^ über ein ®ut 311 .!pal§borf toon 1390; Senne:|>

ßei()e ju S@9?. Cod. prob. <B. 221. 3" ^^^^^ (ungebrudten) Urfunbe §enne
^noblaui^g über ein. bem Jtlofter ß;albern ge{)örige§ ®ut »on 1428 fagt er,

wenn ba§ ®ut barum, ba§ er bemfelbeu nt(|t räch vnd gerecht gett)an, anbers

»weit »erlieljen merbe, fo [olle er ba§ ni(^t i^inbern bürfen, jebo(^ „were ess, das

mir dan nach des landes recht vnd gewonheit etzwas gepurfe, von bawe oder

pflugreckt, das solle mir volgen an alle geuerde". ®iefelbe ^ormel, tt^ie in

biefer (Eolberer Urfunbe finbet \\6) in einer S3iebenfo))fer Urfunbe »on 1431 bei

ßenne)) Sei^e ju ß©$K. Cod. prob. ©. 55. SInberS bei ^altaug Bp, 1489.

9Sgl. Mergelrecht, Mistrecht.

pfiii^^clien, pfnüschen, niefen. ^vx ©(^malfalbi[(^en. Dleinioalb

2, 96. ©c^meüer 1, 331. 3m ^ulbaifc^en !ni[(^en (f. b.).

pfiiitteril, »erftolen la^en, fiebern. 3m ©(^malfalbifi^en. 9SgI. boS

baierifrf)e pfnotlen ©(^melier 1, 331. 3"^ übrigen .l^effen fittern.

pfliclien (puchen). 1) f)au(^en mit einem (}örbaren ßaute, j. 23. in

bie ^änbe ^jfuc^en, um fie ju ernjärmen; 2) f(^nauben, be[onber§ öon ber £a|e
gebräud)U(^.

3icmlic§ überall übüd^, cm üblid)[ten in beiben 23ebeutungen im ßftlii^en

Reffen, jumal im ©(^malfalbifd)en. SSgl. ©(^metter 1, 307. 9Sgf. fochen.

Pfui i[t im ©inne ber f)ef[if(^en 23auern (gürftentum Jg)er§feli), SImt

Sanbed u. a.) ein fc^toereg ©c^impfwort , inbem fie no«^ bie urfprüngUd)e SSe^

beutung bc§ pfi mit ©ic^er^eit bur(f)fü()len
,

freili;^ ot)ne fi(^ 91ecf)enf(i)aft toon

berfelben geben ju fönncn. Pfi ift nämli(^ nid)t§ anbereS, al§ ber Saut be§

©Vudeng, unb vertritt ba8 §tn[peien, ba§ ©peten in§ Stngefic^t, rote baö bie

jyormel »pfui bi(^ an" no(^ ^eute beutti(^ genug funb gibt, unb roie im 92ibelungen=

Iicb bcfanntU(^ auf ba8 pfi t)eftige Erbitterung unb ßampf folgt. Sin 23auer

aus bem 2(mt Sanbed fam im 3"^^ 1829 5U bem 2lboo!oten Sßietor in Jgsergfelb,

um feinen 9^acl)bar wegen 3"!"^'^" üerflagen ju la|en ; nac^ einer längeren

Slufjälung toon .^aberfcenen t>erffl)iebener 2trt äußerte er enblii^: „ba f)o| (^ie^,

nannte) l)e (er) mid) en ^oi, unb boruf well \^ en toerfiagt ^an". ©em 2tb=

loocatcn , welcher bie 23ebeutung be§ ^fui nii^t fannte, fam biefer ßlaggrunb

über alle 9)?a|3en lädjerlid) bor, fo ba^ er bie ^lnnal)me ber £lagfad)e §urüc!roie§.

©einetfcitS wor ber 23auer l)öc^lid)ft »erwunbert, ba^ ber Slbüocat bieje über«

fdjwere Seleibigung fo gar für ni(^t§ oii)tete, unb berlte^ ben ?lbüocaten in

großem UnwiQen.

Gcpfiil^ Gepeul neulr. ®iefe§ e^ebem in gans Dber^effen, tt>or=

fc^einlic^ aber au^, wenigftenS t^eilweife, in 9?ieberf)eflen üblii^e SBort ift gegen*

wärtig in bem füblic^en 2;^eile beS faffelifc^en SlnteilS oon Dber^effen faft gang,

in 9'iicber^effen oollig in Sßerge^enl)eit gefommen, unb ift in »oller Uebung nur

nod) im 5lmt 9fiaufc^enberg unb in bem nörbli(^cn Sl^eile ber ®raffd)oft 3if9C"=

I;ain. ßS bebeutet baffelbe bie l)alb ober gang auSgebrofdienen 2lel;rcn unb bie
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©tror)ftum)jfe , h}ct;£e fi(^ unter bic auSgebroyt^cne ^ru(f)t terloten ^oBcn (alfo

tag 9iu)jf= cCer Sf^iftel [9?i[feI]:6trol)) ; nad}bem feie ^^riK^t gefcroft^en uiib ba§

©tro^ entfernt njorben ift, «werben bte Körner au§etnanber geworfen, bamit jene

Qte^ren unb ©tro()ftüm^3fe firf) oben auf lagern unb mit bem Diedjen abgenommen

njerben !onnen. 2)iefeö ®ep2\xi wirb ^ierouf bur(^ ein ©ieb gereinigt, ton

allen gruc^tijattungen jufammen auf einen .Raufen gefi^üttet un^ im SlJinter ents

Weber txoden ober in ber (Sübbe mit bem üiinboiet) »erfuttert, in !argen äßmtern

aud) tt)ol mit ben 5Jjferben. ^n ben bie SDefonomie betreffenben ©^riftftürfen

älterer Qe\t erfd)eint ba§ SBort ni(^t feiten: „jwanjig fecE geipfül ^at ber S^rbat

»nb (5l)renl)aft.§etnri(i) ®bel öientmeifter ju iffietter in 3ientI)of geliefert" SBetteret

.5Hentereire(|nung u. 1583. ®ie ®ref(J)er fotlen feine grüi^te in ben ®e))fülen
unb <B^reu la^en; ^^^»toi^bnuHg b. 9. Januar 1714, !^anbe§orbn. 3, 744. 3»
ben Dkufc^enberger 9ientereire(^nungen, nomentli(^ in ben „©rafdj^'JJegifterliu"

Don 1580—1604 ^ei^t e§ regetmojjig: „^nna^me Jpelbt \inh @e))eul", unt»

bonn 3.33. 1596: „16 2Kolter .^elbt wnb gebeult ift t)on ber frudjt abgenot)men

worben". Jpiernad) mag ba§ .ipelb mit bem ®epe\xl »ermif(^t werben fein, wa§
^eut ju ^ag wenigften§ nid)t überall' gef(^iet)t, Sin anbere§ Wlal fc^eint ®(pn\i

aud) al§ ©atlunggname ju gelten, unb bie ©preugattungen unter \\6) ju be=

greifen: „1 SBagen ^at ba§ ge^seull oI§ .§oelt i^nb ^aah gen SQ^arpurgf gc«

fuert", SBetterer 9ientereire(^nung üon 1600.

ßiert)er gehört au!^ ber Familienname 5pulfa(! (galfen^einers ^of*
geiSmar ©. LX; falfc^ ^ultfad 33rem. 2023. 1, 161) toom 3at)r 1470, weldjer

bem gteid)5eitig fei)r l)äufig »orfommenben Familiennamen ©trofad ganj anolog

ift. — 2lm nä(^ften fi^eint fii^ ba§ 2Bort an ba§ nieberbeutf(^e „pulen, flau&en,

fnei^en, jupfen, ru)3fen, jerren" 33rem. 2B33. 3, 372 an§ufd)lie§en.

©. Seitfc^rift für ^eff. ®ef(^. u. ßanbeStunbe 4, 85-86.

Pfunden fem., Veronlca beccabunga, SSai^bungen, eine in Reffen

fef)t Ijäufig ßortommenbe, aber burc^gängtg, mit einjiger 5tugna§me öon B^maU
falben, wo ber angefül)rte 9?ame üorfommt, namenlofc ^ftan§e.

Pfusche fem., ^o^lfppf, beffen SSIätter fi(^ nii^t gehörig gefc^Iofeen

l^aben unb anftatt eine§ ^opfeg nur einen S3ufc^ bilben. ©^malfalben. ^m
übrigen §cffen ©(^lau(^.

Pfiitsdie , toielme^r Piitsclie (im nieberl)effif(^en ®iate!t auc^

Pitsche) gefprodjen, fem., bie lanbüblidje QluSfprat^e beS lat. puteus, puzzi,

5pfü^e. ®ie einen tiefen unb weiten Süm^jel bilbenbe Cluelle ber ßm§ oberf)a(b

keö S)orfe§ 33reitenba(^ am §abid)t§walb l)ei^t fd)led)t^tn bie 5pütfd)e, unb
ber früt)cr ben ü. ©augreben, fpäter ben ü. ©todl)aufen geprige, neben biefer

Duette liegenbe §of ^ie| gleii^faÜS bie ^fü^e, big um ba§ ^\ai)X 1816 bie

23efi^er biefcn, iljnen anfto^ig erfj^einenben 9'Jomen in (Smfer^of »er^nberten.

. Sffialbfüm^jfe l;ei^en bie blaue 5]Sfü^e (2l§ba(^er ^orft bei J^ergfelb) unb bte

grüne ^fü|e (Srottenwalb).

putselinasz, pülschnasz, burc^ unb bur(^ na^, böllig burd)nä§t, al§

wenn mon in einer ^fü^e (^ütjdie} gelegen ^otte. 2lu(^ bätschnasz. ©e^r
übli(^. ©(^mibt Sefterw. ^b. ©. 150. SSgl. . <rä7scÄew.

Pike fem., in ber 9ieben§art: eine Pike auf jemanben ^aben, t§m
grotten, ba§ 93ege^ren ^aben, fic^ an il)m ju rai^en, wel(^e fe^r gewöf;nli(^ ift.

(Sbenfo ©^mibt Sßefterwcilb. ^b. ©. 136. ©(^melier ^at 1, 277: einen

^id auf jemanben ^aben, in bemfelben ©inn. .
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Pickel msc, 1) knoten, befonbetS ein großer, ou8 einem [tatteren

©cit gefd)lungener ober gepo(f)tener knoten.

23 ein f)albgcfüöter — einem 5?noten ä^nlic^er — <Sad. Slnit (Sd;önfte(n;

fonft ift mir ba§ SBort nirgenb§ üorgefommen.

Pille fem,, ein au§ SBeisenmel)! (gröberem, njaS ba§ ©ewö^nlitftere ift,

ober feinerem) geba(!ener ^in^en in ber ranben ©eftalt eineS 23rüblai6e8, mit^

unter out^ in längli(^runber (e((iptif(^er) %cxm. ®iefe 5lrt tunftlofer Butten

finb in Dber^effen unb im nörbUd)en 2;t)eil ber ®roff(^aft ^itgcn^ain bie oug^

fct)tie|3tic^ ober bod) faft au§f(^lie^Iic^ gebräud)li(^en gefttudjen für bie 5lirme§

unb für 2ßei^nad)ten ; ber 9'Jame Spille jebod), tüel(^et mit pilkila wol faum

SSern)anbtf(^aft traben wirb, finbet fid; nur in jenem nörblicEien SE^cil ber ©rcifs-

f(^aft ßiegen^ain.

Pinne fem., Schuhpinne, eiferner .©(^u^nagel mit furjer ©^i^e unb

breitem runbem Äo^jfe. ®ie^ ift bie ge»vöt)nlid)e 23ebeutung be8 2ßorte§; in

mand)en ©egenben bebeutet Pinne jeboc^ auc^ ben ^öljernen (Sd)uljnagcl , ber

fonft Qvied, Qweä^ ^ei|t. ßejjtere 33ebeutung finbet fid) al§ bie regclmö^ige

ouf bem SBefterwalb (©^mibt toeftcrn). 3^. ©. 137) unb "in S'Jieberbeutfd^Ianb

(„^pinn, ein fleiner ^Pftod" 23rem. 2B33. 3, 319J. „^fin", SDiorb. ^e$en=

proceffacten D. 1633.

Pinnholz,, ber 2I§orn, ba6 Slfjorn^otj, njorau§ bie ^öfjernen ©(^u^nagcl

verfertigt ju njerben )3ftegen. SBabern.

pinnen, bie ©.(^ut)e mit Rinnen bef^Iogen.

pinken, 1) jec^en, ftarf trinfen. ©äc^fif(^e3 Reffen.

2) feuf§en, jammern, o^ne eigentlich laut ju n^einen (ju gerren, greinen,

f^reien), von ^inbern gebraust, bem gilpen ber Siliere ä^nlid). ©üblid;e§

SDber^effen.

pänkern, im ©(^metj unauft)DrIi(^ flogen, ^m @d)moltaIbif(^en.

pinkern, an einer <Bad)C fi(^ abmühen, laborieren, ^aungrunb.

Pintnagel gibt eftor t. 8?ed)t§gelo§rtr)eit 3, 644 (§. 1601) für eine

auf ben penis, n)e(d}e8 pint bebeutet, be5Üg(i^e ©träfe be§ (5^ebrud)§ au8,

toet^e in Dbertjeffen befannt fei. Db biefe ©träfe biefelbe fei, weldie er alS

in 8üie(! vtorl^anben au§ ^altauS ©. 14Ü0 anfüt)rt, ift nid)t ju erfet)en.

3e^t, nac^ faft eint)unbert 3o^ren, njiU.niemanb me^r etwoS »om ^int^

nagel n)i|en ober geprt ^aben.

Pipe fem., 1) mie ^o(^beutfd) pfeife; 2) WuStaufrö^re bc8 Siö^rbrunneng,

njeld)e im übrigen Reffen Zaiie, Zeile (f. b.), im gutbaifi^en Zoll ^ei|t. 3"^

fäd)fifd)en Reffen.

Pipensiock, ber ©to(f, in ttjelc^em bo§ S^io^rttjaper jum StuSIaiifen auf«

fteigt, ber 3oitenfto(!. "Sbenbafelbft.

§ier^er getjoren au(^ (Eigennamen wie Pipenbrink, 23rin!, b. f). grüner-

Siafen bei bem 9toi>rbrunnen , unb bat)cr ®ef(^ledit§name; Pipmeier, Kleinbauer,

welcher am Sfiö^rbrunnen n)ot)nt, u. bgl. m.

pipen, pipsen (le^tereS üblid;er al§ bie einfache ^orm), fränfetn auS

SBei(^ltd)teit, järtlic^ t^un bei einem geringen Uebelbefinben, ou^ wol hänfeln
oljne biefe 9iebenbegriffe.

piperlich, ttjeid;li^, empfinblic^. ©c^mibt wefterw. '^h. ©.11.

Pipenpapen fem., bie braune ©amenfarfel beS a;eic|f(^ilfe§; arundo

phragmiles. 2Beftfäli[(^e§ Reffen, an ber Qxpi,
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Mrpel msc, (Sjcrement ber ©d)weine unb .^afen. ^m %\xlha\\d)cn

2anb, aügetnein übU(f). SSg(. Norbel.

piispelll, oft unb »Mol metften§ pischpeln gef^rodjen, ftiftern (flüftern),

Vüel(^eö gemein^o^beutfi^e 3Bott bem SSolfe gcinjiid) fremb ift.

S)ie (S{nn)of)ner be8 ®orfe§ g-torS^ain bei %xQ\)\a führten (6i§ ettva 1825)
Bei tf)ren 9'?ad)0arn ben ©^ottnamen g-lor6^ainer 5|ßi[(i)^elet in irontjc^em

(antiÄretifrfjem) ©inne, u>egen il)re8 angeblich) überlauten ©pte^enS.

pissen, urinare, ift nur im fäd}[ifrf)en unb jum St^eil im ißeftfä(i[d)en

Reffen boIf§üb(i(^, njie ttjeiter{)in in 9Jieberbeut[^(anb, im übrigen Reffen faft

gänjli^ unbefannt, ge[(^tt>eige benn gebroud;li(^.

Pisse fem. , urina. Sbenfcafelbft.

pitsclieil, axiiS) woi putschen, eine Dnomatopoefie, einen jifi^enben

gelinben ^nalt auäbrüdenb: ©cl)ie|))ulüer ^itfdjt, ber auf ba^ 2Ba|er )3lott ge*

Vüorfene ©tein (beim ^ungfernnjerfen) )5it[c^t. „iDie jungen ^itfdjen mit

©(^ie^puber".

abpitschen nannte man ba8 5Ibbrennen be8 ©c|ie^^5ulijer§ »on ber 5pfanne

ber eljemaltgcn i^linten[(^Iß§er, o^ne bafe baffelbe ben ©(l)u^ im Saufe entu'inbet

I)ätte. S)al)er iyurbe bie| 2Bort aui^, unb wirb no(^ je^t gern meta^stjorifd) ge«

brau(^t Don begonnenen aber meift lädjerlit^ mißlungenen Unternefjmungen, Don
bergeblid)en 25itten u. bgl.

©d;mibt SSefteriDälb. 3b. ©. 147.

pitteln, \iä) begatten, tiom gcberüie^, jumat üon ben ©anfen unb Snten.

Dber^effen unb ©raffi^aft 3if3e"^oin, befonberö in bercn weftUt^em Si^eil.

9Sg(. reihern.

Pla^e neutr., £inb, jumat !Ieine§ ^inb. Sine im (ä(^fif(|en, quc^ ujoI

im Weftfälifc^en .Reffen fet)r üblid)e, feineSroegeS übel gemeinte SSejeic^nung.

pläiitlieri^ adj. u. adv., ein übli(^er StuSbrud, um bie unbefiagüdie

ßm^finbung beS beginnenben^ungtrg ju bejeii^nen: „e§ mxh mir gonj )3tämberig".

Planke fem,, irie gemeinl)o^beutf^.

GSeplänke neulr., ^(antensaun, bie gefamte Umfo^ung eine§ .l^ofeg,

®otten§ u. f. tt). bur(^ ^^(onfen. ®aö SBort fommt in faft aflen ©c^to^rec^nungen

au§ ber ^.Öcitte be§ 16. 3^. bi§ in ba§ 18. 3§. üor („ba§ ©ebtende üor bem
©d)lo^"), unb ttjurbe noc^ in ber neueren 3^*^ anftatt ^lanfenjaun oft gebraud)t,

ftirbt ober, ba bie ißlanfenjäune überaß befeitigt »»erben, fi(^tlid) au§, ober ift

bielme^r fd)on au§geftorben.

Plärje msc, na§er unb f(^mu|iger gled: „ein 5|3Iärje toon ©pei(^el";

„ba§ ßinb ^at einen ^larje gemad;t"; au(^ einen ^u^ftaben nennt man gJlärjc.

©übli(^e§ Dber^effen.

Platt neutr. , ba§ sur weiblichen ^leibung gehörige JpolStuc^. ©äi^fifi^eS

imb weftfälif^eg Reffen. Ste^nlic^ 9ffic|e^ Id. Hamb. ©. 187: Plate, ©(|ürje,

SSorfc^ürje.

Platzbursclie (im gulbaifc^en no(^: Plaizknechle) finb biejenigen,

meift jttjei, S3urfc§e (ßnec^te) be§ ®orfe§, welche «on ben qnbern Dor ber £irme§,

tni gulbaift^en au^ liov %a\tna6)t, gewählt werben, um beim ^tanj bie Orbnung
ju ^anb[)aben, bie erften äänje ju tan§en, bie Dfedjnung ju führen u. f. w. ®iefe
^ta^burft^e trugen ift oftlic^en Reffen nicbt nur einen bebänberten ©trau| oon
„gebadenen" (fünftli<ien) 23lumen am .l^ute, fonbern aud) am 3Irm, unb führten

fogor no(^ bie alte ^pritft^e ber ©^rud;f^red^er unb ^ritf(|meifter.

9SgI. ©(^melier 1, 339—340, an§ ber Dber^folä unb granfen.



304 Platzen — Plüsch.

platzen f. Blatz unb blatzeii ©. 40. ®ie SSebeutung laut

natfdjen, IjqH fnaUen, i[t in D&er^effen üblic^, bie SBebeutunj^: §eimli(f;feiten

au§))laubern , fo ml i^ \vä^ nur nod) in bem nörblic^en S^eil ber ®raff(^aft
giegen^ain (^Imt (£d)önftein) unb in ben ongrenjenben Si^eiten öon Ober- unb
9iieberl)e[fen (j^ahm unb ^eS'&erg).

Oeplätze neutr. gibt gftor t. 5Re(^t8geIa^rtr)eit 1, 644 (§. 1601)
or§ ein in Dber^effen übU(i)eö ©arnmci^, unb jtüoi: folgcnber ©eftatt an: ein

©e^släje ^at 60 ^a[^elfaben; in ber (Stobt finb 5 ©e^jläse (300 gaben) ein

©trong, bier ©tränge (1200 ^oben) motten eine Qal; auf bem Sanbe aber finb

jujei ©e^Iäje ein ©ebinb (120 (^aben), unb 5ef)n ©ebinbe mai^en eine ^al,

glei(^faO§ 1200 gaben. ®er Urf^jrung biefer ^Benennung ift fotgenber: ®ie
^o§veI (Sßeifen) finb fo eingeridjtet, ba§ bie Umbretjungen bur(^ eine. geja{)nte

runbe ©r^eibe fignalifiert »werben, unb bei ber fec^jigften Umbre^ung ein an ber

©c^eibe ongcbtadjter fleiner 5p^o(! ein fleineS am ^afpelftod b^feftigte§ eloftifi^eg

33ret(^en mit einem lauten Ä'latfd) („5]SIa^") n3egf(^neöt; fo tt)ie ein foldier „pa^"
gehört wirb, ift ein „©e^Iä^e" abgel)ofpelt. Uebrigen§ gibt e§ ciü6) ^a^pü mit

l^alben ©c^lä^en b. |, foldje, lueti^e fi^on bie brei§igfte Umbre^ung but(^ ein

folc^e§ ^ta|en fignalifieren.

JPleilipe fem., ®egen!Iinge, ©äbelflinge in »erac^tenbem ©inne. ©e§r
iiblic^. ©c^ottel Jg)aubtf)3r. @. 1372 §at ein einigermo^en ä^nü(^e§ Sffiort:

^am^e, genus gladii apud Germanos.

plentern, ftarf regnen. 9ln ber ^iemel fe§r üb{i(^, anbernjärtS unbe=

fannt, bafür platschen unb (ratschen.

pletNClien, platschen, 1) toie gemein^oc^beutfd) , toom ftarfen 9?egen,

me er auf ben ßrbboben nieberfäHt, toom ©eräufd) be§ SBa^erS, in n?el(^em

I)antiert wirb, wemi gleit^ t)ierfür ha unb bort oud; onbere Slugbrüde metir in

Uebung finb,

2) breit brüten; ein Don einer einftürjenben Sßauer erfdjIageneS ^inb
war „ganj ge)3letf(^t"; „nimm bein ^ntä^m (iDiü^dien) in 2I(^t, ba^ eS ni(^t

ge^3letfd)t ivirt».

3J meta^§owf(^: abführen, bie 2(bfi(^t eineS ^Dritten unerwartet unb für

i^n fd;mäi)lic^ vereiteln; „ber wor einmal ge^Ietf(^t!" „wenn wir bo§ nac§=

geben, bann finb wir ge!p(etf(^t". allgemein übli6).

Pleischnase, breite, platU S'Zafe; ^^erfon mit glatter breiter 5Rofe.

Plelschbohne, vkia faba. 9'Jieber^effen ; no^ üblid)er aU ©aubof)nc.
Fleischer, Plätscher msc, auggebel)nte§ ©tüd Sanb, 93reite. .^aungrunb.

Plocke, Blocke fem., beffifc^e gorm für glode; ©(^nee^stotfen,

geb er blöden.- „brauffc^Iagen, ba| bie 331 öden ftieben", fel)r übli(^e D^ebcnSart.

grei) balpffer l)er, gan| »nerfdjroden,

SDrauff gf(^Iagen, ba^ ftüben bie 5piodcn. 3f. @il§aufen Gram-
malica elc. 1597. 8. ©. 105.

Plötzer msc, 9J2e|er. „j fl. (wirb geftraft) ^Wip§ gett, baS er

»ber ßang ©rcifjen feinen ^loe^er ent))to|ct ^at" Sßetterer a3u§regifter üon 1591.

?pio^al§ 9)^e|er, 2ßetb^lo^, ^lofee finbet \\6) onberwort§ ^5u^g f. 5tbelung
unter flaute. Slde biefe Porter finb wol ol)ne ^^''ßi^ßf ^^\ ^«^ Sot^)- blölan

jurüdjufü^ren, unb {)oben bemnac^ urf^)rüngli(^ bie 23ebeutung Opferme|et
gehabt. ©. 3eitfd)rift f. ^eff. ©efc^. u. ßanbegf. 4, 86.

JPlllisell msc, @d)aum.
pluschen,

f(Räumen. §er§felb, ^oungrunb, ou^ weiter ^inau§ im
gulbaif^en Sanb.
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Po^ge msc, %xo^. ^m njeftfälifc^en Reffen, toie weiterhin in SBefts

falen unb in 9?ieberbeutf(^lanb üblirf). ^nU8 ift e§ ni(^t bie Qu§f(^IicpUc^

l^erfc^enbe 93enennung beS gro[c^e§, am wenigften im fä(^[if(^en Reffen; neten

Pogge gilt, nnb jwar in mani^en Drtf(^aften iweit üljermiegenb, Höpper (^üp^zx).

Pdk neutr. feebeutet |e|t ein ftum^feS äJZe^er, an<S) ttjol ein [onftigeS ftum:pfe§

gum ©d)neiben ober ©teilen faum no(^ bienenbe§ S^f^^^un^cnt. Söerragegenb. ®ben

fo 3it(^e^ Id. Hamb. ©. 190. (S§ mu| ba8 2Bort a&et eigentlich) eine fcraut^s

bare SSaffe bebeutet ^atien: „2Ber ein ?D?e[fer, ^5 od ober anber ©ewe^r §eu(^t"

9ie[ormat. Orbnung ßanbgrof 2BiI^elm§ II. §. 25.

21u(^ ba§ toon p6k abgeleitete poeken bei ^i^zi) weift borauf ^in, bo|

ber ©ebraui^ be§ p6k ein ernfttidier äßoffengebrautf) geioefen ift.

veriiopeiaseii, »er)3fufd)en. ©liimalfalben. D§ne 3">eifel nur eine

Sßariation üon verbombeisen , verfumfeien,
f.

Bombei.

SSgl. toerpojji^en, %x'\\6) 2, 66.

verpöpelii (sich), fii^ oermummen; in ©(^matfalben ba§ eigen§ für

ba§ SSermummen gebräui^li^e SSort. S§ bebeutet: fid) ju einem ^o^el (^po^ianj)

matten, toiewot bo§ ©ubftantio ^popel angeblich bort ni(^t üorfommen foH.

popperil, flo)3fen, uom ^erjen ollgemein unb faft au§f(^lie§li(^ ge=

brandet j
fobann au(^ oon bem Slbfallen be§ Obfte§, jumal beim Dbftf^ütteln.

es popperl mir, eS ift mir bange, angft.

popperig, ängftli(^, furdjtfam.

Poras msc, aud) wol Borz, fe§r oft aber Pörz, Perz, gef]pro(|en, im

ttjeftlid^en Dber^effen ber 9?aum in ber ©i^eune, weither neben unb über ber

*I)ref:^tenne \\6^ befinbet. 2Sgl. Kör. ß§ fann bic^ 2ßort fein anbereS fein al§, porta

(njo^er ^forj fem. bei j^^'f"^ 2, 57a) ober porlicus (tt)o§er ba§ alte phorzich

©(^melier 1, 635). ^ie aber porta ober porlicus ju ber ^ier angegebenen

S3ebeutung fomme, ift firmer ju fagen.

Pose fem.
, ^aufe , boc^ nid)t in biefem ©inne, fonbern in ber 33ebeutung

»on ^eriobe gebraucht, wie bei 9ii(J}et) Id. Hamb. ©. 191. S!)a§ SBort fommt
cinjeln in unb um granfenberg, im ^Ümt ©d^onftein unb wol fonft in ©egenben

»)et(^e an ba§ SJieberbeutfdie grenjen, toor; au§ bem eigentlid) nieberbeutfi^en

Reffen ift e§ mir ni^t al§ üblic^ bejeid)net woroen. dagegen tjört man in ben

toortjer beseic^neten ©egenben fe^r l)aufig ba§ Slbterbium poseiiiveise,
^jeriobifc^.

Pot msc, %o\i]'y bie auSfi^Iiepc^e ^Benennung im fai^fifc^en unb weft*

fa(if(^en .Reffen.

Pötter j SEö^ifer; gleid}fan§ bie einzige ^Benennung biefe§ -ipanbwerfg in

ben eben genannten ©egenben, anberwärtS ganjlic^ unüerftänbli(^.

potten, im weftfälifi^en .Reffen bie eigentliche ^Benennung be§ pfropfen§

unb Dcutieren§ ber 23äume; aud) wirb ba§ Söort wol für )3 flanken gebraucht,

namentlich üom ^flanjen ber 33äume, au(^ wol ber ^ol}lgen)äd;fe , unb Dom
Segen ber Sonnen, ©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 166.

pracliern, bütftig fetn, ober fi(^ bürftig, bettel^aft anftellen, «ra

nic^t§ geben ju mü|en, fo ba^ prachern fef)r oft für geijig fein gebraust wirb.

Pracher rase, Pracherer , ein dürftiger; l)äufiger faft: ein Inicferiger

SKenfi^. „®u alter Sr^'?prad}er , i(^ i)(iU mel)r ©elb al§ bu" in ^^iliborS

„58ermeinter spring", eine SÄeben^art, weli^e beibe 23eDeutungen in fi(^ fd)li^t.

aSilmar, Sbiotifon. 20
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pracherig, fltmfeltg, bürfttg, fcettel^aft: „eS ge^t mir gar prac^erig".

S)iefe§ Slbjectiüum toirb feiten in bem ©inne toon geijig, fniiJerig, ßenwenbet.

33ei ©(^ßttel ^aufctf^r. ©. 1379. m^^^X) Id. Hamb. ©. 192 unb fonft

ift prachern betteln, niebertrdd^tig um etwa§ bitten.

9iieberbeutf(^en Urfprung^ unb @ebrau(i)e§ ift ba§ SBort in gonj S^ieber*

l^effen in tooKefter Uefcung; übrigen^ aucf) in Dber^ejfen feine§wege§ unbefonnt,

{irasclieil; pratschen, ))ralen, gro^t^un.

Prasch msc, ^ralerei. ©djmalfatben.

SSgl. breschen (breischen).

prazelii, ein ben ßaut nac^a^menbeS SSort, vrel(^e§ »om gefdjüttelten

Dbfte gebrau(^t njitb: üom Saume mit ®eröuf(^ ju SScben faüen. (5d;malfoIben.

Pregel msc, ein ftotfeS ©tüä §0(5; meift ein foI^e§, nselc^eS 511

einem beftimmten ©ebrauc^e jugeti^tet ift.

pregeln, mit einem [tarfen burc^ bic ©^jonnfette geftecEten ßnittet ba§

auf bem ffiSagen befinbUi^e Jpolj jufammen^alten unb befeftigen. 3m wjefts

fäli[(^en .ipefjen.

l*rein msc, meift nur beminutit): Preniclieu neuir., ein <Stüi!

£autaba!. ^m j^ulbaifc^en ollgemein, xoxi au6) in 92ieberbeutf^lanb bie gjortion

Äoutabaf 5p römm et genannt Vöirb. 3m übrigen Jpeffen ^ei^t fie ©d;dr(^en.

Prepel msc, wo mefir t)ü(^beutfc^ gef))ro(^en nsirb: Brepel, Brebel,

bünner ^ot, §. 33. auf ben ©orfnjegen. 3«^ norblit^en SJieber^effen.

preRelu (brekeln, wo me^r ^oc^beutfc^ gefpro(^en wirb), unouf^ßrlic^e,

meift fteinli(^e SSorwürfe matten, üeinlic^ tabeln. 3" 8^"5 9^ieber^effen üblid;;

nic^t feiten fommt au(^ bie SSariante prepeln (brebeln) üor (f. b.).

fressermsc, ©teueregecutant. SfJur in ©c^malfalben üblic^. ©d^meller

1, 344.

B*rete fem., äRüle. 3" '^^^ ©iemelgegenb.

Priede fem., ba§ (Sifen am SBagen, welches um ben ^ilf [f. ?PfäIf)

unb bie äöagenac^fe, um biefe ©türfe §ufammen ju I)alten, t)erumgebogen unb

am untern 2;I)eil ber 8tc§fe mit ©^rauben befeftigt wirD. gulba (S^ieuenbeig).

Pries msc, ber 93efa| unten am SBeiberrotfe, au§ ^anb befte^enb.

gulba. D^ne ßweifel ©ubftontiD ju preisen, fd)nüren. 3m übrigen Reffen

ttjirb ba§ ^anb nur ©c^nur, niemal§ 23anb genannt, wag fiii) ju bem §ulbaifd^en

Pries Vöol fügt.

Priezliiig msc, eine SSarietät ber SBalberbbeere , fragaria vesca.

©(^malfalben.

prickeln, ftec^en; ein in ba§ ®emein^o(^beutf(^e übergegangene§, im

fa^fifc^en unb weftfälifc^en Reffen tooIf§übItc|e§ nieberbeutfcl;e§ SEort.

Pi'im fem., :^ei|t in Dber^effen bie bem .Ipirten jutommenbe, »on ben

einjelnen 2Sie§t)aItern erhobene, ®obe an jj^u(^t; ^irtenlo^n. ®a§ SBort ift

nichts aI8 eine (Sniftettung bes 2ßorte§ 5pfrünbe (phruonia), wirb auc^ nod)

je^t fo öerftonben. Sben fo SBeiganb im griebberger 3nteUigcn5bIatt 1845,

««0. 17.

pruppeln, f(gelten, fdjmöljlen.

pruppetig , unget)alten.

eine ^ru))i3elfu\}pe friegen, au§gef(^oIten werben. Dber^effen.

3n S^iebcr^effen mit einer 9:>eränberung beS ßaute§ unb einiger 2)2obis

ficotion be§ ©inue§: prepeln, biebeln, no§e »erwonbt mit prekeln, brekeln), w. f.



Prutsche — pulschein. 307

Priltsclie fem., biefeg, aufgeworfene^ SOJaul; tro^lgeS äÄauI ober

@e[i(^t. S^eBcnform bon Broize (f. b.). „®er ma(^t eine ^rutfdje, bap ein

(Sd)oä §üner barauf [i^en fönnte". Dbert)e[fen unb ©(iinjorjenfelg.

priitsclieln, um fic^ f^Jri^en. 2tUgemein übU(^.

Pudel msc, i^el)ltt)urf im 5?egel[^3iel , I)ier njte anberwärtS üBIic^.

verpudeln, eine ©a(f)e berberben, bur(^ albern gevüä^Ite a)ättel ben ^weiS

gdns(id) üerfet)len, bte 2lbji(f)t t»ereite(n. ©e{;r gebrciudjlii^.

Pulle fem., glo[c|e, SSouteide. 3m fä(^[if(^en Reffen, ^m ußrtgcn

.^effen f^ri(^t man Bulle, unb öetfte^t barunter ni(^t, tüie bort, etgen§ eine

^outeille (t)ie et)er SSobelje, 33öbeU genannt wirb), oielme^r ein ungenjö§nli(^

großes ®la§gefä^, §.23. nennt man ein gro^e§ @ta§ tooü Slrgnei SKebicinfcuUe.

piisclielu, bie no(^ unaufgefcunbenen ©etreibegartjen vorläufig aS=

brefc^en, um bie auöfaüenben ^lorner nii^t ücrioren ge^en gu la^en. @ra[[(i;aft

^iegen^oin, k[onber§ Stmt ©(^önftein. Slnbertuäitä knüppeln (knöppeln), körnen.

Pusse fem., ©c^meicf)eIwort für bie £a|e. 2tn ber ©iemel, njie uteri

:^au:pt in S^ieberbeutfc^tanb, nur ba^ au^er^alb .§e[fen§ ouc^ t)öu[ig Püse ge=

f)jrod;en n)irb. '^m ü&rigen .Reffen unbefannt.

piiisteii, t)la[en. ®o§ SBort i)(afen ift im tt)e[tfäUf(^en unb [äc^[if(^en

.Reffen wenig ofcer gar nic^t gebräud)lic^ , ba§ nieberbeutfc^e pusten bagegen in

bem ganzen übrigen Jpefjen, neben blafen, unb ^in unb wieber me^r alö blafen,

übli(^'. „®o§ Ä'orn )3u[tet", fängt an ju blühen. 2tm .S^abii^tSmalbe braucht

man jeboc§ bie 9ieben§ait „ba§ Ä'orn ))uftet" au(^, um ba8 .Iperoortreiben me()rerer

S'^ebenljalme neben bem .!pau^tt)alm , weld)e§ im 2)Jat bei frui^tbarer SBittcrunq

©tatt 5U finben ^^f(egt, ju bejeidjnen.

Pusiebacken, bicEe, fleif(^ige, frtf(^e Sßangcn. (2e§r übli(^. (Strobt=

mann ©. 371.

putclieii, fränfeln, [ii^ unwotjt befinben, o^ne eigentlich fran! §u fein.

Stilgemein üblid>

putchern, grequentatiüum toon pulchen, öfter !ränfetn, fi(^ wieber^ott

unwol befinben; befonberS oon (Schwangeren gebraucht. Dber^effen.

verputchen, bur(^ £'rännid}{eit ober f(^le(^te Pflege in SBu(^§ unb (BnU

wiiflung jurücEbleiben ; »on £inbern, jumal ben rf)ad^iti[c§en , aber auc^ »on

jungen Spieren Cßämmern, .^ünern) gebräuchlich.

®a8 SCßort »erbutten ift in Reffen nii^t tooWgüblii^; nur in Q^mah
falben finbet fic^

verholt, Dcrfrü^j^jelt.

putselieln, fii^ ^elmlic^ mit einanbcr U^pxe^en, Iieimtic^e SBege ge^en,

namentlich ^eimlic^ etwa§ oerfaufen j in le^terem ©inne fagt man »on einer grau,

wellte ^eimluf) aüertei au§ bem .^aufe trägt ((Sier, 23utter, Dbft u. f. w.), um
fi(^ bafür in 5?affe gütlid^ gu t^un ober fi^ einen SO^ut^ onsutegen: „ba§ ift

ein re^te§ ^utf^elweib".
Putschelball ift baSjenige SoUfpiel ber Knaben, woiei bie ©pielenben

beS einen ^^eilg fi^ ^eimlic^ oerobrebcn, wer öon ifinen ben SBoH fjaben fott»

Stmt 3«§^^^8 ""^ ^"^* ©(^önftcin.

(Eben bofelbft fommt neben putschein au(^ bie gorm puckeln in berfelben

aSebeutung toor; onftatt ^utfc^elweib §ört man eben fo oft, 6einal;e öfter:

^udelweifi.

20*
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S(e§tifi($ fagt man in Ol3Ctt;c[fcn mit gleii^er 23ebeutung njie puckeln:

verpackeln. 2SgI. parlieren.

lllitt adj., wei(^, jart, jung, ^m weft[äü[(^en Reffen.

Puzigel msc, ein im SSer^ältniS ju [einem Stlter Heiner Wlm\6);

©)3otttt)Drt. ©d)malfalben.

O.

ffliaekelig, at§ (Sigen[d)aft toon £inbcrn: letenbtg, UmQÜ^, auct):

unruhig; oI§ (Sigen[c^aft (Srtt>ad;[enet: unftät, unfel&ftänbig, fafelig. <Bd)x \\hli6).

SSgl, gackelig.

©(^am&a(^ ©ött. 3b. ©. 163.

qiianzeii, ^anbeln, f(|a(^ern, jumol im kleinen unb ^(einften, namentlich

Vüerben bie Jgänbel, welche £inbet unter einanber at)[(^tie^en , mit btefem SBorte

fce^eii^net.

verquanzen, unrechtmäßig ober mit ©(^aben etwag ^leineS »erf(^a(f;ern.

Stttgemein übü6).

quarren, quarren, I)oI6f(|reienb vüetnen, \ok bie üeinen £inber t|un;

unmutige 23eäei(^nung be§ SßeinenS ber kleinen.

Qmrrsack, ©c^elttüort für ein ftet§ tt)einenbe§ ^inb.

Quast msc, ou(^ Quaste fem., wie gemeinI)oc§beutf(^ : ©(^leife,

Slrobbel. (Sljebem aber ivuroe ba§ SSort öon jebem SBüfc^et gebrou(^t, 3. 23.

»om fru(^ttragenben 5t[te: Siem ©(^ulmeifter ju granfenberg gab „eyn ickelich

burgers kynt zu unszer fräuwen lag Assumptionis von ickelichem quasle den

groisten appel". (Smmeri(^ granfcnberger ®ett)on^eiten bei Schmincke Monim.

hass. 2, 686. (S§ n)ar ba§ SBort au(^ ber ßigenname eine§ 2Batbbtftrict§ im

9tmt Sanbetf (©d^enfleng§felb) : „%\x6) berClueftenn, 58uc^^oI^ önb bem Dber§=

berge". SSertrag s^ifc^en 2. S^m^y u. Slbt £roft 0. ^er§f etb to. 26. 3uli 1557
bei ßebber^ofe Jurium Hassiae priucipum in Abbatiam Hersfeldensem etc. 1787.

4. ©. 180.

Quat msc. (unb Quät), ©(^lamm, £ot. 3m ^aungrunb, (Sitragrunb u. w.

quatsclten, ein ©ciiaUwort, ben Saut bejei(^nenb, i»el(^en mit

geu(^tigfeit burd)brungene©egen[tanbe ^ören laßen, wenn fie mit parieren, trocfenen

inSSerü^rung fommenj ©(^u^e 3.23., in welche SBaßer eingebrungen ift, quat[(^en

beim ®e^en; e§ quatfd)t, wenn man im ©um))fc, tiefen ^ote, watet.

Quatscll msc, ba§ ju quatfc^en ge^örenbe ©ubftantiüum : wenn mon
noffe 2Böfd)e Einwirft, tf)ut eg einen Duatfc^; wenn ba§ 5)ii(^t[(f;wett bur(^

ben §at§ fce§ ^ingeri^teten fät)rt, tt)ut eS einen ^eüen Cluatfd).

Slügemein üb(i(^.

©(^mibt 2Befterw. 3b. ©. 153. ©(^amba(^ ®ött. 3b. ©. 164.

quatteln, ein ©(^atlwort »on bem ©eräufc^ foc^enber ©a^en, namentlit^

be§ 33reie§, ber ©u^jje u. bgl. 3tci"^i«^ allgemein übli^ (§er§felb, .lg)aun=

grunb u. w.)«

quattern, ftrubeln. 3"^ ©c^moltatbifi^en.

Quatter msc, ein fteiner, unruf)iger, quetffilberiger 2)?enfc^. ©c^mal«

falben.
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Queifelei fem., meift nur ^tutalifc^: Queifeleien, SluSflu^te, Sögen,

SÄanfe. (Sn(^i[i[^e§ unb njeftfäli[d)c8 Jpeffen.

95gL (Bä)amha^ @6tt. 3b. ©. 164.

quellen (causat., \d)wa<S) conj.) ttjirb in ber oßern ®rajf(|aft .^anau
in Segie^ung auf bie „^rumpern" r®runb6irnen, Kartoffeln) für fieben ge«

trauert: ©rum^ern quellen, gequellte ©rum^ern.

duetlfartoffeln, duellgrumpern, Kartoffeln iretc^e gum (Sieben

6efonber§ geeignet finb; inbe§ auc^ gefottene Kartoffeln (^PeUfartoffeln , Kar*

toffeln in ber ©(^ale).

Quellfleifc^ f. Kreself[eif4

Queiizel msc, bider 23auc§; ein ^ol6 fd)er5^aft getraui^ter, inbe§ bo(^

baS 2)ä§fatten an biefer Körpergeftalt funb gebenber
,

§in unb n^ieber in ^Jiieber*

Reffen gebräuchlicher SluSbrud

([^uerdel msc, bie urf^rüngtii^ere gorm be§ SÖortei Köber, esca.

S)ie alte gorm n^ar noä) im Slnfange biefeS 3orl)unbert6 (gef^roc^en Ouirbet,
Kirbel, Kerbet) Bei ben j^ifi^ern in .Jpeffen übli(^ (wie au^ SIbelung 2, 1681
ongibt), unb foU no(^ je^t bortommen „Sli^t alb. ^at — ber erbar 3o[t ^enrfet—
^erman SSolanben bauor er ßor&ern önb Slntö querbeln jum tooreUenfangen gu

malten ge^raud)en faufft, — bejolb". SBetterer ülentereire(|nung ü. 1559.

8lt)b. querdar. ©raff 4, 680. ©rimm ©ramm. 2, 121. 150.

Quereli msc, S^'^'^S/ ^i^öW^I. ßfcen fo ©(Rottet .§aubtf:pra(^e

©. 1380. S)ie gorm mit Qw foU tool, njenigftenS in 8tlt§effen, niemals unb
nirgenb§ »orfommen.

quereli adj., quer, jumal hjenn ba§ Sßort ben S3egriff »erfelirt au§-

brüifen fott; quer(^e§ Seuo,; ein queri^er Kerl. 2)a§ t^ ift na^ bem Urf^runge
(tvairhs) richtig beibehalten. Ueberall .übll(^.

Querche fem., Cluere; „luenn ba§ .Ipolj fi(^ nic^t »erfen foH, mu^ e§

in bie Duer(^e gefi^nitten werben". SSgl. Waerscht.

Qiiereiiber^, 9Jame eine§ beioolbetcn 23erge§ ginifc^en Uengfterobe

unb ©ro^atmerobe , eineg anbern im ©^^effart, bei S3ieber. (Ob ßon qulrn,

alfü = ä)Jü^lenberg?). SSgl. Quimberg Graft Alfhochd. Sprachschatz 4, 680.

querzeii, äi^jen, ftolinen. 3m ©c^malfalbifi^en, fonft ntcl)t gebräu(|lt(^.

9Jeintt)alb ^enneb. 3b. 1, 123. 3ournal toon u. für '®eutf(^I. 1786.

©. 532. ®§ barf biefeg SBort immerhin für ein j^requentatiüum be§ alten queran

(Graff Sprachsch. 4, 679) getjalten werben.

queisteii bebeutet, wie eS f(^eint: ^^lagen, quälen — [trafen. 3«^ ^cnne

ba§ SBort nur au§ 3faac ©il^aufen Grammatica eic granff. 1597. 8. ©.72:
©olt mir berwegen trawen feft,

®a^ er fott rebli(^ werben gequeft,

©0 balbt er tompt in SBalbt Ijinein,

©oU er ein §irfc^, fein 2)?enf(^ mel;r fein.

95iellei(^t ibentif(^ mit bem gemeinfjoc^beutfi^en qu eiferen. Dber wäre e§ gar

no(^ baS uralte quistjan (got^. usqvistjan, al)b. arquistjan, fdrquistjan)??

Quetisclie fem., bie au§fc^liepi{^ gebräu(^li(^e gorm für S'^etfc^e in

ganj Reffen. ®e8 2lnlaut§ wegen »gl. duer(^ ft. Qmx^. „®a§ quetf^en
ntu^ fu^lete i^n". 3D?arb. ßriminalacten ö. 1682. ©d)on bei 8tlberu§ Diel.

581. Ggijb: „Pruna damasci finb bie beften quctf(^fen".
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l^ltifleil, quiteny frei ma^cn, loSjalen; je^t jum SC^eil bem moberncn

(jutttteren entf^3re(^enb. „Vnd ist es, das etwas aus dem vorgenanlen halben

gule versatzt oder verkeufft ist, — das sollen Elia vnd ire kinder vnuerczuglich

inn das gut widder queiten vnd lassen, on des obgenanten Closfers (ßalbetn)

zulliua vnd schaden". ßanb[iebel6rief über ein ®ut §u 8o^ra üom ^Q^r 1431.

„Montag trinitalis als myn gnediger Herre tzouch keyn Cassel myt synen Rutern

vnd die Fehede gescheiden waz, du qwidete ich myns gnedigen Hern ruter vsz

der Herberge mit habern , alsz man in tzwen lagen nicht hatte gefuterl". ^el§5

fcerger JRedjiumg Don 1469. Beitfc^r. f. §e[f. ®efc^. u. 81?. 2, 168. „han vns

—

Mol bezalt achtzig gult gülden — vnd quitten sie der in macht dises briefs".

Urf. to. 3. 1539. Sennev 8et§e ju ß®$K. Cod. prob. ©. 50.

6§ fott btefe§ quitten [t. quittieren nocE) im Stnfonge bie[e§ 3^i^^"J^^ß'^t§

gebort lüorben fein.

Qilicle fem., Cluette in weii^em, moraftigem S3cben, weli^e i^r SBa^et

ni(^t über bie DberpÄc be§ Sobenä heraustreibt, fonbern unter berfelben fic^

»erlaufen lä^t, ©iiSerquette. ^Äieberlieffen. ®a§ 2Bort Clueüe ift gar ni(^t im

©ebrauc^e, fonbern e§ tritt ftatt beffen bo§ SBort 33orn ein. „^iefe 2Stefe ift

X)DÜer Ouielen, aber einen ^orn i)ot fie nidjt, unten brunter ift ein !Ieine§

93Drn(^en". (S§ erinnert biefer Unterfc^ieb on ben, ive^en ©if)otte( ^aubtf:pr.

©. 1380 jltnfc^en queiten, scaturire, unb quieten, stillare piluitam ex ore,

geifern, ma6)t
Quieler msc. , berfelben SSebeutung Vüie Cluiele, borjügUi^ im <S(^mal=

falbifdjen gebräuchlich, aber ü\x6) im ßft(i(^en Reffen borfommenb,

Qiiiller msc, 5^ame einer anfe^nlic^en ^ü(^rü(!igen Sßalbftrecfc nörblli^

»om ^eiUgenberge, in bem SBinfel, njeli^en bie ®ber mit ber gulba bor i^rer

SSereinigunci mit le^terer bilDet. 2)er S'iame finbet \\&) fc^on in ben gorftregiftern

be§ 16. 3orbunbert§, unb fct)etnt nii^t ouS einer Sntfteüung tierborgegangen ju

fem; wie ober berfelbe mit quellen jufommen^ange, unb ob ber O-uitlernjolb,

Cluitter, feinen 9iomen bon bem in feinem Umfange (oberi)aIb 58ü(^entt)erra)

befinbti^en O,uillerborn, ober le^terer ben feinigen bom Duiller empfangen

^obe, mu^ für je^t unauggemadit bleiben.

quiiiNelil, fdjmei(^eln, guteSBorte geben; £inbern unb Jpunben quinfelt

mon. Dberf)effen. „®ut SeiSerbiSIein, bnb gut ivort,

Sßie er fie finbt on monosem Drt,

5Da man jm ^efc^t bnb quin fein t^ut,

3)iad;en jm ein lüftigen mut^". (®. 9^ig-tinu§) 9(ffen=:

\^k\, 1571. 931. pa-b.
(Sftor t. 5Rec^t§get. 3, 1417. ^eitfc^r. f. f)eff. ®efc^. u. m. 4, 86.

f^liiiitipse fem., vuIva, f{^erjt)aft. ©(^mibt SBeftenv. ^b. ©. 154.

©(^ttjerlicf) willtürlid) erfunben, bo ba§ SBort im ijftlt(^en .Reffen u)ie auf bem

SSefterinoIbe borl)onben ift, fonbern an irgenb tt)el(^e olteSäJörter (quiti, quoden

©raff ©^ra(^fii}. 4, 650—651, auc^ njol on quena) angelehnt.

f|iiittci*ii, glänjen, leui^ten. ^m fäd)fifc^en, auc^ iwol im tt)eftfolif(^en

Reffen (9?tebermeiffe|
, ^^^^^^fl^")-

©c^omboc^ ©Ott. 3b. @. 164.

quosen, ou(^ quhen gcf^rot^en, f^jret^en, raeift ober bon ber üagenbcn
3flebe gebrau(J)t unb berftonben: flogenb etwas borbringen. Sßeftfälifc^eS .Reffen,

©trobtmann Id. Osn. ©. 175: quaasken, Io))))if^ 3^ug reben. ©cl;amba(^

©Ott. 3b. ©. 163.
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f|UtBllei*ii, quollern, 1) ftarf ^etöorquetten, mit®erau[(^ ^etüotfprubeln;

2) im Seibc (in bcn ©ebärmen) rum^jeln.

3n feeibcn 23ebeutungen ü&erall ütlic§. 2Sgt. quunkeln.

©c^am&ac^ @ött. 3ö. ©. 165.

qiiuukelii, foltern in ben ©ebärmen. '^m .^oungrunb. 9SgI. quullern.

91.

Rabbas msc, ©(^crjBenennung einet, jumal bejahrteren, unruhigen,

arteitfeligen gtauen§perfon. 3" i'«" mittlem ©tänben, befonberg jebo(^ in

Siiieber^effen
, fc^r üblid). ©(^melier f)at 3, 4 „9?af)at[(^en".

racli uiifl gerecli« Sine in §e|fi[(^en Urfunben be§ 15. 3ar|uns

bert§ ^äuftg Dortommenbe j^ormet im ©inne Don; looUfommen gur ©cnüge, ju

]§inlängli(^em SSorteil
,
§u ber erforberIid)en 58efriebigung

;
„einem ®ute rach unb

gerech tl)un'' bebeutet ba§ @ut fo bettjirtftfjaften , ba^ e§ im tootlftänbig guten

©tanbe erhalten Vütrb. ©o lommt bie[e gormel ju breien SDJalen üor in einer

iingebrutften Urfunbe be§ lanbeg^errlii^en ©(^ult[)ei§en ju Sßetter, Jpenne

5?no6eIauc§, »om ©onntag na^ ®allu§ 1428. .^ier beEennt er, toon ber 9(ebti[[in

^at^arina §u 5?albern ein @ut, ju Dbern2tmenau gelegen, ju SanbfiebelreAt ge«

liefen bekommen ju ^aben, unb fagt tveiter: „das ich geredden in crafft diesz

priefl'es, demselben gute mit aller seiner zugehorunge, es sey an ackern, wiesen,

vnd wie das anders funden oder benanl wurdet, nichts auszgescheiden, racli vnd

gerech zu thunde, nach recht vnd gewonheit diesses landes". SBeiter: in hen

erften brei 3at)ren fotl ber Sßa^tQx ber 3Ser)3oä)terin fein ^a(^t, ©efätte ober

©Ülte geben, „vmb deswillen, das ich dem obgenanten gute mit aller seiner

zugehorunge fleissig räch vnd gerech thun soll". (Snbti(^: „Vnd were esz, das

ich dem ehegenanten gute mit seinen zugehorungen nicht räch vnd gerecht thete

als vorgeschriben stehet, so sollen sie das selbe gut einem andern Land-

siddeln leihen". — ®e8glei(^en in einer Htfunbe toom 3. 1431 über eine ganb=

[iebellei^e JU So^ro: „Were esz auch das Ella vnd jre Kinder dem vorgnanten

halben gute mit seinen zugehorungen nicht rach oder gerech theten als Land-

ßiddeln recht ist — — so sollen sie sich ganlz von dem gute vertrieben han".

„vnn sollen sy daz hus halden mit buwe vnn mit gerach alze buwes recht ist".

§in§bu^ ber ^fattfird^e ©t. ä«ariä ju SKarburg ü. 1410. Unb fo öfter.

ßenne^ in ber ßeii;e ju 8anb[iebelred)t Cod. prob. ©. 54 (y. % 1431

au§ 23iebenfo^t) unb ©. 163 (y. 3. 1428 toon SDber5lmenau) lieft raid und

gerech, inbeS fe^Ierl)aft, n)ie au8 ^^otgenbem ^erüorgeI)t.

Ciieracli neutr., in ber jjormel zu Gerach kommen ift ein in Dßer«

l^effen no;^ je|t fe^r \xUi6:)t% SGBort in fcer Sebeutung: SSorteil, unb ivirb am
gen3Ö^nUd)ften bei bem Slufsic^en junger Siliere gebraucht. „3«^ benf, ba| mir

bie 3)fud mit ben gerfeln ju ®era(^ fommt, bann Iö§ i(^ ©elb unb fann

fccäaten"; „bie ^u^ mit bem ^albe fommt mir ju ®era(^"; „ba§ ^üt)d;en

fommt ju ®erad^", b. i). Befommt ein ^alb. „®a§ ®etreibe fomrat ju

@era(^", b. ^. gerät. 3"be8 bebeutet ju ®era(^ fommen ganj eigentlich: ju

tei^ter ^eit fommen: „\6^ bin fo geloufen, ii^ backte, \6) !öme ni<^t me^r ju

©er ad)" = ju rei^ter ^i\i, um mitzufahren (5leu^erung, ouf bem $Poftl)ofe

1842 öcrnommen).
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gerech tjl cht fllteS unb BefannteS Sßott : rede, plene, ©(^melier 3, 15.

©rimm ©ramm. 3, 148; h\§ baf)m ncc^ nic^t noc^gewiefen tft ba8 SBort räch.

©c^n)erli(^ lüitb baffelbe eine öon gerech »uefcntlid) abn)ei(i)enbe 23ebeutung gehabt

f)aUn, lüie benn ba§ heutige gerad) bie 33ebeutung öon räch und gerech, mit

luenig beranberter ©(Wattierung jufammen ju fa^en [(^eint. racÄ fiefit au§ wie

eine Sl6Ieitung toon bem Präteritum eine§ SSerbi rechan, räch, rächen, rechen,

gerech lüie eine SIbleitung ou§ bem 5prdjen§ beffelben. Cßtwa rikan gott).

3Wm. 12, 20?)
®era(I)en, treffen, ju rechter ^qH !ommen ^at ©(^mibt ttjefterw. 3^.

©. 65; rochen (ni(Wt me^r üblii^ nat^ ©. 65) ©. 155.

Radieiiiiutzer, anbertüärt6 ein ©(^tuc! fauren 9[ßein§, njeli^er bie

ütern ^e^Igegenben öom ©(^leim reinigt, ©(^melier 3, 10; in Reffen, wo
man feinen ^etn jie^t, a\xi) nii^t einmal fauren , Bebeutet bog SSort einen

<B^l\\d Srantewein.

racli^ierig tüirb in .l^effen oHgemein, wie anberwärtS, für l^atgierig,

l^ofcfüi^tig getrautet. 95gt, rachig.

raclli^, ^oBfüt^tig. 3" ^^^ Ci6ergraff\Waft Jpanau neben rachgierig

ge6räu(Wli(W
, fo baf; man ficljt, ba§ Sßol! will in biefem Sporte ben iRamen

tiai^en, faux, ni(Wt 9ta^e (vindicta) toerftanben wi^en.

Radeber fem,, baffel6e, woi im übrigen, BefonberS im öftlid^en Reffen,

ein „3;reiber" C^ii^tig SCri-boer) ift; ein mit einem 3?abe uerfe^ener jum j^ort^

f(Raffen Don (Erbe, 5D2ift, ©c^lomm u. bgl. bienenber haften, ©(^ubfarren. ^üx
im i^ulbaifc^en unb ©^malfalbifc^en üblic^. 9Uintt)alb 2, 103. ©(^melier
3, 48. SOZpne Slnseiger 1838. ©. 156. Sßgl. Bere.

railen, rüden, reden, fieben. ®§ unterfi^cibet fii^ ba8 raden Don bem
reitern, rittern (w. f.) baburc^, ba| burc^ bo§ raden nur ba§ ©robfle Don bem
mit ber %x\\ä)t t)ermif(f)ten Unrat (©tro^, 9lel)renftüm:pfe) , burc^ ba§ reitern

au^ bie feineren ungeljörigen ^u^^oten ju ber grui^t Qtreg^jen u. bgl.) augge=

fc^ieben werben. ®a8 Ülabenfieb (ober ber SJabenj ^at ein breitet, bo8

Steiterfieb ein fe^r fc^maleg ©eflec^t, folglii^ au(W toerl)oltni§mä^ig engere

©ieböffnungen. ßben fo ©c^mibt SBefterw. 3b. ©. 162.

S)a§ 2Bort ift fe^r alt; e§ erfc^eint §. 33. al§ redun bereits bei Otfrib
IV, 13, 31. SSgl. ©(^melier 3, 48. 53-54.

Raeden msc. gilt al§ (Eigenname be§ au§gebe^nten fumjjfigen ©eee§

äWifc^en 2Bilbe(f unb Dberfu^l, welcher e^ebem (no(| 1820—1825) ber 2tuf*

ent^alt§ort »ieler, je^t au§ §effen gänjli^ ober bod) faft gang berfc^wunbenen

Sßa^er= unb ©um^foögel war, au^ fol^er, wellte über^au))t im mittleren,

weftlit^cn unb fübüc^en ^eutfi^lanb nur au^erft fetten anzutreffen waren, ber

ober nunmehr toöUig au§getrodnct unb in SBiefen, tl)eilweife f^on in 3lderlonb

toerwonbelt wprben ift. ©d)Werli(W ift Jeboi^ ba§ SBort (Sigenname, »telme^r wol

nur eine ßntfteUung »on Riet. 5ßtel weniger warf(|einli(W , wenn a\x^ m6)t

gcrobegu unmögli(|, ift eS, ba§ äßort für nieberbcutfi^ I)alten, unb e§ ol§ Roeten,

Ort bc§ i^ouleng (JÄo^enS, in ^o^beutfi^er ^orm) »erfte^en ju woüen; ügl.

©trobtmonn Id. Osn. ©. 185. 23rem. 2B33. 3, 439.

Raflianer msc. ®iefe ßntfteüung be8 jel^t überall gärijlid) »erfc^ol-

Icnen j^rcmbwortS 9iuffian ^otte fid) trenigften§ biS jum So^re 1830 an ber

SBerro (3tllenboTf, ©oobcn u. w.) erljolten unb ift Diellciilit nod) je^t bofelbft

üblit^. 2Kan bejeicinete bamit ßanbftreid;er; namentli(^ ober bie 3ißfii»^c'^/ ^üeld;e
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fonft ou(| im öftlii^en J^e[[cn Sateln (ODattern) ^et§en (f. b.). «Kn \i^ 6e=

beutet ba§ itol. ruffiano, ruffo, ^pan, rufian, franjof. ruffien einen ^urenmirt,
ober ber Segtiff Sanbftteic^er [te^t bcm, ttJo§ man [ic^ unter 9?ufftaner backte,

immer jur ©eite. S^oc^ ber ßanbeSorbnung ber ®rof[cf)aft Jg>enne6erg »om Solare

1534 (33uc^ 6. Sit. 4. 6a^ 2) finb „©^i^uben, 9tiffianer, Sanbtfarer »nb
S^geuner nit ju Iet)ben". ©onft fi^emt bie Sejeid^nung 9tuf[ianer in Reffen
nic^t fouberlic^ ü6Iiii^ genjefen ju fein; ic^ bin berfelben m ba^in lueber in

]^efii[(^en SSerorbnungen no(^ in altern 3Icten Begegnet.

SSgl. ©c^ melier 3, 62—63. 23rem. 2B33. 3, 540—542 (wo übrigens
bie SBorter ruffein, D^uffelij u. f. U). nic^t al§ urf))rüngtic^ nieberbeutf(^, wofür
fie ouSgegeben werben, fonbern al§ toon bem ital. äßorte Ruffian abgeleitet, ^tten
bejeic^net werben foUen; bie nieberbeutfc^e ©prac^e war unb ift no(^ gang be=

fonberg geneigt, grembwörter fic^ anzueignen unb weiter ju bilben).

Hagel msc, ber Dfenfra^er, bie Dfentrüde, au^ wol: ber Jpat)Icr.

ein nur in ber Dbergraffc^aft §anau (©teinau, ©c^warjenfelS) öorfommenber
5lu§bru(f.

ralien, munter fein, beweglich fein, \i^ in ^Bewegung, jumol IebI)ofter

^Bewegung, befinben. .Ipaungrunb.

rackeu, niederracken , bie ober^effifi^e berberbtere gorm be§ jiegens

:^ainif(^en unb nieberl)effif(f)en nieberrucEen, 'ü.uitrucken, ruminare, wieberfäuen.

Racker msc, bi^iger ^unb; böfer, verlorener 2)Zenfc^; olg ©djim^jf^

Wort ntc^t feiten ongewenbet. (äftor @. 1417: „9iaffer, ein grofer ^unb,
wenn man i^n f(^impfet".

Schindracker, urfprünglic^ ein .§unb, wie i§n eljebem bie ©cl)inber bei

fi(^ füt)rten; üblidjeS ©d;im^fwort, gleii^bebeutenb mit bem je^t wenig met)r

üblichen ©d)imi)fwerte ©d)inbl)unb.

rackern (sich), sich abrackern, würfelig fi^were Slrbeit t^un, gumal
mit bem 9?ebenbegriff, ba| ba§ (Srgebniö ber Strbeit ju ber aufgewenbeten SDJü^e

in feinem 25er§ältni§ fte§e. „(Sin Stdermann ein Üiadermann" 9?eben§art

on ber ©iemet.

®a§ tion (gftor 3, 1417 angeführte ^Jaüerfnei^t = ©c^inberfnedjt,

SIbtrittgfeger
,

finbet \iä) in -ipeffen, wenigften§ l;eut ju SEage unb feit 30—40
Sauren, fo wenig, wie bie im 23rem. 2ß^. 3, 424—426 aufgefüt)rten Söörter,

bie \\6) jum 2;l)eil au(^ f(^on bei SHi(^et) ©. 204, bann bei ©trobtmaun
©. 178. 372. al§ f^5ecifif(^ nieberbeutfi^e 2B5rter finben, ober felbft in ben

weftfälif(^en ©egenben ^effen§ ni(^t übli^ finb. 2ßte in J^effen, »erl)ält e§ fid)

mit ben oben angefü[)rten unb biefen eigenS nieberbeutfi^en SluSbrürfen auf bem
SBefterwalb, ©^mibt ©. 155—156, unb in Söoiern, ©c^meller 3, 38-39;
beggleicfien im ^enncbergif(^en , Dleinwolb 1, 125. 2, 101, nur bo^ 9Jeins

wölb ou§ ßftor „9'iafferfne(^t" aI8 ^effifcl) aufgenommen ^ot.

Db ba6 ntcberbeutfi^e rakken, f«f)mu|en , ein urf^rünglii^eg SBort ift,

bon weli^em otte biefe SBörter abgeleitet finb, ober ob ba§ gleic^foüS nieber=

beutfc^e racken = reden (auf ber Stortur) al§ Urf^rung berfelben gelten !onn,

mag bo^in gefteUt bleiben.^

racker- erfd^eint in einigen ßomjjofitionen : rackerdürr, zaunracker-

dürr, äu|erft mager, abgemagert, au§getrodnet, Don 2yjenf;^en unb Silieren ;
•

—

rackerlodt, mausrackertodt , wirflit^ geftorben, Wirfli(^ tobt, im ©egcnfa^ toon

©(^eintob unb D§nmad)t. ©c^mibt wefterw. 2ib. ©.155. ©c^meller 3, 38.

2ßenn in S3aiern nii^t rackcndürr (ftott, wie bei un§, rackerd.) gcfogt würbe,
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fo tonnte man uerfui^t fein, biefe SBorter an RacAer, §unb, anjule^nen. 2i"^cS

t[t iß geratener, \i6) an ba§ grifd) 2, 82 au§ 9t ^ff ©Riegel ber @e[iinbi)eit

angeführte ragiodt anjufc^Iie^en , ioaS tann vrieber weiter auf ba§ bei ©eilet
U. ßeifer§t)erg unb fonft öorfommenbe ragen^ [i(^ im Stöbe [treten, ftarr

tcerben, jurüc!fü§rt; al[o: bürr wie ein Sobter, tobt wie einer, ber [id) tm

Xobe f(^on geftrectt §at, ftarr geworben ift.

railieil, gielen, feft fceftimmen; ein 6e!annte§, aber gemein^od^beutfd)

in räumen (anberaumen) entftellte§ alteg, ft^on bei Dtfrib tiorfommenbe§ SBort.

®o§ SSolf f^tic^t, fo weit baffelbe üon biefem SBorte noi^ @ebrau(^ ma(fet,

räinen. „unde sal nymand houwen (SSeiben an ber SBerra) danue vff eyne

vorramede vnde gestagkede czyt" ; Ungebrudte Urfunbe ber gifc^erjunft §u Söi^en*

t)aufen toon ®))i^3^ania§ 1445. „Ich Conrad von Michilnbach vnd ich gerburg

sine eliche wirtin — — dun kunt, das wir mit vorgehatteni guodim rade vnd

wolbedachtem ferremtem willin" etc. Ungebr. Urfunbe be§ beutfi^eu Drben^{)aufe§

in 3[)2arburg con 1358.

©c^meUer 3, 82.

l'SUlienteil , romenten, romenlieren, unnötigen ßärm ma(^en, rumoren.

9?ieberbeut[(f)e§ , übrigen§ in ganj Jpeffen übli(^e§, au§ bem 8oteinifd;en geborgte^

unb toerberbteg grembwort. ^ic^e^ ©. 205. 23rem. 2B23. 3, 430. SSgl.

©c^meller 3, 83.

raemen (sich), \\<S) fdiwarj machen, beft^mu^en, befubeln; wirb

namentUi^ uom ©d)ornfteinfegcr gejagt, ^m^aungrunb; fonft ift bie|^ alte 2Bort

in Reffen ni(^t befannt; ob rdm, ©i^mu^, im §aungrunb nod) ublic^ ift, wie

warft^einlid; , fann xd) je^t ni(^t me^r fagen. ©(^melier 3, 81.

Rampen plur. tanl., ba§ ©efrofc unb ber ^anfen beS 9?inbüiet)e§

:

D(|fenram:pen, ^älberram^en (Ä'alb§r.); baffelbe, wa^ anberwörtS

Ä'albounen genannt wirb, weither 2tu§brucE t)ier ju ßanbe »öllig unt)erftänbli(^

ift. ©ben fo wenig wirb man freilid) au^er^alb .!g)effen§ baS l)effifd)e 9iam^en
toerfteljen, ba e§, mit bi§ je^t einjiger SluSna^me be8 ^biotiton^ bon ßi^jpe in

i^rommaun§ 3}Junbarten 6, 366, ni(^t nur in feinem ^biotüon, fonbern au(^

bei i^rifc^ unb Stbelung nid;t erfd;eint. (Srbfen mit Stam^jen — eine fel)r be*

liebte berbe ©petfe.

Rainscli msc, congeries, ungeorbneter -^aufe. Sßirb meift nur, aber

ganj oügemein , in ber aboerbialen ^ormel gebraui^t : im Ramsch kaufen ober

ramschweise kaufen (tierfaufenj , im ©anjen, in 23auf(^ unD 33ogen, o^ne

2tu§wa^l be§ S3e^ern, faufen ober verlaufen.

ramschen, mitunter gebräud)U(^ in bem eben ongegebenen ©innc; o^ne

StuSwa^l !aufen ober üerfoufen,

CDa§ 2Bort fd^eint urf^rüngli(^ Ramp ju lauten unb oorjug§weife niebers

beutf(^en Urf^jrungS unb ®ebrau(^§ ju fein: © (Rottet ,§au^tf^ra(^e ©. 1382:

Stamp, congeries, im ram))e werfauffen. S3rem. 2B23. 3, 431. (Eben fo fommt

rampsweise in ben .§eff. Sanbe§Drbn. 1, 050 öom ^a^r 1022 üor; »gl. Äo)3|)

Jpanbb. 5, 289.

Railisiiai^e ,
gebogene SfJofe, »on 2)?enfc^en unb Sedieren, jumot toon

^ferben, gefagt; überaU gebräuchlich. @8 ift bie^ Jlßort ber einjige in .Ipcffen

toorI;anbene Ueberreft be§ 2Borte§ ram, ÜBod.

ran, gefpro(^en rön, rdm (in le^terer %Qxm bei 6ftor 3, 1417), mager,

f(^mö(^tig, bejonber§ üon ^erfoncn, juweilen auc^ »on Sedieren gcbräud;lic^.
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SDBet^effen, fonft untefannt. ©(Rottet ßau6tf:pr. ©. 1381: to^n, macer,

gracilis. ©(^mcüer 3, 02. 3eit[c§r.
f. ^eff. ®efc^. u. SÄ. 4, 87.

Slaiift msc, DfJanb; fe§r ge6täuc§(i(^e j^^otm, am ge6räu{^Ii;^fien aber,

jumal in Dber^effcn, beminutio »om 23robe: „ein 9Janft(^en 23rob", ßet erfte

§(nf^nitt ober bet le^te 9teft elnc§ 33robIai6e§. ©c£)mcnet 3,91. ©. 9tl&eru§
Dict. 231. Xb: „Crustum panis, ein ranfft".

SSgt. Knust.

Ranze msc. 1) wie l§oc^beut[(^ 9fan§en ; 2) 23e§ei(^nung eineS wilben,

unartigen £inbe§.

ranzen (sich}, fic^ toic bie 23u6en ^erumBalgen. 2Sgt. ratzen.

Räiizel msc, b. t. Rändsei, 9?änbc§en, Ijei^t mit einer fonft voeber im
fulboifdjen noi^ fonft im ^effif(f)en ®iolect üorfommenben 2Bort6ilbung im %\\U

baif(f|en ber obere 9?anb, ^ranj, 9?onft, am ©tri(f[trumpfe.

CSeräppel neutr., eine 2Jienge Heiner unb geringfügiger Sachen, fleineS

@ef(^irr u. bgt., au(^ :ppegt man eine Stnjal fleiner £inber fo ju nennen.

9SgI. ©c^mibt SBefterro. ^b. ©. 161.

rar, rarus, ift in ber 93ebeutung treffli(^, toorjügIi(^, augge^eit^net, ouc§

in bie l;cffif(^e 33olfgf^3rac^e , mie in bie baierif^e (©d^meller 3, 120) über«

gegangen. 2Iu(^ finbet ficf) l)ier, ttjie bort, ba§ in gteif^em ©inne ßerwenbete

Raretety unb baS miSgebilbete Stbjectioum rareletsch.

Raer msc, Pflugsraer, ^ei^t im ©(^warjenfelfifi^en neben Pflugskrennel

ber ©renbel, 5pf(ugbaum.

Rasser msc, ein miggiuiftigcr, neibifi^er 3)2enf(^; ©djmatfalben. $Der

3ufammcnl)ang mit rassern, njelc^er ttjol nii^t in Stbrebe geftedt njerben fann,

lä|t eine anbere, urfprüngli(^ere 23ebeutung viermuten: ein müt)feliger Strbeiter,

toelc^er in feiner iDiü^fal neibif(^ auf btejenigen ^inf(^aut, \vd6)e e§ be|er I)aben.

rasserii, tuirb im ©c^malfalbifi^en fo gebrau(J)t, wie im übrigen Reffen
sich abrackern, sich abratzen, gebraudjt wirb: fict) mit großer 3)(ü^e an einer

©ai^e abarbeiten oi)ne entf^rei^enben Srfolg.

raeseil, aui^ rae^en gefproc^en, eigentlich raisen, rai^en, .Ipoffnung

matten, bann: Einleitung ju einer Unternehmung geben, enbli(^, unb jwar am
gewö^nii(^ften : ^inl)alten. 9?ur in Dber^effen, ^ier ober fe^r übli(^. „®er
2)2ourer I)at mt(^ lang geraeft, ba^ er bi§ 3)?i(^aeli§ fertig werben würbe, ic^

Sin aber enblii^ ba§ ÜJaefen müb geworben unb ju einem Stnbern gegangen".

„®ie Seute tlagen, ba^ fie mit ber SSerwiüigung be§ i8auf)oIje§ fo geraeft

werben" fteüte ein 23ürgermeifter 1839 bem Dberforftmeifter toor, unb biefer

antwortete: „brum eben, wo 23ronbanIeger im Drte üermutet werben müjien, ba

r ei Jen wir bie ßeute mit bem .Ipolj fo lang at§ mogtic^, ba wirb ba§ SSrennen

f(J)on aufhören, unb c§ l)at bur(^ ba§ 9ieijen, roaß iä) mit allem glci^ tl)ue,

ft^on abgenommen". 23ei 2B. ©erftenbeger (Schminke Monim. hass. 2,371
unt» öfter) lautet ba§ Söort reiben, unb bebeutet Einleitung ju einer Unter«

Hemmung geben, bem ©inne be6 f)euttgen r eigen fe^r ä^nltcf).

Anreissung, Einleitung ju einer Unternehmung, Eintrieb. „bur(^ Ein«

rei^ung e|li(^er feiner ret^e" 2B. Oerftenberger b. Schminke Monim, hass. 1,68.

Angeraes neutr., Einleitung §u einer Untcrnel)mung, befonberS einer

bebenftldjen , Eintrieb. „SBarum finb benn bie ^inber alte weggegangen? ßi

ba§ ^at^rinlieg §at bo§ Etngetä§ gegeben, unb ba giengcn fie alte fort",

©e^r übti(^.
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(Sftor 3, 1417 Tjat ba§ iffiort: „räfen ift fo biet, al§ reiben, tjeip

oBer f)ofnung matten"; eben [o ©(^melier 3, 125 au8 einem ^egern[eeer

9Socat)uIar »on 1455: rd|en, incitare. ß§ lüirb faum gegwetfelt werben fonnen,

bofi biefe formen mit bem gemeinl)o(^t)eut[(^en reizen urf^rüngtti^ ibentif(^ [inb;

nur l)(it bie cf>er^effi[cf)e ©prai^e ba§ in bem äßorte reijjen (bei 9iot!er) otine

i^rage urf^jrünglii^e Oüei(^e) § beibehalten, wä^renb bie 0emein^o(^beutf(^e ©)3ra(^e

bog (fjärtere) z in ba§ Sßort eingeführt {)at.

Rat; rateu, wie gemein ^c^beut[(^.

Verraeter, im 16. ^ar^unbcrt ein fc^wereS (Schimpfwort, weil e§

bem Stnbern bie wefentli(^e @igenfrf)aft eine§ bem beutft^en SSolte 2tnge£)örigen,

bie Sreue, ah\pxa<S^. 3n ben 93u^regtftern be§ 16. 3*^^^""^ei^^§ "^i^b biefc§

©(^eltwcrt niemot§ geringer oI§ mit einem ©ulben geftraft, mitunter neben fe^r

nai^brüdltc^en 33e§ei^nungen : iij fl .§ein| jRi(^arb ju Sangenborf, ba§ er 3ol)an

©(^effern bafelbft einen SSerreter gef(^olben". Dtaufrfjenberg 1591. 1 fl Jg)an§

JÖueter ju SBetter, ba§ er ^an§ ©d)uemac^ern fein ^f^at^^jarn mit gotSIefterlii^en

^HJorten übergeben, einen »erregter gefc^olten"; 1596.

beraetlicll, loorfic^tig, forgfom, aufmerffam, bamit ni(^t§ toerloren

ge^e, f^arfam. ©e^r üblit^, unb \<S)on im 16. ^cit^unbert üorfommenb. Q%d)ü
bei ©rimm, ©(^melier u. St.).

geraete (^gerate
,
geräite) toll (^f^ieber^effen)

,
gritte voll (Ober*

Reffen) ganj üoll, jumat »od »on einzelnen ©tiiifen. „®er Saum ^ängt bo(^

geraete üoll 23irnen, eine an ber anbern". „®a§ £inb ift fo gritte »oU 8oufe".

2öarf(^einli4) gef)Drt ba§ Sßort §u riten, f(Rütteln, fieben. 9Sgl. gerattert ßott,

ganj toott, in ber ®raff(^aft .!poI)enftein 3ouin. ü. u. f. S)eutf(^I. 1786, 2, 115.

©(^mibt SGßefterw. 3b. @. 65. 157, wo berfelbe 5lu§brucE wie ber ^effifdie unb

in bemfelben ©inne »erjeiciinet ift, auifi biefelbe, fe§r nafje tiegenbe Stiimologie

aufgefteüt wirb.

ratschen, ou(^ wol raetschen, harten f^ielen, im berä(^tü(^en ©inn,
in welchem allein ba§ SBort in Jpeffen gebraud)t wirb, nic^t, wie in 33aiern unb
anberwärt§: ^jlaubern u. bgt. ©c^mibt SBcfterw. 3b. ©. 160.

Ratsmeij^ter, eigentlich 23orftonb be§ ©tabtrate§; in ben Statuta

Eschenwegensia ou§ bem 15. 3^. (2lu§g. t». Sioftelt 1854 ©. 7), wirb jebcc^

ba§ 2Bort für 5D?itgtieb be8 ©tabtroteS, ))arallel mit bem ^ngleic^ V)orfommcnben

Ralmann gebraucht.

®a§ SBort Ratmailll bezeichnete in Reffen big in ba§ 17. ^ar*

l^unbert ben ©i^arfric^ter ; eine erbliche ©ct)arfrii^terfamilie füf^rte anä) biefen

S^Zamen al§ Familiennamen.

rattekalil, gauj unb gar, mit ©tum^)f unb ©tiel (ausleeren, weg«

f(f)affen). ®a§ 2Bort wirö meift ganj ebrlic^ toerftanben: tai)l wie ein 9iatten»

fdjwanj, ift aber wol ofjne S^^if^t an fiel) ni(^t§ onbereS al§ rabicol. 5)o§

SBort ift atigemein, auc^ anberwärt§ (©cf)mibt SBefterw. ^b. ©. 160) oblieg.

Ratz msc. ift ber ^cffift^e 9?ame be§ ^^^Hf^^/ Mustela putorius, unb wirb

jur 23ejei(^nung feine§ anbern 2;f)iere8 (namenttic^ ni(i)t ber statte, wie ba§

onberwärt§ ber galt ift) gebraucht; 3tti§ ift toottig unbekannt.

5)er toiJere Sl^eit be8 ^^etleg ber öunbe im S'Jacfen, bei wetctjcm mon fic

ju fa|en unb aufju^eben ^Jftegt, t)ei|t das Ratzfell, unb fo Wirt) bcnn ou(^

„einen beim Üto|jfelt friegen" gebrauefit, um ba8 j^eft^iacJen eine§ ftorrigcn

30?enfct)cn, ber ^u entftiet^en fuc^t, übertjaupt ou(^ ba8 fc^nette ©rgreifen eine§

2)Jenfd;cn, ju be^cic^nen; mitunter fogar in f(f;er§^aften ©inne übli;^.
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rotzen (sich), [[(^ Balgen; üblicher Stu6btu(!t. SSgt. ranzen.

abratzen (sich), [id) müi)felig aborbeiten, eben fo wie rackern, abrackern

gebrauct)t wirb. 3SgI. aui^ rassern.

Greraiib neutr., ba§ (gtngeweibe ber 2;l)iere, sumal in fo fern [ie ge»

fd)ta(^tet finb. 3m gulbaif(^en (Ärei^ .ipünfelb). ©timmt im ©anjen mit

@ereb ©c[)meüer 3, 5 überein, bo(^ weii^t ber SSocat in auffattenber äöeife »on

ben a. a. D. ongegebenen Stbleitungen unb SulaJ^n^enftettungen ob.

Raudiliafer, Sibgabe eine§ gewiffen Duantum§ (meift »ier 2Kc^en)

$ofer, Raiiclllliiil, Stbgabe eine§ J^un§, beibe§ iäf;rli(^, üon jeber einjelnen

bewohnten .§au§ftotte (tvel^e mit Jgieerb unb 9iau(^, „eigenem 9?auc^" »erfe^en

war), meiftenS jeboii) nur üon einer foI(^en, welche ni(f)t ju einem 58auerngutc

geprte, [onbern bie ^cl)nung eine§ Sinläuftigen (^obener§) war« SBar ba§

§au§ ni(^t bewohnt, fo ceffierte für ba§ 3o^r bie Stbgobe. ®iefe 23esei(i)nung

gilt, bo ber Sftauc^^afer unb bie 9Jauc^t)üner jur StuSftgttung üon 5|3frünben »er*

wenbet würben, unb al§ fo((^e, wetl fie al§ Äir(^f^)iel§abgaben ongefef)en werben,

alfo ni(^t abgetöft werben fonnten, no(^ je^t I)in unb wieber; al§ Stbgabe an

bie Sanbe§f)erf(^oft finb fie obgelcft. 2)ie SSebeutung ber 33esei(^nung wirb nod)

fe^r wot üerftanben. (Sinen aSeleg für ben Uif})rung biefer SÖe§ei(^nung gibt bie

©tette in 5lbt 5Itbrec^t§ bon .!per§felb 8et)enbrief für Sanbgraf ßubwig »om 3a^r

U34 (SBend 2, Urf. ©. 480): Zinss vnd Gülte die er in dem Gericht zu Aula

hat, nemlich Rauchhabern vud Rauchhüner , von jeglichem rauch ein Lyraess

babern vnd ein fastnachthun, als daz von alter herkommen ist.

3n Dber§effen ift anftatt Rauchhafer bie 33eäeic|nung Ascllliafer
übUc^.

®er 9fiaud;^afer (2tfc||afer) würbe ju gaftnai^t, gleich ben .ipünern, ge*

liefert. ©§ fragte fic^ nun, ob berfelbe oI§ g^frünbenteit jur Sefolbung be8 toor

ber gaftna(^t ioor§ergegongenen S^^'feg, ober be§ So^^e^; ^" wel(^e§ bie gaft*

nadit fiel, gehöre. 3n Dber^effen würbe im ^a^x 1639 bei einem SBec^fel ber

?pfrünbeninl)aber ju Äölbe toon bem ©u^erintenbenten entft^ieben, bo§ ber Slfc^*

Ijafer §ur 33efoIbung be§ «ergangenen 3a^re8 gepre, alfo bem g^frünbenin^aber

be§ »ergangenen 3at)ice§ gebüre, auc§ bann, wenn er jum Sieferungltermin, gaft«

nadjt, nicl)t me^r ^ntjaber tcr betreffenben ^frünbe fei. (Sine unzweifelhaft

richtige ßntfc^eibung , ba bie 2lbgabe erft geforbert werben fonnte, wenn bie

93ewo^nung be8 .^aufeS wä^renb eine§ 3a(;re§ bereit? ©tatt gehabt ^atte (waS

burc§ ba§ SSor^anbenfein ber Slfc^e bewiefen würbe), unb e§ ift fic^ feitbem na^

biefer (Sntfdjeibung geri(^tet worben.

raufen, je^t in biefer gorm gänjli(^ au|er Hebung (f. raufen). 3n
ölterer 3eit würbe raufen wie anberwärtö ou(^ l^ier »on bem ®ntblö§en, 23lanfs

gießen ber 2ßel)r (beS ©(^werte§) gebraut^t. „(Sllejanber bon ^l)era) Iie§ einen

fne(^t mit einem geraufften »nb bioffen fc^wert »oi^in ge^en" 3ol). gerrariuS

toon bem gemeinen 9?u|. 1533. 231. 15b. „Sacob SSiebenftein ^at lucaS f(^mibben

jwifc^en wetter unb omenaw bf freier ftraffen mit gerauf fter we^r feintli(^

angongen". SBetterer Su^regifter non 1591.

• raufen ift in ber ®raff(^aft 3iegenf)ain unb in Dber^effen bie j^orm

beS fonft »öllig ungebräu(^li(^en SBorteS raufen, wel(^e bebeutet: ben gla(J)8

mit ben SBurjeln ou§ bem ßrbboben gießen. ®a§ 2Bort wirb, namentlich im

giegenboinifd)en
,
gerobe fo gef^ro(^en, wie SllberuS (Dict. 231. Y 4a) ft(| er«

loubt, e§ 5U fc^reiben: „x^ reiff floc^g, carpo linum". „%la^^ roufen unb

raffen" Senne^ ßei^e ju 8©9fJ. Cod. prob. ©. 499, »om ^a^x 1539. 3m
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liBtigen Reffen iuirb nur tupfen (gef^t. ru^^en) toon biefer 93ej(^äfttgung

gefcrauc^t.

ratilidi, mager, namentti«^ franf^oft mager, abgcge^rt; fränf(ic^; a^w
mächtig; elenb, flägtic^ übetf)au:pt. 3n Dber^effen, njo f§ in ber Söeteutung

mager »orjug§Vüeife toom SSief) getrautet Vöirb; fe()r üblic^ tft e§ bagcgen au^
»on 2)(enfd}eu in ber S3ebeutung bon oI)nmä(i)ttg , fläglid): „eS njirb mir ganj

raulii^". „®an [ie \)nb anbete met)r Jiaben eS ßon j^me gc[e^en, Ca^ er feine

.^enbe elenbiglid) Dnb ratt)lic^ gerungen" Wiaxh. §ejen^r. SIcten bon 1579.

„©ie ^ette rauli(^ au^ge]"ef)en , ob ©ie aber wie eine finbtbetterin au|gc[e^en,

wü[te fie nid)t". ^axh. Srim. ^t, m. 1680. ßftor 3, 1417. Slu^er^alb

Dber^e[fen§ unbekannt, ^eitfc^r. f. ^e[f. ®e[(^. u. m. 4, 86.

®a§ SSort gebort lüot o^ne 3^^^'?^^ S" riuwan, bair. rauen ©(^melier

3, 1 unb ^at mit gräulit^ nid}t§ ju t(mnj wqI aber n^irb ba§ bair. gräulid;

©(^melier 2, 98 f)ierf)er unb nid;t §u grauen ju jietjen fein.

Raiuil msc, ©d)malfalbif(^e 2tu§fprad)e won 9ta^m (im übrigen Reffen:

©(^manb). 3"^ ©(^malfalbifc^en ift biefe 93enennung bie üblit^ftej »gl. Oberste.

raunten (mit bem ©atio ber ^erfon), toon ©tatten ge^en
; „bie 2trbeit

räumt mir"
;

„e§ mü i^m mit ber Sirbeit ni^t räumen", b. f). er arbeitet

langfam unb unbe^ülflid). SlUgemein üblii^,

RaeKekaiiue fem., gro^e ^cljeme ^anne, in njefc^er Srinfen (©imns
bier) unb Sßo^er ben Strbeitern in ba§ §elb nad)getragen n?irb; anbernjörtS

©il^je, ©c^Ieiffanne. 2tmt ©c^önftein, 9Jofentf)oI. ©djmeller 3, 1714
I)ot au8 ^fJorbfranfen bie Siä^en, fo bo| unfev 2Bort eine obunbonte 6om=
i^ofition 5u fein fd)eint.

®er 33enbermeifter ^o^anneg ©i^warjenborn quittiert 1604: „5 alb toer»

bienet an ben 9iä|tannen ju binben" unb 1607: „fünff alb. — bag i(^ of)n

bie ^öl^erncn 9fiäi|fanben »ffm ©(^lo| ejlii^ reiff al)ngelegt, unb im gcbänbe

erhalten". 9?auf(^enberger 3tentereircd)nungen »cn 1604 unb 1607. 1603 aber

quittiert er, la^ er bie 9io^gelpen gebunben, f. ©il))e. „8 alb »erbienet an

ben 9fie|fanben ju binben, fo toor bie ^ienftteutt §u trinfen gebraud)t werben".

(Sbbf. 1606. „©ed)§ groiffe 9Uu|fanben toffS fdjlop gemai^t". ßbbf. 1559.

re, ftarr, erftarrt, in ^^olge be§ eingetretenen StobeS.

rehart, l)art, ftarr tt)ie eine Seilte.

Re fem., bie SCobtenftarre.

3n bem angegebenen ©inne finb biefe 5lu§brü(fe nur im ©c^malfolbifc^en

gebräu(^lid). 6§ fann fein S"^^'!^'^^ f^i"; ^«1 ^^ ^^^ 8" einem Stbjcctiüum um=
geftaltete gotf). hrsiivs, al)b. hreo, m^b. re, Seic^nam, ift, aber £§ tann auc^ nid;t

tm 3^ß^f^^ fielen, bo^ unfer SBort ibentif(^ fei mit bem gemein§o(^beutfd)en

Stbjectitium reh, raeb, fteif, die Rehe, frantl)afte ©teifigfeit, weli^e 2tu§brüde toon

^ferbcn gebraud)t werben, unb fomit eigentlid^ Iei(^enfteif , leidjenortig, bebeuten.

SSgt. ©c^meÜer 3, 1. 33rem. 2S33. 3, 413. grifc^ 2, 82. Stbelung 2, 82
(nur ba^ %xi'\(S)S unb Slbclungg (Stt)mologicen toöUig irrig finb).

RellllCN neulr. (aud) Röbbes, niebert)effif(^) , Riebes, Riewes (fulbaif(^

unb -fdimalfalbiid)) , baud)igc§ tl)Dnerne§ 3)iild;qefä^ toon größerer 23reite -atS

Stiefe, worin bie 5DJil(^ gerinnen (fauer werben) foK. ®ie angegebene gorm
biefe§ 2)Jild;to))fe8 finbet fid) in gauj S^ieberljefjen, fo wie im §er§felbifd)en unb
gulboif^en, wenn a\x6) l)ier nic^t burc^gcingig, unb im ©c^molEalbifd;en , ber

Siome bafür aber nid;t in ganj S^ieber^effen, inbem in ben nieberbeutf(^en Söejirfen

bafür bo§ 2Bort Bare (f. b.) gebraui^t wirb. 3n Dber^effen unb 3if9«"^«i"
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r^a&en bie 511 fcem angcgcBenen ©etrauc^ bienenben 2;o^fe eine anbete j^^orm

(ine[)r I)od) al8 weit) «nt fü[)ren feinen be[onbern Sfiamen. ßin bca^albeter

a]ot[prung am 3Ket§ner über bet ^i^ammet f)ei|t ba§ 3fiebbe§.

©if)C'n (Stielet O^rac^ft^a^ ©. 1580, njeldiet „3fite&e§ iinb Siiefes

msc, Thuringis meis 9?et)§" aufführt, erflatt baS SBort but(^ „sinus, vas ven-

tricosiim, batinnen man i?'reutet unb ©amen f(ein teibet", unb ©d)meUer3, 8

folgt \i)m batin, inbem er eine (Sntftellung ou§ 9iei6 = of(f| annimmt. CDiefet

Utf^tung n)trb fcurd; bie gotm 9ffiefe§, bie 6ereit§ ©(Rottet §auBt[^t. ®. 1386

^at (er eiftärt ba§ 2Bott glei(i)fan§ h\\x6) sinus, vas venlricosum), fe^t jnjeifct-

:^aft gemacht. — Dteinnjalb 1, 128.

reclmeii, geit)ßt)nU^e gotm für tä(^en, ulciscl, ber auc^ fonft ü6er=

greifenben Steigung, ableitenbeS 9J ein5ufd)iet)cn gemä§, gebilbet. „ÜJteine 2;Dd)ter,

beren erbätmlid)en Xob id) gerne g et eignet fe^e" .^ejerei^Stnftoge in 2)Jotbutg

öom gebruar 1658. '^m grcfi^meufeler i[t biefe j^-orm bie I)erf(^enbe.

Reir neutr., im ^ulbaifi^en Raeft, ©efteü au§ ©täben ober 35ret(^en,

mit 2;ragbänbetn »erfe^en, unb jum fragen Don Saften auf bem 9ffüden beftimt,

I)au^tfad)ü(^ jum ^(ee^ unb ©taStrogen üon ©eiten ber 3Jiägbe; für biefen

©ebraud) i[t baS 9ieff mit einem 9ieffftod üerfe^en, buri^ tceli^en bie Saften

gufammengetjalten n)erben. ^m öfonomifc^en ®ebtaud)e ift ba§ 9?eff, lüic in ber

SDber^)fa(§ unb in ^ranfen, nur im oftlidien Reffen, on ber SBerra bi§ §ur jvn^ba,

unb im gulbaif(^en ; in Dber^effen böUig unbcfannt. dagegen ^oben bie geter=

toie^[)änbler, 33utterträger u. bgl. ba§ «Heff überaU im @ebtaud)e, unb 5si|en

baüon au(^ gerabeju Üteffträger.

Uneigentti^ njirb ÜJejf at0 ©(^impfiüött gegen grauen§^)er[onen gebraud;t:

„bu alte§ Dieff!"

©c^meller 3, 61.

reffen, ben ausgejäteten (gerauften) %l(i<^§, na(^bem bie Boszen (f. b.)

;n bie ©djeune gefaf)ten unb aufgebunben vootben finb, bur(^ eiferne Äämme
l^inburct)jief)en , um bie knoten ab§uftreifen. ^im ^ämme fielen entiueber auf

ben geigen eineg großen SfiabeS (Dieffrab), ober auf ben f(^malen ©eiten eincS

longen ^rete§ ($HePret). 3m jäi^fifdien .Reffen loutet ba§ SBort f-epen. SSgl.

©(^melier 3, 62 (wo riffeln at§ in 33oiern üblii^ aufgefteüt ift); ©(^mibt
iDefterw). 3b. ©• 156—157. 3n älterer 3^it lautete e§ bet un§ raffen öenne^
8ei^ejuß©3i. Cod. prob. ©.499 ü.3ol)r 1539; auc^ reffeln:— „^aben ben gla(^§

gereffelt, in§ tua^er tonb brauS bracht" SBetterer 3fJenteretred)nung ü. 1600.

3n ben meiften ©egenben ift ba§ §la(|§reffen eine befonbere (Irntefeftlid;^

feit, bet n3el(^ei*, tttenn au(^ fonft faum im '^a^xi, bie SSoIfSgefänge lout unb

in reit^er Qal erfc^allen.

®er ber knoten entlebigte glac^S £)ei^t gaul it). f.

Relie fem. (gef)3ro(^en Ri), bie 5p|Iugt)onb^abe, in Dber^effen; onbcr=

toärt§ unbefannt. ©§ tüirb, ba mit btefem SBorte ber einarmige, in eine ®abd
au§Iaufenbe 5pf[ugfterj bejcti^net njirb, baffelbe auf ganj ä^nlidjer Stnfi^ouung

berul)en, vrie bie Benennung berfetben <Bad)Q in aSaiern mit bem SBotte @ei§.

„l^.fl ttjirb geftraft ©eifrib ©taffei r»on ©tmpt§l)aufen, ba§ er ber girfc^en ba

mit einem ^jflugreiien bie nafen tüunb gefd)Iagen ^at". Sßetterer ^u^regifter

toon 1591. ßftor 3, 1417.

reicli bebeutet im 3Solf§munbe ber Obergraffi^aft Jpanau (©(^lüdjtern,

©teinau, ©(^warjenfelg) nod) immer, \na§ e§ in ber SSor^eit bebeutete: ^odjge*

ftent, mächtig, tjornetjm — ^ö§eren ©tanbe§ übertjaupt.
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ReVd neulr., SHo^r. 9?teberbeutf(^c, a6er in D6er^e[[en gen)5f)nti(^e Hu§=
f^j^rac^e be§ t;oc^beutf«^en 9?ieb. (Sftor ©. 1417 f<^tdn!t bie aSebeutung be8

2Borte§ auf „ein f))anif(^e§ 9to^r" ein, [ie 6efap aber ba§ SÄo^r im SlUgemeinen,

unb irirb 5. 33. ganj au§fc^lie|(ic^ toon bemjenigen 9?o§r gebrau(^t, tt)elc^e§ bie

^üfet (aSeuber) §ur StuSfütterung ber SDauben gebrauchen. aSrem. 2B5ß. 3, 467.

Frommann Mundarten 5, 290.

©c^ilf ift nid)t öoIfSmä^ig; man fagt cntmeber 9?o^r, Stieb (bte| ift

fcefonbetS a[te§ „breifantige <S(f)ilf", Typha u. bgl.) 3fteib, ober ©(Riemen [f. b.].

reide, rede adverb. 1) fertig mit einer 2(rßeit; expeditus, paratus;

a^b. reiti. '^n ganj .Ipeffen üBUc^. „sie enkunden mit den bussen, armbruslen

unde mit dem geschülze nicht reyde werden". 3Big. ©erftenberger bei

©(^minfe Monim. hass. 1, 171. „Sll| |te mit bcr 2[)2au^ (SSalentin 2)?au§ au§

^Battenberg, ein 23otengänger) fein§ So^n§ tonb ftiüager§ falber ge^anbelt, feiije

S^rer o^nüerfe^en§ SKoller^an^ 3f)nen noi^, tonb alö fie fi^on reibe genjefen,

gu^r ftube hinein lommen". Unterfui^ung^protofoll gegen J^an§ 9[)Jötler in 2;rei§;

bac| 2t. äßetter to. 1609.

2) bereits, f(^on; me^r in älterer ^dt übtii^, al§ ^eut ju 3;oge, inbeS

fetne§njege§ ungebräud;Ii(^. jjOtte Hund bat Fredderich von Hertingishusen

egenant ouch reyde vernugel«. Urf. D. 3. S)ec. 1454 bei Äo^^ ®eri(^t§üerf. 2,

23eil. No. 106 ©. 197.

gereite, gereide adv. 1) in bemfelben ©inne vnie ba§ einfache 2lba

toerbium: bereits, f(^on. „Wie grosse tzeichen gereyde durch sie (bie ^eil.

(Slifabetf)) gescbeen weren". 2Big. ©erftenberger bei Schminke Monim.

hass. 2, 381. „2Bir I;aben ben rechten 3D?onn, fie fenben geregt ©(^iffe nat^

j^m" 4an§ ©taben Sieifebefc^reibung (SBeltbuc^ 1567 fol. 2, 39b). ®ett)o^n=

li^ wirb btefe (Som^ofition, n)ie bereits ©tieler (©prai^fc^a^ ©. 1502) angc«

merft I)at, kreit, kret gef:prO(^en; „der ist kret sechzig jar all"; „der ist krel

lang lodt". 9'ti(^t atle ©egenbcn i^ahen biefeS gereite, kreil kret in gleicher

Uebung; am üblic^ften ift eS jur 3«it no<^ an ber ^erro, im n)eftfälif(^en

SfJieber^effen unb im norblii^en SDber|effen.

2) gef(^tt)inb, raf(^; an ber untern ßber unb ©(^»olm (SSabern); „er

ist krete gekommen"; „ich bin krete fertig geworden".

rets, gereits adv., bereits, f;^on j erftcre gorm, fe^r oft mit att »erbunben,

im fäc^fifd^en unb n^eftfälif^ien .Reffen. „®en fedjften SOtonot fo iA geret)btS

gefangen war". .IpanS ©toben 9ieifebef(^r. a. a. D. 331. 43a unb oft.

alreite, alrede adv., attbereitS, fd}on. „In massen ör burger vnd gilden

alreyde in weren vnd besillinge haben". SBi^en^aufer llrf. üon 1482 in ^opl?

©crtc^tStoerf. 1, S3eil. No. 3 ©. 10. „^ermaffen be I)elffte aUeS fineS ßrbgubeS

tonb farenber §obe mit finen Ätnbern (weS fe beS nii^t alreibe cm^fangen^

gutlid^en nacf) gebur beilen". JpofgeiSraarer Urfunbe üon 1548 bei galfens

feiner ©täbte unb ©tifter 2, 401.

Reitscliaft, S3ereitfc^aft, ©erätfc^aft, ©toff. „barfen fonberlidje ®efe§,

bartnn t^un fie bie reibtfd)afft (b. ^. ben jubereiteteten j^arbeftoff) barmit

fie jn üermolen". .g>an8 ©taben 9?eifcbef(f)reibung a. a. D. 331. 56b. SSirb

je^t nur fe^r feiten nor^ gehört. aSgl. Sorem. äßS. 3, 456. ©c^ metler 3,

157, weither ber SKeinung ift, bo^ baS moberne SBort ©erätfc^aft auS bicfem

Reitschaft, Gereiischafl, Bereitschaft entftanben fei; bie Einführungen im Sorem.

2ß23. geigen jcbod^, ba^ Ratschop fi^on im 15. 3^« gebräu(^ti(^ gewefcn ift.

SDaS SBort mit feinen 6om^)ofitionen unb SSilbungen f(|eint öorgugSweife
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9?ieberbe«tfc{)rvinb jur J^eimat 511 t)Q6efi. ©trobtmann Id. Osn, ©. 182.

aeic^ei} Id. Hatnb. ©. 201—208; inbe§ fe^It e§ (mit S(u§nal)me Don Reifschaft}

im 23rem. 2B5Ö. 9Sgt. Seit[cl)r. f. l^eff. @efc^. u. 2^. 4, 87.

Reidel msc, furje unb öer^äitniSmä^tg bicfe ©tauge (ilnüp^jet), fiefon*

bct§ gefcräud)Ii(^ Don bem -auSgeforfteten ©tangentjolj (Dicibelijot^) , unb im öfo=

tiomifc^cn ®cbtau(^e Don ben [tarfen ©tangen, weld)e in ber ©djeucr Don 33alfen

5u'33alten gelegt werben, um auf biefel6en bie ©etreibcgarben unb ©tto^[(f;ütt(inge

(58äu[d^e) ju banfen. „sibben grüne reidel" 2Bei§tum bei* Glbermarf Don 1440,
©tirnm 2Bei8t. 3, 322. „^ir in ber Belagerung ,f)otten nur einen Qann Don

ate^beln Dmb Dn§ ^er" £)an§ ©tabcn 9tei[Ebef(^r. (äßeltbud) 1567 fol. 2,

28aj unb öfter. 3" ^^n ^orftrcgiftern unb gorftorbnungen erft^einen bie Öieibel

(S^iebbel) ungemein fjäufig.

©dimelter 3, 49— 50. 2i" ^em ©inne Don „Knebel" (©t^mibt
ttjefterw). 3^. <B. 136), tt)eld)e§ bie eigentli(^e Sebeutung Don 9teibel ift (wredel

Don wridan, bre^en f.
©c^ottel .^aufctfpr. ©. 1445), ift Dteibel l)ier nic^t

f;)ecififd) üblid) , aixiS) fe^lt baS ^^i^^^^^t reideln , mit 2lu§nal)me ber .Iperfc^aft

©c^malfalben, fo wie be§ äu|5erften 2öeften§ Don Dbcr^effen, iDe(d)e§ onberiDÖrtg,

aU(^ in ber §orm Don ralteln (f. ©c^meUer unb ©^mibt 0. a. D.) für fnebeln

übli(^ ift, in -Reffen faft gänjli^. ©agcgen ift übli(^

Reidel fem. für ©djaufel, unb reideln füt' fd)auffln (sich reideln) im
^ulbaifdjen ; vwieberum aber bebeutet in Dberl)effen reideln ba§ ©leiten (glonern,

fd)uben) ouf bem ßife, unb Reidelbakn ift bie @Icitebal)n. SSgl. Harreitel,

©(^aufel, tDt(d)e8 nad) bem 3ourn. d. u- f.
^eutfi^l. 1786 ©. 531 im ^cnnes

bergif(^en üblid),fein fott, bei Keinujalb jebodi fe^It.

reideln, feft sufammcnbrefjen
, §. 23. SBeiben jum a3ef)ufe be§ Stoxh-

fle<^ten§ ; au(^ einen ©ttid mittels eineS 9?eibel§ feft 5ufammenbrei)en , fnebeln.

gaft nur im ©c^malfalbifd)en üblid). ©. Reidel, beffen frequentotiD gema(f)te§

©tomm'.Dort reideln ift. SSgl. pregeln. '.

reieo, wenben, brc^en; sich reien, fic§ fc^nell umbre^cn, fi(| f(^nelt

Bewegen, fic^ eilen. „9? ei ben 2Bagen fo ^erum"
;

„rei bic§!" „mer muffe ftd)

reie" ttir mü^en un§ eilen. 9iur in Dber^effen, ^ier aber ganj allgemein

üblic^. (Sftor3, 1417: „reiben, reien, fic^ bummeln". ®o§ SBort ift ba§ alte

wridan, ridan ©c^meller 3, 54, au§ tt)eld;em ber ©ialect ba§ d ^at auffallen

la^en. ^ier^er geljört Reischeii vd.
f.

Reien msc, SCour im SCanjen. SlUgemetn Dplf8üBli(^, l^ier wie anber=

iDattg. ©(^melier 3,79. SSorsugSweife würben in olterer ^i\t, unb nod^ am
(Snbe be§ Dorigen ^ar^unbertS unter Öieien bie langfom fit^ bewegenbert Sänge
Derftanben, welche bi§ bal)in not^ nid;t ganj au§geftorben waren, wenic^ftenS in

ber Grinnerung ber alteren ?Perfonen nod) feft 'ftonben. %\\ unb für fii^ aBer

fcebeutete 9? eien (Steigen) feit bem 6nbe be§ 12. 3ai^^u"bert§ benjenigen SEanj,

bei wel(^em nid^t blo| Don ben 3uf(I)a"enben, fonbern Don ben 3^an§enben felBft,

gcfungen würbe, woburc^ eine langfome, wenigften§ mäßige £ür))erbewegung

bebingt war. Giner ber legten biefer übrig gebliebenen unb no(^ in ba§ gegert«

wortige 3ai^^""^ert ^ineinrei(^enb.en ©ingetänje )war ber fogenannte ©c^wälmcr
(©d)wälmer 9ieien, ©(^wolmcr %mi). S)ie- je^ige SSelt, unb ni(^t blo^ bie

„gebilbete", I)at ftd^ be§ SSorjugS beroubt, bi& Dolle .l^armonie ber Si^S^ubfreube,

bie 3üfammengcprigfeit Don ©efong unb Sianj, barjuftellen. „Chorus, ber re^,

bie tanken ober jufe^en, conueutus canentium et saltantium, fingenban^".
5llbeT?ug Diel. 231. k 4b.

SSilmar, Sbiotifon.

"

• '

21
.
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Reilic njtrb in bem ©inne 'cow Drbiiung, 9?egelmö|ig!eit, ganj aUge*

mein in bet 9fteben§art getrauert: „etmoS in bie dlti^ bringen" b. {>. Drbnung
fd^affen, etmag ^wicber 5ured)t Bringen. „3(^ hin njieber in ber SHei^e" b. l).

wieber ge[unb. 3(e^nlic§ njirb 9?i(^te gebraud;t, boc^ finb bie SfiebenSarten mit

„9teiiie" bie iibü(^eren.

reiltelii, [(^aufeln, t)in unb ^er [(Urningen.

Reilielplatz, Reichelplalz, ein fum^jfiger Dxt, beffen JBoben fc^wonft,

fi(^ fc^aufelt, wenn man i^n betritt, Sorfftede.

3m .Ipaungrunb; biefe Söürter werben wol ntc^t§ onbere§ fein, aU bie

fo eben au[gefül)rten reideln unb reien.

Reilneii msc, ber Dberteil beS i^u^e§, ber '^^u^rüdcn. 3" Oberr)effen

unb im Jg)anauifd)en ba§ weitaus ublidjcre äßort, wä^renb in SZieber^effen bafüt

frist gilt, roa8 in Dber^effen k. eben nur berftanben, nid)t gebraucht wirb.

®§ fann mit SBeftimt^eit bet^au^tet werben, ba| biefeö SBort ni(^t iben»

tifc^ fei mit bem j^emininum Eeihe, linea, wel(|e§ §u einem Sßerbum rigen

getjören mu^ (©(^melier 3, 78), unb man wirb, um unfer Reihen auf ein alteS

SBort §urü(lsufü^ren , wol feine anbere SBa^t ^aben, ol§ e§ ibentif(^ mit

a^b. rilio C®raff ©))ra(^fc^. 2, 430) 5U fa^en. ©o f^on äBeiganb im

Dber^eff. 3ntelligen§blatt 1846 No. 61; inbe§ bebeutet riho (? riho) 2Babe unb

©d)ienbein, ni(^t gu|rü(fen. 6ine genauere Erwägung biefeg 2ßorte§, weld)e8

m^b. nic^t »orjufommen fd;eint, bleibt wünf(^en§wert. ©(^melier 3, 77.

reiliern, in Sfiieber^effen, jumal im oftlit^en, bie au§f(|Iie^Ud;e Sßejeit^«

nung ber ^Begattung be§ männlii^en 2Ba^erüogeI§ [®an§, ßnte) mit bem weib«

li^en. 3n ber ©raff(^oft ^i^gcnl^ain unb in Dber^effen ift biefeö Söort boüig

unbefannt, unb gilt bafür piueln (f. b.). ©(^melier 3, 78 ^at unfer SSjort

au§ ber Umgcgenb won 2lfd)affenburg, wo e§ für bie Begattung be§ ©eflügelS

über^au^t gebraucht wirb; ^ier ju ßanbe gilt e§ Dom ^ünergeftügel entf^ieben

m<^t.

reinen, zureinen, mit 9tainen, ©renjrainen toerfe^^en unb ^ierburd^ ba8

betreffenbe ©runbftüd 3<-'i"fl"^"^. ^^^ Eigentum juweifen. „ir leyl des holzes

an deme Langinberge daz enkegen vnsern lieben gelruwin den Burgmannen vnd

bürgeren gemeinlich zcu Gudensberg zcu gewisil vnd zugereynl ist". Ungebr.

Urfunbe beS Öanbgrofen J^einrid) Dorn ©onnabenb »or Sn^ocfl^it 1366 für bie

ßeute 5U Dber- unb Sf^ieber^Seffe über ba§ .Ipolsrec^t berfelben im Sangenberge.

reinen und steinen, mit Stain unb ©rensftein öerfe^en; alte unb bi§ je^t no(^

üblidyC gormcl für ba§ SSerme^en unb ßingrenjen i^on ©runbftüden.

reiscll, meift gef^rod^en reusch unb roisch, ober^effif(^ reisch (ßftor

3, 1417), l)i^ig, nad) ber ^Begattung »erlangenb, üon ©tuten unb ©auen, au(^

wol üon ßüt)en gebräud)Ii(^. 2Barfd)einIi^ ift bie ober^effifi^e gorm bie »er:»

I)ältni§mäJ3tg rii^tigere, bie nicber^effif(^c eine entftettenbe ßufainnienäie^ung, wenn

gleich fd)on 1680 in einem obet^effif(^en ßriminal^roceffe \i6) roisch (toon einet

©au gebraud)t) vorfinbet. ^m ^ollänbifc^en egiftiert nämli^ ba§ 2Bort ritisch

(Marnix Biencorf 1572 331. 251b. 1597 231. 240a) je^t ritzig (ritsig) in

glcid)er 23cbeutung, bei SJJarnij Von ber teue, .^ünbin, gebroud;t.

®ic Säger in .Reffen I)aben jebo(^ o,\\6) ba§ ^brt rauschen toon bet

S3egattung beS ©(^warjwilbeS.

Reiselieit neutr., aud) Reibrel (bei ßftor 3, 1417 irrig: Ü?ei(^s

fd;eit), ift in Dbet^effen ba§ SHuer^olj, mittele beffen bie- ©abelenben b«§
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SSorberVüOgenS ijerSunben finb , fiuf njeli^em mitf)in bie Sanctuib ntl)et unb ftd)

reiet b. %. I;in unb ^er bretiet (f. reien), njeSnjegeu ba§ üietf^etb in ber W\\Xt

meiften? ganj ou§gerieben- ift. ü)ct§tier[tanblic^ tüirb begwegen (um biefe§ §Iu§s

getiebenfeinS iuillen} in ber Dkrgr;iffct)flft Jpanau bas onaloge Jpolj am 5pf(ugc

Äe»6scAt;«7 genannt; ba§ o6er^effif(^e 9feif(^'^it .^ei^t', i)ieöei(^t mit nur «weiter

gef)enbem 2}Ji§üerf{änbni§, 9?id)tfc^ett.

reisig;, je^t im gemeinen ßeBen, njte natürlich, »öllig au§ge[tor&eji ; im
17. 3at^w»bert ttjar ba§ ^ort bem SSolf^munbe no(f) gan^ geläufig. SOJarburger

Bürgerinnen bezeichneten in einer ^rotütoIlDerne^niung uöm 29. ^^»i 1058- fcie

Äü^e, Don benen bie Stiebe war, al§ tri[c^, gefunb/ unb wie reif ige ^ferbe".

Reisner, JÄeiftger, ©ewapeter ' (auf ber 2rieg§fart S3egriffener).

^omt i)äufig »or in 2öigan.b ©erftenbergerS ß^roni! hz\ Schminke Jlonim.

hass. I. U. j. 33. 1, 69. .

reiten, wie gemein^D(^beutf(^. 9fJcben§aTteh : „ber STeufei; rettet if)n",

„n)cld)er ©atan f)at il)n geritten"
;

„mid) reitet ba§ Huglüd ^a^r ou§ 3ä§r ein"

;

„einen in§ Unglück hinein retten"-. 2SgL ©(^melier 3, 162.

Ausreiter, ef)emalige 58ejeic^nung berjehigen Function, weM)e in ber

neueren 3^'t ^"'^^ ß^"^^c'^^tt«r be§ei^net wnrbe; boc^ war ber Stugreiter

ein Wiener, welcher nur §u beftimten SSerric^tungen auSgefcnbet würbe, unb ba-

neben au(^ bie ®ef(^äfte etne§ $oftboten' beforgte. ©d}on feit bem 3{nfaiige be§

17. 3ar^unbert§ finbe ic^'in ^effifcfjen ©i^riften ben 2tu§reiter nidjt me^r.

Slrickreiier, 23ejei(^nupg ber weftfalifc^en ©ensbarmen üon 1808—1813,
wellte ni(ä)t al§ ©tri(^reiter (©(^meüer 3, 160) tierftonben würben unb »crs

ftanben werben tonnten, weit bei it)nen ber big bat)in in .Reffen unerhörte

©ebrauc^ toorfom, Strreftanten mit ©tritien an ba§ ^fcrb'ju binben.

reitern, rettern, riUern, fieben; olt^odjb. liridaron.
* ®a§ reitern tft

ein auf größere 9?etn^eit beS buT& ba§'©ieben ju reinigenben .©toffeS abjielenbeS

©ieben alS ba§ raden (w. f.). ®a6 Dteiterfieb, 9?etterfieb, im gufbaifdjen

biejÄetter, iyxi be§t)olb au(^ fel)r fd^maleg ©eflei^t unb enge ©icböffnungen.

'UcbrigenS mtfd^t fid) reitern mit raden me^rfad); fo f)et§t ba6 grobe

©ieb, bur(^ welt^eg bie §(ad)8tnoten gefc^üt-telt werben, um fie ijon ben ©tüm^jfen

ber §tad)8ftengel u. bgl. ju faubern, 5l'nottejirebber, Wi^k ber Stugfprqc^e nat§

^ier^er, ber ®a(i)e na«^ aber ju rarfen gefiören meiste. 5Iu{^ im i^ulbaifd)eu

finb mir alS Reitern grobe ©iebe gezeigt worben, eben fo wof mz feinere, fo

ba| eg fct)ien, al8 ob Retter ein ©ieb über^au^t, o^ne 23ea(^tung beS, wenigfteng

im öftlidicn 9neber^effen
, fe^r beftimt feft(\el)altenen Unterfi^iebeg §wifd)en raden

unb reitern bebeuten follte. '^o. nod) met)r: eS fommt au(^ bie ÜJebengart,

figürlidjen ©inneg, toor: „grob buri^reitern" b. \). nur bie f(^Itmmften 51n?

ftönbe, (^e^Ier, befeitigen
;

jemanb'en wegen re(f)t grober ^e^Ier berb • guredjtweifen,

®ie| würbe auf bie, unfcrerSIuffteüung gerabe entgegengefel^te Bebeutung öon
reden unb reitern weifen, bie übrtgenS ou(| ©^meder 3, 162 anbeutet..

JR-eitsciimicl msc:, ehemalige S3cäet(^nun9 berjenigen ©(^mibe, welche

baS 9fteitjeug, namentlich bie §ufbef(^läge, oerfertigten. „3§r man werc rettt=

f(^mit) im teutfi^en I)au8 gewefen" 2)Jarburger ^prototoile i3on 1655. 1658.
®ie 93ejei(^nung erhielt fii^ ^ier unb ba, wenn gteic^ juk^t unüerftanben

, für

einsetne ©d^miebewertftötten (.§uffd)mieben) bie fdion in frü^ören. Sar^unbcrten
eji^iert t)atten, big in bie .neuere geit.

Reck neutr., rit^tiger Rick, wie.flU(| juweilen gef^ro(^en wirb:

21* .
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1) bk ^afenleifte, oucf) iüoI baß, tt)a§ im ü&tigen Reffen £annBanf, in.

<Sa(|fen Äanutic! ift. DIjer()ef)en.

2) gefprcc^en Rik unb msc, bie ©tange ober baS ©eit, tüorauf man
2ßä[c^c tiDiinet. ^t^malfalben. 9?icE, periica; S. 3tl&erii6. Dkl. 331. lija.

•

3j Rik msc. unb" Reck msc", ber grüne (letenbige) ©arten^aun, §e(Je.

gulba unb Dbergraffc^o^t Jpanau.
*

'

.

min manlel ist unverre; . . • .

• •
_

* nu sich viel lieber herre,
"

er hanget antne ricke. (SÜ[a6et'§(e£en, ®tut. 1/ 382.
^etfcott »on ^ri^Iar 9247. SSgr. gri[d) 2, 418.

^ie ©runbbebeutung toon ^Ric/c i[t ot)ne ^"'eifcl' gerabe 5Hid^tung, fccjw.

ein ®ing (©cröte), tcelcljeS gerobe" 9ii(^tung ^at; tigl. ©^melier 3, 42-43.
2(u§ ber im ©cfjmolfalbff^en • übltdjen 23ebeutuhg ift ber 9?dme be§ 3:urngerötc3

Stecf entnommen. 9ßgl. Gerick, bcffen 23ebeutung \i6) w§ ber ©runbkbeutung
»on Rick [et;r tei(^t ergibt.

•

.

rengiiieren,. regieren, lenfen, Bewältigen, j. 33. ein ©ef^jann Qvic^f

Diefi u. bgl.; [el)r gebräui^Ii^, ober niemals- im ^oIitif(f)en ©inne tieriuenbct;

fött biefer au^gefcriidt ioerben, fo f^rii^t man reigieren. ^e\k§ rengnierep ift

D^ne S^oeifel ba§ in ber altern ©^rad)e (j. 33. -im ©(^apel)alter, 1491, iibcrall)

borfommenbe regnieren, au§ regnare gefcilDet, n)ä§renb regieren njol au§
regere cntftanben fein mag. 2SgI. ©c^meller S,.66. .

*

re|»i» im ^^-ulbaifd^en, röpf im ©(^malfalb.ifi^en, in gutem ^Mfion^?/

in guten llmftävbcn — jumal: n^ieberum in guteii, be^eren Umftänben (fd)mal=

falbifd)) — befinblii^. SSon 9[)Jenf(^en, njelt^e längere 3eit nid^t franE morcn,

toon ©c^ülern, tt)el(i)e ba§ ganje ©(^"uljot)r I)inburd) fleißig unb gefittet gewefen

finb, fagt man: „fie f)abcn fid) rep^ get)alten'\ 3" ben genannten ©egenfcen

ciu^erft ül)li(^, flnberioörtS toöllig unbetonnt.

3n feinem 2lbiolifon etfinblic^; togl. jeboc^ ripp ©(^mibt wefterw. ^b.

©. 163; nur bebeutet meine§ Sßt^enS ripp bei unS nic^t geil.

Rer fem., '^ali, bü(^ n\ir »on ben ©ingen C(ebräu(^ti(^ ,
• njcMje ^i<S} Don

einem großem ©anjen oblöfen unb ^ernieber fallen (_tro))fen, rifen),.aii;^ luol

Don bcnjenigen, bie mon, j. 23. au§ Unad)tfamleit, fallen lä^t: Sclmeerer,

Aepfelrer; eine Rer machen, a\\§ einem ©ade, ^orbe u. bgl., ber mit ©etreibc

ober Obft gefüllt, ©etreibe ober Obft u, f. n). beim Strogen oerftreuen. ^n;
nprblid)en Oberljeffen (9iofentt;al, Söonftrut).

CJerer neutr.
, gen)öl)nti(^ irrig Geroehr g^fdjrieben unb gef^rodjen ,' ber

Slbfaü an ©ctrcibeförnern, loelcber au§ überreifen Sichren auf bem gelbe ober

in ber ©cl)eunc fi(^ finbet. ©raffc^aft 3i^9cn^«i" ""^ norbli(^ie§ Dberbcffen.

3n ben Dientereircdinungen beS 16. 3«^^""^^^^^^ Ca« ^- Sßetterer 9tcnt. IWecbn.

Oom 3- loUG) finbet fii^ nic^t feiten bie 9tubriE Dengeroehr, Denne gerühr

(2;enn=©früt)rj. ß§ erfcbeinl bie^ Sffiort ou(^ in einer SJerorbnung i^om 20. '^pxil

1574 (SÖ. 1, 431): „SBann olSbann
*

fie \i6) beriditen laiffen, wag »nb

wie oiel benne geröf)re gefallen", ©^mibt wefterw. 3lb. ©. 66.

®iefe 3Borter geboren ju bem 5Berbum reren, fallen la^en Q. 23. S^rancn

reren), wcld)e§, in ber alten ©pradie häufig, unb aui^ nod) l)eute in ©eutfd^s

lanb fel)r allgemein verbreitet (ogl. ©d)meller 3, 121. ©d;mibt wefterw. 3b.

©. 164. 307), mir in Reffen nic^t f;at ijorfommen wollen. ßS ift aber biefeS

reren ba§ regelmöpige. SCranfltioum toon risen, w. f.

rescil« ®iefc8 alte SBort ift je^t im eigentlichen Reffen ouSgeftorben
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tufil^rcnb boffelte nc^ Bei SB. ©etften6erg'er (Schminke Mon. hass. 2, 299.

306) al§ rysch (b. i. risch) in ber Sebeutung [i^nelt, f(^Ieunig, öfter toortommt.

3m ©Äjinölfatbifd^eh aaein ift e§ noc^ übli^, unb jwar na^ feinen jttjei SBe«

beutungen in jwei formen gef^ieben:

1) mcA, f^neH, ^urtig. 9fJeintt)alb 2, 103. ^m üSrigen Reffen finbet

ftc§ risch, n)ie. 9J. I, 12^ angibt, nid)t.

2) roesch, xaü\). 9?eimü. 1, 129.. 9Sgt. ©d^mener 3, 140.

resteil, (sik) fic^ ru§en.* S'Jur im fd(^[i[c^cn unb n^eftfälifc^en ßeffcn,

too bic SBorter ru|en unb ^nl^e wenn öud) Mannt boc^ butd^aug nic[)t "üblii^

jinb. ®a§ ©u6ftantiöum ift Rait ober Rest. ®a^er benn . auc^. bic in jenen

©egenben häufige 23ejei(^Hung toon 23oumen u. bgl. im ^d'Di: Üieftebaum,
JHeftebufd).

Reuige fem., ijerlangerter SIöcfenforB, wie berfelBe.jum .!^oIätragen ou(^

in Dberi)cffcn Ü6lic^ (f. Koeze), in ber Dbergraff(^cift ^anau aBer, wo ex bicfen

9?onien, Üteufe, fül)rt, ganj attgemein im ©ebraui^ ift.

Rez neutr., gewof)nIi(^ in ber ßom^ofition Brodrez, l^ct^erncg ©cfteffc

mit ©))ro|en, welc§e§ an JDie ©eife gelängt, unb auf welrf)e§ bie Söxoblatte,

fcefonbcrg jum <B<^ni^ gegen bie SDMufe^ aufgefteßt we.rben. ^m füblic^en unb
n?eftlid)en Dberljeffen übli(^; nörbli^ unb oftlfd; toon SD^arburg finbet fid; ber

9tu§bru(f f(J)on ni(f)t met)r. • ,
•

.

ribbeln,, i5rcquentatiti"\jon reiben; fe^r übtii^. „frico, confrico, lergo,

i(^ reib, ribel" 2Uberu8 Drei. Cija ya. 9libbelfu)3|)e, eine befonber§ in

9?iebcr{)effen fe^r üblid^e 3)Je^lfuppe mit ©rödi^en au§®i unb 2)Ze^I, welche

gwifc^en ben fla\^cn .^änben §u 9?ibbeln (einer Slrt 3?ubehi)- gerieben werben.

6(tor l)at 3, 1418 „3?öbbel, wenn in bier man brob einbrorfel jum effen",

Xi^a^ wol t;af|elbe/ nur , in ber 3IuBf^)rac^e ftärfer entftellt, fein wirb.

Richte fem., gerabc 3Si(i)tung} „in ber 9ti(^te <}e^en", ben fürjeften

Jffieg Qin\ä)laQen. Richiweg f ber fürjefte 2ßeg. „in bie 8{id)te bringen", .in

Drbnuiig bringen, »gl. Reihe, „in bie9lt(^te ftellen", fenfredjt ftellen. U. tgl. m.
(ügl. Reihe).

3" alterer 3eit £in{^ abbexbial, wie e§ f(^etnt : hin gerichte, in gerichfe

;

J.
93. „von deme wege von der kar^kirchin vader deme hoygersbornen hine

gerichte den weg hin''*elc. „m gerichte den weg uff" elc. Urfunbe be§ 8anb«

grafen .^einric^ (be§ ßifernen) \>om ©onnabenb tior ^nöocatoit 1366 für bie

Seutf §u Dbers unb 9?ieber;23effe über ba§ §oIäred)t im Öangenberge.

Rill neutr., (ober Äied? nac^ SIbelung 3, 1115), ba& „33ratt" ber

SBeber* „Wolewebem unde lyuen webern suld man tzu irn -kemmen ryden unde

andern gelzuge sehen, das sie das rhechten als vor aldirs sich geboret. (Smmeri(^
granfenberger (äewonljeiteu bei Schminke Mwiim. hass. 2, 705.

Rieiie fem. im gulbaifc^en, Reite fem. in ber Dber^raffc^aft .Ipanau,

ber ©tod .mit ani\efe^tem breitem ßifen , vermittels beffen ber drbboben oon ber

$pagf(^ar unb bem ©trei^brett beimSldern weggefd}obert, ©i^ar unb ©treid;bret

.

gereinigt wirb, ^onft iJJiefterftod, m^!) bIo| ^flugftod.

Ries neuir. 5Diefe§ ^ort lautet, wenn .üon einem 9?ie§ 5papier bie 9Iebe
'

ift, in ben f)effif(^en Ste^nungen be§ ,16. 3oi;^)u»bert§ , wo' e8 äu^erft bäufig

.öorfommt, Reisz. Stber c§. wirb a.\x&) Don (Sd)ieferftcinen (®a(^fc^iefer) ge^

brauet : „S§ ^at mein gn. %. unb .^etr ßanbtgraff -Subwig gnebiglid; betiolf)en,

nec^ft freitags oon 23landen ft-ein öier unb gweni^ig 9tei^ fc^ifferftein gen ©^jedS*
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tmndd ju fluiden". 9?aufd}en6er(^ 1567. ©iefe 24 9JeiJ3 ©c^ieferfteine tourben

auf rincm Söagen mit gwet ^ferben geführt.

Äicsfer neutr., au(^ iwol masc. (gef^rocfjcn Resler), leberner j^lidten

auf ba§ Dbcrfcber ber ©(i)uf)e unb ©ttefetn. •

rieslern (]resiern), (Sc^u^e unb -©tiefcln in btefer S(rt j^irfen; bqnn ou(^

in aflgertieinetem ©inne: in grober, unfunftmä^igcr 2öcife auSbe^crn. ' -•

(Sben fo in bcr ©(^tteij ©talber 2, 276. 2)Jogti(^ übrigen§; ba^ btefeS

SSort eigcntlid^ rister lauten müfte, fomit üo« Riester om Pfluge fii) njefentlid^

unterfc^iebe , luie bie| ©(fimetler-S, 144 iüarfdjeinlit^ ju maä)en fti(^t. ®er
fd)tt)ei5eri[4e unb noiS) weniger ber ^ef[if(f)e S)ialect &egün[tigen freiließ biefe

5Inna^me ni(^t. .ßben fo n^enig ober a\\6) bie nieberbeutfdje ©^sradjc, äiid^e^

©. 209C„9fJei)[ter ober ^Keefter") 33rem. SßiQ. 3, 467 , unb bcr 2)ialect auf bem
2öeftertt)alb, ©c^mibt ©. 162 („Üte^fter").

Ri'eistei* m^c, mesterbret, ba§ ©treic^bret am ^fCuge, tt)d(f;e§ jnm
Umvöerf(fn bcr hurd) bie ^j^ugfc^or loSgeacEerten ©ctiollc, mithin gur 33ilbung ber

%md)e bicnt. Sy^icben unb Dber^effen (in Dber^effcn f^^rit^t man fälf^ltc^ Rister).

(Sben fo, 'lüie in -Reffen, in ber ©(f)n)cij, ©t alber 2, 276. Stuffallenb' ift cS

bagegen., ba^ in ber altern ©pract)e burcfigongig uiib eben fo aui^ in 23aiern

9lie[ter'ben ^flugfterj bebeutet, ©cl)mc(ler 3, 145.

Geriff'el neuir., üblicher 2Iugbru(! für ©erl^^Je, ©feiet, '„©ann er

fa^e ein fe^r gro§ 2)?enf (f)en-®eriffel baran nur eitct ^no(^en unb gon^
feine §out ober j^^Icifi^ war". CDer giit<:rnbe (Öanbgraf ^ermann) Hexamereon
ober ©ed)g-S£;age;3eiten be§ Torquemada. 1652. 8. ©. 275. „§ier lieget ba§

©erüffel eine§ armen ©ünbcrS" Slnfong' ber @rabfrf)rift beS gifarrer§- 3ol;ann
Jportmann gra1u§ ju Äoffel (geb. 1609 f 1664), welche biefer fic^ felbft

.gefegt; ©trieber 2, 328. .

2)a§ ©änfegeriffef, Ueberbleibfel ber gebratenen ®an§ nai^ Slbfi^älung

ber heften ©tütfe beg 23ratfleifcljc8.

Ocrifkc, Gerisclaely^®mppQ, ©feiet. 3"^ .!g>aungrunb.

93gt. Rif unb Rift, ©eri^^^je. SSfem. 2B58. 3, 489.

^. Seitfc^rift f. ^eff. @efd> 4, 87.

riirc^lii, 1) auSfäbetn, auffäbcin. ßin geftricfter ©trum))f wirb, wenn
er fcl)Icrt)aft ift, auf.geriffel-t; lodfer gewebteS 3f"9f S3anb, riffelt ftcf).

9'Zieberbeutfc^ , ober in.gonj .ipeffcn gcbräuditii^. ^rem. äÖS. 3, 464 (reffeln).

2) nad)brudli(^ tabeln, ftrengc ©erweise geben. 5ll)b. refsan.

,
Äi^e/ msc.,. tiad}brü(ilid}er-5BerWei§.

Cücrick. neutr,, in Drbnung, in 9teifie unb ?RegeImä|igfeit fi(f; bewe,genbe8

3:;f)un, Drbnung in' ber Arbeit, beftimte Slrbeit ; Dbert)ef)cn. „3^ i)ah fo mein

§lbenbgeri(f" (5. 23. ba6 3SieI) §u futtern) b. f). meine regelmö^ig am Stbenb

wicberfel)renbc SIrbeit. Slügemein üblich bagegen. ift bie 91eben§art: Geriok und
Geschick (l)äufiger negotito: kein Gerick und 0.) zu etwas haben, onftctlig (bjW.

nicl)t anjtellig), gefcl)icft,; be^enb in bcr 2Iu§fut)rung einer Strbeit fein — fie webcr

• in ber gel)örigen Drbnufig , noc^ in ber gel)örigen gorm be^onbcln fönnen. SSgf.

Rick. ©d)mibt SBefterro. ^b. ©.69.
ni.le^ Itil fera.,.9Jeif)e,'j. 33. »on gcjjftanjtien JBfiumen, oufgefteUten

©crdten. ^m ©(f)malfalbifd;en , onberwärtS unbetannt, wenigftenS ^ot fi(^ baS

SBort, tt)clcl)c§ nicberbeutf(^ fc^eint (fcl)lt '3liä)et), ©trtjbtmonn, 23rem. SßB.,

finbet fid; ober bei Q6.)amhad) ®ött. ^b. ©. 172), ouf .n)icberf;oIte SJac^froge

in ben nieberbeutfc^en Jöe^irtcn nid;t wollen auffinben la^en.
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Rille fem., Keiner Sßa^eraBtciuf
, ftat^e unb f^tnole 93ertiefung, in

h3ct(^er g(ü§igfeiten ^era6Iau[en. 3n 9?ieber6e[fen faft allgemein üMi(f). Srem.

2B33. 3, 494.

rinden* 3n bem ?ProtofoII eineS im ^a^x 1603 ju SBetter gehaltenen

S3a^rgeTi(^tc§ (gegen .!g>einrt(^t SSogt, f. Bahrgerichl) fommt »or: „Oß bon wo^t

ber ßorper [et)t bleic^ »nb faft bet erben glei(^, aui^ bie wunben fo er gef(|lagen,

beren 8 ober S'Jeune gewefen, gan^ f(^war| bnb jugerunben gevöefen, fo feinb

bod) ntc^t attein bi€ wunben lieber fo&att frlf(^ 9JotI) tonb piefenb tnorben" jc.

S)a§ Söort ift feiner aSebeutung nai^ flar: »eri)arf(^en. ®§ ^at ben in ba§ 3tugc

f^ringenben 3tnf(^ein, al§ I)ätten wir §ier bo§ ^arliclpium eineö Wngft üerlorenen

SSer£)um§: rinlhan, ranlh, runthum, runfhans toor un§, ju beffen 5lMaut§a6Ieitungen

bie SSörter rinla, cortex, unb rant, clypeus, get}ören, unb »uelc^eS bie Se«

beutung bebetfen, juberfen, gehabt ^a6en mu^
;
„jugerunben" Bebeutet : mit 9iinbc

Bebest, ©aju fommt, ba§ ^in unb aieber eine ßer{)arf(^te ©c^runbe (©(^rungc,

f. b.), Dfiunge, b. i. JRunbe, genonnt njirb. 2ln eine 58enue(^felung beS

©c^reiberS mit zurinnen, zugerunnen, wirb fi^wcrlii^ ju benfen fein.

Rindsfusz war im 16. 3ai^t)unbert ber 92ame eine§, wenigften§ in

SBetter, üblichen @e6atfe§. S3ei ber im gweiten <^albja§r 1576 bafetfeft »orges

nommenen SSifitation ber 23ecEerIaben fanben bie 3u"tttt^^'ft^'^f ^f^ ^^^ einem

Söetfer an einem ©e(^8s^eUers9?inb§fu^ jwei ßott) mangelten. SD^ne 3n>eifet

ein 2ßeijcngebä(f , wenn au(^ btelleic^t ein grö6ere§, nic^t unwarf^einli^ toön

berfelfcen ©eftalt, wel^e fci§ je^t bie f. g. granjBrobe Begatten ^o6en: biefc

tragen in ber ßänge i^rer elli)3tif(|en ^^orm eine ©palte, früher eine tief ein*

gef^nittcne, je^t fel)r fla(^e, woburi^ fie ber gefpaltenen 9Wnb§tloue ä|nli<^ werben.

©. Beitfc^rift f. ^cff. @efd^. u. ß^. 4, 87.

Riuken msc, bie faft au§f(|liepi|e g^orm für9?ing. ^ingerrinfcn,

für 9Jing unb für j^inger^ut. ©c^u^rinfen, ©(f)u^f(^nalle (©^naUe war noc^

6i§ etwa 1830 gar ni^t öolfSütli^). ©(^mibt wefterw. ^b. ©. 163. SSgl.

Fingerlein.

rippeln (sich), 1) fi(^ regen, leife SSewegungen matten; 6efonber8:

ftc^ gegen einen ©tärfern gelinbe auftel)nen: „ber 91. ^atte ben f&. am 23oben

Iie(^en, fo bo^ fi^ btefer ni(^t ri)3peln fonnte"
;

„e§ ift ftrenge Sluffidjt, fo

ba| \\ä) teiner rip^seln barf". SlUgemein ü6li(^. ©(^melier 3, 8; wobei

J€bo(^ ju bemerfen ift, ba^ bei un§ ribbeln (rivrweln) unb rippeln auf ba§ 23e«

ftimtefte auSemanber gehalten werben.

2) in ben me^r nieberbeutf^en ©egenben (norblit^ üon ber untern (Sber)

^«beutet sich rippeln auc^: fi(^ eilen, [lä) jufammennebmen, um mit einer Slrbeit

jeitig fertig ju werben, ©o auä) fonft in Siiieberbeutft^lanb, f. §. 23. ba§ ßippifc^c

Sbiotifon in g-rommann§ 9)iunbarten 6, 367.

Riiseliive^, eine in ^effif(^en ^^elbmarfen fe^r häufig unb in mancherlei

formen toorfommenbe SSejeic^nung. „bei bem 9Jifct)wege" (93olfmarfen)
;

„Ui

ben 9fiifc^en" (33reuna); „auf bem oberften Stöf^enwege" (Oberfu^O; „im

mittelften 9töf(^en" (ebbf.); „am 9Joftweg" (©ontra); „am JÄu^weg" (^irc^^

^ain); „an bem ÜJutf^enwege" (2Beimar)j „über bem 9fiei|e weg" (gelbberg

unb ^^ietermöUrid)) u. a. m. ; warfi^inlic^ gepren ^ierfier a\x^ formen wie

„am gfiie^enweg", „auf bem ^tie^er" (9^ieberelfungen) ,
„am D^afeweg"

(^ermanrobe, Sf^wege) u. bflt. 6§ wirb ba§ SBort ju resch, rösch, risch (f. b.)

in biefe§ 2Borte§ — fretlid; je^t in Reffen ni(^t me^r Dorl;anbenen — S3e=
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beutungen rou^ unb fteil (©(^meOer 3, 140—141) gel)ören, unb einen unge»

tarnten, einen StB^ang t^ernieber gel)enben, 2Beg fcebeuten. Tli)'6. fi^cint rösche

einen xan^Qxi, fleilen Stb^ong juiebeuten: durch mengo roschen wilde ®tuti8fa

2, 148; unb e§ fönnte ba§ 3^^^^"^^^ roschen, röschen ni(^t blo^ fteil unb raul)

malten, fonbcrn autf) [teil unb rau^ fein bebeuten, ja e§ njäre gar nid)t8

UnniögU(^e§, bo^ auS biefem roschen, röschen fi(^ bo§ gemein^o^beutfi^e 2Bort

rutf(^en getilbet ptte. 2)iefe SSerbinbung jwifc^en roschen unb rutschen f(J)eint

fogar bie obige gorm Slutf^ennjeg unb bie SBebeutung toon Rutsche (f. b.)

onjubeuten, ja ju beftätigen. SDan.et)en konnte au<^ ba8 ®iut. 2, 205. 207
»orfommenbe 2Bott resch, gleba, cespes in 23ctra(f)t fommen, unb ^toft^eniücg
einen raut)en, fteilen, mit ©raS ül)ern)a(^fenen SGßeg bebeuten; in .Ipanauifc^en

i^etbmarfen fommt fe^r oft ein grofiger 2Beg, al§ ungebauter, wilber gelbweg

»or, unb ©eb. gronf (^aroboga 581. üib) gebraud)t biefe ^öe^eit^nung gerabeju

oI§ SSejeic^nung eine§ ungebahnten 2Bege8: „ein tongebatjnten, engen, grafigeu

njeg an^in get)en". Ob bie 2Sörter reffen unb 8töf(^e, njeld^e 2Ibelung

3, 1090. 1156 oI8 ß'unftnjorter aup^rt, ^iert)er get)ören, mag unentfc^ieben

bleiben, fie fe^en e^er beutf(^, ol§ flamfd; au§, an ujeli^en legten ©tamm fie

Stbelung anjule^nen f(^eint.

m^^ebett, neutr. ^ranfenbett, b. t). 23ett, auf toelc^eS 3^"'^"^ "sei,

nieberfäüt. Sllter, au§ bem gett3ßi)nli(i|en ©ebraudje öerf(^«3unbene6, aber um
1820 in Dber^effen noe^ in ber Erinnerung feftfte^cnbeS unb' »erftanbencg SBort.

„2Ö0 fram^ljeit infaden, miiffe gefd;i(fte tonb gebrauct)te Slrtje fein — fünft würbe

offt einer im refebett gehalten, funbte alfo feinem ^auffe nit torfte^en''.

3. g^errariu§ öon bem gemeinen nu^. 1533. 4, SSI. 48a. 9Sg(, beiirisig.

riseil, ferri deorsum, finfen, faUen. ®a§ reife Dbft rist, bie Sötottet

im ©:j)cit^erbft risen. Slllgemein übli^. ®a§ SSerbum conjugtert inbe§ nic^t

mefjr ftarf, fonbern f(^>r»ad): risie, gerist; in Dber^effen tt)irb jeboi^ <a\x6) mit*

unter reisen, reiste, gereist gef^ro(^en, unb jumetten fogar ba§ ^artici^ium

nD(^ ftor! flectiert: gerisen (^gerifene 5te:pfel).

SBol' o^ne ^^'^^f^^ get}Drt ^iert)er

Beris msc, meift gef^roc^en Bereit neutr., n3el(^e§ Sßort, im nörb«

licfien Obcr()effen unb im 3lmt ©(^önftein, gleidjbebeutenb mit ©enift unb
©erer (f. Rer), neben biefen 2Börtern gebräud)Ii(^ , ben 3tbfatt toom ©etreibe

beim ßinfaren, bie auf bem Stder na(^ bem Stu^oben ber ©arben liegen gc»

bliebenen unb na(^()er gufommen gereiften ©etreibetjalme bebeutet. ß§ njürbe

fomit Beris, Bereist ba§ S3eigereifte , nebenbei Stbgefallene , bebeuten, unb Bereist

bie 5(u§f)3rod)e reisen anftatt be§ urfprünglidjeren risen toorau8fe|en. 9Sgl. Ret,

unb bie 3ef)ntorbnungen t. 9. 3anuar 1714 (^80. 3, 744) u. Don 1737 (8p.
4, 467). 3" ^£^ erften biefer ©teilen ift 23eri§ = 9iöl)rig b. l). Mrich, unb
rul)rt alfo bicfeS SBort aud) urtunblid) an Gerer, Tenngerer,

f. b. ^o))p
^anbbuc^ 2, 9. 23gl. ©d^meller 3, 129.

RiisiLen, plur. JBinfen. 3»" fä(^fif(^en unb tt)eftfälifd;en J^effen. ®er
SSocal ridjtet fii^ na^ ber fäd;fifd)cn, bie ßonfonanntenuerbinbung sk na(^ ber

n)eftfälifd)en 9}Junbart. (Sigentlic^ lautet baS äßort Rusk, Rüsk, 9tufc^, in

^anoüerifd)en aber W\\6). Slbelung 3, 1217. Si^B^er ©it^marf. 3b. bei

5Ki(^e^ ©. 421. ©trobtmann ©. 192. S3rem. Wß. 3, 562—563. 2ßoi

ein§ Don ben SBorlern, ttjeli^e bie beutfdje ©)3rad;e mit ter Iatcinif(^en (ruscus)

gemein l)at, benn an @ntlel}nung tft Ijiet uid)t )vol ju benten, lrü|5 ber fonft jaU

reiften lateinifdjcn 5öorgtt)örter, an bencn bie nicberbcutfd;en ©iprad;e f(^on in

ölter 3cit rei^ Dor.
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Rispe, fem. 1) im fübltdjen 9iieber()effen \m gemein§oc|tcutf(^ , in

§D6er^effen imbetonnt (l)ier Sclinäde); 2) im fäc^[i[(^en Jefjen: pa(|er ^or&/

onberwärtS SBanne, Ärefje, ©(^anje (f. b.) genannt.

Rispel fem., in ©(^malfalben wk Rispe 1, a6er au(^ bie Straußen ber

Sot)anni§beere unb bie in Sraubenform 5u[ammenjefd)nütten ^^^iebeln u. bgl.

a>gl. 9ffetnn)alb 1, 129.

RiSfse plur. lant., ©(^(äge, 5umot berfce ©i^Iagc, al§ 3"'^t^3""S' StUges

mein ühüd). ©rfimibt SSefter». 3b. ©.163.

niste fem., 1) ber .§anbril(fen , totelme^i; ber %f}i\l be§ Un(erarm§,

n.'cl(^er \\d) unmittelbar über unb ^ttjtfc^en bcn Änä^eln befinbet, mit ßinfc^tuf
ber .^lanbTOurjet. 3""^^'^^" "'i'^^ jebot^ biefer Sör))ertf)eit aud) wie ber ^-u^rürfen,

i^-rift (§anb[rift) genannt ([. j^rift). 3ft eigcntli^ tcm« , toun ujelt^em SBort

ber 2lnlaut w abgefaüen ift.

2} ein 33üfd)el §(ad)§, fo toiel man mit bet Jpanb fo^en tann. 6§ ^uith

biefe§ SBott fonjot von ungebre(^tcn j^lai^S, fogat »on bem, njeldjer alS flüd

(f. b.) au§ ber ÜJo^e tommt, um aufgefteUt ober gpbreitet ju werben, wie toon ges

bre(^tem unb für ba§ .^e(f)eln zurechtgelegtem unb »oa gel)e(^eltem glad)fe gebraud)t.

g-ünf stiften getreidelten gla(^fe§ ma(f)en in ber 9{(gel eine ^au-te (einen bauten,

im ^utbai[d)en, fünf unb fiebenjig jHiften ober fiiifjetjn bauten mad;en bafetbft

einen Globen ober töüfi^elj. „gar kleine rislen flasses"; „flasses eine rislen'^

GUfabetljtebcn ®iuti§fa 1, 384. 3" ^ß" fäi^fifgen unb weftfälifd^en Se^irfen

fprid)t man meift Äjsse, wie fonft in 9'2ieberbeutfd)lanb. (£trobtmann ©. 187.

23rem. 2B33. 3, 305. 3n Dberljeffcn fd)eint 8fJijle in älterer ^eit nid;t üblich

gewefen ja fein; bie ätentereiredjnungen oon SBettir unb SRaUfdjenberg Don 1552
— 1617 entl)alten bo§ SBort nii^t ein einjigeS WM, fonbern ftctS §anb=
tootl, 8- ®. wSttJe^ ßloben ftad)§ jebern mobel an 60 ^anbti^otn" 1603.

®a§ f)ier unb fonft fe^r häufig in ben 33eleger tjorfommenbe SBort „ßlobc
§la(^§" ift je^t, au|er im ^ulbaifd)en, ni(^t me^r üblid).

®iefeö SBort, weld)c§ im ^effifc^en ®iale:t in feinen jwei 23eb'eutungen,

unb jwar gerabe wegen berfelben, mit gröfter 23eftimtl)eit at§ ein 2Bort be^anbelt

wirb, fc^lie|t jwei SBorter tterfd)iebenen ©tammeS in fid). 3)a§ 2Bort, wel(^e§

^anbrüden bebeutet, eigentlid) wrisi, ift anberwirtS 5Dfa§culinum , meift fogar

92eutrum (Sd)meller 3, 144. 2)a§ 2Bort ^ingjgen, wel(^e§ ^anbüott glad)8

bebeutet, lautet anberwärtS Düeifte (©d) melier «. o. £).'), weld^e gorm ein§eln

aud) in Reffen norfommt j. 33. in einem Sci^ekief bei Sennep Seifte ß(S$R.

Cod. pr. ©.370, unb felbft, tiefer in Sßeftfalen f)mn,'Rise (f. ©trobtmann).

Ritt (gef))rod)en Red), in ben 9ieben§artfli alten 9iitt, jebegmal, unb

ouf einen 9h tt, auf einmal, auf einen .!g)ieb, ©d)ag; in .^»effen "bie gewöl)nUdjfte,

ja bi§ Dor Äurjem ijötlig ou§f(i)lie|li^e SBejeii^ning beS tn ber altern ©^rai^e
aud) buri^ sind, stund, werbe, in ber neueren, g!meinl)0(^beütf(^en ©prac^e nur

burc^ 2)Zal be§eid)netcn ^Begriffes, ©rimm ®ran. 3, 230—233. ©d)meller
3, 164. (®ie in 93aiern üblii^en 2Iu§brüde glfii^en ©inne§: alle 23ob, aUe
©trei(^, fehlen in .!^cffen). ©. Werbe.

Ritz, im füblichen unb innern 9?ieberf)effer ba§ Sods unb ©d)t}ieid)elwort

für ©{^weine: „'iR\^ bä!" „!omm 9?i^I" Dft beninutit: Ritzclieil, plur.

Riizerchen, gerfel. ®afür gilt in Dberl)effen mb an ber ©c^walm, wo 9iil)

unbetannt ift, 2ßu^, in Dber^cffen auc§ SQu% ai ber 6bcr unb weiter nörbli(|

£immd)en.

ritzeifot, grell rot, blutrot. ©ef;t übl&. „riurot ardenüssimi coloris
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e. 2tr6eru§ Diel. S3f. Eiija. ©(f;mibt m\km. 3b. ©. 164. ©(^melier
3, 715 (nur M 2lf(^affcn6uTg).

Roggen msc, fommt einfa«^ im §8otE§munbe gar nit^t toor, fonbern
e§ wirb für secale cereale ber aagemeine Stu§bru(f Äorn gebrou(^t, n)ie in

SBaicrn (©c^meüer 3, 71) unb anbertüärtS. ©agegen wixh ollcg, wag aug
biefer ©etreibeatt bereitet wrb, nii^t buri^ bie ßom^ofitton mit 5?orn, fonbern
mitDloggen, in ber Ulu§f^)tac^e: Rücken, bejei^net: Dtüdenme^l, 5Kii(fenftro^,

9?ü(fenbrob, 9iü(SenEtei(, 9Jiii!enbrei. ®em ©(^iilmeifter in granfenberg
gaben bie ^inber, bie nic^t na(^ 23robe giengen, ire rocken brode; ©mmerii^
granfenb. @eiüo()n()eiten b. Schminke Monim. hass. 2, 686. „ßin ti)aufenbt

^eufdje ober gebonbt 8Ju(fenftro^" foü 1562 ber 9fJentmeifter §u SBetter ein*

taufen unb in ben 9?ent^of ta(^ 3)?arburg liefern. @r notiert: „b. 5. ©ecernb.
anno 62 f)ahe i^ bem 5Äentfd)r'iber üf bifen fürftUc^en §8euel(^ 1000 ©tredling —
liefern loffen". ©. ©treiJIing.

Roelillg msc. 2er 2So§erfrüfc^; oKgemein übli(^. 0. Melander
Jocoseria (8i(^ 1604 '>flo. 547 ©. 548-549) gibt au§ einem ju ßfi^wege ge«

^oltenen ©efprärfie 9i6ling hir(^ ranunculus. ©i^meder 3, 78.

„9iöünge" I)ei|en fifottnjeife bie 33en)o§ner be§ i)orfe§ SSabern, ttjeit

SBabern tief unb fumpfig liegi. ©. Rutsche.

2im üftüi^en ^i\im ttjrb übrigen^ mit Sloeling au(^ bie 3Ba^ereibc(^fe

bejcidinet.

3m fä(^fif(^en unb iDiftfälifc^en .ipeffen ift ba§ Sßort Roeling §war auc^

befonnt, ober ni(J)t befonberS jeläuftg, fo »i>€nig ujie i^rof(^ unb tl)eiliveife fogar

ipoggej ber ^^rofc^ njirb bort buri^ §ö))j3er (Jg»ü))fer) unterf(^ieblo8, ob @ra§*

frof^ ober 2Ba|erfrof(^ , bcseiqnet.

JRoile, ]^>au Rolle, ift bie im ©(^malfolbift^en übliche ßnts

ftellung ber au(^ bort iDoIbefainten j^rau Jpolte.

rollen, 1) läufifd) fdn, toon ber ©au; in Dber^effen »on je^er übli(^

(ßrim. ^proceffacten »on 1680~, «weniger in 9?ieber{)effen , wo ba§ in Dberl;effen

untterftanbene äßort ^auen goräud;li(^ ift. ©(^mibt äßefterw. 3b. ©. 165.
©d^meller 3, 80.

2) bal)er: unftät unb leugiertg Überott l^erumloufen
;
^ejumroUen.

Rölps msc, 1) rucus, 3luffto|en, Ujie gemeinf)Di^beutf(^ 3fiül^)§;

2) ©(^impfname jur SSejeidjnmg eine§ ungef^Iiffenen unb unflätigen 2)2enfc^en.

Rop msc, au(^ neuir., ©d)orf auf einer juge^eilten SBunbe; fe^r oft

beminutiü: Röppchen. ©djo tel Jpaubtfpr. ©. 1388 I)at Roffe msc; ©rem.
SS23. 3, 440 Rate, Robe; jott. Rappe, Roof, Roofken. 2l§b. riob. 33gr.

©c^meller 3, 8. 118.

UeberoU üblii^, bo(^ ncr;r in 92ieber§effen oI§ im i^ultaif(^en unb in

Dberbeffen.

Rosze fem., ^effifdje 3tu§fpra(J)e be§ att^O(^beutf^en räja, Jponignjobe;

in ©übbcutfi^lanb Räsz msc nit beibe{)a(tenem 3Socal ober toeränbertem ©enul
(3tbelung ^at für Sioo^ ga- ba§ 92eutrum). 5llberu§ ^at (Dict. 331. Xxa)
tio(^ 91a^, au(^ noi^ ba§ ^anininum. ©(^melter 3, 125. 3to|enf)onig,

unouSgclatiener, nod| in ben 9o§cn, 2Saben, befinblii^er .Iponig. Qut 3?it ^e^

unburi^forfteten SBalber Rottet SBoIbbienen in l)o{)(en 23äumen mitunter toier

©(^u() lauge Stoßen. SBobe ft unbefannt unb unüerftonbltd).

Roitiize fem., Flachsrö;ze (oud) Roesze, Flachsroesse , bo(^ feiten), bie

mit SBo^er gcfüttte ®rubc , in tuel^e ber gereffte %h^§ (ba§ goul, f. b.) gelegt
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U)irb, um 3» roszen, b. f). ju faulen. 3" "^^^ 3?ote 6lei6t ber %la^S fo unb

fo üiel SfJäc^te (nic^t: Sage) big ber ©^lint [0 njett gefault ift, ba^ biederen

(f. b.) fi(f| üon bem in §äufni§ geratenen ©tengel (®))Itnt) löfen. ®ie ^alfe*

gebilbeten unb tooHenbS bie „Oebilbeten'' f))te(^en fälfc^tii^ Stofte, röften,

njät)renb ba§ le^tere 2Bort nid)t§ anbereS t[t, al8 ba§ atte rojen, faulen. .^In«

fic^tU(i) biefe§ 2I>orte§ ift bie ©prof^üerberbniS ber „Oebilbeten" in ben lefeten

toicrjig 3at)ren ou(f) in ta§ SSolf gebrungen, ttjel(^e§ feitbem a(Imäli(^ angefangen

t)at, roesien ftott be§ rid)tigen unb big gegen ba§ ^a^x 1820 aüein üblidjen

roszen §u f^rei^en ; Roeste aber fpri(^t baS 2Sol£ i\o6) ^eute ni(^t. SSgl. ^^^i^^*^^«

f. ^eff. ©efc^. u. m. 4, 94.

©(^melier 3, 138.

rotzf'aul, SSerftärfung be§ neueren ©^jrac^etcmentg
, faut, burc^ ba8

altere, roj, butd) unb bur(^ faul, gän§Ii(^ in SSerwefung übergegangen; „bte

Kartoffeln toerben im ßanbe f(^on ro^faul" I)orte man ttjä^renb ber ^auer ber

^'artoffelfranf^eit, 1845— 1855, fe{)r oft fagen. Stllgemcin üblic^; in ben nieber»

beutfd^en 23e§ir!en roUefül. [®a§ SBort ^at mit Rotz, af)b. hroz, mucus, nii^tS

ju fc^offen].

rosselll, mit ©etone (bur(^ »orliegenben (S(^(eim ^in) otmen; röi^eln.

©e^r üblicf), wogegen rö(^eln ungebräudjUi^ ift ober ^öct)ften§ in ber gorm
röcheln Dorfomt. ©(^melier 3, 138 (rodeln).

rossig, f)i^ig, nac^ ber ^Begattung »erlangenb, Don ber ©au. 3" einem

3D'?arburger ßriminalproceffe bon 1680 fommt roiscl» unb rossig neben einanber

Vor. ©og Sßort ift in ganj .Reffen befannt unb §iemli(^ überall übli^.

roesten* ®ag S3rob ju röften wirb uon ben obert)effifd)en S3aucrn

für einen großen j^reoel gef)alten; no(^ je^t ift in bem SJiunbe aller Ober^effen

bie ^riamet:
Wer saed (fagt, aug^loubert, beuten lä^t) ken Iroum,

Un schelt ken boum,

Un rest ken brod,

Dem hilft der liebe Gott aus aller nol.

®§ nft bie^ übrigeng ber 9?eim ber §oljn)eib(^en in ber ^^ege 9?ei(|enfelg im

ä^ogtlanb, weld^e bamit bog (Eintreten ber unruhigen, f)abfüd)tigen, geijtgen, mit

bem ©egebenen nid)t jufriebenen 3eit be§eid)nen; nur ^ei^t eg bort ni(^t „roftt

fein ^rob" fonbern „pip fein 23rob" (madje feine jauberabnsenbenben 3ei<^en

.f)inein, ober oielmel)r: jeie^ne eg ntd)t alg bcin augfd)lieBti(^eg , niemanben mit*

juteilenbeS (Eigentum mit bem natürlichen ©iegel ber fünf i^i^flcO» ©timm
2)t^t^otogie 2. 2lugg. ©. 452.

2)ag 9töften beg SSroteg gilt a\xd) in ber S^at barum für einen ^^reöef,

toeil baffelbe jeigt, ba^ man mit bem lieben 33rob fo wie eg ®ott gibt unb mit

beffen ©efc^mad no(^ nic^t jufrieben ift, fonbern bemfelben einen er^6f)eten äöert

geben ju bürfen meint — „über bog Srob wie eg ©ott gibt, ge^t ni^tg".

Uebrigeng f^ri(^t bag SSolf in Ü^ieberljeffen ni^t roesien, fonbern roeslern

(i^requentatiö).

Kotkelclieii, lieber Rotbrüsichen, ber befannte SSogel.

„^n f)aft ein SJotfeli^en [9iDtbrüftd)en) gefangen" bejicrenbe Siebengart,

wenn ^emdnb öon ber ^älte eine rote 9Jafe befommen ^at. 'Die Ü?ebenöart ift

alt unb feinegwegS au§f(^lie|li(^ ^effifi^. „a\i^ mancher junger SBonberer ben

fd)wor^en S3aTt in {ur|em graw heimbringet, bnb bie 9?otbrüftlein I)in »nb wiber

auff bie mfcn fligen" ^ifd)art ^praftiE 1573 (Siiijb 1598 5öija (©c^cible
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©. 571). „'ahn S3ruber San t^ut ba§ 9iot6ruftfein m\ bet S^afen , fe^ Vüte

eS ßtaretrot bran ^enrfet" gifc^art (Selcßtcftttütteruna 1582 ©q2a (1594
231. 247a, 1600 231. 247a, 1608 ©ga).

Rotzköber msc, ber %\^^ coiius gobio, welcher mit ©djteim uber^

jogen ift. ßt finbet fic^ in ben meiften 93ä(f)en, ^ei|t ober geiüö^nlic^ Ä'aul^
fo^f (b. i. ^uge(fo^f) ganj ttjie bie ^rofc^tatüe; nur in ©djmalfolben, njo er

(in ber ©c^malfatbe) fic^ fe^r t)äufig finbet unb eine beliebte (S)5ei[e bilbet,

fii§rt er ben Spornen 9to|föber. ^Heinnjalb 2, 105. SSgl. Kulle.

Rotziltaill, öbli(f)e§ ©(^in^^fwort, befonber§ für ungejogene toorbring*

lic^e £inber. ^m 14. 15. ^arl^unbert war biefe Sejeidjnung ^Familienname einer

fe^r angefe^enen ^atricierfamilie in S;ret)fo bei ^iegen^ain, au§ icelc^er u. a.

einer, Johann Rolzmaul, um 1430 Qtbt beS ^rämonftrotenferflofterä (S^appel (am
©viel) war. '^ad) ber ^anb ^at biefe, wol \d)on il^rer .frül)eren (Stellung nod)
bem 5lbel[tanbe nal)e fte^enbe, bann in ben Stbelftonb {gelangte gamilie i^xen

tarnen JKo^mauI in 9iot§mann beränbert. (S8 ift biefer Df^ame eineS ber jal^

reiben, and) burii» onbere ^effifc^e S^amen ju er{)ärtenben 23eif<jiele, bo| f(J)eltenbe

SSejeidjuungen unbefangen ol§ Familiennamen gebraucht unb beibel)alten würben.
Rotzlölfel, gleic^faag ein fe^r üblic^eg ©cJ)im^)fwort, weld;e§ noc^

beftirater, al§ 9{o|3maul, auf Äinber \\d) ju befcl)ränfen pflegt.

®en ©inn biefer ©c^impfworte erläutert fel;r anfcl)aulic^ ©alomo unb
2)?oroIf (to. b. -l^agen .Ipelbenbud) 1, 45):

in aUfolidjer maffe fo log

ir nofe, broff ir. in ben munt.

Rotznase, ein au§f(^ltep(^ Wintern geltenbeS, oft ober aud) nur
(wie Don ©oet^e) ft^erjwetfe gebrauchtet ©c^eltwort, befonberS gonj fleine,

eben jum kaufen gelangte £inber bejetc^nenb. '

Riiclicln msc. unb neulr., Jlamifol ber männlichen Jtleibung im fäi^f

ftf(^en unb wc[tfälif(f>en .Reffen, rochelen, suppellicium in einem Vocabularius

rerum, ^f. bc§ 15.' 3^. Hoffmann horae belg. 7, 32. grifc^ 2, 124.
S3rem. 2ßS. 3, 509, wo biefeg 2Öort ol§ deminutio »on 9io(f (rockehu) , wie
e§ au(^ bei Äilian erf(^eint, erflärf wirb; üon bem SSolfe wirb jebod) biefe

CDeminution, je|t wenigften§, burd;au§ ni(i)t me^r tjerftonben. ' Hoffmana
Theo|)hiIu8 ©. 74.

Rucllt fem., ®erü*t, jumot üble§ ©erüi^t, 9?uf, übler 3tuf. ..„'Die

Sitten ((SUern unb ©ro^eltern ber 3"fl"MitiiO t)etten bie 9iud)t geljobt, ba| fie

.

getten joubern tonnen". (Sfc^weger .^cjen^roceffacten öon 1657. Slui^ je^t noc^

-i^mmüd) üblich, jutnol im öftli(^en .Reffen.

Creriicllt neutr., ßärm. „rüffen tinb blofen mit 5]3ofaunen, moi^enein
fcbrödlid) gerü(^t, wenn fie trunden werben". §an§ ©toben Sleifebefc^reibung

(ÜBeltbud), grontfurt 1567 fol. 2, 531»). ,;fuf)ren ju Öanbe, wollen. 23eute

:^olten; ba war ein ©erüc^te unb ©lodenfc^lag won Sauren, bo§ ber 9Jäuber

©bei unb Unebel etwa 10 gegriffen würben" 3;§eopl)il ©eibert, ^fr. ju

§(§bod), in feiner ^xonit to. 1679 (j. % 1531, 2;l)oma§ von Dtofenberg betr.j.

©d)mcller 3, 18. (Ob aber ni^t tro| ©c^melter§, aUerbingS fei^r nal;e

liegenber, aSermutung, ba^ biefc§ 2ßort ju geruohhan gel)5re, benno(^ vieUci^t

eine nicberbeutf(^e gorm von geruofti, clamor (®iut. 1, 280) anjimel)mcn ift,

wie fad)t ft. fonft, SfJic^te ft. Stifte, Sad^ter ft. Softer, befd)wid)ttcieu ft.

bpfd)wtftigcn ?) ^n .ber heutigen ^effif^en 2SoIt8f)3rad;e ift mir ba§ äßort aiid)t

vorgefommen.
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SBllflflel msc.
,

gemeines (ScnuTjt, lauttar gcttjotbene Itnt^at, gemeines

(Sefdjret; „olS e§ nun olfo im Dhibbel ünb in ber Sage gönnen" Dberfjefi'ifdjC

^riminatacten Don 1593, unb öfter. ®aS 2Bort fott \\96) je^t in Ctcrt}cffen

.^iu unb njieber im ©ange fein. . .

riilien» ®et nieberf)effif(^e ^iotect ^at in biefem ^eitirorte baS alte

w tieibc()a(ten : rüwen, rauwen ; ni(^t conftant öfcer in bem ©ubftantiüum, n)cl(^e§

Bau, nur ^m unb tt)ieber Rmwe. lautet. 3m fö(^fif(^en unb tt)eftfälif(^en Jg>effen

ungetn'ci»cl)Ii(^ f. resteri.

®er üblidie ^tu§ eineS im ^elbe 23orü6erge^enben on einen ©i^enben

über Siegenben beftel)t in^ ber j^^roge: 3ft ^ic 3^«" gut?

Rlicliert msc, bie männlidje Staube, ber SCauberj üon feinem Snute

fo genannt. 2)tittel^effen, neben Tubhorn übli^.

Riimpelstilz ^ Riiinpelstilzelieii. ^n bem iü(ärcf)en

No. 55 ber Jltnber- unb ^auSmäri^en ber 23rüber (Srimm (1, 133) iuirb ber

92ome be§ (Srbmänn(|en§, um tt)el(^en ba§ SJJäri^en fi(^ bretjet, al§ Rtimpelstilz,

unb biefcr al§ auS 4^ff^" f^''"!'^^"'^ angegeben. ®a^ biefer SRame ein mitflicf)

gebcäud)li(f)er gen^efen, ift ßu§ gifi^ortS ©argantua, njo unter ben ©fielen

„Syiumpele ftilt ober ber ^o^^art"- aufgeführt lüirb, befannt, unb bie ©rimm
berufen fic^ a\\6) im 3. 3^l)eil ber SKärd^en j^u ^q. 55 auf gifdjart. 9SgI.

©rtmm b. 3iJ(^t^. ©. 473. ,2lu§ Vüeldjer ©egenb -l^effenS jebod) fie biefen

S^amen erhalten tjoben, fag^n fie ni(^t; mir ift eS biS ouf biefen 3;ag fo irenig

Vüie anbern, auf meine Slnregung eifrig nad)forf(^enben ^perfonen gelungen, ben

©ebrauQ^ biefeS S'JamenS in Reffen §u entbeden, obgleid; h'\^ je^t ba§ betreffenbe

2DJär(^en lebenbig ift. 93gl. Perlebüz.

Rllliipr msc, ^üiserneS ©emä^ für ©etreibe; a\\^ ttjol gro^e ^oljernc

©d)ü^el (Sfium^>ff(^ü^el). Stellen ©c^Io^er ju SBetter quittiert 4. ^uni 1575
über 2 fl 23 alb „bon begjüegen b^ i^ in m. gn. %. u. .g). gry(^t^au8 SBetter

Dier ftüd an meften Sffum^ff bei meinem eifcn befd)lagen l)abe, nemlic^ 2 meften

foft jcer befdjiagf ein gulben, ^{ixt[ ein t)albe meften befc^lagen foft ein falben

gulben, ünb ein toierttet foft ber befc^Iagf 5ef)en alb." „®er Teufel feffe im

groffen 9?umj)" fagt (Sni(^en ©(^nabel au§ Se^ieSborf »om .^e^cntanj 1673
0H§. ®ebr5ud)li(^ ift bo§ SSört no(^ om meiften in ber 6om)3ofition ©atjs
rum^3f, bie (Sftor ©. 1418 ot)ne ßrllärung aufführt: baS in ber £üd}e jur Sluf*

bet»at)rung beS ©algeö gebräui^lidie ®tfä|; aud^ bie auf ben 2;if(^ gefegten

fleinen (Bafjgefä^e (@aljfä^(^en) ^ei§en in Dber^effen ©aljrüm^jfc^en. ^effif^e

^amilicnnomen finb: Äornrwwp/" (3ietterobeJ ; Schülrumpf {jR\\xa')f\ für bie ii'orns

ff^ütte; Jpaungrunb, ^tnSfjaufen unb anberiuärtS). S)a§ 2Bort ift im SluSfterben

feegriffen,

Ruilk.e fem., auc^ Runken msc, (\ro^e§ ©tüii S3rob. StCfgemcin üblii^,

anbertvärtS (©c^mibt trefterw. 3^. ©. 158) 5Ran!e.

3^eintt>alb 1, 130.

Riiiik.iiiili.el fem. (gef^ro(|en mit bem .!po(^tone auf ber jweiten

©Übe) ein bur^ ganj 3)eutf(^Ianb geEienbeS auc^ in -g)effen fe^r üblit^eS ©d^ma^i
ttjort für alte, ^äfli(^ geworbene, §ufammengefd)runi))fte Seiber, meift jebod) in

fialbem ©djerje gebraud)t. „2J?ond)e alte 9iundgundel fommt in ba§ äBirt^gs

^au|, fielet etwan ben 9}Jann be^ einer ^alb SScin filmen, ba bledt fie bie 3äl)n

toie ein biffiger 5?etten §unb" 2lbral)am a ©ancta ßlara (^^^ab bic^ »»o(.

««ürnberg 1729 ©. 363. 9Ji^e^ ©. 219. ©trobtmann ©. 373. Sorem.

2Ö33. 3, 559. ©c^meller 3, 559. <^6^Q^x^\h:^6,) ©ött. 3b. ©. 177. ®ie
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©(^tei6ung M 'ähxa^am a ©. ß(. [(^etnt auf bic 5t&Ieitung Don runken, cor-

rugare, einf(^rum^fen unb StwwUi t^insuttjeifen. SÄeift wirb betn SBorte ba§
Slbjectiüum alt feeigegefeen.

Riiepel msc, ein großer, ungefc^Iac^ter 9[)?enf(^. SSorjuggwelfe in

9^iebert)c[fen gebräui^Ut^. Urf)3rüngli(^ ift bie[e§ SBort bte beminutiüe Slbfütjung

toon Ruodperaht, 9tu^rec^t, tt)eld)e fonft in .Ipeffen al§ g^amiliennonie Ruppel,

Rüppel, loutet, unb bleibt bte SSermutung gereci)tfertigt, eS ^obe bie[e§ §ffiott

Riiepel feine üble 23ebeutung toon bem „5lne(^t SJiu^jre^t" befommen, weli^et

au(^ au^er ber S'JifoIais unb 2ßei^na(i)t85cit , in bcn ©d^er^fpielen (5?omobien)

alteret ^^it eine SJolIe f^sielte. 5Do^ 2Sornamen jut ©ejeic^nung übler ßigen»

f(f)often bienen, ift befannt: „longfome Slrine, faule ®rete"; ©toffel, .Ipetmc

u. bgl. ©(^melier 3, 118. ©c^ottel ^aublf^r. ©. 1390.

©0 au(^ W. Wackernagel in Pfeiffers Germania 5, 353.

rupfen, gef^srod^en roppen, mxh fe^r genjolintti^ reflejiü: sich roppen,

für fi(f) t|ätli(^ Jansen, gebraucht; raufen ift in biefem ©inne ungebräucf)li(^.

3n Sf^ieberljeffen wirb rupfen au(^ Dom 5lu§raufen be§ .^•ta(^fe§ gebrouc^t,

n)äl;renb bafür in 3ic3S"§fli" ""^ Dber^effen raufen (raufen) üblii^ ift.

vemiilft, jerjauft, unorbentli(^ gefleibet, lumpig; „n)a§ fie^t bei fo

»erru^ft (verropt) au§!"

ruppig, in gteti^er 93ebeutung wie toerru^ft, inbe§ ouc^ ton St^ieren

ßeBrau(i)t: „ein ru^5^ige§ J?alb'', „ein ru))piger ®aul" b. §. mager, übel auS*

fe^enb, f(^lec^t gegolten.

ruren, ben 5t(fer jum jttjeitenmot ^pgen. 5Der §ofmann in ©tebebai!^

foll bie ßänberei ju re(i)ter ^eit mit j^^leijj „lenken, brachen, rubren, büngen"

Seitjebrief üom 3a^r 1661 in ßenne^ ßei^e ju !2©9i. Cod. prob. 6. 129. —
StUgemein gebräuc^(i(^.

6§ ift bie^ 2Bort fein anbere^, al§ a^b..hruorian, movere, nur o^ne

Umlaut; in ber gett)ß^nli(J)en ißeteutung wirb rüeren bei un§ riren gef))ro(^en,

wogegen in Saiern nur bie eine j^orm rüeren »or^anben ift. ©(^melier 3, 123.

Mre fem., ba§ jweite Umacfern.

2lu|erbem ober mu^ Mre ein ^ei^termigbrutf gewefcn fein, ©eotg
SBisel fagt in feiner gJoftiü (1539. fol. 931. 133a}: „@tn lofer geexter ift eg,

ber nur bie lufft f(f|legt, 9'iein, treffen fol er, »nb bem wiberfecl)ter ein rure über

bte anbern geben". ^\i wol = §lnrül)rung, Streff, ©t^lag. SDiefe 58ebeutung

»on SÄure finbe i(^ nirgenbS.

3" ^^1^ 33ebeutung dysenleria war Rör big über ben 2Infang biefeS ^^ax^

!^unbert§ im SSoltc bei un§ nict)t üblich; bie ^rant^cit l)ie| ba8 9?ote (seil, la^

rote ©(^ei|en). SRi6) je^t §ört man biefe 23e5ei(^nung, wie fie frf)on bei 5llberug

Dorfommt: „Dysenleria, ba§ blut, baS rot" Dict. 331. Eeija.

ruspern« „e§ ru§|)ert ein wenig"; „e8 I)at bie 9?a(^t ein bissen

geru§))ert" b. \). e§ ift ein leidster, ben weicfjen (Srbboben, ben^ot, ©d)nce,

nur auf ber SDberflädie ein wenig onl)ärtenber grofl eingefallen, ^va. 8i))))if(^en

rispeln Frommaon Mundarten 6, 367.

rusperig, oom ©tfcbobcn, oon ber Dberpä(^e beg ©d;nce§, wenn berfelbe

burc^ einen leichten groft raul) unb fi^arf geworben ift.

SZur in 9'Zieber^effen üblid), in Dberl)effcn unb fonft uni»erftdnbli(^
; für

biefelbe ßrfc^cinung gilt in Dberl;effen schrebchen, im j^ulbaif^en schrahen, beibe

toon schro gebilbet (f. b.).
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<35o§ SBott ift fe^r olt; in (Stoffen tc§ 9. Sor^unbcrtS ju SSirgilS 5Icneibe

(10; 711) tüirb inhorruü aper selas burd) giruspii iikrfe^t. (£ci)TneUer 3, 142.

Rute fem., e[)ebem f)jeci[if(^e§ 9tttri6ut be§ ben ^^flug fü^renbcn 'ädn^

niannS, tm ©egenfa^ gegen ben ble 5pferbe mit ber ©eifel treibenben (Snfe.

©0, ganj ä^ntic^ ujie in SBeftfalen, in ben Statuta Eschenwegensia a\\§ bem
15. 3art)unt»ert (f)era«8geg. Don sHofteU Uniö. ^rogr. ü. 1854 ©. 5): nsenn

eine gcnotjü(^tigte |5rauen§))er[on um J^ülfe fi^reit, fo [inb aöe, tt)e((^e ben

Jpülfcruf betne^men, jur (^olge »er^sflic^tet : dy ackerman met der ruthen, dy
enke met der geisseien und sollen plug und phert lossen sten, be§gleirf)en bet

^irt mit feiner ^eule unb feinem frummen ©tok, unb fott bo§ Sßie^ la^en

fte^n. §8gt. Enke.

3ft fonft gegenttJÖrtig ni(^t XiolUnUiä)] ftatt 9Jute faft burc^gangig eer/e.

Rlltsclie, Ratsche, Rutsche fem. 1) fteiniger unb fteiler Slb^anq, an
ireli^em man ^inabtutft^t. ©e^r ^äufig a(§ 3{^V£Öatiw"n^ wnb ou«^ al§ Eigens

name »on gelb* unb 2BaIb= (Dielmet)r ^ufi^;) ^lä^en; nit^t feiten au^ in bet

^ufammenfe^ung Steinrutsche, „ein rotsche ein swinde gehe" (b. t. gaehe)

;

„die roischen abe vf einen stein"; (SIifa6etf)lekn, S)tuti§ta 1, 390.

2) ®Ieite6a^n (@Ianer&o{)n , ©c^uk} auf bem (St§. D6ergtaff(f)«ft

J^anau. SSgt. Rischtceg.

„©teinrutfi^ei;" werben f^jottweife bie 23cttJD^ner be§ ®orfe§ Sf^iebers

mßllri(^, i)efonber§ »on ben (Sinnjo^nern »on SBobern, genormt, weil 92iebers

möllric^ am gu^e eine§ fteinigen fteilen 5lb^ang8 liegt, ^afür geben fie benen

bon SSabern bie 23ejei^nung „9?oUnge" äurüä. ©. Roeling.

sabbern, ben ©)3et(^el au§ bem SD^unbc laufen Ia§en, wie jo^nlofe

SJinber unb ©reife t^un. SSorjüglit^ in SDberl)effen gebräu(i)lic^, wäfirenb in

Sfiieberljeffen lieber mit bem Umlaut sabbern ober no(^ lieber selbem (f. b.)

gefagt wirb. (Sftor ©. 1418.

Sabber, Sabber msc, ber ougtaufenbe ©peii^el. ßftor ©. 1418. %18
Sapper gef|)ro(^en bebeutet ba§ Söort in ©.^malfalbcn bie fii^ in ben 2lbgup

ber Stoba(f§pfeife fammetnbe ^eu(i)tigfeit, fonft Sutier genannt.

besabbern, besabbeln (sich), metft rej^egiü, fi(^ bur(^ ©eifer ober aucC)

fonft verunreinigen, föftor ©. 1418.

Saek, ein im 16. unb 17. ^ar^unbert üblii^e§ ^d^impfwort gegen

grauenSperfonen, in glei(^em 9?ange mit ^o|e (f. b.), 3Äaere (f. b.) imb
|)ure. ®a^ bie Sejei^nung <Bad al§ ©i^im^fwort galt, ergibt fid) au§ bem,

aöerbingS fiporfamen, SSorfommen beffelben in ben 33u§regtftern au§ ber gleiten

^dlfte be§ 16. 3ort;uiibert§; ba^ e§ aber nur für' ein gelinbeS ©(i)im))fwort

galt, ergibt \i<S) au8 ben geringen ©trafen (5 2llbu§), mit njel(^en, wenn bie

©a(^e ant)ängig würbe, biefe ©^impfrebe belegt ju werben )5f{egte; ni(f;t feiten

f(^eint unter ben in ben 33u§regiftern feljr oft uorfommenben „»nieiblidien

SBorten", mit benen eine grauengperfon angegriffen worben ju fein bel)au^tete,

eben biefe ©t^im^^frebe gemeint gewefen ju fein. 2)o§ biefelbe ou(^ ft^erj^oft

angewenbet werben fonnte, gleid) bem Söort SOtoere, beweift ber unter 2)iaere

angeführte 23eleg oii§ Sutl)er, auperbem aber aut^ bie bei äKelanber Jocoserla
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(Si^ 1G04 ©. 7G4 No. 707) erscilte 9lncfboJe: ber ßeTannte bcrte ?Profeffor

iSa'ipat 9ioboI^)f)i in SD^arturg [iel)t ber 3tuffiirung einer Jfomöbie ju, unb einige

2)iäb(^en lel)nen [ic^ im ©ebrange ber ^ufc^auer ber6 auf i^n; ba fogt er:

„mann x&) rooltc ©äife tragen, wolte i(^ mi^ in eine 2)?üle Derbingen". 3Sgf.

3iid)e^ ©. 222. ^eut ju Sage i[t bie Stnnjenbung bie[e§ ©d;eUworte§ faft

gdnsUd) erlofdjen.

aiüsacken , ^art anfahren, hax\6) unb ungeftüm onreben, ein im
©(^malfatbtf(^en üblic|er 5lu6bru(!, ift njol oug bicfem t(^mäl)enben ©ebrauc^e

bc§ 2Bortc§ <Bad no^ übrig geblieben.

sacken, aufsacken, baS au§gebrof(^ene ©etreibe ouf ber S)ref(^tenne

einme^en, in ©äc!e füllen unb fo jum äuffdjüttcn ouf bem ©etreibeboben fertig

mo(^en. Sluc^ fagt man njol einsacken. Uebrigen§ tt)irb aufsacken ai\ä) meta=

:|3j)orifc^ gebrau(i)t: „ßäufe auffocfen" ift bie geit)ö[)nlic^e 33e5eid)nung be§ ßm«
jjfangeng biefe§ Ungeziefers üon 2lnbern: „3"»ge, two niagft bu benn bie ßöufe

aufgefaßt ^oben'?"

®te formet „gefadt fein" in ber 33ebeutung „Qpiä)t" , weli^e ßftor
t. 9fie(^tggl. 3, 1418 ^at, Xüiü fi(^ nirgenbö ftnben la^en, a\\6) »erfte^e id) bie^

felbe nic^t, unb mö^te »ermuten, ba| biefelbe auf irgenb einem 2){i§uerftönbui§

berutjen müpe.

Sal, Saldi. ®iefe§ SBort (at)b. salha) ift no(^ toort)anben in ber

au(^ gemein^od)beutf(^ geworbenen ßomjjofition ©alnjeibe, aber and) in siemlic^

galrei^ üor^anbenen glurbcnennungen: öor bem<SäId)en (ßaubenba(^) , im
©ald)en, ©a^Ien (^en§), auf bem ©äld)en, ©ät)Ien, im ©ä()l (9iod^;nfü8)

u. t). a. SSieUei(^t liegt biefen 9Jamen salchach (@almeibengebüf(^} ?um ©runbe.

®em 23ud)ftaben nad) gef)5rt t;ierf)er au(^ 5a/cAenr«Mns/er 1320 (je^t ©atmünfter,

©tabt an ber ^injtg), wenn ni^t biefer 92ome auf ©alj, iweld)e§ in näi^fter

9'2äf)e (©oben) bereitet würbe, ju bejie^en ift.

lialfett, bie in .ipeffen, befonberS in SfJieber^effen , allgemein unb cinjtg

üb(i(^e ä3eäeld)nung be§ ^aUfif(^t^ran§. S)ie 33ejei(^nung ift in .Reffen f(^cu

alt, f. 3}2elanber Jocoseria (Sid) 1604 ©. 763 SRü. 705): „weite Dem §unb
baS gefc^tungene ©aalfett mit gcwalt wieb^rumb abnemen" , aber au|ert)ot&

.!g)effen§ bi§ bal)er faum ju entbeden gewefen. 2)ie erfte .Ipälfte be§ 2i5orte§ ift

ba§ uralte SBort 5a/, ©ee, 2)ieer, woüon in 9Zieberbeutf(^lanb ber ©ee^unb
Salhund unb ber ©ee^unbSs (unb SBallfifc^;) ©ped unb 2;f)ran Salsmer tiei^t,

njetd)e§ le^tere 2ßort fi(^ mit unferm'5a//e« Direct berührt. ©. 33rem. 2ßiö.4, 583.

aSgl. auc^ ben Strtitel: Feit.

Salvete fem., I^ltr wie onberwärt§ bie Sntftcllung »on ©eröiette; oü=

gemein übltd). ®iefe gorm war fdjon im 17. 2i«r^unbert DorI;anben; fo vix-

äeic|net fie j. 23. ©c^ottel ^aubtf^jr. ©. 1391.

iSailiinelstiritllll neutr., ©ammhmg t^on aUer^anb geringfügigen,

fd)Iec|ten, wiberwärtigen fingen. (Sin in bem ©tanbe ber f. g. ©e(et)rten unö
§albgelei)rten e^bem fe^t üblid)cr, je^t im 2lbfterben begriffener 2Iu§brud. ®a8
äBort tomt fd)on bei ßauremberg ©d)er^get>ic^te ©. 55 (3San Slüemobifc^er

©^)ra!e) toon bem ©emengfel ber beutfdjen unb franjöfifi^en Söörter üpr.

saitliner^ SOlumer, etgcntli(^ sam mir, eine im Mittelalter überall,

fo au(^ in -Ipeffen üoltöüblidjc 23eteurung§formel. „Sommer unsse frauwe sent

Elisabelh, das sol en das lant zu Hessen schaden" lä^t 2B. ©erftcnberger ben

ßanbgrafen ^einric^ II. »on Jpcffen fagen, al§ er fict) mit feinen Snfeln tjon

S3rounfd)iveig veruneinigt §attc; Schmincke Monim. hass. 2, 486.
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'ISamwitzi^keit, ©efamtßewuftfcin, ©efamteinfic^t, ®efamt6ef(^Iu|.

(Sin fef)t ^a[jenbe§, wiewol fonft fauni üorfommenbcS 2Bort für ba8 et)ebem unb
urfprünglid) in berjelben 33ebeutung allgemein gebräu(^lid)e SBort @ett)t|en.

^die mögen daz dar mede nach irem guldunken vnde ab vnde zu gange des

wassirs geborlich lialden ane geuerde alse sy daz uor Gode dem almechligen

voranlworten wullen vnde vff ore consciefltieo vnde samwüzekeil daz beiielen".

lltfunbe bet gifc^erjunft bon (Spipt)ania§ 1445.

Saildliaas msc.,'ein gel)ler 6eim Äegelfipiet, irenn bie ^ugef, o^ne

baS ßaufbret bet 33Q^n ju b£rü()ren, auf bcm ©anbe betfelben lauft. 3" 9'iürn»

berg i|t (5aub()aoo \\o.6) ©(^melier 3, 264 ein ©c^cltraort, n3eld)e§ fid) üieüeic^t

au§ unferm, JDet 9ktur bet ©ai^e entfprec^enben @e6rau(^ be§ SßortcS etflären

Iie|e.

Ufanikel msc. , bie @ebirg§)jflanje Sanicula europaea L., lüetc^e \\6) auf

ben t)ol)eren ©ebirgen in J^effen ni(^t feiten finbet; ein beliebtes Slrjneimitfel bei

8anbmann§ für bo8 25it§, juweilen auc^ für 2)Jenf(^en, njcl(^e§ im gtü()ling bor

bet iölütc gefuc^t wirb uhb einen wefentlit^en S3eftanbtt)eil beä §u .^immelfart

gefü(^ten „®etriibig6" bilbet.

^\n 23oiern (©(^meüer 3, 251) fott ©anifet ber SfJame bon brei fe^r

toerf(^iebenen ^^jlanjen fein: Dentaria enneaphyllos L., Lathraea squamaria L. unb
Saxifraga rotundifolia. Db mi§uerftänbli(^?

liappei'ilieilt, eine ber üblid)ften (Snlfteüungen be§ §u einem {yluc^s

Worte misbrauc^tcn 2Borte§ sacramentum; oI)ne Sntfteüung, al§ „©acferment",

U)iib e6 freüid) au(| al§ j^üiditoort benu|t. ?Inbere SSer^üdungen be§ ^eiligen

SBorte§ ju gleidiem 3^^*^^ fi"^ Sackerlot, Schfapperment, Schlapperbenk (fo

f(^on in giliborg äBittefinbcn 1665 931. Ä2b: „ic^ greiff beijm ©djlapperben^

jum (J)egtn"), Schlappertebencursi u. bgl. ; bie legten brei SluSbrüde iwerben

tneift nur im ©(^trje gebraui^t. ©cit ben franjöfifc^en Kriegen, befonber§

tt)ä{)renb unb feit ber ttjeftfältfi^en 3wifdienregierung it/urbe fe§r üblidb ber %{\x6)'

augruf Sackernunije (sacre nom de Dieu), n)eld)er fd)on um bo§ '^a^t 1830
nur nod) feiten gehört würbe, unb je^t, brei^ig ^aljxc f))äter, gän^Iii^ au^er

Hebung gefommen ift.

ISarock bei (5mmert(^ g-ranfenberger ©enjon^eiten (Schmincke
Monim. bass. 2, 698): „Allen kouffmanschatz, da eyner mit hanltirel, woln ge-
wanl, lynen luch, sarogk. (5§ ift ba§ entweber baS com^onierte sar-rock, wie

fonft sarwat, sartuch öorfommt (grif(^2, loOa), ober ba§ jerbcl^nte sark, sarg,

Särge, t)eut ju Sage (Serfd)e; nac^ ber ©tellung bei ßmmeric^ nad) SBolIens

gewanb unb ginnen fd)eint e§ aw6) ^ier gemifd)te§, au§ SBoUe unb ßeinen ber*

fertigtet ©ewanb ju bebeuten. Urfprünglid) bebeuteten ade biefe SBörter £rieg§5
gewanb, wa§ in sarwat no(^ beutlid; erfennbor ift.

Besät fem. 3" ^^i^ @d)Qumburger ipoliceiorbnung, Slinteln 1717
©. 194 fommt folgenbe ©teile bor: „<So biel aber bie ^uncfe^n ßeute, woran
2ßir nid)t§ al§ bie fionb§foIge, Söurgfeft, SSauerwerrf, 8onbf(^a| ober bergleit^en,

fie aber bie 23efat^ ^aben, weld)e bie 8eibeigenfd)aft, ©(^a^, ®ienfte ober

3D'?a^lf(^weinc fam^jt ober befonber§ in fic^ begreifft, belangen t^ut" jc. S§
mu^ bie^ iffiort baffelbe, mit wenig beränberter ^orm unb SSebeutung ba8 fein,

welches 93rem. 2B33. 4, 763—765 oI§ Saie aufgeführt wirb. SSä^renb jebod;

im 58rem. 2ßS. unter 4, „bie ^roftation folc^er Seiflungen, weld)e bie Ütitter^

fi^oft §u gewöf)ren ^atte" oI§ 93ebeutung bon Säte ongegeben wirb, be§ei(^net

Besät nai^ SIngobe jener ©teile ber ©djaumburger ^ßoliceiorbnung bielme^r bie*

SSitmav, ^btotifon. 22
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jenigen ?|3tä{tationcn , tt3elc()e bie 9titterf(f)Qft ju em^sfangen ^otte. 3)?ögti(^er

SSJeife fann Besät fämttic^e 9titter[(^oft§rec^te unb 5|3pi(j[jten , iüoüon Ijiet nur bie

9te(i)te erwähnt werben, bejeii^nen.

I§attel fem,, Iänglidie§ S((^er6eet, bur(^ jtt^ei ju fceiben Seiten ouf*

ge\üor[ene guri^cn toon ben übrigen ©allein (3((ferbeeten) beS 2((fer§ Qbgetl)etlt.

©iefer Slu&briidE i[t in .ipeffen unb SC^üringen ber üöütg au§f(^lie|(ic^ ^erfd)enbe,

dwd) üon alter 3^'^ ^cr baielbft ein{)einü[c^ (ügt. Ho efer Slu§mai)l ton Urfunben,

tt)o bie^ SBort öfter begegnet). 23ei Slcelung, @cl)meller u. 21. fe^lt baS

Sßort. ©agegen ^at ei ^einnjalb 1, 131, fc^eint e§ ober nic^t ju toer[tef)en,

ba er c8 blo^ ßom „£raut§a(fer" gebraust meint. ®cn niefcerbeut[(i)en ^tiiotifen

(sBrem. 2ß53., ÖJit^e^, ©trobtmann) fe^It e§ tt)ieber, gleid) aI8 ob _e§ im SfÜeDer«

beutfi^en ni(^t gebräu(f)li(f) ujäre; in ben nieberbeut[d)en ©egenben JpeffenS aber

ift e§ eben fo, loie in ben onbern (Segenben beS 8anbe§, übtid).

Sati fem., im $p(ural in monogen ©cgenben (.§er§felb) Säuwe; im tt^eft*

fätifd)en .Reffen im «Singular unb ^^lurat: Sügge. 2)a§ ^ort ift jwar au(^ im

50iunbe beS SSoIfi jum epicoenum ge\»orben, inbe§ miegt ber ®ebrau(f) toon @au
für ba§ iüeiblii^e ©cfjwein nod) immer »or, unb ba§ nieberbeutfd}e <Sügge wirb

faft nur Bon bem weiblidjen ©(^weine gebraui^t. Sßgt. Sog.

Savglocke
f.

Antoniusschwein.

Saiihaui. „'3)er ^'^"^ "^^'^ ^"f ^^^ ©auljaut" b. ^. er mu^ fc^hjoren;

eine e^ebem übli(^e, je^t wol er(ofd)ene 9ieben§art. 0?o(i) oUem, im (Schwaben»

fipiegel noUftänbig bef(^riebenen ©eric^tggebroud) würbe ber fd)n)örenbe 3ube bei

ber (Sibeiableiftung auf eine (Saui)aut gefteüt, unb ol§ bie[er.@ebrauc^ otlgema^

ßbfolet würbe, ipflegte berfelbe toon ber bäuerUd)en ©egenpartei fe^r ernft^oft in

Slnfprud) genommen ju werben: „§err 2lmtmann, ber ^ube mu^ auf bie @au*

^aut, fonft gilt ber ßib nid)t§" ^örte man no(^ in ben breipiger ^af)xer\ bie[c§

3ar^unbert§ in mandjen ®erid)t§ftuben.

Sanschtcanz, ber SBirbetwinb, Welcher mit biefem SBorte ganj eigen§ aI3

©(^wonj be§ 2;eufet§ bejeii^net werben foU. 3" Ö<J"3 ^^ff*^" i" biefem Sinne

gebräu^Ui^; wo für ©djwanj Zael üblii^ ift, fagt man Sauzael. hinter bem

Steufet liegt inbeS o^nc 3^^^if^^ irgenb ein olter §eibengott, öieUeic^t Phol.

aSgl. Grimm d. Myth. (2) @. 599.

Töngessau f.
Antoniusschwein.

iSaiifcit neulr. unb fem,, bie ^o(^beutf(^e §orm be§ nicberbeutfd)en unb

in bie gemeinI)od)teutfd)e (©djrift«) ©prad)e übergegangenen SSortei @up)5e.

„@ag^, fie jcugin i)ab cinmot)l ein fauffen mit t)e!ffen effen". „Sogt, ba^matjj

al§ fie bie faiiffeu mit t)ab ^elffcn effcn, ba {)ob g>()iIi)3Si ni^tS töt:tlic^e§ i^rc3

wiffcn§ bekommen". Wlaxb. ^ejen^^roceffncten von 1579, 23i8 gegen ba§ 3a^t

1830 ijicij in Gaffel unb Umaegenb ber 3)torgentrunt (ber ncd) je^t tn J)ielen

©egenben bie 3)torgenfu));pe genannt wirb) ba§ «Suffen, unb

Süpen neutr. i)ci^t in ber ©iemelgegenb noi^ je^t bie 33uttermil^fu^^e,

at§ bie @up)3e xar^ i'^oxrjv.

93 gl. Seife.

S3e!anntli(^ galt ba8 SBort söpon urfprüngti(^ nidjt, wie je^t, Don bem

@d)Iucfen ber glü^igfeit ©eiten§ be§ SSie^eS, fonbcrn toorjugSweife toon bem

Tnenfd)lid)en 2;rinfen, bem oUmciliiien, abfe^enben, ßinfdilürfen. svfßli sorbiliun-

cula in ben 2«onbfeer ©loffen. 9Sgt. ©d)meller 3, 204.

^a§ 5r3ort @np)5e fommt infce§ fcbon jeitig üor; in ß. ^^ilijj^jS 5Refor«

motion to. 18. 3uli 1527 (3)(bg. 1528. 4. 331. 2)ija) t)ei|t eS, ba| ouf Jpocbseiten

SOiorgeng »or bem £ird;3ong (w^^^^l)" gegen ad;t ll§r 5U Snbe war) „fein
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fuw^" 9fgo[[cn o^£i^ ^öt effen (je^^Iten wetben [ptte". ®o§ ,;.gie^en" tft

Bennutlit^ eiir olt feftfte^enfccr i^ugbrud [ür ba§ 2tuftrogen unb SSorlegen bet

ppigen @pci[en.

I§aiij^ili1ltter , wk ©äugamme (ta Wmme an fid; 2)tutter Gebeutet,

f. ^ifd)ort Slnmaniing ü, 65; ©c^meüer 1, 54)/ e^ebem bte- gettJD^nIi(^en

23ei^eid)iiungen ber Slmmen, ti§ unb ivo bte[e§ SBort feine urfprünglid}e iöebeus

tung verloren ^atte. Sin SSeleg „soghmoder" au$ einer' .§ef[i[cl)en Urfunbe »on

1444 i[t citiert Sanbau Dhtteibiirgen 2,256. %ü6) ift. @aU9inutter'(@ei5
mutter) Derfd)iebentli(^ ber Siame ton g-lurftüdcn.

'

'

i^aill fem., Savwel, Saubel (^ergfelb, ®fd)tt)ege),' aud) Seiil (fo I)ttt

ßftor t. 9ied)t§ge(. 3, 1421, unb e§ ift in 06erl)effen el)ebem juöerld^ig biefe

gorm eben Sa toott)anben geniefen, Vüie in SDberbeutjcfilanb ©(^melier 3, -ISl,

wenn [ie au(^ gegenwärtig ber g-orm Saul gänjlic^ gemiden ju [ein fd)eint)/ in

ben nieberbeutf^en ©egenben i^efjeng Süle, bie @d)u|'ter^frieme, 3l^(e, wefd^eS

le^tere 3Bort in ben meifteri ©egenben lieben Saul, in (Scfcmalfplben ober ou§=

fd)lie|ti(^ im @ebraud)e i[t. 2)a8. Sßort, o^b. sm/a, bebeutet 9iä()irerfjeug, öon
siuuan, nä^en , woüon auc§ Schuochsuier, ©dju^nä^er, f)eut §u Stage-Sdjufter,

abgeleitet ift. . .

I§aiise fem., ^orb, ttjetd)er an ©trlden aufgepngt wirb unb für bic-

Äinber jur 2Biege bicnt; beggteid^n i?c§ auf ä^nlii^e ^eife conftruirte 23e^ältni§,

n)eld)e§ bie gut)rleute unter ben ^raditwagen anbringen, '^ulbä.

sausen ,, st/sen , burd) biegen bic ßinber etnf(^lflfcrn. „©ie fc^lafcn

fein fü^ of)n^e faufen". 3f. ®ilt)aufen Grammatica 1597. <S. 81^

HllSllseii, einfd)läfv'rn; allgemein üblic^.

Slise, ber fingenbe Son, weld)en man beim (Sinft^läfern ber Äinber ^eren

lä^t, {jewÖ^nlid; in ber garm „süse kindchen söse*', unb mit weitern meift witl=

fürlidien SfJeimen begleitet. ®a§ 2öort ift au§ 8utf;er§ Sieb „SSom Jpimmel ^oc^"

©tr. 14, 3 al§ „(Sufoninne'' befnnnt, fomt ober fd)on frut)er unb nid)t feiten

onberwärt§ üor, 5. 93. in einem •l)effifcl)en ungebrudten SBei^nadjtSfpiel au§ bem
(Snbe be§ 15. 3^^§ttnbert§: „ich wel es legen in die wiege und wel im singen

Süsse liebe ninne". ®iefe§ suse ninne süse (f. 5tbelung 4, 506) ift ibentifi^

mit suse kindchen suse, benn ninna bebeutet (im ©^anifdien) Ätnb, fleineS ÄHnb.

SSijl. Frommann deutsche Mundarten 5, 70. 6,429. Sßilmor ^aftoral«

t§eoIogifd)e iölätter 10, 46— 48.
•

l§awaii msQ., oft au(^ noüftänbig Sawäukol, übtii^er '^amt bes iffiirfing-

Iot)le§ in ^ergfelb, wo „Söirfing" ni(^t nur ungebräud)ti(^, fonbern faft unoer*

ftänblic^ ift; ©aoo^erfo^l, brassica oleracea sabellica. '

selia, wirb mir au§ ©djmalfalben als ein ^roüincialiSmuS in ber 23cs

beutung x>cn aber angegeben, nur ba^ scha ftet§ ber SÄnfang ber ©ä^e bilbe,

3c^ felbft l)abe ba§ SBort nidjt get)ört.

SCliabbelieren, fortschabbelieren, gcf(^af tig ^in uitb ^er .laufen*, fi(^

eilig fortmad)en; üon jungen 3)Jäb(^en unb fleinen £inbern gebraud)t.

Scliabel, Äcftawe/, msc. ©(Ratten. 3m gulbaifc^en unb .g»er§felbifd)en,

an ber obern 3Berra (.geringen) , im ©))fffart. ' SSorjngli'^ wirb e§ loon bem

©Ratten, wel(^en bie Sßolten unb bie 93äume werfen, gebraui^t, weniger öon

bem lii^tlofen 23itbe einer »on ber ©onne bef(^ienenen ^erfcn/ . . .

schabel'fch (-licht) fd;attig.

S)ie yerl)altnigmä|ig rid;tigere 9Iu§f^ra(^e' biefe§ 2ßorte§ tft bie fufbaifdie:

Scliawel, unb bie^ ift eine Sßeiterbilbung ber dufbem SßogelSberg üblidjen %oxxß

Sckauwe, ©(Ratten, es schaubf, Q§ gibt Q\m6)t) ©Ratten. ®iefe§ schamce aber

00*
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tft tiur eine verv3Tüfcerte 9tu8[i3ra(^e be§ al)b. scuwo bei Station (4, 18; 21, 12)
unb in ben Jleronifc^en ©loffen, (®raff 6, 305), angelf. scuv», n)el(^e§ fii^

fd;on nif)b. ntrf)t me^r ju finben fd;eint.

3>gt. Schwade.

{^cliafkopf, eine in mani^en ©cgenben «^effenS, 5. 93. um ben £nnff,

n.nc am Söl)mct äüalb (©d) melier 3, 328) üblidjeg ^arten[^iel, aud) fonft

fc^ttjatser ^cter genannt, in ivel^en bet Ä'reujbube immer weiter toon einem

2)?it[))ieler §um anbern gefc^oben ivirb; ttjer i^n §ule^t beljoU, nodjbem oUe öws

f)anbenen gleid)en ^aare »on hatten abgewjorfen finb, ift ©(^offopf.

ficliack msc, bie jumol in 9^ieber^e[)en au§fd)Iu^li(^ gebräud)li(|e jyorm

beg gemein^üc^beutfdjen gemininum§ ©d)ede (bunte§ ^[erb, weilbraun ober

weilfjdiMJarj). ^n 93aiern ((Sdjmedcr 3, 318) fprit^t man jwar ©^ed, inbeffen

t[t biefe§ äüort, «)ie in Reffen, 3)k§culinum.

Üicliaeker msc, ein bcfer, bi^iger §unb, unb in äf)nli(^em ©inne,

juweilen ^alfa fd)erj^oft, aud) »on 3)Jcnfc^en, jumat hinterhältigen, tüdif^en

61)arafteren gebraust, nsie tt)eitert)in im gan§en öftlii^en unb norboftlic^en

©eutfc^tanb; inbeg met)r in Sfiieber^effen aI8 in Dber^effen unb im i5ulbai|d)en

xibli^. ®a§ äöort ift bie nteberbeutfd)e gorm beg altt)od)beutyd)en scahhari,

latro, (^c^öc^er: ®iut. 2, 221a schecre, latro. ©(^ottel Jpau6t|))r. 1393 l;ot

noc^ ba8 SSerbum schaeken in ber engern 33ebeutung rapere virginem.

®a8 gem'einI}oc^beutfd)e SBort fi^dfern (bem SSolfe DÖUig unbefannt)

mag etwa au8 einer no(^ m^|r »erblid)enen 33ebeutung be§ SEorteS Schaeker

ent[))rungen fein.

ücliael 1) wie ba§ gemein^odibeutf(^e fi^al: befonberg üon ber WiU^,

wel(^e (im ©ommer jumal) juweilen nii^t gerinnt unb feinen 9Ja^m anfe^t, ju^

glei4 ober ben ©efd^mod verloren ^at. ©(^melier 3, 342, wo biefe gorm

au§ Stfi^affenburg angemerft wirb.

2) für fd).el^, fd)idenb, au(^ einäugig; in le^terer 93ebeutung ift bo^

SBort noc^ ^fiufiger, aI8 in ber elfteren: „ei« f^aele§ 5luge" ift tie übliche

33eäeid)nung für em blinbe§, cr(ofc^ene§ Stuge. 33efonntlic^ ift biefe l)effif4=

tpringifd)e gorm toon fc^elc^, mit ber ©c^reibung fd)eel, burc^ ßutl)er§ 33ibel;

überfe^ung m ber gormel „fd)eel fe^en" — unb weiter bann „©c^eelfuc^t"

u. Dgl. — gemein^od)beutfd) geworben. S3gl. schick.

ildiale fem., no(^ je'tU t)in unb wieber (in ©(^warjenfc{§ in ber go^i"

Schalle) gebräuc^Uc^^ für ba§ gemein^od)beutfc^e ©d) alter, genfterlaben. „iij

gulben jj alb. mel)fter ©olomon bem fd;re^ner ju .Ipompurg üor 4 fdjalen »ot

bie gla^fenfter jn ber tootberften ftuben". „18 fc^aeln nagelt womit biefe f c^aeln

ongefc^lagen werten, ©mglifer ^ogteired)nung üon 1563. SBgl. SBeigant) im

griebberger Sntelligcnjblatt 1845 9io. 43 ©. 172, welcher auc& biefeS SBort

schale auf schalle jurüdfü^rt, waS bei schalle freilii^ ganj na^e liegt.

^eliallerei, ein Si mit weither, ben ^altftoff ber ©(^ale no(^ ni^t

au^gebilbet l)abentcr ©djole, Dbergraffdjaft .^anau.

liclialllliiszei* (masc? neulr ?), ©'.-^armü^el. „unde der krig lange

zyl lag unde jare gevverl halle, unde manch gerenne, geroulTe unde schat-

müsaer gehalliu hallin. 2B.® erfterberger bei Schmincke Monim. hass.2,481.

I§clialter fem., ^^enfterlaben, jumat biejenige ?lrt, weld)e inwenbig not

bie ^-enfter, jur '^a6)tieit, gefegt ju werben pftegt, je^jt aber foft buri^gängig

au|er ©ebraud) gefommen ift. D^ne 3^wcifel ift Scheller (f. b.J eine SSerberbnig

be§ SBorteS ©d/altet, l;ot iebo(^ ouc^ pa§ ®enu8 geänbcrt.

SSgl. Schäle.
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enseliameil (sich), fic^ tief f(f)ämen, fic^ in fein ^erj fc^ämen, fid)

jti 2;obe fct)ämen. ©^molfalben. ßin§ ber »venigen guten Uebetbleitfel von

Zeitwörtern njclcfje mit er- jufaminengefe|t finb.

IScail- (etwa au6) Scam, in SSerbinbung mit SaBialen), eine jur ^^it

uo(^ toöHig bun!le SSurjet, weti^e in .Reffen in jttjei, watf^einlicf) in btei, jc^t

nur noc^ al§ ©igennamen üor^onbenen, ^öejeidjnungen von 2Ba[fergcrinnen ejiftiert.

Scanfulda ift ber alte SJame be§ obern ßaufeS ber §ulba, bi§ berfelbe

tie §effifc^e ©renje errei(^t, ober auc§ bi6 ööfd)cnrob, wo fie bie j^-liebe auf=

nimmt, je^t ni(^t met)r mit biefem S'iamen, fonbern meift {leine gutta genannt,

mewol au^ ber alte 9?ame in ber (SntfteUung- «^i^önfulba. fortgecauert {)aben

foU bi§ in bie neuere ^^it-

Scanburne ober Scanenburnen , je^t ber 9?amc eineS ®orfe§ in ber 92a()e

»on SEaIbta:|))>el, ©d}emmern; au(^ biefer 9?ame ift auf (5d)önborn juriidges

fü^rt njorben, mit einer SBiUfür, »veli^er bie erften Stemente ber ©^rac^fenntniö

abgeben, ^^örftemann beutfdie SDrtSnamen @. 127 meint, e§ mü|e biefeS

Scan, scam, flein bebeutet l)aben; no(^ jur 3^*^ entbehrt jeboi^ biefe, atlerbini\§

n3arf(^einli(^e, 3)hitma|ung ber wünfc^enewerten et^mologifc^en ©runblage; scamm
bebeutet aUerbingS brevis, aber eS fragt fi^ \d)t, ob scamm unb unfer scan

ibeutif4 ift-

Jpier^er barf benn wol unbebenfli(^ gerechnet werben bie an verfc^iebenen

SDrten vorfommenbc Söejeid^nung tleiner 23äc^e (unb i^rer Umgebung, al§ glur*

name): ©ft)amba(^; eS wirb bie§ auc^ Scanpah gewefen fein.

^clmiideu^ no^ je^t übüä) in ber Sebeutung: jemanben eine ©c^anbc

tiaii^fagen, beid)ini^fen, fd)im))fen. 3" ber altern 3ett in'ben 33u^regiftern du^erft

I;äufig onjutreffen. 6igentümli(^ aber ift bie Sieimformel sehenden und blenden:

„^ette au§ gemeinem gefdjre^, von wem aber fönte fi(^ nii^t erinnern; al8

nu^renbt von jungftf)in juftificirten Sülgen Sißlebberin, fo aU)ie §u ®ie|en ver*

ferent werben, Tt)eld;e iebermau »aft gef(^enbet ünb geblenbet ^atte, aber

mit of)n 2ßo^r§eit". iDiarburger ^ejen^^roceffacten üon 1634. blenben mu|
^ter noc^ in ber älteren 23ebeütung: in SSerwirrung bringen, genommen fein.

S)ie t^o^tt^fi fi^tt "0*^ i" ^^^ neueren ^^it gel)ört werben fein.

^cliaiik^ ficliailk. msc, bie in .Reffen au§fd)lie^li(^ ^erfi^enbe

nieberbeutfc^e ^^orm^^ be§ 2Borte§ ©d)ranf.
©d)ottel ^aubtf^jr. ©. 1394. ©d)meUer 3, 372. 2)ie gorm Schenk

ift olt, ob fie aber ein eigene§, von ©c^ran! verfd)iebene§ SBort ift, wie

©^meüer annimmt, unb bie 2lu§fd)enfftätte bejei(^net (2lufbewal;runglort für

bie jum SIu§fd)enfen nßtii^en ©eräte) mu| ba^in geftellt bleiben.

fSclianze fem., flacher ^orb, in 9?ieberlje]fen SSanne, im .^ergfelbifc^en

^rc^, in ben nieberberbeutfd)en33ejitfen 9n§^e genannt, ©c^warjenfelö, onber*

wärt§ unbetannt. 9ieinw,atb 1, 134. 2, 108.

^Cliar fem., fc^eint S'Jomen ^jroprium , ift jebo(^ an fi(^ 3l^)petlativum.

Schär, Schärland I)ei§t ba§ ©robelanb, wel(^e§ in ben verladenen unb je^t

völlig obgetragenen ^tftunjSgroben üon 3i^gc"f)ai" ""^ ®ie§en angelegt werben

war; ja ber um bie sffiälle unb bie 2!BalIgräben ongclegte 3Beg ^ie^ Schär (Schör)

wie boö (Sftor 3, 1419 angibt: „©d)oor, ber weg ju ©tefen um bem äußern

waffer ^erum" , unb ber äßaügraben ^tej^ Schäryrahen (wol gewiS nid)t ibentifc^

mit bem boterifc^en @d)argraben, ©c^meller 3, 384J. 2lu^ anterwärtg

finben fi(^ gelb^lä^e, wel(^c auf der Schar benannt werben.

(S§ tann faum ein 3^£'f^^ f^'"» ^o| biefe§ äöort b.a8 Umgegrabene
fcejeic^net, benn fixeren bebeutet: ba§ ßanb umgraben mit bem ©^atcn, tu
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granfen, ©(^melier 3, 395, Dgl. ©c^orgärttein grifc^ 2, 220: horlu«

parvus, qui fodiendo colitur ; (£(^orteIb (Sc^meller e6bf. S§ berührt fic^ mit«

t)tn unfer SSort [olwol mit schären (f.b.} al§ mit Schorn (f. b.).

iSCliarlieil. tiefes SBort ift, tro^ Slbelung (3, 1360), in ber®c^iri[t*

fijratfje iüd}t burd)gebrungen, aud) in §e[fen meine§ 2Bi|en§ nur in ben lueftlii^en

SSej^irfen ßon D6erf)e[fen in bellet Hebung »om £raut fd}arben b. i). £routs

fö^jfe jerfi^neiben ju ^töutfolat ober ^um Sinmadjen al§ «Souetfraut (sür Mus),

eftor 3, 1418.
• . Srem. 2033. 4, 611. .©(^melier 3,-397.

jSdiareli^ schören, hiQ^ Mom Zaiiat übM): fouen; Slabol f^arcn,
Sabaf ffluen.

IScliartaliak (Schort.), ber in Stollen toerfäufti^e Ä'autabaf.

Scliaerclieil , nur in biefer SDeminutiöform übli(^, eine ^sortion

£auta6af, fo uiel auf einmal in ben 2JJunb genommen wiirb'; in 9?ieberbeutfd)lanb

^Prümmel, im gulbaifc^en ^rem genannt. 9^ieber{)e[fen.

©. 3cit[d)ri[t für ^e\\. ®efcb. u. 8anbe§t 4, 88.

2Öarf(^einli(^ ift biefe§ SBort lein anbere§ alg la§ niebetbeutf(^e schoren, lacerare,

©d) melier 3, 395. % ©rimrn- 91einl)art gu(^§ ©. 270, unb würbe fic^

bemnai^ einerfeit§ ganj na^e mit Schär {j, b.), anberer ©eit§ aud; mit Schorn

(f. b.) berühren.

Scliarweicle fem: ober ficliaweifle^ licliawei fem., bie

©Icitebaljn ouf bem Sife. ' ®ie erfte unb §n)eite gorm finb bie ®iaIeft§formen

in ©d)maltalben (©taijt unb Sanb), bie britte bie gutbaifdie. ®er .§Dd)ton

liegt in biefen SBörtern, nsie in ben abgeleiteten SSerbi§, au§nal)m§Io§ ouf bem ei.

SCliarweideil , schabeiten, schaweien , auf ber ®i5bo§n gleiten —
bekanntes gro|e§ ä^ergnügen ber ^albn)üd)figen £inber.

a)a§ 2Bort ift, nja§ §ulba betrifft, foft auf bie ©tabt gulba befc^ränft;

au^erfjalb, auf bem ga(baifd)en Sonbe, I)ei|t bi^fe§ ©leiten H/en ober riden,

wnb bie ®leitebat)n Ritschocke (ßiAsch.^, 2(u§bi:ü(fe, »eldje ubrigen§ aud) in

ber Stabt gulba üorfommen. ^g(. Reidel.

fTfeinwalb J, 133. 2, 108.

scliar^werlteii , .^anbbienfte leiften (je nac^bem einer in ber ©i^at

ift, b. t). U)n bie 9?ei^e trifft), ein in älterer 3«it fc^^ übli(^er unb befanntcr

2lu§brudE, ügt. ®d}meUcr 3, 381—383. 5lu^ in l)effifd;en '©(^riften älterer

3eit fommt berfelbe, rate überall, üor, nsar jebod) im 2lnfangc biefeS 3ii^f)""^f^tS

bereits üüHtg crlofc^en, mit 2lu§naj^me ber ©iemetgegenb, ivo big ju ber "^di

al§ bie .!panbbienfte überl)auvt aufhörten (1832) bcrfelbe gäng unb gäbe blieb

unb autJ) jefel nod; i^erftanben rairb.

$iicliastei*ii , eilfertig, unbefonnen in etvt»a§ I)ineingef)en, i)ineinta)jpen;

„bu f(^afterft fo tjinein, alä menn bu feine 3fugen t)ätteft"
;
„bu bift ein teiltet

©diafterer". Dberf)cffen. §ier trirb auc^ mitunter ©c^afteibattel gefagt,

»»aS in 9iicber|cffen ©d)oP artet lautet.

, schasierig, eilfertig, unruhig mit Unbefonnenl^eitj »on ^inbern, jungen

Spieren k. fcl)r ge\röi)nli^ gcbraudjt.. Dber^cffcn.

Scliatter msc, bie raeidje 2)taffe, in ireli^e ba8 bermobernbe ^olj fi^

bei völliger SSermobening aufloft. 3m ,!^aungrunb.

^gl. ©(^otter msc. bei ©dimeller 3, 417.

^^cliatjK msc, -ber in 2lUt)effen oüein unb au§f(^lif^Ii(^ I)erfd)enbe 9Iu6=

brud für ©eliebter, ©ctiebte. Schaizleute, ein £icbe«>^aor. ^a8 SBort lieben
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ift mit feinen SI6Ieltungen Bei bem SSolfe nur in ofcfcöncm (Sinne übtic^, eben

U)ie eö im 13. —14. ^ot^unbevt bem SBorte minnen tt)iberfaren ift.

SS gl. Schäumpfer.

. (§cliaiib msc, im ^lüral 5rAe«6e , ift 1) baf jafammengeBunbene ©iro^,

bet ©trot)bünbel, tü«ldE)er §um ®c(fen ber ®äd)er i^ermenbet lüurbe unb ^in unb

ttjieber nod) je^t üerwenbet nsirb. „Sintjunbcrt ünb je()n gebunbt ©edfe f(^eu6e

gemad)t". 9iaufd)en6erger 9tentereired)nung ü. 21. ^an. 1555. „(Sin^unbert vnb

bret)jct)en gebimtt ©djeube fo »ff bie a}?aelmoele ju ßangenborff üerbecft unb

ge^raut^t tuorben fem'', ßbbf. 16. Dct. 1556. ©(^melier 3, 305.

SDie tleinen ©trol)bünbe(, ttjeld)e man biS 1822 in SiJIcberbcffen unter bie

^o^Ijiegeln ju (e^^en ^jflegte, {)ie^en tort nid)t ©c^aub, ©djciube, fonbern g-ieber.

©agegen ift ©diaub in ben nicberfceutfdien ©egenben -^efleng nod) für bies

jenigen ©trof)bünbel im ©ebraud) , Vüil(^e au§ ben ©trof)feUen (SBibcen, ßenfcln)

befte^fn, bie mon jura 33inben ber ©arben uenucnbet.

2) 3" SDberl)effen , befonberö in beffen mcftlic^em 2^ei(, unb nid)t in

ollen Dörfern, ift Schaub (au(^ Schob gef))rod)cn, im ^lural oft Schewe) im

©egenfa^ t»on ®arbe ober ©id)üng, aber auc^ im ©egenfa^ gegen 5paufd), ein

©ebunb 9{au^fru(^t, b. ^. (Srbfen, Sinfen, Sßiden u. bgl. .^in unb niieber

Vüirb auc^ ba§ ©ebunb ^rummftro^ (33litterftro^) mit <Bd)auh bejeidinet.

S§cliaube, Schauwe fem., l)35ünbel Dteifer, töie fie ju einer 3?ute, bem
3ü(^tigungfeinftrument flemer ßinber, juiammen gebunben n^erben.

2) ^iotbrüde, \va§ an^ern)ärt§ ©d)tt)ide unb ©))ede genonnt vcirb; man
meint mit biefer Jöejeid^nung befonberg ba§ anSjubiüden, ba^ biefer ©teg \i6)

unter ben gu^tritten ber bcnfelben 23efc^reitenben bewege.

3n bciben 33cbeutungen nur im Jpaungrunbe übli(^; urf^srünglii^ gewiS

ni(^t toon bem ßort)ergcl)e"nben Schaub masc. berfdjieben.

I§ellälillipf*er msc, Schäumpfere fem., ©eliebter, ©eliebtc; SSertobter,

SSerlobte; 33räutigom, iöraut. 3"^ ©dimaltalbifc^en bie ouSfcbüe^lid) übli(^e

iBejeic^nung — „©d)a|f' ift unbefannt, „33räntigam" unb „33raut" »erben nur

im SSerfctjr mit bau gciftlid^cn unb vuetttit^en 33e^orben gebraucht.

CDaS SBort ift o^ne oUen 3"'^'f''' ^'"ß Derberbte 3hiefprad)e üon Schimpfer,

b. Ij. ©(^erjer, wie bcnn ouc^ S^einwalb 1, 148 bie 9lu0fprod)e Schömpfer

onmertt, weld^e übrigens in ©c^molfalben nic^t ©tatt finbet.

schäiimpfen, fdjön t^un, Derlicbt t[)un (ten §of malten), obwol im

©<^malfalbifd)en nid)t l)äufig, infceg bod) nii^t ganj ungebräud)lt(^ , beweift

l;inlängln^ bie 9M;tigfeit ber 9tnnol)me, e§ fei schäumpfer =- fs^impfen. 9iein«

walb 1, 147.

Scliaivelle fem., eigentli(^ scabellum, fteiner ©i^emel, gu^fd)emel,

gu|bänfd}cn , in welchem ©inne c8 jeboc^ in .Ipeffen nii^t gebräud)li^ ift. ©a^
gegen wirb — ofcer wot e^er: wurDe — ba§ SBort in ben SDhttelflänben fe^c

I)äufig' jiir fd)erjtyaftcn SSejeidjnung eineS unruhigen, ftets t)in unb ^erlaufenben

tleinen 'iD(äbd)cn? gebrau(^t: „bxi fleine ©d}ameUe"
;

„ba§ 8ind)en tft ober ein

rec^t arge§ ©d)ün3eUc^en". '

SSgl. schabbelieren.

JScIia^vwesdcckcl msc, f(^Ied)ter Jput, tjerad}tenb; ein urf^rüngticft

»on 3uben unb ^\itm gegenüber gebroud)te§, aud; onberwörtS, wie t)ier, fel)r

übliches SBort. ©djmibt SBcfterw. 3b. ©. 178.

Sclielfel msc, ein in Reffen nid)t befonberS üb(id;e§, wenn aud) bem

^f^omen noc^ betannte§ ©etrelbemof}, wenn eS ja im ^anbel unb SSanbet einniol

»orfam, bie §äljtc eineS SDJoUerg (3Siertel§,
f.

a)?oUcrj bebeutete. 3n alter
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3cit unb in mand^en ©egenben .!pc[]en§ wax ba§ SSort o^ne 3^^^*^ *v"t uMid^er

al§ t)eut ju Sage;
J.

33. duo modii ordei, quos vulgo scipelones appellare solemus

in ber Si^^jolbgberget ßf>ronif toom 3af)te Hol fcei Sebber^ofe Ä'Icine (S(i)ri[ten

1,212. 3n metapf)orif(^em ©inne fommt ba§ SBbrt öfter bei ^o^« S^^^^'^iuS
Dort „e§ foll gleicher ©(^effel fein", b. l). e§ foE ®lei(^t)eit »or bem Ö5efe^,

Un))arteiliii)feit, ©tott finben; 5. 33. „(S^ \ai al^ie bcr gleiifie (5ci)effel get)en,

Dnb ba§ Dcrfcijaftt werben, ba§ gU ber gan^u'n gemeinen tüolfart reii^en mag". 9Son

bem gemeinen 9^u|. 1533. 4. 231. 31b, unb fonft.

sclieill (9iieber^effen) , scÄejsp (D6er^e[[en), bie au§fd)lie§Ii&e gorm für

f(^ief. „'Die 23etjel ftet)t il)m (i^t) fcl)eib" er ([ie) ift übel gelaunt, „ßr ^at

i^eib gelaben" , ift betrunfen, fo bafe er ni(^t gerabe au§ ju gel)en vermag.

„©d)eiber (frfje^j^er) £erl" , allgemeiner SSeraÄtung§au§bru(f, ot)ne ba| SSer*

tüodjfen^eit ober fonftige för^erlic{)e 9)?i§bilbung toor^anben ober gemeint i^u fein

trauc[)te. ®en in granffntt im Uebermo^ gebräu(^liclKn 2tu§t>ru(f „fd)e^))

£)o§" l)ört man im fübUc^en Dber^cffcn bi§ nod) 3)2arburg ouc^, bo(^ ift er ^ier

ni(f)i eigentli(^ 5U Jpaufe. ©c^eibeS (fi^e^jp) ga^, SSafd;bütte, toon ber elli^j*

tif(|en gorm, toor^ügltc^ im weftlic^en Reffen, fo genannt.

SSgl. ©dimeller 3, 376.

Besclieill msc, roaS einem bef(Rieben, jugett)eilt ift; meines Bescheids,

für meinen Slntell, für meinen S^^eil, fo üiel mtd) angebt, fo toiel \6) tt>ei^; eine

iwenigfteng bi§ in bie jn^anjiger 3a{)re blefeä ^^^^"»^^f'^tS in S'iieber^effen fe^r

üblidje 9?eben§art. 3" ^ß" altern Sierträgen, IHed^nungen u. bgl. fel)r f)äufig

g. S3. „3S|gifft gelt ben SSogten cor \)x befolbungen. » gulben 3ob (Sd)renbei)fen

fein§ befd)ait§; gulben 3o^an gerf;artten feinS b.ef(^ait§ (^omberger

.aiedjnungen 1544—1564).

Sclieier^ Sclicuer fem. 23e(^er. ©in je^t untergegangenes SBort.

2ll§ im 3a^r 1574 ber £urfürft toon SJioinj, Daniel 93renbel üon .I^omburg,

bie ©tabt ^-rlllar befudjte, üere^rte il)m biefe ©tobt „eine fc^one filberne tober*

gulte @(f)airenn ober ein fo^jff genant". Salden l)eimer ©täbte unb ©tiftet

1, 279. ®a§ lange ^^it in ber SSorftabt »on Jpanau beftanbene ©nft^auS „jut

gbtbenen ©d)euer" ift j^t eingegangen, unb bamit au(^ bort bie le^te Sieminifcenj^

an bicfen 3lu§brud erlofc^en, njieiuol freilii^ in ben legten s^anjig 3al}ren be§

33eftet)en§ biefeS ©oft()aufe8 beffen 'iflaxM \d}Cin gonj getroft al3 „horreum aureum''

»erftanben \»urbe.- ©(^melier 3, 392. S3rem2B23.4, 614. (8utl)er f)at übrigens ©ir.

50, 10 nic^t ©(^auer, njie fpäter gebrudt njurbe, fonbern ©(^eixter gefd)riebPn).

sclieier, in ber näc^ftfommenben dlai^t, njogegen heinl nur bte nät^ft^

»ergangene 9?a(^t bebeutet. Dberl)effen.

Jn den wiesen wäsen (tDod)fen) blumen,

seheier wird mein schätzchen kommen,

kommt es aber seheier nit,

ist es auch mein schälzchen nil. SDbcrl^effifi^er SKäbc^enreim.

9Barf(^elrili(^ nichts anberS, al8 schier, 8cioro,'njot §u unterfdjelben Ben schier,

gtänjcnb, lauter, unoermifdjt, nj. f,

Sdieiszen, tt)ie überall in ^eutfd)lanb crepilum ventris edere unb cacare.

sch...en wie ein Reiher, treffenfce, Bon ber befannten S'Zatürlif^tcit

biefeS SSogelS hergenommene unb biS^er fel)r übli(^e DiebenSort; ba ber SSogcl

ober, eljebem in -Reffen ungemein ^äufig, feit etiva 1830 üon 3al)r ju 3ol)r feltner

geiDorben ift unb folglid) faft ganj unbefannt tt)irb, bürfte biefe ^^rafc fe^r

bolb erlöfd)cn. G§ würbe biefelbe feineSnjegcS für befonber§ anfto^ig gefjalten:
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am ßnbe beS zotigen Sott^unbertS Oebwnte fid) ber im ^a^r 1818 vetftorljenc

JKector 9'iüc{)tern in ^er§felb berfelSen in ber 8eirf)en))at£ntotion für em Stnb,

um bie bigljerige ®efunbf)eit be^ Ä'tnbe§ ju ^atatterifiren. ©ei^jig 3a{)re ftüf)er

bilbete eine äf)nli^e D'Jebengart; seh. wie die Jagdhunde, tt)el(|e tet ^pfarrer

Änaben[d)u^ in ^ormut|act)[en feinen 3"§orern aI8 Sefc^ulbigung, inbem fie ba*

burd) il}n l)ii»betten^ ttjeiter ju ^tebigen, Don ber 5?anjel entgegenmarf, jroar einen

Sintlagepuntt gegen biefen f(^lte§lnf) abgefegten ^forrer, aber einen unei^ebli(J)en.

Sch...kerl, übli(l)e§ Sonn^liment, njelcfjeS auc^ in .Ipeffen wie In j^rantfurt,

bem @ro|i)er3og Äorl Sluguft bon SBeimor ©elegen^cit gegeben ^aben würbe,

©oet^e barauf aufmerffam ju madien, bo^ feine ®ebid)te (®ö^) erfreulidjer 2Beife

im i^otte SInerfcnnung unb ©eltung fänben. UebrigcnS längft bur^ 8ut{)er8

„ernfte jornige ©c^rift" berüchtigt geworbenes ©d;.eItmort.

Klugsch . . . er , überfluger ^leinigfeitSfrämer
; fe^r üblii^ unb no(^ je^t

nid)t unbedingt anftö^ig. Brunnensch...er, (ßornsch.), (Sd;mod)wort für bie

S3ürger ber ©tabt Diotenburg.

In den Schisz' treten bei ^eniaiiben; eS mit ^cn^anben fc^wer »erberben;

gleid}foCl§ x\\6)t unbebingt anftö^ig, wenn man \\6) glei(^ oft, fd}einbar belicater,

auSbrüdt: in ben ®red treten.

Ja, ein Schisz! alte (ja scheij! Sigfr. Helbling 4, 308) unb Übliche

berbe Slbweifung, eben fo: ich will dir etwas sch...en!

®er f^jro^vic^tige Unterfc^ieb, weldjer anbcrwartS jwifdjen Scheisz (crepilus

ventris) unb Schisz Cmerda) gemod)t wirb, finbet in Sllt^effen nit^t «Stott.

besch...en, tm ©inne non betrügen, golt no(^ »or fünfzig '^ai)xe (um
1810) feineSwege§ für anft6§iä[, foum für unanftänbig, eben fo wenig wie bie

ftubentifd)en 2tu6brüd€ Sßerfd)i^ (SSerruf) unt> 2Inf(^i^ (joßange 2Serwunbung

im. ®ueU) für onftö^ig gelten, ©rirnm b. SS. 1, 1059—1561.
3)(and)e l)ier^er gehörige unfaubere unb niefcrigfomifi^e , aber wirfli?^

fomifc^e 2lu§t)rüde unb gormein finb in ben legten toierjig biä funfjig 3«^'^^'^

nbgeftorben, wie 5. 33. ba8 freilid) §öd;ft unfoubere aber aud) ^öd)ft fomifd)e

9}2onobroma: bo§ ©(^..Iwürjelc^en, in weldiem burc^ SSermittlung biefeS

SQBürjelt^enS ein Siebenber bie ©eliebte ^ur ©ottin gewinnt.

SSgl. ©c^meller 3, 406-407.

Sclielfe fem., ©c^ote, Sfiinbe. ^\t nur im ©^mal!albif(^en üblic^,

wenn ouc^ an ber obern SBerro §in unb wieber gebräud;lid).

Öiemwalb 1, 135.

lielielle fem., fe^r übli^er 9Iu§brucE, um-bie ..l^autblafen ju bejeic^nen,

Vim weld^en ba§ 2Bort ^ölafe bem SSolfe burc^au§ nidjt geläufig ift. „'2)a§ £inb

^atte fi^ fo verbrannt, ba§ ber gonje 2trm nur eine ©(^elle war". 33ei ben

fogenannten wilben 33lattern wirb fcer Äör^ser üoü ©diellen.

f§clieller msc. (wot nur eine berberbte 3tu§f^)rad)e beS 2Borte§ Schalter,

inbeS suglei(^ mit beränbertem ®enu§), 9?iegel. ?ln ber ©d)watm ^ei^t jeber

Stieget ©(geller, unb bog 2Bort 9iieget ift, wenn aui^ nid)t unbefonnt, bo(^

ungebräui^li^ (ugl. ba§ ©^wälmerlieb ^. 3: hingerm Schloss o hingerm Scheuer),

in ber Dbergroffdjoft §onau ober ift bie 33ejei(^nung ©c^eller nur einem 3:l)eile

be§ ^^fluge§ verblieben, nämli(^ bem 9?agel (burd)geftedten 3iiegel) weldjet

ba§ ©ejög ber 3itter (^flugbeicbfel) an ba§ SBiberfc^eit, bur(^ wel^eö berfelbe

buri^geftedt wirb, befeftigt.

beselielteu, fc^im^fUc^ befc^lbigen. ®emein(^o(^beutf(^ nur no(^ im

^ortici)) be8 ßompofitumS: unbef (polten üor^onben, ou<^ im 5ßoIfe fc^werlii^
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nod) üMit^, et)ebem aUx fe^r iicu>öf}iilii^; in Den 53u§tefliftern, 3"i"*if"^^o"fffn
u. bergt. au6 bem 16. 3ar^unbert bi§ jum Snbe be§ 17. Sarijunbertg etfd)eint

baS 2ßort au§erft ^äufig, ^. 23. „1 fl \t)itb gcftraft SSol^Jcrt ä)iengeü ju Dmcnow,
baS er 9tc^t8 Jacoben befcf) ölten, er [)abe einen bäum cor eine gtieben gegeben.

.J fl wirb geftroft 9^ic(au^ Bagner§ '\xaw bon (g)^er^l)au|en , ba| fie £)av^peU)en§

fram bo bef(^olten, i^r man I)obe it)r'' u. f. w. Steueret 58u|regifter »on 1591.

S§clieiltel msc, 1) ©tu^l mit pläernen (gil^bret unb (in älterer 3^«^

brei, in neuerer ^Qxt toier) bii^ergierenb; gcfprctjt, geftcUlen 23einen-; feltner für
gu^bonf gcbroudjt; fo in ganj .g»e]]en. ©eiüßljnlid) luirt) Sthemmel, Schimmel
ge[))ro(J)en, unb fci)^mmet fcbrcibt [ogar ^o^)- gerroriug Don bem gemeinen

^u^ 1533. 4. regelmäßig.

2J in einem SCbeile toon Ober{)e[fen (5lmt StreiS an ber gumbbe) cet

?ppugteil, »uelclier fonft aud) 2t[tertrad^ unb 23oj} genannt wirb: ber £lo^,

auf n)eld)em ber ^flugbaum rul)ct.

3) „9}2eifter |)anßen bem beder toon 4 ©d^emel vf ber (gd)eurn ju

®eden geben 10 olb". ©mglifer 5Bogteired)nung toon 1599. 2Ba§ ift biefj?

Sclieukasclie fem., ©d)en!ung, jumol wenn ba§ 2ßiberred)tlid)e,

ober wenigftenS ba§ 5luffallenbe ber ©dicnfung bejeic^net werben foü. ^iefe
franjofifcbe Snbung (age) ift nid)t bloß in ben 2)iittelftänben üblii^, fonbern

au(^ bem SSotfe siemlid) geläufig; id; fiube Schenkäscbe juerft 1665 in gilibor^
vermeintem ^rin^ ©.51.

SCliei»|»elll, aufscheppeln , fränjen. 9Iomanifc^e§ SiBort, ou§ chapeaii,

chapel, entftanten, unb in .Reffen Borjuggweife in bem @ebirg§tl)eUe ber @raf=»

fc^oft ^iegenljain üblid), bod) aud) fonft in biefer ©egeub befaunt, unb in Dber^

treffen ntd)t ganj fremb, wenn aud) unübli(^. Slußerljotb .!peffen§ fintet e§ ,fi^

am a)kin unb 9i^etri, in ber ©djwcij unb in äöeftfolen. SSöllig unbekannt ift

e§ in 9'Jieberl)effcn. ß§ bejeic^net biefeg SBort boä ®urd)fled)tcn be8 ßaareS
mit rotem 23ant unb tünftli(^en a3lumen, wobei bie pü^e (Se^el) abgelegt" wirb,

wa§ ber @l)rcnfc^muc! ber jungfräulid)en 23räute hei ber Slirauung unb am
^oi^jeiltage, fo wie ber jungfräulidjcn (SJewatterinnen bei Slinbtaufen, beggleic^en

it)rcr jungfräulichen 23egleiteriniicn (©^e^Jipclmägbe, 3"f^}tmägbe f. b.) ift.

Sluf ba3 91ed)t, fic^ auffc^ep))eln ju bürfcn, unb fomit auf bie (ä:l)re uftbeflcdtct

3ungfräulid}teit, wirb jc^t noc^ ein fel)r. tjofier SBert gelegt.

Schapel, Scheppel , msc, SfJame be§ fo eben bejeidineten £o)),fauffa^eg

;

bo(^ ift berfelbe weniv3ec iiblid), al§ baS SSerbum.

gormel ber ^ejeugung el)rlid}er ©eburt: „?I(ß bezeugen wir U\) ben

ß^bten onb :pflid}ten, ba§ gebad)te Caiharina toon 9?ebt(td)en, Gfjrlidien tonb

frommen Sltern, benanbtlicben 9^enetcn ^Jolman tonb beffcn ^außfraw (Snnete

geboren, weld}e bei}be ßbeleute lebigeS (Stanb§ gufafjmen gcbeuratet, »nb in

^sungfrowlid)er 3ierbt mit fi^opeü tonb bonben, 6f)riftlid}er SDrbnung noc^ cffents

lid)'en ju 5!ird)en tonb ©troßen gegangen" (3^"9"i^ ^^^ ^^^ De^nl)aufifd)en

@eri(^t8 ju ©reoenburg im g5oberbörntfd)cn toom 13. 9?otoember 1677 für bie

Gl)efrou be8 ©c^ulle^rerS SBolf jU ^c^iegborf, £atl)arino geb. ^olmann au8
©ommerfiel). -

SSgl. Schnalz, Bänderwerk, aufsetzen.

^Cliepiierlillg msc. ift ber neben Kauschel (f. b.) übli(^e 9?ame be3

unter Kauschel befc^riebenen 5fartoffelgebäde8; md)x gebräud)(ic^ in benjenigen

^Dörfern, welche nid)t im ^o(^gebirge bog ^ol)en 8o^r8 unb ffeHerS, foubern im

fübU(f)cn .^ügcUanbe liegen (@^ßnau, ©ilferberg).
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SclierbeC?), Schirm (?^ fem., ScUirn (?^ fem, tiefer o6er^e[[ifi^e

S[u§bru(f, übet beffcn 5ßott)anbenfein unb S3cbeutung fein 3'^^if^^ bcfte^t, mtß
üon ben „©ebilbeten" gefproc^en Scherbe, aü6) im @inne von tesla »erftanben;

bie 9Iu§fprac^e bc§ SSoIEeS [elbft aber i[t Schirm ober Schim, [o bo| bie Sti^mologie

jet)enfa(l§, jumal wenn man bie 33ebeutung mit m 3Infd)lag bringt, r(itfeü)aft

bleibt. (S§ bebeutet bic[eö 2öort (Se[id)t§§üge, ®e[i(i)t§biltung, imb niirb om
I)äufigften in 33ejiet)ung ouf bie gamiltenci^nlidjfeit qebrau(^t: „ber ^at gerabe

eine ©d}irm tüte [ein 3Setter"
;

„bu ge^prft gcivi§ bem N. N. , ic^ fannt' bii^

glcii^ an ber ©d)itm"j — aber mitunter au^ in allgemeinerem ^inn, jumal

bei ben „©ebilleten": „ber i)at eine teu^ifc^e ©i^erbe"; „ben 2Sogel Jennt

man an ber (Sd) erbe".

JSClieren* Land scheren in Urfunten be§ 14.— 15. 3ar^unbert§ be*

beutet: bie nieder bie man be[äct ^at, aud) abernten, ^n einem ^adjtbriefe

über ein ®ütd)en üon SBetter »om '^al)x 1388, n)eld)e§ auf fed)§ 3a[)re an ^un^
Äe^Ier unb bcffcn ©f)efrou' üom ^lofter ßatbern auSget^an irirb, i[t bie Seftim»

mung getroffen, ba^ njenn ber Seemann innerhalb ber fed)8 ^ai)xt [türbe, unb'

bie 2J]itiüe ba§ ®ut nid)t beforgen fönne, ba§ ®ut ©eitenS be§ IStofterS anbers
^

trieit Derlie()en tverbei] foüe, ,.,also bescheidenlich, das sie (bie Sßitrae) Landl

schere vmb jren verschienen poiclit als sie das zu der zeit beFruclitiget helle".

Unb fo öfter, nur für^er, in anbern Urfunben. 3n ©itniarfen ift scheren baS

9Sie(; bie 9Seibe^abfre^en la^en, 9{ic^e^ 422 unb borau§ 33rem. 2B33. 4, 640.

Sclierf msc. ®iefe tlemfte unter allen ä>iün5en finbet fid) in Reffen

öfter ernjät)nt im 15. 3^i^t)i'iibert, nomenl(i(^ crf(^cint fie in ben Statuta Echen-

wegensia (l)erau^^geg. »on ^ioftell 1854. 4.) <B. 2 u. o. D. , w»o bie 23u^e für

niel)rcre DfJec^tgwerfarungen auf dry scherf vnd eyn phunl beftimt »üirb. SBeldjen

SBert fie in Reffen geljabt ^ahe , ift ou§ ben mir 5ugänglicl)en ©teilen nid}t mit

SÖe|iimtl)cit ju erfel)en, bcd) fd)cint biefelbe nur einen fleinen 33rud)t^eil eineS

I)eutigcn ÄreujerS (etma einen l)alben .Ipeüer) betragen jul)aben. 9}Jat§efiu§

fcejeid)net ben ©(^erf al§ „(Sgexif(^en Jpeller". ©d)on im 16. 3otl)u»bert ift

mir ©c^erf nidjt me^r begegnet, bo(^ mag er au4 bamal§ no(^ im gemeinen

ßeben üblid) gen^efen fein.

©. 2lbelung 3, 1424.

SClierj^'eil^ fd)iebcn, fortfi^ieben
,

fortfto^en, mit bem D^ebenbegriff

einer bebeutenberen 51nftrengung ; ba§ oltc scurgan, olfo rid)tiger schürgen, tüic

benn aud) in SZteber^effen , wo ftet§ ü in i fel)lerl)aft üerutanbelt wirb, oft

schlrgen gefprodjcn wirb. Stm üblid)ften ift schergen i^on ber Slrbeit ber unter

einem ^od) ge^enben D(^fenpaare, welche 9lnfpannott im weftlii^en Reffen (im

üftlid)en nur auf ben Oefonomiel)öfen) üblid) ift. ^xv, weftlii^en Jpeffen fd)ergen

bie ©tiere ober Ü\\{)i, wd^renb im oftIid)cn bie Dc^fen binfen, weil fie bort,

unter einem 2i'^<^ Dereinigt , mit ber Jlraft ber .^alSmusfeln ba§ '^o'i) , mitt)iii

bie ©eidjfel unb ben 2Bagen (^^ug) fottfi^ieben, Ijier, jeber an einem befonbern

3od)e, vermittelft bes (bort fet)lenben) ©ilfdjeiteS unb ber an bemfelben fo wie

an bem 3od)e befeftigten 3"9flncfe mit ber ganjen ffraft bc§ ßörperS bie 2Bage

unb fomit ben SBagen fort5iel)en. 33egreifli(^cr SSeife ift bestjalb auc^ im weft-

Ii(^cn .Ipeffen aud; üon „^w%vkY , ^on „3ii9od)fen" nid)t bie 9iebe - man
VDÜrbe biefe SBötter gar ni^t berfte^en — fonbern nur tjon ©d;ergD(^fen
(©(^ergftieren) unb ©(^ergfü^en.

9?einwalb 1, 148.

SClierliLelii, ein, wie mir mitget^eilt wirb, benn ti^ ^o6e fei§ je^t ben

StuSbrutf no(^ ni(^t felbft 0et)ört, an ber ©c^walm üblicher 3tuöbtucE, welcher
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bem eppen gleii^gelten foll, alfo: [ic^ «etfe^t für)Ien ober be§ chvaS kbeuten
mö^te.

liclieillte (gef^r. Schinn) im tt)eft(ic§en , Scheuer (gefpr. Schier) im
ofttic^en Reffen [inb bie einjigen in 5I(t^effen üot^anbenen 23cjeirf)nungen beS
^ufbeiüa^runggorteg beg eingefat)rcnen ©etreibeS, be§ ©trofjeS unb Jg)eue§.

©tabel u. bg(. finb uiiBerftäncliite Sßorte.

Zehntscheuer, ©d)euer in ttjclc^e bie ^^^nten eingefahren unb gebrofd^en

Würben; je^t t^eilg a6gebro(^cn, t§eil§ i()ren g3ac^t{)öfen bön ben e^emal§ ^e^nt*
Berechtigten jugeiotefen.

Scheuernthor: „ein 3Kaul Wie ein ©(^euemtf^or".

Scllibbe (Schiwwe), Scheibe (Schewwe), Schüwe, fem., g(ai^8=
a6[c^ab[el, (g^jünt be§ glad)[e§, ttjclc^er bei bem ©c^tuingen unb Jpec^eln obfciUt,

au(^ festuca über()aupt, 5. 23. bie .ipautabfd^abfel untet ben Äopfpaaren u. bgl.

Schuwe, unter 2d)m unb ^alt ju mengen, iq einer äÖolbouer 3ied)nung öon 1486.
•eftor beutfc^e ^ec^t§gc(af)rtt)ett 1, 643 (§.1590) fdjreibt fc^abe unD bcjeic^net

ba§ Sßort richtig al§ ©i^non^m Don agen, an (f. b.). „Qi^en SDiotf) ©^ieb
2ll)en jbc6 2)(ött) für jvoen 211b. ^abe ict) onbenbenantin ju oerbajoung meineS
@n. gürften unb .l^ernö ©c^ornftein alf)ier ofm ©d)Io§ ocrtaufft". Quittung ber

9ientn\ei[ter§=2Bittt3e 'änm oon 2Beitei§baufcn au 9iaufcfaenberg oom 30. ^ecember
1609.

scheve, stuppa. Hoffmann horae belg. 7, 33. ©Zottel ßaubtfbr.
©. 1395. ©c^meller 3, 306.

®cn)öf)nli(^ loirb ba§ SBort ^luralifd^ gebraucht: ©rfiibben, ©(^ebben.
• Scilibbcl fem., deminutio »on ©(^eibc: AepfelschMel , bunne Steffels

f(^eiben. '^m Jpaungrunb am übltd)ften, aber au^ anbertoärtä nii^t ungebräu(^lt(^.

{§cllibber fem., ©^jlitter; „\6) ^abc mir eine ©(i)ibber in ben j^inger

gefto^en"; in biefem ©inne, einen fleinen ©))litter, oOgemetn iiblit^. ^n Dber*
Reffen ober beiden <x\x6) bie jum ^üd)engebrau(^c ongefertigten Jpoljf^jlitter Schibbem,
H)ät)renb fciefabcn in SfJieber^effen , befonterä im öftli^en, Ä üb bem genannt
ttjcrben. ßftor 3, 1418.

scliibberii v. reflex. u. neuir., fic^ fc^ibbcm, \\(S) in ficine ©^slitter

auflöfen; ungleii^ gewadifeneS .Ipotj „fc^ibbert" ober „fc^ibbert fi(^" tro| bem
boi e§ f(^einbar glatt gehobelt tft; trocfen Joerbenber ^autauSfdjlag „fd)ibbert",

„fd;ibbert fid) ah"; u. bgl.

(5§ finb bie niebcrbeutfd)en formen beS §od)beutf(^en Schiefer, schiefern.

SClllcIl adj. u. adv.
,

fd)ielenb ; ein f(^i(^e8 Sluge; er gudt fd)i(^.

Dber^effen, befonberS in bcffen füb(id)cn 2;()ei(en. ^m übrigen .l^effen wirb

f(^ielenb mcift nur burd) schel au§gebrüdt, »oaS in Dbertjeffen nur einäugig

bebeutet. 2Sgl. ©d)meUer 3, 339, wo schieb, aber in ganj anbern SSebeutungen,

aufgeführt wirb.

l§cllieilieil nennt man im nörbli(^en Reffen bie ^x\§ (Jris pseudacorus)

unb ben Äalmu§ (Acorus calamus); bie SBurjeln be8 Äatmu§ ^ei^cn ©c^iemcn=
Jö^jfe, bie 3"gblumen ©c^iemenbtumcn.

scilickeii, in älterer Qdt mit bem ©enitio in bem ©inne be§ heutigen

6ef(^iden mit bem 2(ccufatio: eine ©ac^e beforgen, oerwalten. „Die heiligen-

meister vnd Vormunde adir wer des zu schigken hail" Ungebr. Urtunbe beg @r.

Sodann oon ^iegcn^ain w. ^onnerStog vor ?Pfingften 1443; unb öfter.

BC8Clfticki»lllälluer. ^cnn eine ^erjon )?on einer anberti etwag
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S'Zad^teiUgeg gefagt i)atk obci gefagt ^aUn fotite, fo »utben »on ber leiteten

gtuei „geftanbene" älJänner an erftere abgefct)i(ft, um biefelbe ju 6ef^radien(f. bj.

2)ie[e jDicinner nannte man aSejdjiiJsmänner. .^iermit »urbe, wie leicht ein«

jufei)cn, nid}t nur ba§ njibernjärtige (£tQbt= unb ®orfgefIat[^ abgefc^nitten,

fonbern aud) ben im 17. 3«'^^""^fi^t ^öd)l't gefä^rlii^en 23efd)u(bigungcn ber

^ejerei ber ©oben entjogen. konnte ein 23efd)ulbigter nad)tt)ei[en, bo| er wegen

einer S3efc^ulbigung ^ef(^id§männer on ben §Be[d)ulbiger abgefanbt, unb ber

le^tere feine i8c[d)ulbigung bor biefen aJJäiuiern nidit feftge^alten I)atte, fo galt

bie SBefd^ulbigung toor @eri(^t für oödig irreletant. (5§ finben fi^ toon bitfer

TÜl)mlid^en ©itte in ben 2lcten Der ^njurieni unb .§ejen))roceffe be§ 17. ^ax=

l^unbert§, befonbevg in Dfcer^effcn, jalreti^e ^eugniffe«

scliickeril (sich) \i^ jurüd^altenb benehmen, fic^ „menagieren".

„©(^ider bic^l" fei anftänbig, ^alt an bid> i^-ri^lar unb Umgegenb.

SCllicliiS adv., fd)räg; eine gurdje fd;id8 burd) ben 2lder jielien. ©tets

l^effen, bt'fonter§ an ber untern ßa^n üblic^. Sßgl. schicli.

gescllickt, artig, ben ^inbern gegenüber gebräud)(i^, faft nur in ben

,!^onauif(^en ©egenten unb in bem fütlic^eren Sljeit toon Dber^effen in üofler

Uebung. ®q§ 2Bort artig tft nirgenb§ toolf:§üblid), fonbern wirb buri^ concrete

Söejei^nungen, in ber Siegel wenigftenS, erfe^t: ftid, fromm, u. bgl.; ber »er*

l^öUniSma^ig aügemeinfte äuSbrud ift ^übfc^ (b. i. ^ofifd)).

scliilclien, fd)ielen. ®iefe ältere unb ri(^tigerc ^orm be§ fc^rift«

bcutf(^en SiiorteS ift tn ganj Reffen bie foft au^f(^lie^lt(^ übli^e, wie in Saiern

(©^melier 3, 352) unb anberwärtS.

I§elliil fem. ©(^ienbein. 3n ölterer 3eit üblicher al§ je|t, wo e§ mit

Stu§nal)me ber norblidien Streite toon SJteber^effen nur noi^ feiten gef)ört wirb,

„ßr bürft bi(^ tretten für bie f(^in, ®o8 birg 3)taul fem »ber bie £iu".

@. 9?igrinuö toon Söruber ^o^an «Rafen (Sfel Qo. D. u. 3- 4.) 231. 212 a. .

33rem. SB33. 4, 684.

Scliindafis, j^cliindleicli, Scliiiidliider. ^iefe ^orte

werben in Reffen al§ gan^ gleti^bebeutenbe ©c^tm^jfwörter gebraucht; Schindleich

ift übU(^er in Siiefcer^effcn al§ in Dber^effen.

„®u aa§, bu f(^inbaa§, bu magft wol in ber |ett fi^cn,, SKarburget

Jpejen^roceffacten öon 1.658.

„an Dnptigen Drt^en, oI8 f(^tnb(eid)en" ®e§ j5»ternben (ßbgr.

Jpermanns) Ueberfe^ung »on Sorquemaba ^ejaemereon 1652. 8. ©.449. ©it^erlic^

ift unfer ©d)inblei(^ feine 3Sertet)rung beS alten scin-leih, portenlum, monslrum

(©rirnm @ram. 2, 503).

©d)inbluber mit jemanben fpielen, eine l^etfon tocrä(^tli(^ be^anbeln,

üU Caput vile; Rubeln. ©el)r übliche 9fioben§art.

(5f)ebem war a\i6) Schindhund ein üblic^eS, je^t nic^t me^r im ®angc

6efinbli(^e8 ©(^im))fwort = 9t ad er w. f. (S8 fommt bie| iBort in ben Srimi»

nalacten beö 17. 3ar^unbert§ ni(^t feiten öor, auc^ bei 5pt)il. b. ©ittewalb

ei^ergenteufel (1650) ©. 28.

scliiiltlen wirb |e|t im eigeritli^en unb meta^)t)orif(^er Sebeutung ganj

wie gemeuU)cd)teutf^ gebraud)t. 3n ^effif(^en 9te(bnungen be§ 15. 3ar^unbert8

aber fommt schiuden auc^ f^netbod^ifd» für fi^ lochten bon bem aSiel)e bor,

welchem bie .^out abgejogen wirb, alfo bon 9iinbbie^, befonbcr§ Kälbern, unb ©(^lafcn.

1436 2Balbau: dem schyndei- , der dy schaffe schinle dy merlinsschaffe. 1486
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cbenbaf.: von sclilacbteo von vj swein; vor czuene kelber zu scinden. 1496
SSorfen : vor ij metzen sailczes elzliche schinde schoeffe laegsen mit »sailczen,

147Ö 9)(att)urg: Inname von hudeu: vff der burgit im schindehuse verkaufFt

bijwesen des schindekoichs.

^Cllill^abel, einSc^eunengeräte: S^^'^lfl i"it langem ©tiele, um ba§
^aih au^gebrofdjene ©etreibe 23el)uf§ KoUigen 2Iu§bre[(^en§ outsufc^ütteln unb
umäuitjenben (jum ©(feinen, jum 9Sorfd)ein 511 bringen), ^yjteber^effen; im Riegen*

|ainii(^€n unb in Dberljeffcn ©(J;üttgabel.

I§cllippe fem., eifcrne ©^au[el, im cftlic^en -^ejjen nu(^ für @rabf(^eit,

©^3atcn, gcbräiidiltd). G§ i[t tit| bie I)e|'|'ifd)C SlUö[pra(^e be§ niebcrbcutfctjen

2ßortc§ Schuppe, Schuppe; „totij fd)u:))^en, üter l)aumen, üj gobeln 2C." 5)ied}nung

beS beut[d}en Drben§ ju SJ^arburg üon 1497. ©c^ottel ^aubtfpr. <B. -1399.

Sorem. 2S33. 4, 715, »uietrol in ben eigenS nieberbcut[d}en ©egenben §e[fen8

nicl)l 'Schuppe, Schuppe, fonbern Schüfe ber SHame ble[e§ 3iM'i^"tfcnte8 \\t „®en
nä^me id) nod) nid)t ouf bie ©dji^pe" 2tu§trucf ber äu^erften SSerac^tung.

schippen mit ber <£d)aufel orbeiten: Dreck schippen, ^'ot itegfc^aufeln, mit

ber ©Grippe bei ©eite ttjerfen.

licllipiiel fem., ©(^olle; Uschippel, (Sisfi^cöe. 3"^ g-ulbflifd)en, oud;

onbernjörtg; „©djotlc" ift bur(^auö unüblic^ im SSoIfe.

scllipiicln^ SCllibbclit, n)ie e§ fi^emt, ^requentattt>Donsc/tt£6en,

unb fd)n)erUc^ rid)tiger schüppeln, fortrollen la^en; aUi^emein übli(^, in 9'iiebets

unb Cberl)ef|en mit ber SEenuiÖ, in ber Dbergraffd)aft .Ipanau mit ber SJJebia

gefprod)en.

SCilir, eitel, blo^, lauter; scAires Waszer, bIo^e§, Iautere§ (auc^ ftareS)

SBo^er. 3» Ober^effen, me auf bem SBeftennalb. ©c^mibt weftenv. 3b. <S. 179,

ttjo e§ jebod), wie oud) oft in £)be'rf)ef)en
,

^oc^beutfd): fc^eier auögefprodieu

ujtrb. 3" 23oicrn ou§gcftorben @d) melier 3, 390. Sind; fd)eint bo^ SBort

r\\6)t einmal in bcn uieberbcutfd)en 33ejirfeu Jpef|en§ me^r uorjufommen.

Hörern. 2ß33. 4, 659—660.

IScIliril fem., in Reffen ba§, tt30§ in 9'?teberbeutf(^lanb ScAarren (33rem.

2023. 4, 691. 9iid)ev ©. 241) in Dberbeutfc^lanb ScAranne ^ei^t; öffentlidjer

Sßertaufepla^ für 2eben§mittel, S3rob, ©ttreibe, j^'^^f'^i ^" Jpeffen jebod) nur
für §lcifd): Fleischschim , Wildprelschir». CDie j^orm i|t fd)on au§ älterer 3?''

in .^tffcn nod}jurceifen : „in SOtötln, 53adl)euf]ern
,

gleifd)fd)iin, 33raw ünb

SBirt^hcuffern". 3ot). §errariu§ toon bem gemeinen 9^uge. 1533. 4. 331. 44b.

(Eben fo Sllberuö: (i)d)trrn, lanium; unb fdjon eben fo in ber ßimburget

6l)ronif: gleifd)fd)irne. 5)te ^cf|i|d^e g-orm Schirn entwidelt \\6) au§ ber

S^ebenform üon ©c^arren: Scherren, ttjelc^e bei Sutljer öfter üorfomt. grif(^

2, 164.

{^Cllirr. 3n einer Urfunbe be§ 23ürger§ ju 2)Zarburg £onrob toon

3)ti(^ilnba(^ unb feiner e{)elid)en SBittin ©erburg üom ^a^x 1358 tommt folgenbe

.Strabitionöformel Wor: dis vorgenant gut wir auch in han vfgebin vnd gebin»

auch vf mit dyesem briefe den ol)egenaulen dem comihur vnd brüdern vnd irn

nacbkommelingen zu willeisberge in dem gerichte da inne dy vorgenanten gut

gelegen sint, vor schullheijsin vnd vor scheffin in den vier schirrin an vffener

straj^se semmenliche mit bendin vnd mit munde iedechche vnd gencjiiche vj vnsern

henden inhende der vorgenanten des comthurs vnd brudere nach des landes recht

vad gewonheit.
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Oescilirr, we gemein^od)beutfrf), fovrot für bcn ^ugoisparat be§ 3"9*
t>iet)eß tt)ie für baS t^önerne .ipousgetäte (irden Geschirr, eulern Geschirr).

Schiff und Geschirr, aüe jum ^Betreiben ber 2anbit)irtfd}aft 9e()5rigen

Utenfilicn: Sßagen, ^f^ug, (Sgge, mit bem baju gel)örigen 21nfpanngefd)irr.

Aus dem Geschirr schlagen, au§atten, Wie in SSaiern [©d) melier 3,393}
unb anberwärtS.

Ins Geschirr schlagen, meton^mifc^ für jomig Vüctben, auffahren, na^*

brüdliif) unb l)efttg jufa^reii.

Wunderliches Geschirr machen , fettfame , tinöerftänblii^e Sieben führen

ober ^anblimgen »orneljmen; ekn \o SBragur 3, 344.

SCllilves gehn, berloren ge^en , brauf gel)en, untergeben. Uebli(^e

formet, jumal in 9Jieber[)efjen [e^r gebräuc^lid), wie auf bem SSefterwalb (©dimibt
ioefteriü. 3b. <3. 184). ©d)tv>erli(^ üon fd)ief abzuleiten, n)eld;e§ in 9heberl}ef)en

conftant f(^eiB, in Dbet^cffen fd)e^p lautet.

seillabbern., l) mit @eräuf(^ auflcden; ber ^unb fi^tobfcert in^

bem er fauft. 2) eilig unb unbeutlid) fprec^en. SSgl. 33rem. 2ö23. 4, 794—795.
beschlabbern, i) reflegiu: fid) befd}l ab bem, fid) beim Strinten ofcer

ß^en burd) faden geladene Kröpfen u. bgt. befubcln; uon fleincn £inbern gebraud)t.

2) traufitio: „et«)a§ bef(^labbern", burd) unüorfii^tigeS ©ptedjen eine

gute <Bad)i »etberben, burd) ^iülimen eine im beften ^uge befintlid)e Slngclegen*

^eit tnö ©toden bringen — beforinter Stbergtaube. 3" biefem- ©inne fpric^t

man baS SBort beschlappem au§.

®tefe niebeibeulfd;en SSörter finb im ©anjen met)r in ben 2)(ittcl[tonben

al§ im SSolfe, übrigen§ au(^ faft nur in ^fJieberljcffen , üblic^.

lielllacle fem.,- ^JJame Vion ^dtr unb 2ßalb)}lä^en , welcher mel)rfad)

unb mitunter mit abjectiütf(^en 23e|timmungen üorfcmmt, bie il)n alö 2l)3pellatiüum

crld)einen la^en, j. 33. „bie grüne ©d^late" jiüifc^en Ouentel unb ßidjtenau,

tnbeg boc^ nic^t me()r Derftanben, unb folglid) al§ Eigenname betianbelt wirb,

©g ftnbet fi(^ tiefe 23ejcii'^nung uoä) 5. S5. bei ®ei§mar §1. grl'^lar („bie ®d)labc

am ©dcrtd)", „unter ter ©d)labe") unb bei ®ei§mar 5lmt granfcnberg („in

ber ©d}labe"). 3ur ßrflärung biefeS c^ne 3"^eif^^ uralten 3Borte§ bleibt nid)t§

üßrig, als bie aSejieljung auf ba§, nur einmal, in ber au§ bem 11.— 12. ^ar-

^unbert ftammenben ©enefiS (5)iuti&fa 3, 46) »orfommenbe SBort slote (ob

teirtlid) slote? fo ®roff ©prad)fi'§. 6, 792), ouf welc^eS \\(i) für bo§ baierifc^e

©c^tott bereite ©d) melier 3, 461 berufen t)at. ?Dann würbe ©t^labc

®d)lamm , ©umpf bebeuten ; ba§ ®enu§ ftimmt überein , ber SSocal aber weicht

in nic^t unbcbenflid)er SSeife ab. dagegen erfi^eitit ber SSocal in bem angcU

fäd)fifcben siäd (slaed, sied), welt^eg ©umpf bebeutet, ober 9^eutrum ift. ®ie

Drt§bcld)afrcn()cit unfcrcr ©d)lat)en will nid)t überoll ju biefer iöebeutung poffen.

I§eltlafittiell, Schlafßich msc, onftatt Schlagfittich, ein burc^ gonj

55cut?d)(anb »erbreiteteS alteS 2Sort, wel^eS m Reffen, wie in 5?Drbfranten, im

Jpennebergifc^en unb onberwärtS foft nur in ber 9fieben§art no(^ üblid) ift: „einen

beim ©(^loffittid) friegen", il)n erwifd)en unb feftl)a[ten. 5{n fid) bebeutet ©d)lags

fitti<^ bie ©c^wungfcbern beS j^lügel§, mit benen ber SSogel bie Suft fd;lögt,

inbel ift ber SluSbrud üon ben SSogeln nid)t mc^r in Uebung. .

'Stid^QVi Id. Hamb. ©. 57, wo jebod) Schlalilije Femininum ift. ©i^mibt

SIBefterw. 3b. '©. 185. Dieinwalb |)enneb. 3b. 1, 139. ©djmeller 3, 444.

eftor 3, 1420.

Scillase fem., .^oljfdilegel jum .ipofjfpalten, jum Gintreiben be§ £eil§,

gcbrouc^t, 3n gonj Reffen, ©c^fegel ift nic^t gebräud;lic^.
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scillageil ift öom Ddjfenfc^Iai^ten aI6 ft)ne!boc^tfc^er SIii§bru(f a\\^

i)'m üblid), boc^ ntc^t in ber Slu8be()nung unb 9{u§f4lte§lid){eit wk anbewärtS;
me^r übli^ wax er Dcrmutlic^ in älterer QQxt, befonber§ im 15. 3ar§uiibert, wo
er in D^et^nungen öfter erfc^eint, 3. 23. in einer Hornberger 9iecJ)nung »on 1416:
ryndnosser geslaen.

Scillagiiianil. Sllte Söe^eic^nung be§ ©(^Iagbaunii2Bärter§ unb
3oner^eber§, \vk ein fol(f)er im 15. ^ai^^unbert am ©^ie^e in bem noc^ Iieute

fte^enben 3;l)urme tüol)nte unb be§ @(^tage§ wartete, ^^i^f'^'^'f^ füt t)eff. ®e=
|d)i(^te «nb 2anbe§funbe 2, 161: „Ilem drye phund von dem slagmane ull'e dem
spesze" 1413 u. 1416. 3"^ S^^r 1451 l)ei^t er „der tornhuder vff der Warlhe
uff dem spisse", unb 1458 nj'irb Der5ciii)net: „iiij phunl Ingenommen von deme
slage an der Lanthwer zcu cappel". (_2tu§ .^ombcrger SJvdinungen).

SClllacken verb. impers., es schlackt, e8 [ällt Siegen unb ©(^nee ju

gtei(^er 3^'*-

SchlackerweUer , ^iS)nmQQ§ unb bo^ na^e§ SBetter, tt)enn ©jijnee mit

9tegen toermifd)t fällt, ©ebr übli(^,. jumal in 3'iieter{)effen.

schlackerig, bom SBetter, trübet, na^eS, äßetter, befonber§ »on ber Qüt
beS 2luftf)aucn§ be§ 2Btnterfrü|te§ üblic^. (Sftor 3, 1419.

seil 1ackern,' in Sf^leber^effen genjo^nltt^ schlickern ge[))ro(fien
,

%xc^

quentatio üon fd)la3cn: mtt .^efligfeit, rafc^ Ijinnjerfen, ^infdileubern. Unbe=:

fieberte ©t^crlinge roeiben .geschlackert, hingeschlickert, um fie ju tobten. SBa^er

unb fonftige i^lü^igfeiten werben gefd)(i(fert, b. ^. mit ben Jpänben weggef^jri^t,

mggefd)leiifcert
;

„td). bm ganj doU ®rec£ gefdjiirfert rvorben" u. bgL m. „^er«

monn 3}Jen^(er unb Slnbtre t)ätten ©ie mit ben Jpa[;refi au§ bem .!^au§ öor bie

tt)ür uf ba§ ^^after gejogen
,

' elenbtg(i(^ mit einem [tod 3erf(^Iagen , »nb fie

enbtlii^ mit ben .paaren ^erumb gefd)I ädert ünb uf ba§ ^^fjafter »or ber

Ä'eUertl}ür nieber gemoiffen". „§. ^l f)ätte fie mit ben 'J^ai^r^e^^ffen genommen,
I)erumb gef(^ (ädert Dnb uf baS 5pf(o[ter niebergeworffen". 8lu§fogen granten=

btrger Bürger 8. gebruor 1697.

9Sgt. ©(^mibt SBeftartp. 3b. ©.190, wo fc^lidern toic in SZieber^effen

nnb genau in bem I)iefigen ©ebrauc^e angefüljrt wirb.

Selllagsal neutr., Oelfamen, wel(^er jum 5(ug^reffen beg Del§
(©(plagen) oerwenbet wirb, ber ©ame Don 9h"ibfamen. 3" Obert)effen »orjugS«

weife gebiäud)li(^. „Item wan sie (tie SDpfcrIeute in jyranfenberg) die fasten

uilhencken, Slcszal zu bidden, unde zur Oisterkerizin zu bidden , so pleget man
en essen zu gebin". ßmmerid) granfenberger ®ewont)eiten b. Schmincke
Monim. hass. 2, 889. „Sundern was anders dar genppert >virt, esz si flasz,

weysze, wachs, unslet, slaszal, kleder, kleynod, golt, gell". Sbbf. ©. 692.

„fot »ff 2)?artini inn ©. f.
gn. 9Jentl)erel) Fröndenberg (Sin aJZalter eine 3Keften

Ä'orn guter reiner bürrer iOJcirdf^öner frui^t, Sine ^olbe . 3)Jeften

©Alogfol — lieffern ünb bejai)(cn". ßei^ebrtef üon 2Sof;ra 1606 bei ßenne))
ßeii)e ju C©9i. C. pr. ©. 222.

lielilamassel msc, l) congcHes, unorbentIi(^e IDJaffe, jumal fleiner

lei^t untcreinanfcer ju mengenber ober auc^ weither, oneinonberflebenber unb

ineinanber flie^enbcr ®inge; bann ou(^ 3)ioffe oon Unrat, j. 28. tommt au8 einem

©ef^wür „ein gewaltiger ©c^lamaffel". 2Borfd)einli^ nur eine unorgonif{^e

SBeiterbilbung be§ SBorteÖ ©^lomm. ©et;r übü6), wie ouf bem SBefterwalb

(©c^mibt ©. 185).
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2) öerbriepc^er, tertvicEelter ^"[^onb, unangenehmer, ttjett au§fe^enber

^anbet. 2(ii<i) bie[e §8ebeutung i[t l)'u\ unb wieber iiMic^: „ta bin i(^ in einen

rechten ©i^lamoffel gefommen". ©(^meüer 3, 428.

S^ Ici^t \x^ red)t wol bie erfte 23ebeutung, (lier ju ßanbe bie ttjeit üblichere,

aI8 bie ur[))rüngli(^e betrai^ten unb bie jttjeite au8 berfelben ableiten. StnberS

©^melier 3, 448 unb mä) tl)m SBeiganb im Dberj)ef[i[^en Sntelligenjblatt

1846. 92o. 26, n)e({|e ba§ SBort blo^ in ber jtüeiten 33ebeutung fennen, unb
eS öon bem italienifc^en SBotte schiamazzo (exciamalio, (Sefc^rei, 8arm) ableiten.

2Benn inbe§ ©d)Iam offen, ©(^lamaffel ttiirfliii^ üorjugSrocife in ber

3ubenf^ro(fte bjtu. @ounerf^3rad)e borgefommen ift (wo§ je^U bei un§ nid)t me^r
crfennbor ift, au(^ nic^t rael)r ©tatt finbet), n^ie bie| in ^^^^onimann SDJunbs

arten 1, 296 au§ SInton unb ©tern nacfjgeunefen unb 6, 221 U)ieber§oIt wirb,

[o mu^ bo(^ baS SBort eine vox hybrida fein, au§ ©d)tamm ober fc^Iimm
unb h^yD entftanben, unb bie cbige jnjeite 23ebeutung wäre bann bie erfte, bie

erfte bie abgeleitete.

Sclllailllie fem., na(^Iä^ige, unorbentlic^e g^rauenSperfon. ^n Reffen
überatt, wie anberwärtS, jiemlic§ übli^. ©(^melier 3, 449 f.

6ine berbere SBejeid^nung beffelben ©mneS ift Schlumpe, faft noi^ üblt(^er

ol§ Schlampe. SSgl. Schiunze.

verschlampen, lux^ Si^ac^Iäligfeit ju ©runbe ge^en ta^en; namentU«^

»on ^Ieibung§ftüd!en gebraucht. 2tuc^ terschlumpen.

lidilappe fem., ^Pantoffel; f. Tofftl. 3m S?ulbaif(^en §eip ber

^Pantoffel Schlepper msc.

(Sben fo wie in .Reffen wirb ©(^lap^e auf bem SBefterwalb gebrau(^t

©t^mibt wefterw. 3b. ©. 187. SSiiI. Schtuppe.

sclllatiderii , in ben nieberbeutf(^en 23ejtrfen slüren, in tabel§after

SSeife mü^ig ge^en, befonber§ aber: mit feinem SSermöflen nac^lä^ig umgeben,

baffelbe buri^ 2;rägi)eit unb Una(^tfomfeit ju ©runbe ge^en la^en.

schlauderig, slürig (üblicher all ba§ SSerbum), nad)lä^ig, »erfc^wenberifi^

au§ Slräg^eit. ®al)er bie 33ejei(^nung Slüraffe, ©»^lauberaffe, ein SDtenfc^,

ter wie ein Stffe ni^t§ tl)ut al§ l)in unb ber fpringen, fic^ fcl)lenfern, freien

unb fic^ fragen (unb wieberum ba^er ba§ ©djlauraffenlanb, ©(^laraffenlanb,

©(^laraffenleben). 9ll§ gomilienname egiftterte ©erlaub er äff lange Qdt in

SKarburg, unb ift berfelbc erft öor wenig ^a^xen auggcftorben.

(icllla^vitzer , 3lnname eine§ in .^anlwurftmanier brei^ig 3a£)te lang

(üon 1833 bi§ 1863) in bem ©trit^e 5wif(i)en ^armftabt unb |3^e3enl)ain

(^ranfenberg) ^aufierenben ^urjwaarenfrömerS (eine§ fel)r woll)abenbcn 3uben
au§ 9?öbel^eim, ©alomon §irf(^). 3^^^ "ö<^ feinem Sobe, wirb er, werben

feine @pa$e, feine 2Baaren unb wirb bie f))ri:^Wßrtli(^e 23e§ei(i)nung unüerf;dltni§=

mä|ig wolfeil lo§gef(^lagener 3Baaren „©(^lawi^erwaaren" , balb »ergeben fein.

§8emeifen§wert aber bleibt ber Stnname (ben er fuS) übrigens felbft gab) an fic§:

eS bebeutet berfelbe ^"^^tfc^enbranteroein (©liwowi^er toon bem flaüifc^en

sliwa, ©(^lel)e, ^i^^tfi^e f. ©(^melier 3, 433), unD gibt au§ ber neueftcn

3eit einen 33eteg bafür, ba| bie S3ejeic§nung läc|erlid)er gierfönli(^feiten burc^

bie 9'Jamen »on ©^jeifen unb ©etränfen bem SSolfe unmittelbar na|e liege, in

©(^lawi^er eben fo wie in .!pan§ SBurft, pdelljering, Jean Potage,

iselileclit, gefpro(^en schlecht, bat in ber aSolt§f:pro(^e
,

3umal ber

obert)effif(f)en unb jiegen^ainifc^en S3auernfprod)e no(^ met)r »on feiner urfprungs

Ii(^en a3ebeutung (eben, gerabe, \<i)i\6)t e^rlii^j eingebüp, al§ in ber ©djrifts

fpra(^e; ein schlechter Kerl ift einS ber aUerf(^Ummften ©(^im:|)fwörter, wenigftenS

Sßilmav, Sbiotifon. 23
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bcm [(^ttftbeutfc^cn ,;n{ebetttä(^tig" gleich, oberöielme^r baffelSe noi^ lUetBietenb;

mciftenS üetftef)t man batunter einen Sügner, ^Betrüget unb 2)iefc. ßben [o tüirb,

freiii(f) felt[amer SBeife schlechter Dinge, schlechterdings nur im übelften ©inne

gebrau(f)t: „bie g-rau ^ot \iiS) f(^Ie^terbing§ aufgeführt" ift glei(i)t)ebeutenb mit:

fie ift eine ®t)ebred)prin , .Ipure. ^Daneben aber Gebeutet schlecht awä) üerrürft,

unfinnig, juat)nfinni(^, blobfinnig; befonberg vuirl) toon einem 58löbfinnigen gefagt,

er fei schlecht. 9(u^ toon ß:pilcptifd)en n)irb c§ gebraucht.

vnschlecht bebeutet an ber ©djwalm, im 2tmt S^^^^^S U"^ tt)eiter()in

übel, toom fDr:pcrüd)en Sefinben: „mir ift ganj unf(^Ied)t njorben" , ii^ t)at)e

mi(^ front gefüllt. 9JcDgli(^, bo^ biefe ßom^ofition no(^ bie alte 33ebeutung üon

f(^Ie(^t boraugfe^t, moglid) aber au^, bo^ un (! im-) eine ßerftdrfcnbe

^artifel n^dre.

Sclileier msc, in SfJieber^effen bie au§ Kattun verfertigte unb gefältelte

5Kü^e ber 33äuerinnen unb bi§ gegen ba§ '^a^x 1840 aud) ber ^Bürgerinnen in

ben Heineren «Stäbten. 2Son ber ^orm be§ ©(^leierS, \weld;e im 3)Jittelalter

übli^ war, ift in biefen niebern ©tdnben nur bie ^opfbebedung übrig geblieben,

Vüdl)renb bie I)erabl)angenben Snben, toie fie un§ au8 ben .§ol§fd)nitten be§

15. 3ar^unbert§ entgegen treten (5. 33. im ©(^o^beljalter 1491. fol. §tg. 65

u. a. D.), verloren gegangen finb; in ben i)ö^eren ©tonben finb bie letztem

allein no(^ »or^anben unb tragen ben 3'iamen (Sd)leier, bagegen ift bie äcp\'

fcebedung »erloren gegangen. ®ie ^erabl)dngenben ßnben vcurben jebo(^ erfet^t

bur(^ jalreidje aSanbfr^leifen, n)eld)e l)tnten an bie ßc^jfbebedung angel)ängt nierben,

unb finb , ben alten j^^tmen giemli^ äl)nli(^ , no(^ jeljt in ber cigcntümlidjen

£Di)fbebedung ber 23ettJo^nerinnen be§
f. g. ^effifc^en Jpinterlanbe§ (Ceg njeftlidjften

Stl)eil§ toon Dbert)effen) ßor{)anben. Slm treueften Ratten bie formen beS

15.— 16. 3citt)unbert8 , tt)ie fie in bem eben genannten ©(^a^be^alter (gig. 13

u. a. D.), im .^elbenbudi unb fonft üorfommen, bie ©tdbte .ipergfelb unb 9Joten=

bürg bi§ in bie brei^iger 3a^re biefe§ 3«^^u"^£i^t§ bewahrt. Sluf bem Sanbe

finb bie ©i^leier §um SE^eil (mit 2lu§na^me be§ .^er^felbifd^en) toctt flotter ge«

werben, unb \ueid)en in untergeorbneten ßinjel^eiten nad) ben einjelncn ©egenben—
Stemtern, SE^algtünben u. f. U). — ja naä) ben eingelnen Dörfern toon einanber ab.

3n Dber^effen unb an ber ©(^malm, wo bie 2}Jü^en ganj platt unb

o^ne alle ^erabl)ängenbe S3änber finb, mttl)in auä) feine (Sd)leierform »orlianben

ift, ift ba§ Söort ©d)leier unbefannt.

9igl. £arnette, 3ie^bc^el.

Scllleif, Schief msc, großer ^ol§erner ßöffel; im fä(^fifd)en .Jpeffcn.

2Kitunter wirb biefeS SBort aud) al8 ©i^eltwort für einen tragen, unbel)olfenen,

iingejogerien ^Jenfc^en (= ©(^lingel, gleget) gebraud;t 23rem. 2ö33. 4, 819.

8iic^e^ §amb. 3b. 260.

iscllleif adj., langfam, träge, ©(^malfalben.

Sclileife fem. ©Icitebalin; nur t)in nnb wieber, au^er ber 92iebergrafs

f(^aft §anou, wo e§ bie regelmäßige 93ejei(^nung ift, fo wie schleifen für gleiten

auf einer fold)cn 33al)n. »gl. Scharrweide, glanern, schuhen u. bgl.

Nelileirciiblaitel f. Blauei.

iiclileirkaiiiie
,

große £anne »on .^olj, au§ ®auben unb SReifen

Beftet)enb, mit einem ®edel »erfe^en unb mehrere ü)?aß (ju toicr ©(^o^j^jen)

foßenb. 2lu8 berfelben wirb in bie Jpalben=®ldfer ober auc^ in bie ©ilpen,

fiöppen (f. b.) eingefi^enft. 9'cicberl)effcn unb ©djwalm. ^nhe^ in bem norb=

weftUi^en Sl^eile ber ©raffdjaft ^icöe"^}^^" ""^ i» ^etn ongrcnjeuben Dberl)effen

^eißt bie^ ®efäß nii^t ©(^leiffonne, fonbern Ötoe^efanne (f. b.}.
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®a§ ofcige ©(^leif (Cöffel) niu§ baffelfie ©^rot^etement fein, n)el(^e§

in ©(^leiffonne erfdjeint, unb in irgenb einer 2Bei[e t)ol5etne§ ©cräte be?

jeic^nen. 3Iber »wie?

SCillelszeti lautet in Jg>e[ien, unb \^on fett alter Qät schlieszen, ja

e§ conjugiert fogar (töie (x\\6) Qlbelung 3, 1521 angibt) ivie schlieszen: ich

schlosz, geschloszen. „wer beyme sliesel" (icer Sßdume f(^ä(t, ant)aut) 2ßei§tum

ber (SIbermarc! Don 1440 ©rimm 2[ßei§t. 3, 321. §eutige§ Sageä \\i eS foft

nurüblicf) bongebern: gebern [c^lie^en, b.^.bie§a§ne üon ber 9ti<)^e ob)'trei[en;

ge[(^(opene ^ebern.

fSCllleilkern, in [cfinjingenbe unb jwar unregelmäßig fi^mingenbe

(jucEenb f(^tt)ingenbe) ^Bewegung fc^en: „bie 23etne [(plentern" fdjiotterig ge^en,

aber auc^ mit ben gü|en boumeln; „bie 3trme [(plentern" ober „mit ben 3t.

f(^lenfern" unftcite, f(^(eübernbe Bewegungen mit ben 3lrmen ma(|en, bie Strme

beim ®e^en glei(^ ben ^üßen, wie ein S^ier bie SSorberfüle, bewegen, (\Iei(^ alä

ob man mit ben Strmen au^ gtenge. „©(iilenf erbein" ©^jottwort für einen

30?enfd}en, welcfier bie S3eine f<^lcubernb bewegt.

©c^mibt wefterw. 3l). ©. 189. ©c^meller 3, 453. 33rem. 2023.

4, 822.

SClllenzeil, schienzieren, müßig {)erumge^en, meift no(^ baju in ber;

nai^Iäßigter^leibung. <Sc^ melier 3, 454. .öin unb wieber üblicf). <S>. sclilunzen.

Sclllette, Schläue fem., großer SRunb, jumol mit Oorftel)enben , ouf=

geworfenen Sippen; ©(^im^fwort für iDiunb über^au))t. 3" gauj .Reffen, jeboc^

Dorjug^weife tu 9'iieberl)effen üblid).

sclllicllteii , nur al§£unftwort ber Öeinweber befannt, welche mit ber

»on i^nen jubereiteten Schlichte bie äBcbfaben gefügig ma(^en. '^n Bcjie^ung

auf ©treitigfeiten , wel(^e gefd; lichtet werben, ift ba§ SBort gänjlii^ unüblid;,

in ben meiften ©egenben fogar oöUig unücrftänblid§.

Sclllier msc, aber aud) Schliere fem., beibe mit ber ^uralform
Schlieren, ©trD))l)el, üu6) blinCe§ ®cfd)wür, ^alggefd)wul[t unb bergl£i(^en.

5y?örbli(^e§ Siieber^effen
;
§umal in .Raffel fe^r üblic^, onterwärtS unbcfannt. 58gt.

©c^meller 3, 457.

3n ber 33ebeutung 8el)m, (£d)lamm, welche Schlier anberwärtg Ijat

(©(^melier a. a. D.), fommt ba§ SBort in §effen fet^t ni(^t meljr oor, muß
ober e^ebem l)ier auc^ oor^anben gewefen fein , ba fic^ in ben oerfi^iebenften

©egenben gelb^lä^e (©reiben, Heine 9fiinnfale nebft Umgegenb) finben, welche

©(^lierba(i) Reißen, au(^ ein an ber ©(^walm liegenteS ®orf biefen 9'iamen

füt)rt — eine ^Segeit^nung, wel(^e \\^ faum auf etwas anbereg, al§ auf ©djlamm
unb Se^m jurüdfü^ren läßt.

sdllipp werden, gerinnen, fauer werben, bon ber W\l^.
Schlippmilch, faure Wil6) , bide 2)'iil(^.

3n ber Dbergroffdjoft ,§anau üblid), im übrigen ßeffen unbefannt.

{^Clllippe fem., Schlippen msc, te|tere§ üblid)cr, ber 9?odf(^oß, ber

untere SE^eil fcef §rade§ ober Dberrode§ (ogl. 2lbelung unter ©c^li^j)), weli^eS

3i^fel am bleibe bebeuten fotl). Stügemein üblid). Lebensarten: „einem bie

(ben) ©ct)lip^en abreißen", il)n mit ©cwalt t)alten wollen, jum 33leiben nötigen;

„iä) t)ab i^m gerabe feinen ©d)li^pen abgcrißen" , \<i) f)ahQ i^n nid)t befonberg

jum ?I)ableiben genötigt, er war mir jiemlid) Infttg unb ic^ wor fro§, boß er gieng.

SBann f(^on bie .ipafen mit bem ^auffen

äßöUn mir in meine f(^li:ppen laufen. 3f- ®i^^(i"[sn Grammalica.

23*
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1597. ©. 74. „(Sin g>rebtgcr fott tragen tonb t)o6en bie S3i6el in be§ ?ÜZanteIg

^6)\ippcn »nb in beS 2)?unbe§ ßip^jen, ^oben bie 3llten gefagt". M. ^.iöraain

Labia sacerdotis. 1615. 231. 53a.

I^clilipper msc, 3"tc9£'"^^f'^ o^"c §eber, tt)ie bie[eI6en e^ebem in

©(^molfalben verfertigt würben , unb ouf bem ßanbe in §e[fen be[onber§ in ben

ärmeren 5?lfl[fen unb für £inber anwerft übliif) ttiaren; aur^ njol für em feber«

Ia^me§ Wle^it ge6räu(^lic^. 3m njeftU^en Reffen Dorjüglii^ übli«^; im oftUd)cn

.Jpeffen fagt man lieber Kniff (f. b.j.

Qesclllitter, aui^ Geschlutler, neufr., tt)et(^e fif;Ieimige 3)coffe. „®ie

maleria Vüelc^e er ieberjeit ouSgef^igen, ijett einem ^-rojc^gefif) litt er tonb leimic^ten

malerien gleict) au§gefe^en"; „®efcf)Iitter wie frofd^laict)" 3)?arburger ^ejen=

)>roceffacten »on 1657. „were etnjaS toon i^r gef^offen, ba§ were gewefen ein

gefi^Iutter wie fieif(^, biefe§ ^ette fie in ben £el)rbrec! gefe^ret" Slugfoge einer

^inbSmörberin 1680. Stflgemein üblicfi.

Sclllitting, Schlittinger, Schlutiing, fommt in ben 9fJentereire(|nungen,

namentlich ober in ben Söu^regiftern , üon SBetter ou§ ben 3o^ren 1570—1601

fe^r ^oufig al§ Söe^ei^nung üon ^erfonen, unb §war bon fremben, burd^reifenben

5Perfonen vor. „(Sm ©(^littinger I)at e|U(^e ^fionjen ju önberft Slö^s^e au§s

geraufft" 1583; „^f?. ^. {in Stmenau) f)at brei; fc^Iittingern efeti^e fruci)t

wiber »er^ott toerfouft" 1591; I^ierju gehört ba§ 1576 regiftrirte 5ßerbot, on

Iclnif(^e Untert^anen £'orn ju »ertaufen, fo wie bie 9?otiä au§ einem ber näd)[t*

folgenben Sa^re, bo| eine gewiffe Duontität ^^i^uc^* ^o" fiie"^ ©c^Iitting fei

weggeführt werben; „ein colfd) ©c^Iutting" würbe 1600 auf freier «Strafe

Bei 9tiebero§^3^e angegriffen unb toerwunbet. (S§ ffeinen biefe- „©d^Uttinger"

!ölnif(^e Untert^anen gewefen ju fein, beren SBonberung fie regelmäßig burd) ben

oberen 2;t)eil be§ 2tmte§ SBetter führte; no^ je^t fü^rt eine glurftrcrfe obertjalb

^yZieberaS^j^e bie 23ejei(^nung „bie fölnif(^en SBege^'. Db aber bie SSejei^nung

©(J)(ittinger bal)er rü^rt, baß biefe ßeute etwa SBaoren auf ©glitten geführt

l^aben, ober »on i^rer £Ieibung (Sc^lutlin grifc^ 2, 203), ober wo^er fonfl,

lo^t fi(^ 5ur ^ät nii^t beftimmen.

sclilorpfeil , ben Suc^ftab "^ f(^narrenb, al§ ©uttural, onftatt oIS

ßiquibo, auSf^jrcdjen, wie ba§ bie SBewo^ner ber ©tobt ©^moüalben, be§

gledeng 91ul)Io unb beS 3)Jeinin()if(^en ®orfe§ ©teinboi^ t^un, weS^olb ou(^

ba§ le^tgeboc^te S5orf äum Untcrfd)ieb »on ©teinbac^^-lgallenberg ©(^lor^)f =

©tetnbac^ genannt wirb, ^m ©(^malfalbif(^en.

©erfelbe ©^sradifeMer finfcet fid), wenn aui^ nic^t mit bem Sßorte f (^lorjjfen,

fonbern mit bem gemein^o(i^beutfd)en 2Borte f(^narc^en bejeic^net, a\i^ anber»

wärtS in Reffen, namentlich in ber Umgegenb toon gelSberg (Seuern u. a. §D.)

unb®uben§berg(2ßertel, SBe^ren u.a. D.). §ier f^ric^t man biefen ©«^narc^ern

fpottweife , weit fie beS ©(^narc^en§ nie eingeftänbig fein woUen , naä) : «min

vater schnarcht, mine mutier schnarcht, mine brüder schnarchen, mine Schwester

schnarcht, nurst ich allene ich schnarche gar nit".

scliloszen, mit ©t^Iamm, ße^m, a)?6rtet, 5?alf ju t^un ^aben, Statt

anf(^mieren, tünchen. „Soft ©teinbeder ju 2Better ^at bo^ S)ac^ »fm .^crrn

J&ou^ mit falf gefc^Ioft". SBetterer 9ientereire(^n. to. 1583. ©§ ift biep SBort

eine jwifc^en f^lotten (©(^melier 3, 461) unb fc^Io^en ((Sbbf. ©.462),
SBörtern welche gteii^e 23ebeutung mit schloszen ^aben, in ber iDJitte liegenbc

gönn; jc^t ni(^t me^r übli(^.
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scllloszireisz, ganj wei^, rein wei^. „1)a8 SEud^ (Öeiniüanb) i[t

fd){6J3tuel^ gebleidjt"; ahn aitd^: „[ie ^at [i(^ fo erfd;ro(fen ba| fte schlöszweisz

im @efid)t getüorben t[t". ®ie gormen f(^to^tt)ei§, fc^Iottetoei^ u. tgl., welt^e

onbetwärtS üorfommen, [inb ^ter gänjlic^ unBefannt, um fo me^r, al8 mon bic

3Sergleic^ung mit ©(^lo^en, Vüelc^e ba§ SSort enthält, but%ängig noc^ fe^r wot
toerfk^t. Unfer SBort Eommt 6ei ©eiler to. £eifer§berg »or, unb ift auf bem
SSefterwolb n?ie in Reffen ü6Iid^j ©c^mibt SBefterw. 3b. ©. 194.

SSgl. ©c^meller 3, 461.

Schlotte .f. , Quc^ toot Schlutie gef))roc^en, baS 3«'ie^etf'^a"t/ ©«^atotte,

ou§ ascaloniiia (Allium ascalonicurn L.), ba bie 3*^*^^^^ ou^ 2l§ta(on ftammt,

üerberbt. StUgemein ü6Ii(^, toie m6) fonft in ®eutf(f)lonb. ©(^melier 3, 461.

Sclllotterfasz , ba§ au§ Jpola gebre^ete f^jinbelförmige mit 2Ba|er

ober feu(^tem ®tafe gefüllte ®efd|, xodd)e§ bie ®ra§mä§er an einem ©ürtel auf

bem ^reuje tragen , um ben Sffie^ftein barin ju bewahren unb feudjt ju erholten.

D6 bon sloie, limus, ©tut. 3, 46; ©c^meUer 3, 461? Ober toon fc^lottern

(weil ber SBe^ftein im ©(^lotterfa| fla^pert) wie e§ gemeinhin toerftonben wirb ?

scillililiorkcil (f(^tau^or^en) , bie ,§eimli(^feiten 3tnberer augjus

forfc^en fachen; eine treffenbe, übrigen^ nur im weftfälifd^en Jpeffen üfalit^e ^e*
jeid^nung.

Sclllllkspeck msc, gew6l)nli(^ Schlükspecht ouSgefjjro^en unb
bur(^ biefe SluSf^^radie unüerftonblii^ gemai^t, bebeutet eigentlit^ einen 3)?enfc^en,

wel(^er ©^jed fdjtucft, gro^e Sroden fi^lingen fann, wie bie| auä) ba§ 23rem.

2B33. 4, Ö46 angibt. 3n Jpeffen aber, wo ba§ 2Bort in ben fäd)fifc^en unb
weftfdlifd)en SSejirfen übli(f) ift, bebeutet e8 einen |abfüd|tigen 2)Jenf4en, beffen

^obfud)t fic^ in auffaQenber
,
gemeiner SBeife äußert.

ISicllltimp msc, glüdlic^er, unerwarteter unb unüerbienter Qn^aU. 3111*

gemein üblii^, wie in ganj 9Zieberbeutf(^lanb. ©(^ottel Jpaubtfpr. ©. 1402.

Sorem. 2ßi8. 4, 847. Stbetung 3, 1545.

. SC]lluillilSli^eise,bur(^ einen glüdlic^eit unerwarteten 3ufatt. Steu^erft

üblic^. 2)o§ SBort erf(^eint ft^on im 16. ^ar^unbert nid)t feiten, 3. S.
SBinniftebe wiber bie Sacrilegos 1566. 4. 931. 3a. ölbelung a. a. D.

sclllunzen , in tabel^after SBeife mü^ig ge^en, na^lä|ig ge!leibet

ge^en, befonber§ bem weiblichen ©efc^lec^t gegenüber gebraui^t.

verschlunzen , 1) bie 3^'^ unnü|, mit 2)?ü|iggong, »erbringen.

23 S^leibunggftüde na^ld|ig bel)anbeln , »erberben, tierloren ge^en lo^en.

Ueblti^er unb weit ftärfer tabetnb al8 ba§ fettnere schlenzen (f. b.).

2§cllllinze fem., arbeit§f!^eue , träge, unorbentli(^e unb unfauberc

^rauen§j)erfon, toon äl)nlic|em ©inne wie Schlampe (f. b.), nur ba| in ©(^lunjc
mel;r ber 9)cü|iggang, in ©c^lam^se me§r bie UnorOnung ^erüorgel)oben erf(^etnt.

I§cllliipfe fem., fc^maler SCßeg jum ®ur(^f(^lüpfen für ba§ 2ßitb.

„SBie bo§ gewilbe in ben wälbern feine f^lupffen, ba§ üie^e auf ben ^e^ben

feine gänge, »nD bie ameiffen auf ben fteinen i^re fpuren §aben". ßubwig
©(^roterS £lag= unb Srauerrebc auf 8. 2D?ori| § 1532. (Monum. sepulcr.

1638. ©. 133).

33ei Dberaula lag toor Seiten ein ©orfc^en Slufft (1419), Slifj^e (1462.

1467), wel(^e§ Don einer 2ßitbf^lupfe feinen Sf^amen entlehnt ^aben mag; Grimm
Weisth. 3, 333. 337. Obgleich bajfelbe fc^on im 3a^r 1419 eineSBüftung war,

bauert bod; ber S'Zame be§ Dert(|eng bi§ ouf biefen 2;ag in bem S^amen be§
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»on ßaufen unb SSa^I§§oufen e^ebem bo^tn fü^renbcn 2Bege§ fort: ^&^lü^^d)c§''

Stbelung 3, 1544 :^at in ber 23ebeutung un[erc§ SBorteS ©(^luff msc;
3, 1536 <Bd)Uppe fem., unb 3, 1544 ba§ gemetn^o(f)beut[c§e SBort ©i^luft;
fobann 3, 1541) ©d;lu;)f msc.

!§iclllui»pe fem., 1) iöanbf^leife ; allgemein übli(^, tiefonber§ in

iJZiebertiefien, n)o an bie äKü^en ber ^Bäuerinnen 33änber mit @d)Ieifen (©(^lup^jen)

Qngel)eftet äu njerben pflegen. ®o§ gemein^o(^beut[c^e SBort ©(^Iei[e i[t un=
£efonnt, efcen fo ba§ weftfälifi^snieberriieinif^e <Btxid u. bg(.

2) ^Pantoffel, §umal ber jum 5|3antojfet burt^ S'Jiebertretung ober 216=

f(^neibung ber Üap^Q gemoc^te ©c^u^. 58rem. 2B33. 4, 844, roo SlufTe [te(;t.

schlappen, schluppchen, f^lürfenb , »üie in ©^lu^^jen, ein{)erge[)en. 68
gilt biefe gorm für eine berfcere, niebrigcre gorm be§ in g(ei(f)er 33ebeutung
übli(j)en 2Borte§ Schlappe. Latsche (f. b.) ift jttsar XJern^onbten, o6er bo^ fce^

ftimt üerft^tebenen ©inne§.

Scllliippe fem., 3ii| in ber .ipaut in golge einer SSerwunbung: „ene
Slüppe fingers bret"; 23reite ber SSunbe. 2iße[tfälifd^e§ .ipeffen.

©trobtmann Id. Osnabr. ©. 214 J)ot Slop in berfeißen 23ebeutung;

barauS 23rem. 2023. 4, 840-841.

I§cllliisiz;el. .§effif(^e 5He(^t§formel : „einem ben ©t^Iü^el ouf§
©ra6 legen'', b. I). be§ SSerftorfcenen ©djulben ni(^t bejalen ttJoClen. ßftor
t. 9ftec[;t§gel. 1 ,

§. 1566. 9Zo(^ je^t ift biefe ^^ormel fcefaunt unb ^in unb
ivieber üblic^.

Scllllittc fem., in ben fdi^fifc^eu unb n)eftfälif(^en S)iftri!ten Slüte,

^rug Don ct)Unbrifc[;er gorm njie berfelbe 3. 23. für ba§ ©etterfer SBa^er gebraucht

icirb; gettfdjlutte (Delfrugj on ber ©iemel ift Slüte fd;le(^t«>eg nur ber

Deltrug), (S^igf (flutte (Eszig slulen 1430 in ©rebcnftein). S^Jiebert^effen,

fonft unbefannt.

Terscliitialieii tvar el)ebem üblicher al§ ^eut ju. SEoge; 5. 93. fagt

1657 eine angeblid)e ß^u^crin in ßfdjwege: „wenn e§ eu(^ nii^t t)erf(^mät)en

wolte, fo ivolte id) (Sd;iüac\er ©igtuSn etiua^ ju trinden geben unb j^n ein

btf3gen fc^mieren"; ^eulige§ SogeS ift e8 nur no(^ im ©(^malfoIbif(^en in ent«

fteUter ^orm ge6räu(^lic^ : „es verschmüst mich"- (b. i. verschmäst, verschmähet),

eS öerbrie^t mid}. ©agegen ift oUgemein, boraS in 9^ieberl)effen unb 3iegen{;ain,

übti^ ba§ 2Bort

'verscllitldlisaitl in ber 23ebeutung em)3finbli(^ , bur(^ £ränfung
gereijt, fo ba^ man nunmehr bon bem §ur 93egüttgung dargebotenen nid)t§ ans

nehmen mog.

2lu(| fc^mä^en, ©c^ma«^ ift \^^i burc^auS nid)t me^r boItgübti(^,

toä^renb biefe SBörter in altern fjeffifc^en SSer^orprotofotten, Befonber^ be§ 16. 3ar=

^unbertS, häufig erfdjeinen; feltfamer Sßeife conjugiert fl^mä§en faft burc^s

gängig ftorf: „ba§ er ben 8anbfne(^t — gef^meljen bnb gefi^olten ^at"

Sßttterer SSulJregifter bon 1591 unb öfter.

9Sgt. ©c^meller 3, 467—468.

ScIiiiiakiicKe fem., meift ^turotifc^: Schmakucken, teere 9tu8flu(^t,

3ntrigue. 9t(lgcmein gebraudjlid).

Sclliiialtllier, ^Winb; eine nod) ^in unb luieber borfommenbe 23e=

jei(^nung. Ueblidier ift jejjt nod)

Schmalleder, SRinbSteber.
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!§clllliailfl msc. , ba6 in Reffen (mit 5tu6[(^Iu^ üon ©(^malfalben) au8*

fd)(ic|3Uc^ gebrauchte SBort für baS gemeinf)od}beut[(i)e 9la^m. smand, crema,

in einem Vocabularius rerum be§ 15. 3§' Hoffmann horae belg. 7, 34.

2)Jetapl}ori[(^ : ber ©(^manb öon, einer ©ac^e = ba§ 23e[te, bet

^auiptüorteil, ber ßömenanteil; fe^r übli(^er ©ebrautf). ©(^manbgefi(^t, ®e\\^t

mit tt3ei(^li(^en Sögen, jarte unD matte ^{)^[iognomie. ©d)manbmaul, ßeäermaul.

©(^manbfauce. ©(^manbf u(^en. <Sc^manben6rob (ba§ -en wie

in 3)?ufen6rob).

®§ ge^t ttjie <S(i^manb = e§ ge^t ganj Uidjt, ge^t öortrefffic^ Don

Statten; fe^r gewü^nlii^er 2Sergtei(^, [ogar: „ba§ SJ^e^ct fcfjneibet wie ©(^manb".

ßanb (d. §. jubereiteter (grbboben) wie ©(^manb, übli(^e, kfonberl

in SKelfungcn iinb Umgegenb geläufige 23ergtei(^ung.

IScIiiuatter, Schmetter msc. (ßchmadder^, wei(^et ^ot, befonberS

©tro|entüt. 3" 9'?iebert)e[fen fe^r geloufige 23e§etc^nung.

scliinatteril , schmettern , ba§ 2{u§einanberfpri|en be§ weilten ^oteS.

3n ber gcmein^od;beut[(^en 23ebeutun§ i[t ba§ 2Bort ^(^mettern bem SSolfe gänsUi^

unbefannt.

{Sclunatz msc, ^u[f; ba§ neben 3)?aur am meiften in §e[[en für ^uff

übltdie äöort; weit feltner ü)2unb§ (f. b.).

sclimetzeift , füffen. „®. Earlftabt ^ot fi(^ mit grow SSernunfft ge»

l^er|t, tonb ^at bie auff ber Sanjel gef(^me^t". M. Jpermann 23raun Labia

eacerdolis. ©ie^en 1615. .4. 231. 23b.

scliitieisKen, üblit^fter 2Iu§bru(S in Reffen

1) für f(plagen,

2) für werfen im ©innc be§ ^inwerfen§, 9'Zieberwerfen§ : ,/f(^mei^ baS

©tro^ herunter"; „fc§mei| ben ©^emel ni(^t fo ^in",

^climetsclie fem., bie ®ro§mürfe. ®uben§berg, ^^elgberg, j5ri|Iar

unb Umgegenb,

scliiiileren ,
?in .Reffen ber au§f(^Iie§Ii{^e 2Iu§bru(f für fc^mei^^eüi,

wel(^e§ 2Eort bem ^ol!e gänjUc^ unbefannt ift. „®arna^ ^ahi ©eibert ©(^nabelS

2;o(^ter fi^ wieber cingef^miert" SD^arb. ^ejen^roceffacten ü. 1673. „3(^

wei^ wol , ba| ©ie aud; aQe ©onntage im fc{)Warjen gratf ju ^. '^. Qe^en unb

hd i^m fdjmieren unb IccEen" jornige unb für .!peffen fe^r »er^ängni§tiott ge»

worbene 5inrebe on einen ©tattmeifter im ©ommer be§ 3o^r§ 1837.

Scliiiiick.e fem., bie ©^ji^e ber ^eitfi^enf^nur , wa§ nieber§effif(^

©c^mi^, im födjfifc^en .Ipeffen <^^'K>a^z I)ei|t. Dbergraffd)oft §anau.

licllinitj!; msc, im oftUi^en Jpefjen ber üon 3wirn gejloi^tene 3tnfa| (xxi

ber lebernen ©^nur ter ^eit[d)e (ga^rpeitfc^e, ga^rgif(f)el, benn bie 2l(fergif(^et

feot in ber 9JegeI feinen ©(^mi^), wel(j^er jum Älatfi^en bient. 9tn ber 2Bat«

be(ilf(^en ©tenje wirb ftatt ©(^mi^ ©(^worfe fem. ober <B6:)\va.d masc gebraut^t,

im weftlid)en Reffen, 3icgen^ain unb Dber[)effen, ^ört man nur ^^a^rfi^nur.

3wif(^en bem ©(^mi^ unb ber ?peitf(^enf(^nur wirb bie 3Serbinbung bur(| ein

ftdrfereg ^wirngejtedjt vermittelt, wel^eS 23ef(^Iag ober ©d^tag genannt wirb

SSgl. Scimicke.

©. 3eitf(^rift f. ^eff. ®ef^. u. ß^. 4, 88-89.

sclimltzlicli, ehrenrührig; e^ebem ^ier wie anberwart^ im ®e6rau(^e,

je|t auSgeftorben , inbeS bo(| erft am (Snbe be§ vorigen 3^^^""^"*^- 3»^ i^en

altern ®eric^t§acten , 23u^regiftern u. bgt. fommt ba§ 2Bort du^erft I)aufig »or,
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imb jwar nii^t Hojj ou§ ber geber ber %i§tak unb 5lbüocaten
, fonbern auc^ in

ben 2tu§fagen ber 3^"9cn/ ^eren ^rotofoöe oft mit befonberer (Sorgfalt Die

5ßoIf§au§brüc!e wiebergeben. „on feinen e^ren unb gutem leumutf) f(^mi^Ud^
ober nachteilig" , ü6li(f)e gormel, »on 1580—1700 in ben Slcten §u finben.

„ber ©enunciator ift gerant unb gelauffen, bei) einem »nb onberm juerfa^ren,

ob er nic^t ein ünb anber§ bf 23eflagttn ju fageu gehabt, njaS f(^mi^Ii(^e§
er nur get)ört, bem Jperrn 9ffi(^ter referirt". 3D?arburger ^ejen^roceffocten to. 1655.

sclimorg^eii, barben. 3m gulbaif^en unb ©c§malfalbif(^en. SSiel*

leitet ein deminutio Don schmorren.

9?einiüalb t)enneb. 3b. 1, 143.

scliinorreu , versclmorren , auStroÄnen, toertrodnen, berborren. ^in
unb nsieber iibU(^. „be^ bem ^e^li(^en, toerfcfimorreten ®ieb onb ©(fielmen

om ©algen" tirt^^of Senbunmut 1602. 9Jo. 300. @. 437.

S^^tc^t unmögti(^ ift e§, ba^ »on biefem 2Borte ba§ üb(i(^e SBort

Scltlltirrcil, ausammenschnurren, verschnurren nur eine ©eterioration

ift. ß§ bebeutet baffetbe eintrocknen , unb njirb §. 33. »on einem fialbüerbrannten

Söraten, »on gelroiinetem Obfte, »on bem »erttjelften menf(^ü(^en £'ör)3er ganj
gei»ö§nli(^ gebraudjt.

l^cliniiBCll msc, ein ftiffer 3)?enf(^, ber jebot^ me^r in \i^ trägt, al§

ei ben Slnfc^ein ^at, §u bem mon fid) biefe§ unb jeneg §u »erfe^en ^ot ober nirf)t

»erfef)en fodte. „.^intern ©c^mu(f)en fott mon§ fudjen". <Bä)waim.

fsclimiidelicli, schmuddelich, unfauber, m<i)t gehörig reinli(^, etmaS

f(|mu^ig. 92ieberbeutf(i)er, in Sfiieber^effen fe^r üblit^er 9lu§bruc!, »on Kleibern,

i§au§geräten, »on »erioafc^ener garbe, a\i6) »om regnigen, feui^ten Sßetter ge?

brciud)ti(^. 23rem. aB33. 4, 871. ©c^mibt äBefterm. 3b. ©. 198.

üclliiiiit msc, fc^erjt)ofte ßrbi(^tung, ©t^manf. 3"^ "©oungrunbe üblic^,

fonft ni^t im ®ebrau(^e.

Sclliiacle fem., 9?t6pe ber ©raSarten, namentlich beS .^aferS; ein

au^er^alb Dbert)effen§ , tüo nur Schnäde gebräu(f)Iic^ unb 'JJig^je njeber gebräu;^«

lid) nod^ aud) nur »erftänbli(f) ift, unbefannteg SBort. @§ ift baffelbe, tt)eid)e§

in ber 33ebeutung »on 9tei§, S^'eig bei bem ®i(^ter ©untrer, mit()in al§

norbfct)lefif(^er g5ro»ineiali§mu§ »orfommt, unb »on Stbelung 3, 1588—1589
»er5ei(^net ift.

IScliiiake fem. 1) in Si^ieber* unb Dber^effen mit luSfc^tu^ ber fäc^^

ftf(^cnunb tt)ejtfättfd)en ©iftricte: «oie gemein^o(^beutf(i^, bie größeren SWütfenorten.

2) im raeftfälifc^en unb fäc^fifdien Jpeffen: bie 9tau^e.

Scliiisii»{ic fem. 1) ber äu^erfte 9ianb, bie äu^erfte ©de. „<Se|j

boc^ bie 2;etlcr nt(f)t fo auf bie <S(^na^^e b. ^. fo bi(^t an ben Slifi^ronb,

ba^ fie Ieid)t herabfallen (r)erunter fc^na^^jjen) fönnen. Siögemein üblii^.

2) SSerluft, 9?ad)tcil, 9'iieberlage ; im .Ipaungrunb eben fo gebrou(^t tt)tc gc«

meinl)0(f)beutfc^ ®(i)lapp^.

seliiiafiiiicii. 1) un»erfet)en8 »on einem 5Ranbe :^erabfotIen
;

„tafj

bog ßinb nidjt fd}na)3)3en" l)at Sftor 3, 1418 ganj richtig — lo^ ba§ ouf bem
5lrme getragene J?inb nid)t un»orfid)tiger Steife rüdmärtg überfc{)ragen unb t)erabfa(Ien.

2) ^infen; ber üblii^fte Stugbrud, rvä^renb (jinfen njenig gebraust i»irb.

l§clinaiiperllccl, bag njeltli(^e Sieb im ®egenfa| ju bem geift(i(^en

ßicbe, jumal ober bog leicbtfertige ober obfcöne Sieb, ber eigentliche ©o^en^oucr.

3)ag Sßort ift nur im @djmfllfolbifd;eu üblidj. ©(^melier 3, 492.
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sdliiaiipi^, schnappet, ijorlaut, na[ett)elS, tiorttji^ig. ^vx ^utboif(^en.

©onft in .Reffen auc^ vorschnäppisck.

SSgl. gebschnäppisch.

sclinarbeln , sclmerbeln, [(^neU uiib untierftänbn(^ fpre(^cn, biet

unb unnötiger 2ßeife reben, butc^ bie 9Jafe reben, mit bünner ©timm? i^iel reben,

uüe bie fletnen £inber. Stügemein übli(^.

I§clinarrsclieit neutr., in ©i^malfalben üblii^et ^uSbrud für

1) bag befannte ©^icljeug ber tleinften ^inbet, in ©eftolt einet %a^n(,

VDelc^e mittele be§ im ^""ern onge6ra(f)ten 9tabe§ beim UmfcfiiDenfen einen

ji^narrenben SCon gibt;

2) ben Gryllus siridulus, ©(^narrl)enf(^re(fe , ml^e beim j^liegen einen

ä^ntic^en Saut f)ören lä^t, mt jeneS ©^jieljeug.

I§cllliat fem., ©renje; [oll auc^ gebraucht ttjerben für ©c^nur (SOie^s

fd)nur, womit bie ©tenje abgeme^en wirb). Sin ber 2Befer unb ®iemel, wie

weiterhin in SSeftfalen unb |)anno"öer. Sorem. 2Ö33. 4, 883. ©trobtmann
Id. Osn. ©. 218.

3Sgl. Schnede.

sclinatzen, baS §aar ber grauen§^erfonen glatt fämmen, flet^ten

unb um bie Jg)aarnabet wiiJeln (binben unb jum Kringel brelien). Dberl)effen,

©c^walm. 3n Dberl)e[fen wirb jeboc^, wie auf bem SSogelSbcrge, a\i6) ba§ ®urc^5

Pedjten be§ .!paare§ mit rotem 23anb, fünftli(^en iölumen u. bgl., \üaß im

@ebirggtl)eil ber @ra[fc§aft 3if9f^^N" f(i)eppeln ^ei^t, f(^na|en genannt.

in gar uppeclicher zir ^csna/sse/ uude wol bereit. (Slifabetl)leben 5!)iuti§fa 1,462.

Schnalz msc, baS gef(odl)tene unb um bie -^aarnabel gewidelte .^aar ter

graueng^erfonen ; — in Dberbeffen aud) ber ßo^f^u^ ber Sräute, ©eüatterinnen

unb 3"'^^^^9^^' w^iß bxant (in Dber^effen) fafje auf einem mit tannen«

„jweigen au§gef(f)müdEten wagen, fange unb f^ianne ; um fie faffen etwa 6 braut*

„mäbgenS unti fangen mit. 2lUe im f(^naie, ba§ ift, blostö^fig niit banb unb

„ro^marien gejiret, anä) jween gejiocfttenen tiarjo^jfen". (Sftor bürgert. Slec^tgs

gelel;rfamfeit Der 2eutfc^en. 1757. 1, '293, §. 710.

SSgl. scheppeln, aufsetzen, Bänderwerk; beSgl. Schnilzhaupt.

scknetzer, reinli(^, orbentU(^, »on 3)Jäb(f)en gebräu(^lic^ : „ein f(i^ne^ere§

2J?äb(^en", welcfie§ gleich beim 'änbM buri^ bie ©auberfeit feineS 2lnjug§ unb

bie gierlii^e Haltung gefällt. 2tmt ©(^önftein, norboftli(^e§ Dber^effen.

SClinälillig, wä^Ierif(^ im ß^en. Dber^effen, Dbergraff(^aft. Jg»anau.

eftor 3, 1419.

Schnäuber msc, ein wä^Ierif^er, im (S^en ^iretipS t^uenber 9[Kenf(^.

Dbergraffi^aft Jpanau. 6ben fo wirb in 9?ieberl)effen schnuckig, Schnucker

gebraucht.

f^elinede fem , bie ältere nieberbeutf(!^e gorm be§ ie|t in Reffen allein

üblichen SSorteS SelineiiSe (Sclmeisze?) b. ^. eine§ buri^ ben bieten

3){ittel= unb Sf^ieberwatb get)auenen ©ur^gangeS, 2Bege§, weither in früheren

Seiten, al§ ber ^ang ber ^rammet§Dogel auä bei unS betrieben würbe, jum
3wec! be§ Sluff)ängen§ ber ©^srenfet (®o^nen) biente. D§ne 3**2iff^ ober

bienten biefe ©c^neben urfprungli^ ju ®ren5Weg,en, unb e§ ift Snede nur eine

anbere ^orm Uon Snäl, ©c^nate (f. b.). „1 fl vnd iiij alb von den von

Czyliaxwymar daz jr fehe in die snede gehil". 3D?arburger 9fJe(|nung »on 1487.

g-rifd) 2, 214. 9ii(f)e^ Id. Hamb. ©. 272. 33rem. 2033. 4, 891.

Slbelung 3, 1596. ©clmelter 3, 497. 9ieinwalb 1, 145—146, wo ganj
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rid)tig temerft wixh , bajj ©t^neife ein f^jeciftfrf) ^effifd^et S(u§bru(i für einen

burcl; ben 2BaIb ge£)auenen ®urd)gang Ift. Srft neuetü^ft ift au§ einem 3b«otifon

ber ßifet ba8 SBort y,Schnaise f., ein but^ ben Söalb geijauenet @ang" , alfo

ganj in unferer ©:prac^form unb Sebeutung, jum 33orfd;ein gefommen: From-
mann SDiunbarten 6, 18.

2Batfc^einti(^ finb Schnäde, Schnät unb Schnede ur[)3tüngli(^ ibenti[(^,

unb fcebeuten tt)ie iah ben ßinfcl)nitt, »)cld)er in bie ©renjböume gemacht routbe;

bann ©d^nitt (einen in geraber Sinie gema(f)ten ©(^nitt) üüer^au^t, unb enblid;

@e[d)nittenc§ (Schnäde), abgefc^nittener '^xüzx^, ©eciftel — 9(ii§^e.

l§Cline^el msc, au(^ Schnaegel, Sclmael, Schnei, Schneil gefprocfjen,

bie ^ef[ifd)e gorm be8 ^oc^beut[d)eu sneccho, ©d)nede, limax. äKü biefem SBorte

twei(^t ber ^ef[ifc^e ®ialect üon ber ^od)tieut[d}en nid)t allein
, fonbern auc^ t>on

ber nieberbeutfdjen @prad)e, in tt.'»eld)er ba§ ^od)b. sneccho snigge (autet, ob,

unb fd)lie^t [ic^ glei(^ bem njeftfälifdjen 2)ia(ect (Frommann 3Iutidarten 5, 64)
unb bem ber Sifel (ebbf. 6, 18), iüo snägel unb snaele (te^tcre§ j^^emininum)

gilt, an ba§ 3tngel[äc^[ifd)e unb 9^orbi[d)e an : ag[. snägel (snägl, snael, snegel),

engt, snag, snail, bän. snegel. ®ie yteifebe[(^reibung be§ .g»an§ ©taben au§

Nürnberg (1556. 1557. 4. Sßeltbud), g-ranff. 1567. 2. 33ibl. bes lit. 2Serein§

57. ^ubl. 1859) l)at auf ben erften 33ogen bie I)effif(^e gcrm, lüeiter f)inau§

ift biefelbe, entiueber bur(^ ^rof. (Sii^monn ober njorf(^einlid)er burc^ bie ©e|er,

in ©d^nede umgeänbert. S3(. 31a [im Söeltbuc^]: „anbere fel^ame ®et|ier

meljr fo \t>ir betommen hinten, auc^ itsof ferfc^nellen fo on ben fteinen ^anc^en".

331. 38a „©0 ma(f)ten fte oui^ meiffe 5paternofter, bon einer art ©eefd)neiln".

versclllieclten, lierf(^Ieubern, burc^bringen, gumat mit bem Sieben»

begriff be§ mutiüiUigen 9Serf(^leubern§. 3m J^aungrunb unb Umgegenb fe^r

iiblid)j fonft aber ift e§ mir ni(^t uorgetommen.

schnellen (auc^: schnallen, bo(^ feltner) »erworteilen , betrügen,

©c^r übli(^. „aud) {)aib mi(^ mi;n SScttcr uerforcjet tonb toorfn eilet", „b^

„t)orfnellunge ber frud)te meb bem mo^e, ba8 e§ clei)ner ift ban in bem
„gerid)te jcu 33fcrlaibfd;en" 5(cten tion 1489, ^amilienftreitigfeiten ber to. 23erlc)3f(^

betr. S)er ©inn bc§ 2tu6brude6 fann gan§ einfach ber fein: fi^nefier f)anbe(n,

als ber SInbere, il)m juüortommen; inbe§ toerbient aud; 33ead)tung, bafj man
ba§ ^3lD^tid)e (Sintaui^en in ba§ 2Bfl§er unb über^au)3t bo§ t)eftige Stuf- unb

2lbjiet)en, wel(^e§ mit bem am ©d)na:p^galgcn , ©djncllgalgen in einem 5lorbe

I)ängenben Delinquenten vorgenommen ujurbe, fd^nellen nannte. SSgl. 2llberu§

Biet. 231. Aaija.

SSgl. ©(^melier 3, 490.

IScIinepper fem,, ber ©d;ncip^gatgen. ^z^i toöllig untergegangene,

mit ber ©ac^c bereite gänjlic^ unbefannt geworbene 58e§ei(^nung.

Hurenschneppe , befonbeis fo genonnt, weit prostibula an ben ©(^na^))=

galgen oor§ug§weife ju fommen )}ftcgten. ^op^i .Ipanbbui^ 5, 351.

Sclinei»per msc, auf ber SBeftfeile be§ §obi(^t§walbe§, an ber

93aune, üblidie 53ejei(^nung beS ^artoffd))fannfu!^en§ , au(^ in benjenigen Ort*

fd)aften biefer ©egenb, too ba§ am i)ei^en SDfen geroftete £artoffeIgebäd (f.

Kauschel, Spanuckel, Schepperling) üblid) ift, ber 'iSlami beffetben, toon weltfern

Schepperling nur eine Sßarietat §u fein fdjeint.

selinetteln, bie ^cffifc^e gorm für ft^netbetn (f. 8tbelung s. v,),

bie Stcfte ber SBalbbäume au6fd;neiben, bie SBalbbäume befdjneiben. ß8 gct)orte

tiefe 2lrbeit ju ben j^roubienftcn , unb würbe bie SCagarbeit glcidjwol um 1600
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mit ^m\ S(r6u§, alfo für bte bamolige ^ett fjocf) genug, \3ergütct. 3n ben ^orft=

unb 9tenteretre(^mingen »on 1590 b\§ in bte brei^iger 3o^re beS 17. 3cirl)unbert§

fomml bie[e§ ©(^ nett ein foft regelmäßig Dor, unb muß mitunter große 3lu§s

bel)nung gehabt ^a6en; fo tt»urbe j. 5B. im ^a^x 1600 öon 59 ^erfonen qu8
SEreigbacf) an einem Sage, toon 24 ^erfonen au§ SBar^enbac^ , gteidjfaüS a\\

einem Stage, im SBoIkrg (je|t SSoüenberg), »on 13 5pcr[onen fünf Sage lang

iii ber (Siben[)art gef(i)nette(t. Jy)eut §u Sage finbet biefe 23e)üirtf(^aftung ber

SSätber bcfantüi^ indjt mel)r ftatt."

seil IIintern, bejeidjnenber 3tu§bru(f im ©(I;malfalbif(f)en für: bur^
bie ^iJafe reben.

SClinippen (sich), ^effift^e SlirSf^rac^e ftatt schnuppen (schnupfen,

schnupfen), \\d) \i^\m\^m , bte 9?afe )3u^en. %a\t au§f(J)IießIi(f) gebrau(^ter Slu8=

brurf, weli^er nur l)in unb njieber eine ä)Jobification erteibet; fo fagt man 5. 33.

im 2(mt ©d)5nftetn: sich schnissen, tt)a8 eine 3'iebenform »on schneuzen ift.

SSgl. schnupfen.

licliiiipiie fem. unb masc, ba§ 95orberteit be§ ^c^3fe§, DBerteil ber

9?afe, bei Spieren. Sin ^pferb ift eine ©(^nip^je, u>cnn e§ eine weiße ^^afen*

fpi|je [)at; eine tt>eiße Saube, beren 2Sorberfo:pf rot ober f«^tt)ar§ ift, beißt Siot*

fd)ni^3)3, ©(^war§f(^ni))^, unb jwar finb biefe (Som^ofita in ber D^egel

magculinifd). „(Sin 23ogel, ift na^e fo groß wie ein ^un, ^at ein lange

©ct)nippen, beine wie ein 9Jeiger". §an§ ©taben 3fJeifebef(^reibung (SBelts

bud;. ^ranff. 1567. 2, 58b).

Scilllillll msc, Schnipchen, Schnipsel neutr, eine ^auptfäd)Ii(^ nur im

Dftti(^en Reffen unb im gulbaifd)en üblid)e ©peife, au§ Ä^äfematte, faurem 'äaijm

unb ©als unb Jtilmmel beftel)enb, wel(^e toor^üglid) jum ©c^niieren auf ba§

S3rob benu^t wirb, unb be§^a(b au(^ ©(^miertäfe genannt wirb.

3m 2lnfange biefe§ 3'i'^§unbert§ war unter ben ^inbern ein £artenfpiel

fel)r üblK^ unter bem Sf^amen Schnipp Schnapp Schnurr Apostolorum. ßS
beftanb baffelbe in einem fe^r einfad)en 3lbfted)en ber nieberen £arten buri^ bie

näd)ft l)D^eren in §wei 9fieil)en 7—10 unb S3ube — 2l§. ®er 9{ei§ be§ ©piele§

beftonb für bie kleinen groftenteilS borin, baß hd jebem Slu§fpielen, weli^eS

möglid)ft raf(^ Don ©tatten gel)en mußte, baS betreffenbe jener t)ier 2Borter

gerufen würbe: 2Ber bte ©ieben ^atte, f^ielte au8 unb rief ©d)nip^, wer bie

5ld)te berfelbcn. gorbe ^atte, folgte mit ©(^na|3^), wer bie ^f^eune ^atte, barauf

mit ©(^nurr, unb wer bie 3^^)"^ ^atte, rief Apostolorum (abgefürjt auc^ Boste-

lorum, Bastelorum) unb jog ben ©tic^ an fid) ; eben fo t)atte ber, weli^er ben

23ubcn befaß, benfelben mit ©djui^:)) auSsufpielen, bie ®ame berfelben ^arbe

folgte mit ©c^naipi) u.
f.

w. ®§ gefjörten mitl)in wenigften§ hier ©))ieler ju

biefem ©:piele; wer bie meiften 3^^" unb 3t§ ^atte, folglii^ bie meiften ©tic|e

ma(^te, war ©ieger. ^""'^i^^" ^^^^ würbe aud) bie ©ad)e umgcfe^rt: ©ieger

war ber, weli^er feine harten juerft Io§ würbe, alfo bie meiften ©ieben ober

Söuben Ijatte, bo(^ ^otte biefe ©^jielform für bie £inber weniger SfJeij.

92euertic^ft l)at au(^ ^ off mann in feinem 3^iotifon bon gotter§leben

(^rommann 2)^unbarten 5, 294) biefeS @^iel erwäl)nt; nur ^at er ba§ un-

»erftänbli(^e SBort Baseiorum, unb weiß bloß tion ber ©))iclform, vermöge beren

ber ©ieg be§ ©))ieler§ in ber möglid)ft baldigen (Sntlebigung üon feinen Porten

6eftel)t, C®ur(^ ba§ unüerftänblic^e Baseiorum würbe inbe§ bem ©^iele ba§

Stnftoßige benommen; bie eigentliche äKeinung war, bie bier 3t))oftel b. %
(Süangcliftcn mit einanber f)3ielcn ju laßen: e§ war ba§ ©i^ni^)3 ©d^na^^J

©dinurr ber §l))o)tel.)
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ficltnitzer msc, ein mit einem runben ^olsernen ©tiel t3erfel)enc§

93te|er, tt3eld)e§ eine furje, bide, ein[d)neibige 0inge l)at; baS Jpau))hverfjeug

ber J?otbfIed)ter (Föllwesmächer) im ©(^malfalbi[c§en [f. Füllfass), auc^ bag
betannte SD^orbinfttument bie[er ^?enfc{)enflo|')e.

^Cllllitzliaiipt (gefproc^en schnitzheid) neulr., ber im <Bd)maliaU

bifc^en [e^r gebräuchliche 2ßeiberfopfpu|, befte^enb au§ einem in ein ©reieiJ ju=

fammengelegten unb um ben bloßen £o))f in ber Sßeife gebunbenen a;uc()c

(„?o)j|3en" genannt), ba^ ber eine 3i)5[el auf ben ©c^eitel ju liegen tommt, bie

beiben anbern aber ouf bet SD^itte ber ©tirn in einer ©(^linge (büsch) \\6}

»ereinigen.

(S§ fann faum ein ^m\\ti fein, ba^ bie[e§ SBort toon Schnalz (f. b.)

bur^ Sntftetlung abgeleitet tft.

iSclimiller (ßchnUUer, Schniller) msc, penis. 5lttgemein übtic^.

SSgl. jebo(^ Büle, Hiller.

SClinupfeil« 1) je^t nur no(^ refiejiö gebraucht: sich schnuppen,

schnippen (f. schnippen), [i(| f(^neujen, bie S'Zafe burc^ 2lu§tt)urf reinigen. ®f)es

bem aber würbe e§ intranfitito gebraui^t; „.^^ena, mliS) t^ier wie ein menf(^

fo^en tonb f(^nupffen !an, tonb olfo bie {)unbe ju \x^ lotfet, würget unb

frtffet". ßubw. ©(^röter§ ©iaconi §u ^omberg £Iag« unb Strauerrebe auf

ÜJ. 2)iori^ 3. äKai 1632 (Monum. sepulcr. 1638. ©. 127).

2) ried^en, »orjuglii^ in meta)5l)orifc^er Sebeutung: Don fern werfen,

a^nen; jumal wirb e§ »on ber Sl^nung einer bro^enben Unanne^mlic^teit ge»

braui^t. 3" biefem ©inn wirb eö niemal§ schnippen, fonbern nur schnupfen,

schnuppen au§gefpro(^en : „er ^ot§ boc^ gefc^nup^t, bap wir i^n nit^t §aben

woUen".
^terju gebort

Schnuppen msc, ba§ 9tte(^bare, in meld:|)^orifc^er SBebeutung: „ben
©(^nu!p^3en riechen", merfen, wo etwo§, unb jwar jum Hebeln, I)inau§ witt.

©e^r übli(^e ^^oiniel.

ÜClinur fem., faft Schnurr, oft au(^ Schnor , aber ftet§ mit fe^r bes

jiimt furj au§gef^3ro*enem SSocal, gefprodjen, bie alte unb rii^tige aSejeii^nung

ber ©(^wiegertodjter, unb nod; immer üblid), ja übU(|er ol§ bie fc^werföÖige

unb unjulreffenbe Sompofition „©(^wiegertot^ter". ©el)r oft wirb, befonberS

im weftU^en Reffen, f(i^on in ^er§felb, ba§ SBort beminuiert: ©c^nurc^en,
©d)nor(ä)e, ©dinörd^e, ©d)ner(^. „bie ßun|etf(^e ©d;nor(^e §u 23otten=

borf" 3Jiarb. §ejenproce[facten to. 1648.

iScIliliir f., ber übliche 2lu8brud für SBonb: feibene, baumwollene,

leinene, wollene ©(^nur. ®a§ SBort Sanb war bi§ in bie jwonjiger 3a^re

biefe§ ^«'^^""^ßrtg toon ©eweben gar ni(^t, nur loon eifernen 33änbern, übli(^,

ift jcbo(^ feitbem au(^ im 9Sol!e nac^ unb nac^ in ©ebraud) gefommen, wirb

ober üou ©c^nur no(^ immer weit überwogen. „Ueber bie ©i^nur ^auen"
ift auc^ t)ier eine wolfSüblidje 9ieben§ort, wie in bem übrigen, befonber§ füblidjen,

®cutfd)lanb: be§ ©uten ju »iel tl)un (ju i^iel e^en unb trinfen), fic^ ein wenig

\3erge{)cn, jumal feine 23efugni§ überft^reiten. Sßgt. ®iut. 2, 107: het ich mit

Worten an keiner stat den schnurschlag uberhawen.

QeSCliniiri* neutr. {Geschnörr , Geschnörch), geringe, unbebputenbe

©ac^en, fleineg ©crüm))el, jumol unnü^er, fleintic^er gJu|. ©el)r üblic^.

Gänsegeschnörr, bie geringen 2l)eile ber ®an§: £opf, §al8, %i\^e,

SKagen, ^erj unb Unterflüget, wel^c jum „©änfejjfeffer" »erwenbet werben.
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Nelinute fem. ®iefe ntebetbeutf(^e ^^otm toon ©c^noiije tft rtrfit olletn

im [ädjfifdjen imb nje[tfälif(^en Reffen, [onbern in gan§ 9?ieber^e[fen fccfannt unb

0rö[tenti)eil§ [etjr Ü6li(^, befonbetS um ben menj(^U(^en 3)hinb tierctditUd; §u be*

geicfinen. ©ngegen ift bie ^o(^beut[(^e %oxm. nirgenbS befannt, no(^ iceniget

gebräu(f)(ic|. 3Sg(. Strotte, mit voel^em SBort e§ eine ä^nlii^e §Bettjanbni§ {)at.

l§cliniltz msc, 9'?a[enf(f)Ieim; fonft au(^, bo(^ feltner, Schnüder

(©(^ottel ^aubtfpr. ©. 1406, bei gifc^art unb fonft), ö]tex Schnüdel, genonnt.

®ie nicberbeufc^e ^orm, t»el(f)e im fä(f)fif(^en unb n3eftfalif(f)en Reffen getrautet

v»itb, tft 2§clllllltt, unb ^iettoon ift bie 93ilbung Schnuttel, Schnuddel, noc^

üblii^er, ouc^ im übrigen .Reffen, al§ Schnüdel. ^n Dberf)effen gilt SchnuU
gerabeju al§ ®(^im)3f»vort := 9to|junge.

©8 ift bie§ bie einjtge 23ilt)ung öon f(^neu3en, n)el(^e (au^er Schnüle)

in Reffen tsorfommt.

ßftor 3, 1418. ,

SSclidde, Schande msc, f(^(e(^tcr, getinger, niebrig benfenber SDJenfrf^

2)a§ SBort, eigentlich ^ebräifc^ (^^'^j 9Scrad)tung)
,

gebort urf))rüngli(^ ber

SiibenfpradyC ju, ^at fid) ober in^ bie 93ol{§f))ra(^e fef)r ftarf eingebürgert,

eftor 3, 1418. (gür „§ünbin" ift jeboi^ baS 5ffiort nic^t, wie Sftor angibt,

gebräu(^tt(^).

SSgL ©(^mibt SBefterw. 3b. ©. 178.

sclidfel adj. unb adv., f(^Iec^t, gemein, niebrig, tjon 232enf(|en unb
©ai^en gebrouc^t.

Schofel neuir., f(^Ie(^te8, gänjli(^ unbrauchbare^ 3^"9) nii^tgnjürbige

3)?enf*en. ®o§ Sßort ift ^ebräiff^, ^H^^y ""^ geprt urf^jrünglii^ au(^ ber

3ubenf^)ra(^e an, ift aber fe^r atigemein" ubli(^ , au^ au^er^alb be§ 2Serfe§re§

mit Suiien«

Scliöfeeil plur. lanl. (feiten Schoke im ©ing., unb bann bo(^ lieber

Schoken gefpro(^en, maScuIinifd)j ,
grober, ))Ium)5er, unformlii^er ©(^u§; ©d^u^

in »erai^tenber SBeife „er fommt mit ©c^oten tooü ©red ing .§ou§". grütiers

^w allgemein, unb gvcar bi§ in bie ^ß^eren ©tänbe I)inein, in ^iieberlieffen

üblich; je^t »irb baS 2Bort, wenn gleich immer no(^ befannt, nur no(| feiten

gebrout^t.

©trobtmonn Id. Osnabr. ©. 203. Srern. SBS. 4, 596—597, m
©trebtmann nii^t ^ätte gctabelt werben bürfen, ba ber toon i§m angegebene

@ebrou(^ be§ 2ßorte§ eben aui^ ber I)effif(^e ®ebrau(^ ift.

^clldlliOlz nennt man in SfJieberlieffen bie fd^malen, ))Iatt gehauenen

^oljftüde, wcldie in bie ®efa(^e be§ aufgejimmerten J^aufe§ fenfred)t (in bie

^öben [®eden] I)ori§ontaO eingeftedt, nad)l)er, n)o§ bie in bie ®efad)e eingefe^ten

©(^oll)öIjer betrifft, mit gi^gerten I)ori5ontal bur(^fIod)ten, unb bonn mit ©tro^s

Ief)m gefleibt (bie in bie SDeden eingefe|ten aui^ mit ©tro§Ie§m umwidelt)

werben. 3n Dber^effen SHcksieckerh

schalen, ©(^olpljer einfteden.

©§ ift biefeS scholen, Schölholz eine ben ©ialeft gemäße Silbung be8

lang gemadtten a in bem SSorte scala, ©i^ole, ju 6. dagegen fpri(|t man
3. h. bie SSerfi^alung ber- S3rüden u. bgl. nii^t mit 6, fonbern mit ä.

SSgl. Weifstecken, Spilslecken.

sciloeil« S^d SDrt§namen ober brei in Jpeffen jeigen noc^ bie ur*

fprünglid)e 23ebeutung toon f(f)on: speciosus, speclabilis, )xia§ fic|)tbar ift, in ba§

tlugc fällt, weit in ba§ ßanb ^inein leu^tet.
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©§ [inb ba§ bie Setben ©(^oneberg, ber eine 5tvi[(|en Hofgeismar unb

^ümme, ber ©i^ ber uralten ®t)naften üom Sconinberge, ber ^eröorrogenbfte

Söerg auf ber SBcftfeite be§ 5Rein()arbgn)albe§ unb im ^e[fi[(^en ®iemeltl)al; ber

Qubere, ein 93etg mit urolter Äirrfje bei 9ioU0()aufcn , bie ^ertoorragenbfte .Ipo^e

im obern ©(^walmt^al. Sben ba^in gel)Drt wcl au(^ ber ®cJ)on[tein, eine

SBurg, njeldje groar feinen großen Umfrei^ bel)erf(^te, aber bo(^ unter ben übrigen

^o^en \x6) bemerfbar ma(f)te (je^t toom SBalb toerbedt}. Unter bem ©c6ön[tein

liegt ©d)önau.
SBie e§ mit ©(^onbai^ unb ©(^önborn fii^ t)erplt, njöre noi^ 5U

unterfud)en ; toiellei(^t liegt biefen 9?amen nic^t skäuns, schoni, [onbern bog no(^

ni(^t aufgeflörte scam, scan (©c^anfulba, ©diemmern) ju ©runbe.

S^it ©d;Dnftabt fann eS \\^ uerljalten n)ie mit ©(^oneberg; ©(i^ön=

felb aber trägt feinen 9Jamen wen bem Erbauer, bem ©enerallieutenant Don

©(fjonfelb.

schoen Brod f. 93rob.

Scllöps, §ammel. fDiefe§ flawjifdie SBort (scopec) ift in Reffen buri^*

au§ ni(^t nur ni(f)t ubli(f), fonbern oud) nii^t gefannt unb nii^t Kerftanben.

Sluffaflenb ift e§ be§^alb, ba| eS gteidjitjol bei (Smmeri(^ (granfenberger ®e=

n)ont)eiten Schmincke Monim. hass. 2, 707), ber bo(i) fonft ni<^t§ meniger al§

eine toon bem SSolf§gebrau(J)e fi(f) entfernenbe ©^ra(^e ^at, »orfommt: tzeygeln

vnde schüff'sier (Riegen unb ©^ö^jfe).

iScllorling msc, auc^ Sdürling, gef(^orene§ 2QBottentoie§. „mx) hamels

schorlynges hüde, dy gefallen worn" Hornberger 3ffe(^nung Don 1416. y^schor-

litiges feile" Äaffeler 9Je(^nung Don 1453. „fe(^§ ©(^irlingS l)cube'' 9?auf(^eni

berger 9te(^nung toon 1596 u. ü. fiut^er nannte befantli(^ bie 2)?önc§e ©d)ür=
linge ßiSt. ©u^)))t. i, 443b u. a. ©t.

licliorn msc. 1) in Dber^effen: eine ßrbfc^otle, ein ©tucE jufammen^

^ängenben ßrbboben§. 5ßgt. %x'\\<^ 2, 221a, wo au§ bem Hofianbifc^en

©d)orre, cespes unb ©(^ore, alluvies angefüi)rt wirb, wa§ fid) t)terl)cr ju

fügen f(^eint. ©0 ^at aud) H^^^"^^* t»on gri^lar liet von troye v. 1793:

uf einen felsechlen schorn.

2) in 9iiebet^effen unb gulba: ein eigentümliches Söeijengebäd: ein mits

unter 2 %\x^ langer, 8 3»^ breiter, glatter, oblonger aber an ben ©eiten auS^

gcbaud)ter, an ben toerfd)mälertcn ßnbcn mit je jwei umgebogenen Ho'^"^'^"^^^*

fe^ciier, auf ber Dberfcite mit einem §o))fartigen Steiggefledit belegter loderer

£u(^en. ®iefe 9(rt Ä'U(^en, bie in Dberljeffen nid}t ©(^orn, fonbern S^eujaljrgi

wed ^cifit, wirb ju 9'ieu|af)r in ganj 3lltl)tf]en unb im gulbaifd)en toon ben

ftabtifd^en 33edern ^au))tfäd)li(^ für ba§ ßanbcolf gebaden, unb Don le^terem

eifrig gefauft. 2[Bie f(^on in ältefter ^^it bie ©itte, ju Sleuja^r ein wei^eS

23rob, ein fct)one§ 58rob (f. iörob) ju fc^enfen, üblid) war, fo ift in 9lltt)effen

unb ^ulba e§ unßerbrü(^li(^e ©itte bei bem SanbßolE, ba^ bie ^aten ju ^ieu*

ja^r ben Don il)nen au8 ber 2;aufe gehobenen ^inbern einen ©(f)orn, 9?eujal)r6s

fd}orn (9(euja^r8wed) fd)enfen. 3n (5^a"ff"ict fü^ii^t biefe§ @ebäd ben slamen

S3ubenid)enfel, erfc^eint ober unter bieftm Dkmen nur in fleinfter gorm unb

als gewö^nlid)e§ ©eböd.

Db bie nieber^effif(^e unb fulboifdje ^Benennung Schom au§ ber unter

1) oufgefü{)rten 93ebeutung, ober ou§ bem- in ^ronfen übli(^en Sporte Schoren

msc, welches ©^oten, ©i^oufel bebeutet (^ieinwalb ^enneb. 3^1. 2, 160.

©(^melier 2, 395) fi(^ entwidelt l^ot, mu^ ba^in geftellt bleiben.
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schörnericht (genjD^ntii^ schirnericht gef^roc^en), in DBer^effen bte (5igen=

f(^o[t be§ (Srbbobeng, Dermoge beren berfelbe üetm Umbret^en gro^e ©d^odcn
bilbet — ftrengcr, fd^njerer ßrbboben.

©. Seitfc^r. f. f)e[f. ®e[c^. u. ßanbegtunbe 4, 88.

SSgl. Schär.

ScllOSZ msc. ©ef(I)o|, §I6ga6e; — würbe im Stnfange biefeS ^ar*

l^utibertS noc^ oft gebort, imb foQ i^in unb icieber, jumat in ben nieberbcutfci)en

©egenben Jpe[fen§, ^ier in ber g^orm Schot, no(^ je^t nii^t ganj ouper ©ebrauc^

gefommen fein. 3" ben älteren ©(griffen unb Urfunben häufig.

Beckerschosz. Bierschosz. „ungeltum de cerevisia, quod dicitur hier-

schos^; ungellum pislorium, quod dicitur beckerschoy, Mitgaben in §ri|lar, ttjeldje

gu ben ®efallen ber ßon (Söwenftein;) ©^weinSberg gehörten. Uxt D. 18. ©c^)t.

1362. 2Ben(! 2, Urf. 33. ©. 273.

Eidgeschosz, Slbgofce toom SSermogen, ©ewerbe, lucti^ie ouf ben (Sib ^in

fceftimt ttjurbe. „ba^ er ni(^t ju .Ipaufe fonbern uff tem D?otl)au§ het} SSerferti«

gung be§ e^btgefi^o^ gewesen". SluSfage be§ 23raumeifter§ StnbreaS Sf^cufi^äfer

8U ^ranfenberg 8. gebr. 1697.

ISellösscil msc. nennt man im .ipaungrunbe bie innere D^ocftafrf^e,

fcefonberS auÄ bie unter bem 9Jo(fe ber SBeiber angebrai^te, angenäljete ober

angebunbene Safere. 9SgI. Garge, Diesack.

l§cllOteilSC]ieilSCl, auc§ Schotenschausel gef^)ro($en (btc§ meift

tm j^ulbaifc^en) neutr., bie §tgur au8 ßumj^en, wetclie in bie (Srbfen unb etwa

auc^* fonft in bo§ reifenbe ©etreibe geftetlt wirb, um bie 3S6geI ju »erf^eui^en

;

fe^r iiblic^ ift ou^erbem ber ®ebrau(^ biefeg 2Borte§ ju SSergleid^ungen unb im

tro^ifi^en ©inne. ^i^^"^'«^ überall gebroud)li^, am iibli(^ften im gulbaifc^en

unb ^er§felbif(^en.

ScllÖZlvage (ober Schoezwage ?) fem., ©(^neUwage. „Ouch ensal

keyn bruder noch sin gesinde nicht koufen mit der schozwagin garn daz yme

czu notze kommen möge", ©totuten ber 3}ii(f)el§brüber in j^^i^lar non 1387

bei galcEcn^emer ©täbte unb ©tifter 2, 209. (SS foü biefeg 2Bort aii^

\päkx, ja norf) am (Snbe be§ öoiigen ^ot^unbertg in nieber^effifd)en ©tobten in

Üebung gewefen fein ; mir ift e§ nirgenb§ al§ in ber angegebenen ©teile begegnet,

unb aud) bie SBörterbiii^er ermangeln beffelben, mit 2lu§nat)me üon ©c^erj-

Oberlin, weither ©. 1435 au§ einem Sßocabular bon 1482 anführt: schosstcag,

librilla.

sclirageln, unfidjcr ge^en, wanfen, nomentlit^ au8 Sllter§f(f)wci^c,

ßranfl)eit§f(^wäc^e, bo(^ a\x6) in golge üon Strunfen^eit. 2BoI ol)ne ä^v^'^^

eine SSerbalbiltung üon fi^räg -= f^rägelu, fc^räg ge^en. Dberl)cffen, fcnft

ni^t erhört, ßftor 3, 1419.

Scliragen msc, 33a^re, Befonberg ©argba^re, Stobtenba^re. 9?ur im

@(|molfalbifct)en übtic^. ©c^meüer 3, 509. Srem. 3BS8. 4, 689.

S§ mu^ biefeS SBort ober el)ebem au(^ SSegeic^nung eine§ glu|fo^rjeuge§,

irgenb einer 2trt üon Siac^cn, ober allenfoUg eine§ gifdiergeräteS gewefen fein;

„Ez sal ouch mit dem schrägen nymanl faren zusehen Ostern vnde senle Martins

tagen, uss gescheiden ab eyn uffloif des wassirs wurde, so mag ein iglich daz

thunj — — her mag ouch mit deme digken harnen vnde schrägen in allen

isferten faren vnd gebruchen". tlngebrudte Urfunbe ber gifi^erjunft ju SBijjen*

Raufen uom S^i^§ania§tage 1445.
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^cliraiiie fem., ©ornnjtnbe, ou§ einem ©efted mit breparen gfügeln
tefte§enb. SKerragegenb.

®e§ört Viol ju Schrägen, wetc^eS im StOgemeinen ein ©eftett mit S3einen
6ejeid§net.

sclirantmeil, ein in ber ©(^riftf)5ta(^e, wo nur ba§ ©uBftantito

©(^ramme üblicf) i[t, ni«^t fonberlic^ gebräui^lii^eg SGBort, ift in bct I)ef[ifc^en

5ßolt§fprad)e ein fc^r geiDÖ^nlic^ gebtauc^te§, meift reflegtto: fi(^ f(i)rammen b. ^.

fic^ butd) 2lnftteifen an einen garten ober fi^arfen ©egenftanb »ernjunben. 2(ucl)

iDtrb ba§ ©ubftantiti ©(^ramme nur üon berartigen SSernjnnbungen gebrau(^t;

einen ©äbel^ieb 3. 93., njeli^en bie ©(i)riftfprac£)e iin6ebentli(^ eine ©Gramme
nennt, tcürbe bie SSolf§[^ra(^e niemals fo begei(^nen.

selirappeii, fra^enb fc^ofcen, [i^orren. „©elfte MUn (©(^vrorj^

wurjeln, frifc^e Äartoffeln) fd^ra^^jen"; „ben ^alf (bie SCünc^e) öon ber SBanb
f(^ra^5^)en" ; einen S3aum fd^ro))^en" bie abgeftorbene 9Jinbe abtragen; „fici) bie

gü^e abfct)rav^5en" ben ©c^mu^ »on ben ©^ut)en atfra^en u. bgl.; „ben Äe§el
fc^raip^jen" , ausfragen nad) üollenbetem ^oi^en (beS ^"'^^[«^enmiifeö 3. 33.).

!D?etapl)orif(^: ©elb jufammen [(^arren, geijig fein, „geschynl unde geschrappin"

SB. ©erftenberger bei Schminke Mon. hass. 2, 429; njo bie [tarfc 6on=
jugotion beS 2Borte8 bemerfen^mert i)"t.

Kesselschrappe fem., ^nftrument, um ben Äe§el auSäufra^en, tooju ba

wo e§ SKufc^eln gibt, bie 3)?u[(^el[«^aten toerwenbet werben.

Schrapper msc, meift nur in figürli^em ©inn : ein ©einiger, J^o6fü(^tiger.

Barischrapper y t)erä(^tli(^ für Söorbierer.

5Ric^e^ J^amb. ^^b. @. 241. ©trobtmann Id. Osn. ©. 205 (nur
ba^ in biefem S)ialect ba§ SBort mit »erbo^j^jelter 3D?ebia gef^jroÄen wirb.).

Sorem. 2023. 4, 692 f. ©^mibt Sßefterw. 3b. ©. 209.

schrappchen, grequentatiö Don schrappen, befonber§ im fi9ürli(^en ©inne
übli(^.

sdirebclien, rau^ unb ^art werben: ba§ SBort bejeic^net bie 2Bir=

fung beS mäßigen grofteg auf ben wei(^en ©rbboben: „e§ I)at bie S^Jad^t ein

wenig gefd)reb(^t", „e§ l)ai gcfi^rebi^t, fo ba§ e§ gonj fd)ravvlicl}t war",

b. f). auf bem Ui^t gefrornen ^ot übel gu ge^en wor. Dber^effen, .!g>er§felb.

SSgl. schräken, woüou biefe§ äßort, mit 93eibe{)altung be§ urfprün glichen

w, jeboc^ unter 3Ser^ärtung beffelben in b, ein 3)eminuti»um unb ^requentati=

Dum ift, unter schrö. beschreben finbet fi(f) in 9?ot^e§ t^üring. 6t)ronif

(ßiliencron ©. 83), worüber fic^ F. Bech ou^crt Pfeiffer Germania 5, 236

;

e§ bebeutet bort congelare: daz wajjer was beschrebit.

3n y^Jieber^effcn rusperu, rusperig, w. f.

sclireien, ber in 9?i£ber^effen unb in ber Dbergraff(^oft .§anau nät^ft

freifd)en übli(^fte 2(u8bruct für weinen; inbe§ conjugiert f (freien in biefer

3?ebeutung ni(f)t ftarf, fonbern fd^wac^: ic^fc^reite, gefc^reit. S'^eben f(i)reien

ift t)in unl) wieber in 2Iltt)effen Ci\\6) Reuten (gef;?r. hüllen, hillen) üblic^, unb fott

an ber untern SSerra überwiegenb gebräui^ti*^ fein. SSgl. flennen, gerren, greinen.

besclureicn, be^ejen. Ueberaü übli^.

Sesclireikraut, im ©(^maifalbifc^en ber ^ame bon gwei g>^anjen:

Stachys recia unb Erigeron acre, bod) toorjugSweife ber erfteren, welche ju

gleid)em ®ebrau(^e öerwenbet werben: bie befd^rieenen £inber werben gegen ba§

^ef(freien mit biefen Krautern, om meiftcn mit Stachys, geraufter t.
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91eintüalb 1, 108,' welcher jebo(^ Galeopsis Ladanum a\B S3e[(^reifraut

QngiBt; bo§ Urf^rrmglic^fte iwirb bie [tarfrie(t;enbe Stachys fein.

sclireckeil unb seliricken, urf^ritngtti^ : f^jringen. SDa^er

noc§ tel^t:

Schrick msc, ©jjtung; bo(| nur: „ba§ ©Ia§ ^at eineif ©«^rid", ^In

unb hiebet übü*.

Schrecksleine, in 2)?ar6urg grole in ber ßa^n hinter bem beutf(^en Jpaufe

Itegenbe ©teine, auf benen man, toon einem (Stein auf ben anbern fpringenb,

bie ßa^n Ü6er[(f)reitet. ®ie ©tubenweiS^eit neueftet Qext nennt fie ©(^ritt=

fteine. (S^e in ben fleineU;. jumat ben nieberbeutf(i)en, ©tobten in Reffen unb
au^er^alf) |^ef[en§ ein ©tra|enpfla[ter gelegt war, lagen in ben ©a^en ä^nli(^e

gro^e ©teine, ouf njclc^en "man ben unergtunbli(^en ©tropenfot über[pringen

mu^te; aud) [ie liieren ©(^recfftetne. S(m längften (jotten bie ©(^re(![teinc

biefer 2(rt fic^ in SSoIfmarfen e'rt)a(ten..— ©onft nennt man je^t ©direiffteine
in ber gen3Öi)nUd>en 93ebeutung .be§ 2Borte§ f^reden btejenigen ©teine, iweldje

an ©trafen; unb §au§-6cEen, an ®infarten u. bgl. gefegt werben, um bie (S(f=

faulen ber .^äufer toor 33ef(J)äbigungen burc§ j^u^rttjerf ju f(^ü|en, ba§ i^u^r;

werf abjuft^reden.

I§clireekenber^er. 6-ine in ^urfac^fen £efonber§ in ben erften

Sauren be§ 16. 3ar^unbert§ g&)3rägte unb nad) bem ©d^redenfeerg (na(^t)er unb
no(^ je^t, Stnnaberg) genannte 9Jiiinje, beren 2Bert 3 ober 3.| guten ®rofd)en

fcetrug. ©iefelbe i[t in .Reffen bi§ jum 3al)re 1806, wenigftenS bem ÜJamen

naä), im @ebrau(^e geblieben, inbem bi§ bal)in, feit bem Öanbtagc ju Sire^fa

1576, bie (Sjemtenfteucr in ©(^redenbergern ou§gefd)(agen würbe: 1 ©t^reden^

berger = 4j Äaffelalbuä auf 100 fl. ©teuercapitol.

9SgI. ßftor t. 9ted)t§gel. 1, §. 2851. ®eff. Elementa juris publ. hass.

©. 379. i^rif^ 2, 224. ßonbeSorbnungen 1, 58 (wo ber ©d)rtdenberger

3u 4.2Ubu§ angefe^t ift) u. a. O.

sclireilieh, bie ©pi^en be§ ju geit wac^fenben 2Bintergetreibe§,

namentlich be§ 2Bci§en§, im grü^ja^r abf(|neiben, um bo8 ©d)ie§en in§ 23lott

p berl^inbern unb fcen .§alm jur 33lütenentwidlung ju ftärfen, ®er ^lusbrud

ift foft nur im gulbaif(^en übli^, im übrigen .Ipeffen fagt man blatten (Ober=

Reffen), dachen u. bgl.

SCliro, schrd adjecl., im ^(ural schrowe, sclirawe, rau^ beim 2tnfüt)ten,

"bann rau^ überl)au))t, fdjlei^t, bürftig, mangelhaft, armfelig. „©ie wäre er^

f(^roden, ba§ ba§ Älnb fo f^roe auggefe^en" (üon einem ^inbe, wel(^e§ bie

©(^winbfud)t-l)at) ©fd)weger .^ejen^jroceffacten Don 1657. „3n fü|er f^reub

unb 3o 9'iun finget unb-feib fro^, llnfer§ ^erjen SBonne Siegt in ber £ri)5^en

f(^rjD" ^eff. @efangbu(^ beS ßanbgr. 3)iori^ üon 1607, in ber Ueberfe^ung toon

In dulci jubilo (in monogen Sluggaben §. 5ö. 1634. 12 ber ©rudfc^ler fc^o^;

richtig wieber in einer ber legten Slusgaben 1677: ®eiftl. ©efänge ; Äaffel,

©d)abewi^ ©. 21). „ein f(^roe§ 5pferb" ein übel gena^rte§, armfeligei ^ferb;

„ein f^roeg S^en" b. l). eine grobe, ungeft^melste ©))eife; „.e§ ge^t mir gar

fdjro". 3n ganj Jpeffen übli(^, wie iii 9Jorbfranfen (©i^meUer 3, 509), am
9il)ein unb ant)erwärt§. '^m fäc^fifc^en unb weftfälift^en Reffen lautet ba§ Sort
schrejf, plur. schreice, inbe§ wirb schrewe au(^ im ©ingular gebraud)t, §umal

wenn bo8 folgenbe 2öort mit sinem ßonfonant anfangt; anberwartS in Siiebers

beutf(^lanb ft^rage (wie bort oft w in g »erwarbelt wirb) unb f(^rabe;

englifi^ schrewd, schrovetid.

ißitmar, Sbiotifon. 24
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23gt. Haupt ju Neidhart 76, 24. F. Bech in Pfeiffers Germania

5, 236.

©8 Gebeutet schrd afcer auc^ figütlid) rau^, ni(|t leii^t ju r}anb^a6en,

berB: „ber ^at ein schrä 3)?aul" er i[t berb im Slnttüortcn, munbfertig, niei^

fi(^ tt5ol JU Reifen (2tmt ©(^önftein); „ber i[t sclirä genug" ber tft ))fiffig

(^aungtunb) ; ein Schrower, ein fluger, munb= unb tl)atfertiger 3Kenfd;. (Deftl.

Dbcrtieffen).

schräen, schrahen, rau^ Werben, toon ber {ärbo£erf(ä(|e , n>elrf;e buri^ ben

%xa\t rau^ njirb: es schräet, bie ßrbe überjie^l ]\6) mit einer bünnen groftrinbe;

^aungrunb. ^a§ ^requentatiü toon schräen ift schrehchen n). f.

Schrabigkeü fem., 9iaut)igfeit, ©ürftigfeit. ^m g-ulbaifd^en unb anbcrs

ttJÄrtS. Schrä fem., bie 33oumrinbe. 3"^ fä(^fifd)en unb tt)e[tfälifd)en .!g>e[)cn.

©. 3eitfc^rift f. '^eff. ®efc^. u. Sanbeöf. 4, 89.

SCliröggen, verschröggen, »erfarennen la^en, »erfengen. 2BeftfäIif(^e§

Reffen, ©eminuiert: schroegeln, rerschroegeln, [engen, toerfengen; in 2öolf§ogen

ixbivS), 2Bar[(^einIi(^ ju schrd geI)Drig.

©trobtmonn Id. Osn. ©. 206: „fc^röggen, leitet brennen". |58rem.

2023. 4, 698.

SCliroten, einen großem, tiefer eingreifenben Sinfi^nitt mit einem

gröberen ^nftrument morfien , im ©egenfa^ gegen „f(f)neiben" , tt»el(f)e§ einen mit

einem feineren 3")t^unißnt gemod)ten tieineren unb f(^ärferen ©c^nitt bejeii^net.

Söoumftämme iverben nlt^t in £lö|e geft^nitten (man fi^neibet nur 2)ielen),

fonbern gefifiroten mit ber ©(^rotfäge. „23rob f(|roten" [meift l)aih fi^erj^

i)aft) grc^e ©tüde 23rob abfifineiben unb in großen 23i|en t)erjel)ren. „boburi^

mir (b. i). n)ir) in SJabt (b. i. rätlid)) befunben, einen v3raben no(^ »nfer

geletgenfjeit »er ben beidjen f)erab ju f(i)rotten; — — tonfer furgenommenen

graben buri^ ben fc^reder weg fo auff a3aurba(^ geet §u f (^rotten" VLxt

be§ ®.D.(5ommentur§ Söoifgang ©c^u^ar gt. SDJilc^ling §u 2)?arburg (be8

f^jätern ^o<S)i unb ®eutf(^mei[ter8) öon 1533.

ISeliriilitiiel fem., SJunjel; bo8 in Reffen au§fd)Iie|Ii(| gebräuchliche

SBort; Diunjel ift gänj\li(^ unbe!annt. ©i}nefbo(J)if(^ ttjirb ttjol aü6) ein olte§

SBeib Mtxä^tüdt) „eine ©(^rumipel, ölte ©(^rum^el" genannt.

schruwpelichi, runjltg; i^lei(f)foll§ au8f(J)lie|tid) gebräuchlich.

fDo§ gemeinl)od)teutfd^e SJBort fi^rum^fen ift auä) bem SSoIfe geläufig,

unb mu^ el)ebem ftarf conjugiert ^aben; 3o^. §errariu§ »on bem gemeinen

^\x^ 1533. 4. 231. 55a t)at „uerfc^rum^en brct" (untügtii^ brot, baS nit

gum fauff bient). ©e^r üblic^ ift verschrumpeln, corrugari.

SSgt. ©c^meüer 3, 510, tt)o <Bä}x\xmpü jeboi^ in febr enger unb ^iet

nit^t üblid)er 23ebeutung »ergeic^net ift.

f^cliriinfle fem., 3fit| in ber Jpaut, welcher entfielt, wenn bie ^anb
erft ber 92ä^e unb bonn fofort ber raupen Suft ober ber ^olte ouSgefc^t wirb.

9Jur in biefem ©inne in Jg>effen übli(^, ni<^t, wie anberwärt§, »on jebera 9ti|;

gef))roc^en vüirb Schrunge.

SClirill«leit (schrand, geschrunden) finbet \\6) meineS 2Bi^en§ nur im

weftfälifdjen Reffen, unb wirb bon jebcr SBunbe gebraud)t, weli^e ju l)eilen bt*

ginnt unb baburc^ ein leicht f(^merjt)ofte8 ©efü^l erregt; »om Sluff^jringen ber

^aut an ben Jpänbcn ift e§ weniger im ®ebraud;e.

SSql. ©c^ottel ^a\xU\px. ©. 1409. ©djmeUer 3, 517. SSrem.

2B23. 4, 697.
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scliriippeit, (^u(S) Vüol, meift im nörblic^en Reffen, schrubben,

schrutcwen, gc[pro(^eij: ba§ 3^^^^^ i"^t einem tury- mib [tetff)aatigen 33e[en,

tüel(f)er an einem fd)iefge[te(ften ©tiele ange6ra(i;t i[t, bem Schrupper (Schrubber),

unb f)ei^em Sßa^er reinigen
, f(f)euern. • ^lUgemein ixhii^).

diidjex) §amb.3ö. ©. 242. ©trobtmann Id. Osnabr. @. 206. Sorem.

2S5B. 4, 699.

I§cliub msc, Sluffdjuii. SBirb einzeln no(^ toernomraen. „^(buocaten Dnb

bor[)3rec^en [otten — fe^nerle^ fatfi^ ober unrecht geuerli(^ ffi)u&/ ober toer*

lengerung ber fairen gebrauchen noi^ fud)en". ß. ^[)ilip^§ 9teformation üom
18. 3uU 1527.

scliiiblielii, au^ schuppein, schüppeln (schippein), tt^cifsen/ rollen;

fortschubbeln , wegschuppetn , toon fid) afcbäljen. StUgemem übü^,
schubbetrund , fugelrunb.

iscliiibeu ,(f(^n)a(f)'e§ 9S.), ouf bem (Si§ (^fetten. 3i" ö[tli(|en unb
mittlem .!pef|en ; anberwärtS schurren, schabeiten, reideln, glauern, glanzern u. bgt.

(f. biefe SSörter). .
"

l§clliibe fem., bie ©leitefca^n.

Schüben fommt f(^on. bei ©d^ottel .^oubtf^r. ©. 1410, inbe§ in aUge>

meinerer 33ebeutung al§ ^ier, t>or.

SSgl. Schuffel.

licliiibsteiil , SBe^ftein größerer Strt, auf toelc^em f(^leerere äJ^e^er,

6e[onber§ aber Stejte unb ä|nli(^e ^nftrumente genje^t werben j ber 5Iu§bru(l

finbet [ic^ befonberä in Cber^effen, bod) wirb er überaU gebiaudjt, wo. e§ barauf

anfommt, ben eigenttid;en (Meineren) SBe^ftein einerseits unb ben bre^barert

©(^leifftein anbererfeitS üon tiefer 2lrt 2Se|ftein ju unterfd)etben. 3" älteren

gelten traten bie ©etänberftetne ber 23riiden, bie Sinfa^ung be§ 6a»ot in ^Jarburg

unb äl)nli(^e öffentlich aufgeftellte ©onbfteinquabern bem Jganbwerfer uub Sage*

Iöl)ner il)re ©ienfte at§ ©^ubfteine. „®an er eben ben fc^ubftein ßffn bond

gefeilt tonb ba§ me|er baruf gefc^uben".' 9Jofentl)aIer Jpejen^sroceffocten ü. 1688.

®ie eben erwäl)nte fe^r altertümli(|e Sonjugation be§ 2öorte§ f (Rieben

(schieben , schob, geschubben') tm ^ortici^ finbet fic^ in .Reffen fowot urfunblii^

al§ im 2Solf§munbe öfter, im ©egenfa^ gegen bie fpätere SonjugationSweife

geschoben, in ber (S(^riftf)3rad)e fogor geschoben, „so das elzlich enlzeln knechte

angeschubben worden". SB. ©erftenberger bei @(^minde Monim. hass. 2, 491;

eben bafetbft finbet fi(^ au(^ bas ©ubftanttü xMscÄwftfiwn^e. ®iefe beiben äBörter

bebeuten anreigen , Slnftlftung.

I§cliiiff*el fem. , (Stöba^n gum ©leiten
;

§in unb wieber im gulbaif^en,

neben Schawei unb Ritschocke.

schuffein, gleiten (schaweien, glänern, schuhen); ebenbafelbft.
•

IScliiill msc., gewö^nlii^ in olter SBeife, mitunter fogar im purol,

Schuck ge|prod)en. $Keben8artcn unb gormein:

Semanben bie ©(^u§e austreten,
.
i§m auf «Stritt unb SEritt in

läftiger 2Beife nachfolgen.

3n 3emanbe§ ©^u§e treten, in üblem ©(nne: e§ eben fo fc^timm

machen, wie ^srnt.

©tro^ in ben ©dju^ön ^aben, f. ©trol).

2Kit ©(^u^ unb ©trumpfen in bie Jpölle faren, befannte unb

übli^e 9^eben§art: mit SBiaen unb äßi^en fic^ in Ipiblic^eg unb geiftigeg 23er-

berben ftürjen.

24*
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gremfce @(^u^e im Jpoufe ^a6en, eine nur in Dfcer^effen üt)It(^e

Sfieben^att, mit weld^et bie jungen 33urf(^e eine§ ®orfe§ Me Slnmcfen^eit beS

einem anbern ®otfe angeßorigen erüätten ßieM)aber§ einer bielbege^rten S)otf»

f(^onen in bem §aufe ber 23rout bejeic^nen : „bie N. N. ^at ^eute ftembe ©(^u^
im §au[e". 3l)tem Unwillen über biefe (Sntfütjrung ber SSielumfreieten fud)en

fie auf bie Strt öuft ju maciien , ba^ [ie in jiemlicf) großer 5lnjal [ic^ 2lbenb3

toor ba§ .§au§ be§ 2)Mb(^en§ begeben unb an ba§ genfter Hoffen. Stuf bie

grage, iver ba fei unb tt)a§ mon. ivoüe? erfolgt bie Slntwort: „\l)x f)abt frembe

©dju^ im §aufe, bie ^wollen ujir fuc^en". ®er ßinla^ wirb verweigert, unb

nun toon ben Sifcrfüc^tigen burif) Sift unb ©ewalt ju erreii^en geftrebf, mcift

au(^ wirfUi^ errei(i)t. ©inb fie eingebrungen
, fo werben bie „fremben ©(^u^e",

wel^e fi(^ mogIi(^ft ju Derbergen fud^en, ottent^alben aufgef^ürt. 3ft ber @e<

fuc^te gefunben, fo enbigt \iä) ber Slct meiftenä bomit, ba§ ber begünftigte

^rembling bie Sin^eimtfi^en für bie entjogene 5Braut gewifferma^en fd)ablo8

galten, b. t). fie tn ba§ 3ßirt§f)au§ füt)ren unb für einige ©ulben bewirten mu§.

^in unb wieber, bo(^ feiten,, fommen bei biefem ©(^u^fu(^en a\\<S) eigentlt(^ ge«

waüt^ätige ©cenen Dor. ®ie ßrflärung biefer 9Jeben§art liegt no^e, aud^ würbe

biefelbe in älterer ^cit jur iöejeii^nung gewiffer S)inge ^aufig gebraudjt, §. S.
gif^art ©argontua 1582. ^l. e4a: „ba man bie fd)u^ »nter ba§ 23ett fteUt,

ba gibtS bann »ber ein ^ax 9)201 »nb 2)tilcf)fd)reiling". ßbbf. 231. Döb: „em
©and) ein guter 2Kann, ber bie frembe ©d)u^ bei feiner j^rauen 23ett »or jorn

jerfc^neibet".

©. 3eitf(^rtft für ^eff. ®ef^. u. 8£. 4, 89—90.
Schuchworhte , Schuchworte, Schuworte, ©(^u§ma(^er (©(^u^würfer »gl.

Sleinworhle) , bie in -Reffen im 14.— lö. 3fli^^u"^fi^t flö^i" Borfommenbe 23es

jeii^nung biefeS ^anbwerf§; Schuchsuter (je^t ©ctjufter) ift mir niemals aufge*

fto^en. '5)ie SSejeidmung Schuchworhte ^at jWar im 16. SoT^^ui^^^J^t ^^^ 33e*

geid)nung ©^u^mad^er, f^jater tl)eilweife ber oberbeutf(^en SSe^eidmung ©i^uftex

weisen mü^en; inbeS bebierit fi(^ auf ber einen ©eite ba§ SSolf ber ^e§ei^nung

©^ufter nur feiten unb au§na^m8weife, ^ält toielme^r am ©d)u^ma^er feft;

auf b«r anbern ©eite ift au§ ber el)ebem otlein I)erf(^enben SBe5eid)nung Schuch-

worhte €tflärli(^, bo^, wä^renb ber gamiliennome ©d)ufter in Reffen fo gut

wie gar ni^t toorfommt, iDie au§ Schuchworhte entftanbenen Familiennamen

©<^uc^atb unb ©c^ubcrt (©c^ubart, ©(^u))^ert) ju ben febr I)äufig erf(^einenben

gehören.

^clllllblllltie fem., Colchicum aulumnale. ©(^molfalben. 3m übrigen

Reffen .^erbftblume. SDer fd)molfalbif(^e 3'Jame rül)rt batjer, ba^ um bie 3eitr

wenn biefe ^j^anje blül)t, bie ©(^ule (2Binterf(^uIe) anfängt, benn im ©ommet
würbe in altern 3citen auf bem ßanbe gar feine, f^äter nur an jwei 2Bo(^entogen

©d)ule gehalten, 9ßgt. Zeiltose.

Sdllilpe fem., (Srbfi^oHe; in S'Zieber^effen eben fo gebräu(^Ii(|, wie in

C)bcrl)effcn Schorn (f. b.), im fä(^fifd)en unb weftfälifdien .Ipeffen Klüte (f. b.)

üblid) ift. „®ide <Bd)ülpen an ben ©(^u^en l^aben" fagt man, wenn fi4

t^oniger unb let)nüger ßrbboben an ben ©d)u§en bid angefe^t i)at

(3Do§ 2Bort finbet fid) jwar bei ©trobtmann ©. 207 in »erboler j^orm,

Sorem. 92©2B28. 4, 710 anä) alS ©ubftantiuum neben bem SSerbum, aber in

abwei^enber, in Reffen ni(^t »ortommenber JBebeutung.

^^dllilze, Schuh msc, au6 ©c^ult^ei^ juforamengeaogen. iSiö jum
(Stfe^cincn bet ©emeinbeorbnung bom 23. Dctober 1834 trug ber SSorftanb ber
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©orfgcmeinben in bcn Greifen 9?otenburg, ©[i^wege, 2Bi|en^aufen,- 33?ar6urg,

granfenkrg, im j^ürftentum ^ergftlb, in ©(f)malfalben
,
gulba, ^anau (Dber=

unb 9?iebergra[f(^af t) , fo njie in einem 2;^eile be§ ^tei^eS 3)?el|ungen (®eri(^t

©(|emmeni, 2tlt= unb S^eumorfc^en, 3}iör§^aufen, 2Bi<f)te, (Sonnefelb, Jg)aineba(^)

bie S3e3eici)nung ©(^ult^ei^, ©(f)ul§e, al§ 91mt§titel. 9Sgt. Grebe u. 3eitf(^r.

f. ^e[f. ©efd). u. 2ä. 4, 69. 2)ian(^e cerfelben trugen bie 33e5ei(^nung ©e^
xiiS)t§]d)ülti)^i^f D§ne ba§ i§re Functionen tn ben legten 5iDecennien wefentUi^

onbere genjefen ujären, al§ bie bet übrigen @(f)uljen.

2)er Dberf(^uÜl;ei9 bagegen, bergtei(^en in 2)?arSarg, .IperSfelb, Gaffel

toaren, aar eine knbeS^errli^ beftellte ®erid)t§^er[on , urf^srünglit^ ber SSor*

fi^enbe be§ ©(^öffengeridjtS , unb r\a6) ber 33efeitigung beffelben al8 eineg

@eri(^t§^ofe§ , ber Sufttjbeamte für bie betreffenbe @tabt unb bie ju berfelben

gehörigen ©orffi^aften.

scliiiiifleii, ein atte§ gute§, ber ©c^riftf^iradje entgangene§ SBort (a^b.

ßcuntan), tt)eld}e8 m ©(i)n)oben no(^ je|t übli(^ ift (©(^melier 3, 372; ©c^mibt
f(f)tt)ab. SB^ö. ©. 461}, unb antreiben, »eranla^en, anftetten bebeutet, ift in

Jg>eifen nic^t met)r tior^anben, ujol aber finbet fii^ im 16. ^oiff)U"^crt , unb ^at

\\6), tt)ie mir gefagt nsorben ift, einzeln noc^ in biefem S^it^uii^cift ^n ®ebrau(^

befunben bie Slbleitung

Anschündung ,^ 'äntxk^ , SSeranla^ung, unb jwor im üblen ©inne, „©o
ift boc^ ttjoll ju bebenden, auff weg anf(^ünbung ber berftorbene ^f)i{i^§ bie

SBecIagtin gemclbt f)ahe, ba§ e§ ni(^tg anberg, benn ein lauter feinbf(f)afft, onb

toon ben jeugen ein jugerii^tS wxd ift". 2)?arburger J^egen^jroceffacten üon 1579.

„ber hie^it t^ab (onDer alte anfcf)ünbung mit guten finnen unb »ernunfft

gerebt''. (Sbbf.

% ©rimm bejog 3eitfc§r. f. ^eff. @efc^. u. ß^. 2, 152 auf biefe§ SBort

ben Urfprung be§ 9Jamen§ ber ©tabt ©ontra.

sclut]iperii (sich vor etwas), einen gelinben ©(^auber tjor etwaS

^aben, unijern an ein f^mierigeS ®ef(^öft, ober au(^ an bie 9lrbeit überbauet

gef)en. ©el)r übti(^, wie auf bem SBeftermalb (©(^mibt ©. 177) unb anber*

wärtS (auS ber ®raff(^aft Jpol)enftein j. 33. öerjen^net 3o"i^"«^ öon unb für

®cutf(f;lanb 1786, 2, 117).

licliiir tnsc, £ranf§eit§anfall.

Scliiiereken neutr. , deminutio üon Schür y ^räm^fc ber ftetnen

^inber, befonberS bie bei bem ^abnen fii^ einfiellenben gelinberen Äwm^jfe.

©äd)fif^c§ unb tveftfälifcbeS Jgieffen. 23rem. 2833. 4, 719.

f^cliui* fem., ©c|u|, Dbbo(^: „ber S3aum gibt fi^on gute ©(^ur gegen

ben 5Hcgen". ^m .Ipaungrunb, Jperäfelb, unb auc§ njol fonft no(^.

schüren, schauern, ben 3?egen unter einem Dbba(^ abwarten.

scliureil und schirmen, fe^r ^äuftg in ben Urfunben, jumal bcncn

be8 15. 3arE)unbert§ , öorfommenbe aüiterierenbe 9ie(i)t8formel. %aldenf)nrxzx

gri^lar ©. 193. beschuren und beschirmen ^. ©erftenberger b. Schmincke

Moaim. hass. 1, 156. schüren, schirmen und schützen, ßenne)) Sei^e j.ß©^^.

Cod. prob. ©. 104. schützen und schüren @r.imm 2Bei§t. 3, 381. schüren

aüein: ©rimm 2Bei§t. 3, 329.

Bescliiiriiii^e, a3ef(^ü|ung. SB. ©erftenberger a. a.D. 2,463.

Beschurer, S3efd)irmer. 2B. ©erftenberger a. a. O. 2, 530.

Sßgl. ©cberj^Dberlin ©. 1454. ©^melier 3, 387. % 23e(^ in

Pfeiffer Germania 5, 344. Haltaus s. v. u. ü. Slnbere.
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scllürzeil, ttjol ric^tigct, jDie and) gef^roc^en njirb: sclierzeil,
bet im öftUi^en unb innern Reffen, im ^ulbaifc^en

,
^er§felbif(^en unb in ber

®raf[c§aft 3iesenl)ain feftfte'^enbe , inbe§ aud) in Dt)ert)cffen nidit ungebräudjlK^e

Slugbrud: ben SDienft »erlaben, »on £ne(^ten unb 3)Jcigben. ®a§ Sßort ivirb

je|t nur inttanfitiü gefctauc^t „i(^ i)ahi fct)on ju 6^ti[ttag gejdierjt" ; e^ebem

aber trutbe e8 ni(^t nur »on bcn ©ienftboten font)ern auä) toon ben ©ienft^erren,

mithin actii? (tronfitit») unb mit bem 3tbüeri)ialfa^ „a\i§ bem ®ienft" gebrouc^t.

©0 [agt ber Pfarrer SSa^ ju Ubcnkufen (im -ÜÜebefelifi^en) , wcld)er m6)
2üi)iiiaö) »er[e|t vuar, in einer a3ittf(^rift wom 9. S'Zijüember 1630: „i(^ {)ab

meine opferte, wagen, gefd)irr, 'D^inbüie^e k. Derfaufft, mein ge[inb au§ b.era

binft gefcJ)er|t".

ß§ mu| fe§r in ^roge gefteüt ttserben, ob baS SBort in ber S^at toon

©(^ur^ abzuleiten unb utfprüngtid) ai§ [(^ürjen (©djmeOer 3, 406: toon ber

Strbeit ablo^ßen) §u öer[tet)en fei. S)a§ Sßürt fdierje« njirb üon D:pi^ u. 2t. (f.

Slbelung) gleichfalls tran[itiü gebraud)t, in ber SScbeutung toerf)Jotten. ^ödjftnjars

fc^einlic^ i[t unfer „ft^cr^en" jocari, unb ni(^t f(^iir§en;. e§ bebeutet actiW:

„f^3ielen, mü§ig ge^en la^en" , intranfitiü „müjiig gelten", gong äl)\\\\iS) wie

ba§ baieri[d)e „fi^lenfeln" (©dimeller 3, 405) etft bebeutet: „mü^ig ^erum-

f(^lenbern" , bann „ben ®ien[t üerla^en".

.®ie ©(^ergtage waren unb finb §um SE^eit no(^ in S^ieber^effen „jwi[d)en

bcn ^a^ren" b. ^. »om 27. ©ecember, bem brüten ß^rifttag, bi§ ju S^euja^r.

2tn erfterem Soge wirb ber bisherige ®ien[t toerlo^en, an Unterm ber neue an=

getreten, in ber ^iwiff^enjeit fl^^en bie ®ien[tboten
.
„no(^ .Ipeimen". SBleiben fie

ober etwa au§ ä)iangel einer anbern Unterfunft wäljrenb bicfer Sage im .§au[e

be§ ©ienft^errn, fp i[t biefer 3^^*^^""^ (übrigen§ a\x<S) bonn, wenn [ie im
.ipaufe fortbienen) at§ ©(^erj^eit, ©(^erjtage, für il)re ^riüatarbeiten, namentlich

ba§ Slugfliden ber ^tcibung§[tüde beftimt — alfo ganj- ber baiertfi^en ©d)lenfelweit

(©(^melier 3, 405) glei(^. 3" Obcr^effen wei^ mati »on biefer 2lrt ©c^erjtage

ni(^t§5 ber ®ienft wirb gewecl)felt, oufgegeben unb fofort angetreten, om
27. 3}ecember. ^m gulbaifd)en finb bie ©d)erätage öii^tme^ (wie in Saiern)

unb ©ommerfrauentag (3Kariä ^immelfart, 15. Sluguft).

NClllirreil, ouf bem ßi§ gleiten. S^Jieberbeutfc^eg, im fd(^fifc^en Jpeffen

übliches unb in ba§ ©emein^od)beutfd;e übergegangene^ äöort. 3Inberwärt§ t}ei§t

biefe§ ßiSgleiten schuhen, glänern, glanzern, reideln, schabeilen u. bgt. (f.

biefe SBörter).

ISdiiii^z Ilaben; einen Seliusz Iiaben, ctuc^ wot ge-

schoszen sein, mit der Pelzkappe geschoszen sein, albern, toerfel)rt, lä!ppif(^=

^offcnrei^erifd) fid) benehmen, ^^ier wie anberwärtS ,fel)t übli(^, mitunter auc^

in ber 23ebeutung, welt^e bem einen Schnsz haben, verschoszen sein, in bcn

^albgtbitbeten ©tänben gegeben wirb: öcrliebt fein. ®iefe 23ebeutung ber ange=

gebenen 9ieben§arten finbet fid) f(^ün im 17. S^i^^unbert, j. 33.* in giliborS.

Srauer^, ßuft= unb aKifc^f^jielen. IrS^t. 1665: „i(^ I)alt bu fcift gefd^offene"

(öerriidt) [SBittefinben Statt ß4a]; „eben al§ wenn 3^r @n. mir§ fagcn folte,

wenn fie irgenb einen ©(^o^ wo^in ^ettc" [üermeinte ?)3rin|j ©. 74]. Jügl.

©c^mtbt 2Bc[terw. 3b. ©. 208.

Sclioszliartel, ein einfältiger, ))offenrei^erif(^er 2)?enfd). ®o8 9Bort

ift burcf) ganj ®eutf(^tanb Derbreitet (wgl. ©(^melier 3, 411), aui^ in .Jpeffen,

bod) toorjugSweife in ben üftlic^en Öcgenben; in Dbcrt)cffcn fagt man liebet

©(^ofterbartet (f. schaslern).
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IScIliiszel mu^ einft ol)ne SBeitereS eine IDiünäe, tt?arf^einli(^ bie

^ol^jfetinige , 33tacteaten, beven SBett fcftgeftanben IjaUn mu^, bejeii^net I)a6en.

SSon einet ^ieje in ßiter^agen üer[^re(^en bie 33eftänber jä§rli(^ auf ©t. ^afoI'S

SCag JU „geben und bezalin Dryhundert schusseln'^. Utf. Ö. (5ra§mu§tag 1418

bei Sennep ßeit;e 511 8©9t. C. prob. ©. 614.

Goldene Schüszeln, f. g. 9tegenbogen^fennige, ^würben 6i8 auf bie neuere

Seit (1830) in Jpeffen häufig am ©olbberg bei 2)iarborf untoeit Stmöneburg ge»

funben. Unter einem anbern Dramen, al§ bem ^ier angegebenen, waren fie bei

bem SSoIfe nii^t befannt.

{Schuster f. Schuh.

ziisclitistern, 3u&u|e tl^un.

zusammen schustern, au§ einjelnen, on fic^ unbettad^tlid^en 23eitrögen

irgenb eine benotigte ©umme jufommenbringen. <Se^r iiblic^.

3Sgt. aSrem. 2B23. A, 667, wo inscbostern genau wie unfer zuschustern

»eräctt^net wirb.

iicliute fem., ©))aten, im fä(^fif(^en unb weftfälifi^en .Reffen, wie

weitert)in in S^ieberbeutfc^lanb
,

5. 33. im (B(^aumburgif(f)en. ^m übrigen Jpefjen

gdnsli(^ unbekannt.

scliiittcn. 3n ber S3ebeutung: ba§ au§gebrof(^ene ©etreice ouf bem

f5ru(i)tboben »erwa^ren, in weli^er ba§ einfad)e SSott e^ebem üblit^ war: „^orn

f(^ütten" finbet ftc^ baffelbe ni^t me{)r , foum no(^ bie 6om)3ofition : aufschütten.

®ec einjige die\t be3 2Sorte§ schütten, in biefcr 33cbeutung gebrau(^t, finb bie

^cluittekreiiiielu in 92iecer^effen , weli^e ben ©refc^ern an

bem Soge be§ 2lu§breid)en§ gebacken §u werben i^^egen.

tertchülten y mit bem SDatiü: dem Hirten verschütten, bebeutet on ber

©(^watm: bem Jpirten feinen So^n geben, welcher e^ebem gonj unb gar in

gru(^t beftanb, je^t wenig[ten§ überwiegenb in 9?aturalien werobrei^t wirb; ju

biefem SoI)n t)at jeber 3Siet)^olter be§ DrteS feinen beftimten ^Beitrag ju geben,

unb bie Entrichtung biefeS 33eitrag§ wirb „bem .^irten uerfi^ütten" genannt.

2Batf(fteinIi(^ ge[)ort biefe§ verschütten no(^ ju bem toor^er bejeic^neten schütten

(Äorn f(^ütten); f(^werli(^ wirb e§ bebeuten „ba§ SSief) auSlofen", womit wir

ouf ba§ au§ bem 4oßfl«i>if<^£" erborgte f(^ütten (= fi^ü^en), ria§ 3Sie§ in

eine (Slaufur bringen, b. t). ;j)fdnben, jurüctge{)en müßten.

sdiiittern, etwa§ geft[te^enbe§ in f(^wanfenbe Bewegung fe^en, meift

in ber ßonftruction : „an etwa§ fc^üttern"
, 5. 33. „f(^ütter bo(^ ni^t fo am

Sif^". S)a§ (Eom^jofitum erf(f)üttern = in toollftänbig f(^wanfenbe 23ewegung

fe|en, tft burc^auS ni(i;t »olfSüblK^.

^clliittlin^ msc, ©ebunb ©tro^. 9?ieber^ef]en. 3n Dber^effen gilt

bafür 5pauf(^ (^eufc§), 23 litt er, e^ebem ou(^ (für 9toggenftro^) ©tredling.

SSgl. ©c^meUer 3, 417.

5)a§ Sßort f(^eint üorjufommen in einer ©pie^fa^^eler Urfunbe öon 1334;

decem cludera lane communis, cum omni lana que dicitur schudelinge cum Omnibus

pellibus. 3ebenfatl§ wirb (5d}üttUng ie|t üon ber Sßolle bur(^au§ ni^t gebraucht,

meines Si^enS au^ ni(^t in bem (Sinne, welchen grif(^ 2, 237b Berjeic^net,

scliützeu, bo§ Sßa^er, ©erinnc, aufftouen, bämmen;
zuschützen, bem ©erinne feinen Sauf nac^ ber einen ©eite' (bur(^ ba§

Schützbret) benehmen, um bcnfelben no(^ ber anbern ©eite ju leiten; ba§

©c§ü^bret nieberlo^en; out^ mit vorschützen bejeic^net.

aufschützen, bo8 ©c^ü^bret oufjie^en.
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Schützbrei, S3ret n)ftc^e§ in §\rei gefatjten, on ben Beiben Ufern be§

©erinneg oufgetii^teten , Sßalfen auf unb nieber geladen tt?erben fann, um ba§

©erinnc entiveber in [einem Soufe §u la^en ober e§ aufjuftauen.

5lu§brii(fe, weid^e überall fdion in ä)^ü^lenorbnungen unb SSertragen über

SO?üI)Ien im 15. 3ar()unbert üorfommen unb je^t für gemeint)Dc^beutf(^ gelten.

©c^metler 3, 424. F. Bech in Pfeiffers Germania o, 244 au§ 9iot^e§
tt)üringif(^er S^ronif.

scll^vabelien (schwappchen), au^ buri^ bie Qlblaute ^tnburc^ in

ben formen schwibchen, schicubchen, j^i^^quentatiü tmn schtoacken tt). f. ®er
Unterfd}ieb in ben brei 2tblauten ift ber, ba^ u bie ftärffte, a bie mittlere, i bie

geringfte 3i^tß»[^*Äi ^^^^ SSetnegung ber glü|igfeit bcjeii^net.

3Sgl. ©c^mibt äßcftenu. ^biotiton ©. 215.

Scll^väcUterei fem., ftorte Jpau8tt)irtfd)aft — gro^e§ 3I(fergut mit

[tarfem 2^iel)[tanb unb jalretdiem ©efinbe. Dbertjefjen (Sftor ©. 1419), wo
bo§ SBort jebod) ni(^t ju ben übli(^|'ten geprt, <B6)voalm, .Ipaungrunb, in wellten

©egenben e§ fel)r gebräu(^lii^ ift.

®iefe§ feltfame SBort njirb fic^ faum anber§ erflären Ia|en oI§ bur(^ bie

2Innaf)me, ba^ boffelk eine (SntfteÜung üon Schwaige , alfo = Schwaigerei,

2ll^)enw)ittf(^aft
, feij togt. ©dimeller 3, 531

f.

sclim'ackcii bebeutet bie ^en^egung einer glü^igfeit, tt»el(^e in einem

ftar! bewegten @efd|e befinblic^ ift. ®ie <Bi\pp^ barf nid^t f(|n)aden, wenn
bie ©u^3t5enfc^ü§el auf ben 3:ifd) gefegt wirb; „trog bi« ©elte (ben 3uber) ftracE,

unb la| ba§ 33ier nid)t fi^waden, ba^ ber <Bai^ (bie §efe) nic^t oufgerührt

wirb", „ein @la§ im .Krei| tjerumjubre^en , o^ne'bo^ e§ f(|wadt" betonnte'S

Äinberfunftftüi!.

überschwacken , Überlaufen in j^olge, heftiger ober ungleid^mä^igcr 33e=

wegungcn wel(f)e mit bem ©efä^e gemotzt werben, in weli^em bie glü^igteit

befinbli«^ ift.

SSgt. schtcabchen.

j^diifacle msc, 1) ©(Ratten; ber in Dberljeffen au§fc^Ue§U(^ gebräu»^*

Iif|e, and) in einigen ©egenben ber ®raffd;oft 3^^S^"^)^"^ "^^^^ unbefannte,

anberwärt§ aber ööUig unüblid)e 9tu§brucf. StBarfdieinlid) eine SSeiterbilbung

üon a{)b. scuwo,. welches aW ©(^auw, ©diabel (f. b.) anberwärtS übli(^ ift;

möglidjcr SBeife aber aud) eine SSerfc^ung be§ d (t) mit w ou§ m^b. schatewe.

eftor'b. ajec^tSg, 3, 1419.

2) wie ^oc§b. ba§ burc^ ba§ 2}2at)en in 9?ei§en aufgetjäufte ©ra§j wenig

3) wiö |oc§b. SDam^f, jumat fettig rie^enber ®om))f,

Schwaedel neutr., üie[leid)t ju 2) gel)örig, na*^ (Sftor ©. 1419 ber 2tnteil

©)3eife, ben bie .^odijeitgäfte üon ber .!pod)5eit mit na(^ §aufe neljmen. '^i^t

ni^t me^r üblid), wenn e§ jo im bieffeitigen Reffen jemals üblic^ gewefen ift.

I§cliiva|^cr msc. 3" ß- ^t)ili^))8 SKeformation toon 1527 fommt neben

bem ©(^woger no(^ ein naiver ©c^wager ijor, beffcn 23ebeutung, ba Diefc

S3e3eid)nung mir fonft nit^t üorgefommen, ift, i(f) nii^t fcnne.

CJescIiwci neuir., ©(^wägerin. ©(^malfalben. ©d) melier 3, 523.

Scll^vallll fem., 1) SfJomc be§ auf ben SSorbergen bes 9SogeI§berge8,

obcrtjalb b£§ groB^er^ogt. f)effifd;en ®orfc§ .^opfgarten, entf^ringenben unb \\a6)

einem Saufe oon etwa 9 3]?ei(en bei Slltenburg mit ber -(Sber fi^ toereinigenben
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f)eff{f(^cn gtu|e§; im 8. 9. 3<?tt)unijert «nualmanaha, sunalmaha. ©6 ft^eint

(®rimm ®r. 2, 29) tiefer 9kme ba§ 9'?ebetoa|er , CDampfjoa^er ju fcebcuten,

wenn ntd)t etwa ber Sßortftamm älteren; teltif(f)en Ur[prung§ i[t.

2) msc. unb juweilen fem., bie ©d^malbc; bte faft au6[(^Uep(^e gorm
biefeS' 3SogeInamen§j im ©emeintjoi^beutfi^en . ift au§ bem w be§ Airf^rünglic^en

SßorteS sualawa b, in unferm ©ialect ber toerwanbte liquibe unb bem w um
etwa^ nä^er ftef)enbe Sippenlaut m gewjorben.

scliii^aneii; es schwant mir, e§ af)net mir, e§ fte^t mir bunfel öor.

3n ganj -Reffen DÖlf§iibli<^.

Scliwarte fem. , , l) wie 9emein§o(f}beutf(^, »on ber ©(^wetn§§aut unb
ber men[(^It(^en ßopf()aut gebräu(^II(^. „einen reiben (je^t ouc^: fd)togen) ba|

i^m bie ©d)watte frai^t", einen bei ben .ipaaren reiben; ou^ üom 2lrbeiten

mit bem ßopfe: „arbeiten (lernen) ba| bie ©ct)warte frac^t".

2) ba§ erfte unb le|te, mitf)in gur .ipälfte conüeje Ißret etne§ ju fielen

ge[c§nittenen 33aume8; im ©cJ)maItalbifc^en Schtcärtlmg.

SClftvarz« ®ie ^erüorragenbften j^äüe, in wellten schwarz a(§, oft

gum ßompofitum geworbenes, Stbjectißum in ber 35olf6fprac^e erf(^eint, mögen
(au^er ben bekannten 33eäeid)nungen ber ^ferbe mit Schwamschimmel, Sckinarz-

f'uchs, unb ber D(^[en unb £ü^e mit Schwarzkopf, Schwarzmaul , Schwarzohr

u. bgl.
, fo wie ber Stauben mit Schwarzschnipp, Schwarzbrüsler u. j- w.)

folgenbe fein

:

Schwarzamsel, regelmäßige ^Benennung ber Stmfel, im ®egenfo| jwar

gegen bie ücrf(^iebenen ©roffelarten , aber in Dberf)effen jugteic^ gegen bie bort

toorfommenbe weiße SSarietät ber merula.

schwarze Beere, Schwarzbeere , im weftlic^en -Reffen bie Benennung ber

^eibelbeere.

schwarzbraun Mädchen; i)'m unb wieber (im i^ulbatf(^en) ber 9^ame für

ben bunfelfarbigen 2Iboni§.

schwarzer Kohl, Srauermaljeit , 8eibmat)(, nac§ iöegräbniffen. "^nx im

Slmte Sanbe(f.

Schwarzplältchen , 9'Zame ber üon Sinne Molacilla atricapilla genannten

©ro§mü(Senart, fonft aud| Säli>n6) genannt; ber SSogel ift bei bem Sanbüolf bet

weitem beliebter ol8 bie jiemlid) gleichgültig befionbelte 9ia(^tigaU.

schtcarzer Peler, f. ©(^affopf.

Schwarzwurzel 1) bie befannte ^eilpftanje Symphylum ofßcinale.

2) im weftUdien Reffen bie ©forjonerc.

3) im ö[tli(^en .Reffen I)in unb wieber bie ^aftinafe.

liclliveher msc, ©d^wiegeroater, weld)e le^tere überftüßigc f(^rift=

beutftf) geworbene ßompofition bi§ etwa in bie jwanjiger ^a^re biefe§ ^ar^unbertS

bei bem Sanbüolfe in ganj Reffen burd)au§ nit^t im @ebrau(^e, ja ^in unb

wieber bemfelben faum oerftänblid) war. 2lüc^ noi^ je|t überwiegt ber ©ebrouc^

be§ alten unb rid;tigen Schweher, Schwäher, bei wettern ben ©ebraud) uon

„©(^wiegeri^oter". 3n älterer ^dt war übri(^en6 aud) eine ßompofition, aber

eine paffenbere, üblic^: Sioegerherre (»gl. ©ct)Wiegerfrou), 5. 23. bei SB. ©erfte n*

berger Schminke monim. has§. 2, 488.

sclin^eigen wie gemein^o(^beutf(^.

Oescilweig geben
, fd)weigen. ^n ben ober^effif^en 23ußregiftern

ou§ ben beiben testen 'Dccennien beg 16. 3ar^unbert8 finbet fid) häufig terjeic^nct:

,„10 alb. wirb N. N. geftraft, f;at am geri(^t fein gefc^weig ge:ben wollen".
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Scliwein msc, ber (S(f)aiein()itt (lüot §u untetft^etben toon swtn, sus;

swein ift ber SCrei&enbe, swin .ba§ ©etriebene, ^rimm ©ramm. 2, 13). '3)iefe§

SSort ift je^t nur noc^ in bem fäd)fif(^en unb n)e[tfälif(^en .!^e[fcn (ßofgeigmar

f.
galtfenbeiner ©tiftet .u. ©t. 2, 454, unb 2Bolf^agen unb beren Ümgcgenb)

DoItßübU(^. 3n Raffet unb granfenberg ift e§ im Stnfang biefeg ^ar^untertS

auSgeftorben ; in (Smmeri(^§ granfen berget ©ewon^eiten Schminke Mon. hass.

2, 702 fomnit e§ ücr, unb in ^affder 9ie(^nungen unb 3Icten finbet e§ fi(^ big

über bie 2}iitte be§ »ortgen 3art)unbert8 ^inouS, früher (i486) au(^ in t>er

gorm swen. 2Beiter füblic^ alö Gaffel unb granfenberg fiabe ic^ ba§ 9Bort nit^t

auffinben tonnen. S)a§ 23rem. 2BS. notiert 4, 1123 Sween, ©i^njein^irt , al8

nur in ^annoüer gebrdu(^Ii(^.

Scllivellliauilt \. Blasenkopf.

ScllTreil neutr. , !ommt in einer ^e[[if(^en Urfunbe in ber gang jweifets

lofen 23ebeutung beö £ör:per§ ß^rifti am ^reuj öor: Item so hat mein her von
Meiütz zu setzen ein creutz, und ein swen daran, ufF den hoib zu Obern Aula.

Dberaulaer 2Bei§tum üon 1462. ©rimm SBeiSt^ümer 3, 336. ©onft ift mir

bas Sßort m6)i uorgefommen, ja es ift über^au)}t unerfinblidj. Db e8 §u swinan,

swein, swinen gel)ört, in bem ©inne wie öon ß^riftuS gefagt wirb: „er »ers

[woint (»ergießt, lä|t baf)in ge^en, fid) üerje^ren, uerfcfjwinben) fein blut" unb
(Sr ber „33Iutüerftt)ainer" genannt wirb, ©(^melier 3, 537, ift ni(^t mit Se*
ftimt^eit ju fagen, wenn f(^on warfd)einlid); f(^W£rIi(^ wirb at)b. suein, taedium

(gl. j«n. 252. ©rimm ©r. 2, 12) t)eranju5ie^en fein.

Scllivere UTot, (äpileipfie. ^el^t faft nur noc§ nl§ glu(^wort üblic^

geblieben, wät)renb bie (Spile))fie am übli(|ften ol§ arme ^ronft)eit, bofe
^'ranft)ei-t, aud) wol nod) al§ £ränfe, unb f(|on in älterer Seit ai§ f(^were
5piage (SD^arb. ^e$en)3r.2t. i). 1579), al§ bofer 9}ZangeI (äJZarb. ^^%. to.

1658) be§ei(^net würbe, ^n früt)erer ^dt bebeutete schwere Not ober ouri)

Ärömpfe über^au^t, §umal bie tobtIid)en ÄinberMmipfe: „ob ba8 ünb (ein

Stäufitng) nii^t ben 2lbenb no(^ bie fdjwere not§ betommen?" (9i)Zarb. ^e$en=

^xM. ü. 1658 u. öfter).

.!pl)^oforiftifd)e ßntfteöungen Won schwere Ndl al§ glui^wort finb Schwenze-
lenz , schwere Nixen (^ulfca), schwere Nacke, schwere Hacke, Schwereback
u. bg(. m. 2lm näi^ften fommt bem urf^rüngltt^en schwere Not ber fe^r üblii^e

^Iud)au§ruf Schwere Angst (schwerenang-st).

Schwerenoeier msc, fe^r üblid)e Sejeit^nung £ine§ fiöfen, wibrigen, jus

g(eid) liftigen 3Jfenfd)en, eine§ fdjwer ju lenfenben 2:^iere§ u. bgl.

I§clliverttaiiz. ©iefer eigenS t)effif(^e ß'riegStanj , welcher an bie

oKeralteften Reiten be§ beutf(^en 5ßolf§tum8 erinnert, unb bur(^ bie in©rimm§
beutfd)e ©agen 1, 241 aufgenommene ©age tiom ©d)(o^e SBei^enftein bei äöerfca

unweit 2)Jarburg aud) in weiteren Ä'reif3cn befannt geworben ift, f)at big in bieSOfitte

be§ 17. Sar^uncertS aI8 ein »oltSmäjjiger Sianj, §u(e|t al§ ein bolfSmä^igeS

©diaufpiel e?;iftiert. ^m 3«^)^ 1633 befi^reibt ein ßnabe au§ SBiüerSborf ben

^ejentanj auf 2Ba(^urgi§, bem er beigewot)nt ^aben woöte: „bie ^önjer ^eft.en

gleich wie bie ©diwerttänjer getan^et". Sßintelmann ^at ben ©(^werttanj ju*

le^t im 3a^r 1651 gefe^en, unb befi^reibt i^n in ber Söefc^reibung ßon .Ipeffen

1, 374 umftänblid).

liclliviclLe fem., ©teg, 33riide, au8 ^fä^ten welche mit Würben unb

biefe wieter aUenfaUg mit Siafenftüden überbedt werben, toerfertigt, unb jur,

mcift nur fommerli(|en , Ucberbrüdung eine§ deinen %{\x'^z^ ober eineg ©um^feS
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btenenlj. 3" ^.er neueren Qext njetben foldie <B^mden nur feiten nod) erri(^tet.

9cteber{)c[fen ; in Dber^effen fagt man Specke (f. b.), an ber Spanne Sc/m?/6e (f. b.).

SCllivicden. 3" einer aSittfc^rift beS ^farrer§ ^o^anneg S)aubner

ju ©))ect§tt)intel üom ©ecembcr 1562 betlagt fid) berfelbe über baö iJrieg§üolf:

„bie ban jum offtermol meine be^aufung »ffgefc^lagen , bie glafefenfter auSge-

ftotf)en, bo§ I)au[[ burdilauffen, ünb tt)a§ 2i^)nen ju {)anben frommen mit [i(^

getrogen, bin meineS ßeibS »nb Ieben§ in groffer fl)ar t»nb forgen geftanben,

tober ba§ fie mein orm weib bnt tjnber offte gefc^iüieti) tonb Srfi^rerft t)aben".

S)a§ SBott fann nur t).ei^en follen: „©emalt, Ueberlaft ant()un, üergcttjaltigen"

;

fommt aber fo toiet i<S) njeif, uirgenbä [onft üor. (S§ bleibt nid)t§ übrig, al§

boffelbe an ba§ nieberbeutfdje swiede (= suiiljo, swinde) anjule^nen, njoju bie

23rcm. 2B33. 4, 1119—1121 aufgeführten SBörtec mit il)ren 33cbeutungen siemlit^

fidlere 2(nl)alt^unfte gewähren, ülfo jule^t a.ud) auf ba§ 2tngelfäd)fifd)e {svibjan,

invalescere) jurüd§uge[)en. .§ierau§ itoürbe benn .aud) ber ^effif(^e gamilienname
©c^toieber fid) ertlärcn: = ©ränger, pressor. ©agegen ttjirb swien (^; krien)

Willehalm 391b, wenn ei5 aud| nic^t sedare (Ziemann)' bebeutet, tt>a§ h)Cnig

tuarfd)einli(^ ift, für unfer 2Öort nichts augtra^en.

f^clliwiei^er fem., noä) je^t in gonj .Reffen bie faft au§f(^Ue|li(^e

S3e5cid)nung ber „Sdjwiegermutter", iceldjeg Sßort eine fpätcre unb an fii^ unnötige

6om)3ofition ift. 2Sg(. Schweher. ^n älterer ^fit ftnbet fid) eine vweit paffenbere

6om^)ofition , bem „©(^n)egerf)e«re" parallel: (5(^»t>iegerfrau. „^a\\§ ©iel*

mann ju ©teinerst)aufen wirb um 1 fl. geftraft, ba§ er fein ft^wigerfrott) toor

ben §inbern gemi|en, tonb gefagt: ^inCen, I)inben, l)inben, "ba bie ^ofen winben".

SSetterer 23u|regtfter to. 1591. „i^re (Sd)n)iegerfraito Äreina". 3}Zarb. .Ipejen;

))roceffacten to. 1655. (S8 ift bie^ ,f!öerr" unb „j^rau" e{)renbe QSejeidjnung,

ganj glei(^ bem t)eutigen „§err (©djiüieger;) SSater", „grau (©d)wieger:)ä)iutter.

S)er Sßortftamm btefer uralten 2B6rter ift sua (suas) = suus lat. , unb
beäei(|net bie leibliche Siä^e (3Sertt3onbtf<^aft) mittel§ be§ weiblichen ®ef(^le(^t§:

suestar (= soror b. i. sosor}, suehar, suigar.

licliwimel msc, ©^winbel, SEaumel. 3m fäc^fifd;en unb weftfälifi^en

Reffen.

scli'H'nttelii , gu(^ mmeln, ttoanfcn, gel)en wie ein Struntener
j

gleid;^

fall§ an ber ®iemel unb SBefer.

33eibe nieberbeutfi^e 2tu§brüde finb audi im übrigen Jpeffen in ben ^ittel=

fidnben fe^r übli(^, jumal wirb ba§ ©ubftantitoum fel)r gern. meto))^orifc^ toer«

wenbet für llnbebad)tfamfeit, gal)rig!eit, ßeid)tfinn, unb ba§ SSerbum in ber

g-ormet es schwimeli mir, e§ wirb mir fd^winblig, i(^ ^abe meine tooUe 33efinnung

nic§t — aud} ol§ StuSbrud be§ ^lö|Iid;en ^üd;ftan (Srftauneng.

IScIli^¥ippe fem. ®ie^ SSort ift an ber ©iemel, in ber Umgegenb

bou Gaffel unb an ber gulba aufwärts bt§ noi^ ©^angenberg ^in bie " 23e=

jeic^nung ber ^eitf(^e; an ber Söefer loutet ba§ Söort Sjcepe, wie au(^ weitcrl)in

in 9^ieberbeutf(^(anb, namentlich auc^ im (Sd)aumburgif(^cn. 3n biefen ©egenben

ift ba§ 2Bort ©eifel unbekannt j au(^ gJeitft^e würbe bi§ gegen 1830 faft

gor ni(^t get;ört.

fjJiescll^visterde plur., feiten neulr. sing., bie gangbare gorm für

®efd)wifter. „'DoS fönne er ni(^t fagen, ob fie .fo reblic^ fei, ol§ ii)re

gefd)wifterbe. 2)Jarburger .!^e$en^3roceffacten toon 1596. „bie onberen ge^

fd)wifterbe" ebbf. 1601 unb oft. .
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fSdlwiilcll msc, 1) üon fi^mul (^unil): brüdfenb I)d§er ^uiift; in

einer ©tube, in \V)M)tx geleijt i[t unb baju SBcr^er üerban^jft (au§ ber „^lofe")/

ift ein „©(^mult^ jum (Srftiifen". 3n 9Jiebett)e[fen |ef)r nhl'iii), ü\\.<S) fonft ni(^t

ungebräu(^Ii(^. (®a§ 2ßort gebort ju suelan).

2) toon fc^wetlen : ©c'^^elfmn
,
jumal ein ftarJ ^eröortretenbe§. 9Zut im

©(^matfolbif(^en Ü6U(^, ^ier aud) jmweilen Schwulcher msc, 5tuc^ ®ef(^n3ulft

überliau^t (.Ipergfelb , ^'nüUgegenb , .!g»aiint§al [^icr ntcift Schmuich gef^irtx^en]

unb a\i6) »öol fonft no^f).

Secll neutr, (ftatt Segg) , im j^ulbaifc^en mit 33erü(f[ic^tigung bß ti(^tigen

2Iu§Iaute8 Saeg gef^toi^en, iwie gemein^o(^beutf(^ : bo§^fiugme|er.

Sechweck msc, in D6erl)e[fen ber ßeil, bermittelft beffen ®intrei6en§

ba§ ©ec^ geftetlt wirb; inedeii^t ber einjige %ail in .Reffen, in weli^em äöeif

no(^ in feiner eigentli^en Sebeutnng: ^eil, üortommt.

Secllter msc, sextarius, mithin urf:prüngü(^ ber fei^fte Streit eine§

großem ©emä^eS. ®o§ 2ßort ift ol§ @etreibema| in DSer^effen, oI§ ©etreibe^

unb in j^-olge beffen al8 Slderma^ in ber Dbergraff(^aft\§anau in aögemeinem

©efcraucbe, bebeutet ober nic^t me|r ben fec^ften, fonbern ben vierten 2;t)eil; ein

ober^effifci)er ©ei^tcr ift ber »ierte 2;^eil einer Wle\k, ein ©c^marjenfelfifi^er

©et^ter ber »ierte 2;§eil eine§ SKorgeng. ©(^melier 3, 194—195.

Se/ier, onbere 9lu§f))ra(^e ijon Sechter, wie fanft ft. fai^t, 0after ft.

ßac^ter u. bgl. , bie \i6) mitunter, namentlid) in SDbetf)effen
,

finbet, „Oich' ir

meslen, seffter vnde moltir masz besehin". ßmmeri(^ granfenb. ©ewon^eiten

6. Scbmincke Monim. hass. 2, 703.

Seester (breifilbig gef^jrot^en: se-esler) msc, Bkh. Sine angeblich

in ©(^malfatben gebräu(^li(f;e ^Benennung.

SeJf'e fem. toerjeii^net ßfto'r t. 8Je(^t§geI. 3, 1418 mit ber 33ebeutung

2Ba^ermel)lfu^pe, unb fe^t iiinju „Melchseffe, 2)?i((^me§lfup))e". ®a8 SBort njirb

fein onbereS fein, al§ Saufen, Supen (f.' b.), f(^eint aber feit 6ftor§ Qdt au§5

geftorben, wenigfteng ^aU.\6) baffelbe im SSolf§gebrau(^e ni(^t auffinben fönnen.

f§egcii ift in ber §8ebeutung einer t^eurgif(^en ober jauberifdjen formet

l^cut JU 2;age jwar nod) ni(^t ganj üergejien, aber man ^ijrt bo(^ burdjgängig

met)r bo§ )ffiort ©:pru(^, um jene gormeln §u be§ei(^nen; eben fo ift befi)reci)en,

fogor bef (freien, bei weitem i)äuftger alö segnen. ^nalWxn^nt, bi§ in ben

SInfang be§ 18. 3aic^u"bert§ ift ba§ 9Sert)ältni^ umgefe^rt: <S^ru(^ unb be=

fpredjen finben fic§ jwar in ben einfc^lagenben Slctenftüifen fc^on im 16. '^ax^

l^unbert, ober nur »ereinjelt, bie regelmäßigen 2tu§brü(fe finb ©egen unb

fegnen.
Segn GoH (gef^ro(|en SenggoU , fo baß gott tonlog wirb , übli(^e ®ru|=

formet bei ber SDJaljeit, gtei(^bebeutenb mit „gefegnete SKoljeit" , welche bem

SSolfe nict)t fonberlic^ geläufig ift. (Sftor 3, 1318.

einsegnen, confirmieren.

sein* wirb in ber Dbergraffc^aft Jpanou gewö^nlii^ für faft, beinahe,

gebraucht, in ganj ät)nlicE)em ©inne wie, rid)tig Derftanben, aini) faft (Slbüerb

toon feft) oerwenbet worben ift. „®a§ 2öaßcr ift fe^r all", ift faft üöUig au8

bem gaße au8gelaßen; „baS @elb ift fe^r aü" , ift faft gänjlic^ ausgegeben.

seibern^ sebberii^ ben ©))ei(|el ou8 bem 5Wunbe fließen laßen;

uiebcrbeutf(^e gorm beg oberbeutf(^en saifern (©(^meKer 3, 203). 3n 3?iebcr =

unb Dbcrlicffen allgemein üblid;; eben fo in ber ®raff(^aft §o^enftein Qo"'^"«^
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b. u. \. 2)eutf(:^I. 1786, 2, 11-7), auf bem SBeftewoIb saebero (©i^mibt
©. 170). föftor 3, 1418.

Leiber, Selber msc, au8 bem SKiHibe ^erafcflie^enber ©^)ei(^el.

Seiberluch, Seiberläppchen , %\xä) mit Sßänbem , tt)cld|e^ ben jfleinen

'£inbern üorgebunben ju tüetben ^ftegt, um beten ^era6|^ie|enben ©^eicl)el auf*

gufongen. SlnberwärtS Schlabber. seuerduc, emunctorium S)iuti§fo 2, 224a.

2SgI. sabbern.

iseiclieii, bo§ au§f(^te|Ii(^e 2Bort für mingere; weit feltner ^ort man
brunzen, iüeld)eg o^ne^in nur üom tt)ei6lid)en ©efc^le(^t, ^ö(^ften§ »on fleinen

Änaben
,

gebrau(^t wirb. 3)o§ SSoIf ift ftar£ in braftif(^en aSermenbungen biefeS

äßorte§; fo lautet §. 33. eine t)o^ntfcf)e Stbfcrtigung in |tergfelb: „gi^, gif), fe(^

be'r [betner] 2)Jutter uf be ^eeg, ba^ fe fc^orf «jern", on ber ©(^wolm: „git},

fec^ be'r SOiubber uf bie ^erbftatt, ba^S ^66) git".

Uochseicher, Jpo(^mut8nart (meta^l)ortf(^e SSerttjenbung einer fe^r unfigür;

lii^en, unter Knaben fe^r gett)Dt)nU(^en g^rocebur); in S^iiebet^effen fefjr übli^.

Seichammei fem., gett)ö'^nli(^ in neucfter 3^'^ Seichhammel gef))rof^en

unb ma§culinif(^ »erwenbet, bie fo[t auSfdjlie^Iii^e SSejeit^nung ber 2lmei^e im

fäc^fifc^en unb weftföUfi^en .Reffen, unb in ber gorm Sechummelsche (f. Um-
melschej in Dbert)e[fen. 5Der giftige 28i^ ber 3Imei^e gilt nämlid) ni{^t al§ ein

Seiten, fonbern nad^ aUgememer ^e|fif(^er SUnna^me al§ ein S3efei(^en.

* Seiche fem., Urin, „düna wie Pferdeseiche", iiblid)e SSerurteifung

fi^tec^ten Ujiereg.

Jlieil'e, Seify masc. , bebeutet ber gett)6l)nli(^en 3(nna^me jufolge einen

Ort , on weldiem ju Stage liegenbe§ ßrj au^gewaf (J).en wirb, ^ier in Reffen aber

fcebeutete eä gerabeju SSiefe. „9?. ^. fu^s^^liciren gegen unb twibber mi(^, eine§

©e^ffen obfcer wiefenn falben — bitte aber, mir ben ©e^ffen obber wiefenn

JU la^en, — nseilen ber angebogene fet)ff obber tt)iefenn" u. f. w. ©cl)reiben bc6

SSolt^afar tion ^o^, ©(^ult^ei|en ju ^reinfelb, an 23urg^arb Don ßramm ju

2)2arbutg to. 1. ^uli 1567. ®er o^veüatiüifd)c ®ebrau(^ be§ 2Borte§ ift er^

lofi^en, aber alö ßigenname toon SBiefen fommt ©eif no^ t)in unb lieber t>or.

©0 finbet fic^ ein einfa(^c§ ©eif bei Sireigbad) 31. äßetter, Bei Slöenborf am
Sßärenfc^uft ein ^iK^enfeif, n)el(^e§ SBort no4 jefet al§ ^ir(^envüiefe »ets

ftauben mirb; bei ©(^war^enborn am 23dtberg unb ebenbafelbft am 33ilftein

liegen SBalbmefen , tt)el6e bie ©eifen ^ei|en; eine ©eifenn>iefe ift bei

granfenau; ein ©eifengrunb unb über bemfelben ein ©eifen!.övfd)en bei

Äauipen im gulfcaif(^en , ein ©eift enbli«^ §n)if(^en 9iauif(^-Jg)oläl)aufen unb

2)iart)orf üor^anben.

I§eil neutr , wie gemein^o(^beutf(^.

ein Seil Korns , eine ^orn*(0Ioggen;)<Sarbe. ©0 Wirb in bieten 9?e(^nungen

ber 9ienterei Siaufi^enberg [15,52— 1623), bo(^ ni(^t in allen, bie ®arbe £orn§

»on ben SBeijjengarben , ©erftengarben unb .^afergarben unterfdjieben; le^tere

^ei^en ©arbexi^ nur bie Korngarbe ©eil; eben fo unterfc^eiben biefelben S^e(^s

nungen au(^ Streckung, Sunb 8?ogg«n ftro^ , öon ben ©tro^gebunCen anberer

©«treibearten. ©. Streckung.

.§eut 5u Sage wenig me^r üblic^, unb, fo »iel i(^ wei^, am wenigften

im ©inne ter angegebenen Unterfi^eibung;

Bindseil, Übliche S3ejet(^nung be§ 33inbfaben§, welches Stßort botlig unge«

^rau(^li(^ ift. 5ßgl. Härfel.

Sirohseil (bgt. Lensef).

Seilerhans, langweiliger (Srääler, (S^wä|er.
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fSekel tnsc, SEa[(^e. 9?ut im ©(^maIfotbif(^en ge£räu(^It(f;, anbemärtg
iinber[tänbli(^. Stii^ Sack al§ 2;a[(f)e fommt in Jpeffcn fe^r ujenig Xiox.

i^C Ibende neutr. ober Silbende, plur. Splb-enden, Silb-enden, ift bie

in bem gröften Si^eile tton Jpeffen (bie gotm Silbende in Df)eri)e[fenj I)erf(j)enbe

ri(^ttge SluSfpradje be§ urfiprünglic^ I)o(länbifc6en 9?amen§ ber ora panni, wddjn
juetft'in ©albenbe, bann gar in ba§ monftröfe ©a^lbanb, ©ol)lbänber ift

entfteüt njorben. ®a§ f)ot(dnbi[d}e 2Sort ift seifende, a\x6) seifegge (niebcrbeutfcf;

sulfegge) unb selfkant, unb bebeutet ba§ bem SLudje felbft eigene (nidjt ge-

fdinittene), notürlii^c ßnbe, bo§ (Snbe mit vveld)em ba§ Zn^ üon felbft ein

ßnbe nimmt, unb U)el(^e§ it)m nii^t burd) SlSf(^neiben gema(^t njirb.

©(^melter 3, 233, tt>el(^er ©elbienb aU am untern SD^oin ^erfc^enb

6e5eid)net, tt)ie bcnn aui^ im .^anauifi^en meine§ 2ßi^en§ nur ©elb^enb ge?

f)3rod;en wirb.

93gt. Leiste.

seid, bort; gonj njie bo§ £aierif(^e seid (©(^melier 3, 232), ou§
selbt entftellt. (Sc^walm, gulba, ©(^malfalben (njo man seil f^Jrit^t), Ober«

graff(^oft ßanau, anberadrtg nidit befannt unb unüerftänblit^.

seller, seile, selles, berfelbe. '^m .^anouifdjen.

JSeiif malen war in älterer Seit eine nid)t feiten Dorfornmenbe gorpiet

für: ni(^tige 5Äeben vorbringen, wovon bie 9ficben§art „einen (langen) ©enf
matten" noc^ je^t üblii^ ift. (Sine eigentümliche öiebenSart aber findet fiiJ) in

bec von einem Ungenannten, p^ft warf'.fieinlii^ iebo(^ einem §er§fetber, »er*

fönten S^ronif, wel«^e bei Senkenberg Selecla juris et historiarum 3,301—514
abgebrudt ift: eine ©enfmü^te ^eim bringen für: ni(^t§ ou§ri^ten; „da

wolle er sich auch versuchen, und sich reich rauben im Lande zu Hessen, aber

er raubet ein senffmüllen, die führet er mit ihm heim", @. 399. 452.

ISeil^ neutr., S3e3ei(^nung einer SBaIbftrei!e, welche einfa(^ am 33urgtt)oIb

(fd)on 1550), fonft aber in mannigfat^en j^ormen unb (Som^ofitionen faft in

allen ^effif(^en SBoIbern toorfommt, unb, wenigftenS in i^rer übenviegenben

iOJe^rjal, auf baS ehemalige S^ieberbrennen ber Söälber ^inweift, wovon bie ^aU
reit^en 5^amen von 23alborten, SEriefi^ern unb 93ergen S^ugni^ geben, bie balb

al§ ber gebrannte 23erg, ba§ ©ebrannte, ber 33rant), bolb al§ 2tf(^en=

berg, Slfi^erberg, 2Ifd)ergrunb u. f, w. überall ju finben finb. ©rannte
man boc^ ganje weite SBalbftreden nieber, blo| um 5lfc^e §ur ©laöfabrication

gu gewinnen. 3" ^C" ^ufammenfe^ungen mit Seng gehören j. 23. bie ©an gel*

))latte (on ber pl)en Sßarte oberl)alb Sifdjcib), bie (Senget^ art (jwifd)en

Ä'ommerbad) unb Dberriefcen) , bie' ©angen^ede (äwifi^en Äönig^walb unb
5)anferobe), ber ©anc\eberg (Dbergrenjebad)), ber @engel§berg (9'?ieben=

ftein), to§ ©engifc^ (^rauenborn) u. a. 9Jur ein, unb ni(^t ganj unerl}cb=

ii(^e8 Sebenfen tritt biefer 5lbleitung entgegen. 3)er fo eben nad^ ber je^igen

j5orftbejeid)nung ©angel^latte genannte gorftort wirb von 1550—1600 in ben

3osbad)er (9JQuf(^enberger) gorftregiftern , weli^e \\ä) in ber 9Zamenbe§eid^nung

burt^weg forgfam unb juverld^ig jetgen, conftant unb §u unjäligen 3)?alen am
©ungelfd) be5eid)net. 2)ie^ ift aber genau biefelbe ^^orm, in wel(^er bog
SSolf fd)on im 16. 3orl)unbert ben 92amen be§ ®orfe§ ©inglig augfprad), unb
im (Sanken noc^ Ijeute au§f))ri(f)t; ©ingli§ aber l)ieft 1123 Sungeslon, unb im
Breviarium S. Lulli, wenn anber§ rid)tig gelefen worben, Sungsule. 2)ie| will

fi(^ ju einer Slnle^nung on f engen bod) burd)au§ nic^t fügen.
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sicll. ©iefer 3IccufatiD be§ refiejiuen ?per[onat))ronomen§ itJitb in DSer-

I)ef|en ni(^t fclo^ füf bie britte ^etfon, [onbern aü6) für bie erfte beS 5|>lura(§

als 9}eflejion ge6raud)t; §. 23. lauten bie gormelu: wir ttjotten un§ feigen, wir

mü^en un§ lieb f)aben, in oberöe[[i[(^em a)?unbe: „mer wolle \i6) fe^e", „mer
mü|e fi^ lieb ^afi^", unb bie «Stellung biefeS fi^ ift, toom ©emcin^odjbeutfi^cn

abwei(^enb, öor bem ^er[onal^ronomen ber britten ^erfon:«„ba§ fonne^fid; fe

mit lci|e bringe".

ISicliliu^ msc, ©etreibegarbe. 3^|t "ur noc^ im §anauifc^en, unb,

wie eg f(^eint, beinal)e im Slbfterben begriffen, im 9lmt SBetter in Dber^effen

übli(^, ^ier jebo^ nur toom ^orn (9ioggenJ;- toon ben übrigen ©etreibearten

würbe unb wirb noc^ ®arbe gebraucht (fetterer IRentereire^nung üon 1550-
1620). 3Sgl. Seil unb Slreckling, beggt. Schaub 2).

side, niebrig, tief gelegen; sider (ßom^aratiü) , niebriger, weiter unten.

SDiefeS niecerbeutfi^e (angclfä(|fiftf|e, bänifi^c) 2Bort finbet ]i^ im fäc^fifc^en

Reffen, aber an6) an ber SBerra, aufwärts biS in bie ©egenb Don (Sf(J)wege.

4)ier wirb side, au(^ süde, bemtnutiü südchen, auc^ für platt, flacl) gebraucht:

ein sider Teller, süde bebeutet inbeS bafelbft auc^ longfam; süächen gel)en,

ganj tangfom, gemä(^lt(^ ge^en; im ©(^molfalbifi^en sntjes, gelinb, atlmäli(^.

StnberwärtS, felbft im weftfälifd;en Reffen, nii^t gebräu^li(^ unb meift öötlig

unüerftänbti(^.

Sticket} Id. Hamb. ©. 253. Sorem. 2B33. 4, 782
f.

ISidel fem., langer f(^mater unb niebriger haften, wel(f)er in ben 23auern5

ftuben an ben SSänben ^er geftellt ift, unb urfprünglic^ al§ SSerwa^rungSort für

gla(^§, ßeinwanb unb Kleiber biente, je^t aber meift nur jur Slufbewa^ning i^on

Summen unb unbrau(f)barem ©eräte (®elürre) benu^t wirb. ®iefe ©ibel bient

§ugleic§ al§ Sanf. .§eut ju 2;age ift bie ©ibel faft au§ (janj Reffen üerfi^wun*

ben, unb finbet \i<^ nur no(f) im gulbaif(f)en
,
§umoI im i?ret^e ^^ünfelb, fo wie

»ereinjett im (S(^molfolbif(^en. 3n le^terer ©egenb ift- ©ibel wol aw^ 23e-

geirf)'nung eineS grurf)tfaftcn8. 3m übrigen Jpeffen ift nebft ber ©a(^e autf) ber

^yjame längft, f(^on im vorigen ^«i^^unbert, abgängig unb je^t völlig unbetannt

geworben. ©4 melier 3, 200.

isider, sider, l)effif(^e unb au§na^m§lo§ in Ober^effen ^erf(^enbe j^orm

für feit, analog bem mittetnieberbeutfi^en seder, sedert, ® r im m ©ramm. 3, 258.

„3Snb biefer gefelle fet) lange »or ned^ft »erwi(^enem 5D?i(f)aeli§ weg gewefen, boc^

fei) er fieber bem etwa üor a(^t Wochen wieber ^ier gewefen". „al§ fieber

ß^riftafl t)er bo§ @ef(^wäg gangen", „fieber ber jeit ^er ^ette fie feine

gefunbe ftunte gel)abt". 9)Jorburger 2Ser^5r})rototolle öon 1680. 2Sgl. 9?i(^ei)

©. 253. 23rem. äBiß. 4, 731.

Stiegen msc, SSertiefung auf bem gelbe, wo^in bo§ Dlegenwa^er feinen

attmäli(^en Slblauf nimmt, SSertiefung, tiefere ©teile ber §lur überhaupt. ®iefe

23ebeutung be§ Don bem au§ ber «S^riftfproc^e wie au8 bet 2Sol£§f^ra(^e Der»

f(f|wunbenen sigen, cadere, defluere, abgeleiteten 2Borte§ wirb im nörbtic^en

Sf^ieber^effen no(^ toerftanben, inbeS a^;jellatiüif(^ foU baffelbe gteii^wol nic^t me^r

i)erweiibet werben; man wei^ nur no6), warum bie anwerft jalreic^en ©iegen,
23enennungen Don glurftrecEen unb glurfiüifen, biefen 9?amen führen. 2ßo inbe§

im füblic^en 9?ieber§effen biefe Benennung — nur i^ereinjelt — noc^ borfommt,

wirb fie lebigli(^ al§ unwerftanbener Sigenname bel)anbelt. ß§ ift biefelbe einfa(^

wie jufammengefe^t anwerft t)äufici ; einfai^ 3. 23. bei 2Bolf^agen, ^^^eften, dürften;

walb, Dberrieben; Swl^J^n^cnfe^ungen finb u. a. Sluenfiegen, (Srjfiegen
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(9'iicfcertf;alf)aufen, HS jefjt ber füblid;fte ^iinft, tro mir biefe ^Bejeidjnung ßegcgnet

t|t), ©emeinbeftegen, §ec£en[iegen, ^notenfiegen u. bgl. me^r.

3Sgr. ©^mclUr 3, 213.

lüe^fviildcii, 9Zame eine§ @eI)ofte§ im ©ebiete ber ehemaligen freien

9Jeid)§iitter|c^aft, je^t im ^ufti^amt ©iterfelb, ouf einer 2ßalbblö|e ober^olb be8

S)örfc^en§ Jg>erman§f^ieget gelegen. • 68 wirb biefer 9kme f)ier um feiner —
fe^r ii)al)rf(i)einli(^ — ni^tt)ologif(f)en 93cbeutung iriüen uerjei(^net. 2tn fici) i[t

eS möglich, benfelben ou(f) an ben SSolfönamen ber SBenben (f. b.} nnjulei)nen,

tocrniutU<^ afcer ift bie ältefte §orm öon ©iegwinben ni(^t Siegwinne, inie er tm
16. 3arf)unbert mir öorgefommen ift, fonbern Sieyminne, unb ba§ @el)öfte trägt

unter biefet 33orau§fe^ung ben au§ bem SSolfbtetrid) bcfannten 9iamcn eineS

SBünfd)cltt)ei6t§, einer SBolbminni, n^eli^e on ber ©totte be§ je|igen ©e^öfteS

in bem (anggeftredten, et)emal§ fe^r bid}ten unb einfamen Sßolbc i{)ren fagen*

haften 2ßo^n)5lo| gehabt §akn mu^. ©. ©rimrn 2)h;t^o(. (2} ©. 404—405.
SSgt. Viermünden.

S3i§ ^um ^ja^r 1816 unb tüol noi^ etmaS länger würbe ©iegminben in

J^ergfelö unb beffen Umgebungen, im 2lmt ßanbed u. f. w. gleii^fam fpric^ivort«

1x6) gebrau^it. ®er .^of liegt anwerft einfam unb faft üon allem 23evfe^r ah'

gef(^nitten, unb geprte §ur „9iitterfct)aft", welct)e eben ein „frembe§ ^anb" war.

©0 fagle man benn, wenn man eine weite Entfernung, glei(^fam eine 9(ieife in

bie äBüfte, bejei(^nen woüte: „bi§ na(^ ©iegwinben gelten", „bi§ nac^ ©iegwiriben

gekommen fein" — wiewol «Sicgwinben fo §u fagen üor ben St^oren uon Jper§5

felb (faum jwei SBegftunben entfernt) liegt, ^üns^ren aJZännern ma(f)te e8 no(^

in ben Sahiren 1820—1830 SSergnügen, ©iegwinben aufjufui^en, unb fie pflegten

fi(^ nid)t wenig barüber ju freuen, „©iei^winten gefunben unb mit Stugen gefcl)en

ju ^aben". ^eut ju Stoge finbet jene 9ieben§art, aber aü<S) biefe greube nid;t

me^r ©tatt.

siedieln, grequentotiü »on siechen, glei^bebeutenb mit sochern unb
sückern. „®a8 Äinb ^ette ben ganjen (Sommer geftec^elt". ©fc^weger .Igcjeu;

)3roceffacten »on 1657. 9^ieberl)effen, wo sochern ni(^t ilblK^ ift.

Siesi^e fem., gewö^nltc§ Sesse, Soesse gefprocl)en, aber fcf)on feit 150
Sauren faft au§naf)mlo§ Süsse y Süss gefc^ricben, Eigenname einer großen Slngal

»on i^lurfleHen in ben gelbmarfen, befonber§ im cftli(^en -Reffen jwtfd^en gulta
unb äöerra, fo wie breier bewol)nter Drtfdjaften. g-ranfen^ain 21. Slbterobe;

in ber (ben) ©ü^en, in ber ©ee^en, ^6l)rba unb SBip^jerobe: auf ber

©ü|e (©ü^); S3reitau: on ber ©eepij Srf§l)aufen: auf ber ©ö^enj
©ilferS^aufen: auf (in) ber ©ö| (©ü^) u. ü. a. ®ie Ortfc^aften fmb:
©ü§, Stodenfü^ unb bie .§ol)efü|, le^tere ein .i^of. (Sg tft nid)t ju be*

jweifeln, bo| ade biefe S^amen ibentifd), unb nid)t§ anbere§ finb al§ ba§ aljb.

siaza, praedia (®ronfe gjrogramm be§ ®t)mnafium8 ju ;iyulba 1842. 4. ©. 17),
weld)e8 2Bort längft f(^on al8 Drtöbejei(^nung an^ ^Jeugart betonnt war
(Neu gart Trad. No. 155 toom ^ot^r 805 unb 9^r. 226 ». % 826; Wolfpoldes
siaja [siujja]). ©enouer ift unter siaza, praedia ju üerftel)en ein im SBolbe gc=

legener SBeibe^lo^ für Dtinber; f. J. Grimm in Haupt Zeitschrift für deutsches

Alterlhum 2, ©. 5 - 6.

Sßgl. Seitfc^rift f. ^eff. ®ef(^. u. 85?. 1, 270. 4, 93.

Hleh. ober ziek, ßodruf be§ <Sd)äfcr8 für bie ©djofe in gonj Reffen;

oft sich da! 2te^nli(^ m 23oiern fud, ober für bie ©i^weinc, @c^mellcr3, 198.

l§iciLel aeutr., fott „in einigen ^Dörfern um ©rebenftein" bo§ ©oug=
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f.c^ttjein, ©ogfcrfef fcejeic^ncn. ^d) ^o6e ba§ SBort nt(^t felBft betnommen; inbe§

ift bie, [onft nidjt von ber juüerlciligften ©eite- mir ^ugefornmencn 2)Jittei(ung

a\x§ bem ©tunbe nidit gerabe uini3ar[(f)etnUc^ , rceil in einer ®rcben[teiner' D^ed^s

nung üon 1430 „junge sickeln'-'- vorfümmen, twelctie bem 3i'fQn^tne»^)fl"3 nocf)

faum et>ua§ anbereS fein fönnen, ol§ j^erfel.

ü^ickeni, gefpro(^en sekern, (^vequentatito toon figen, feigen, langfam
burd)trö))fcln , tt?irb in C)6erl)effen ni(i)t oÜein von bem langfamen 2;rö))feln,

§. 93. Von einer biirftig lonfenben 33runnenro^re („bog 9io{)r sekert nur nod)),

fonbern auc^ vom langfamen Strinfen gebraucht: „\va§ sekerst bu fo long?"

Sil msc, St^juggfanalj im n)eftfälifc{)en .Ipeffen ge&rnud}Ii(^. 9fJi(^et) Id.

Hamb. ©. 254. • .

iSileil msc., ouc^ Seilen, Süllen, Sinn gcf^roi^en, ba§ SSorbergefd)irr ber

?Pferbe, ber Üiiemen, wddjn bem ^>ferbe vor ber 23ruft Ijcrgeljt, Sßcrfcergefdjirr,

3uggef(f)irr. „bog fcer iöeclagtc .!pan§ äBagenern bem [)offmann ju ^ron^aufen

negft verfc^ienen f)erbft einen jugf ©teil vnb ein äfft er ©iell geftolen t)at".

gi§colif(i)e Slntloge gegen 3ungt)on§ von Dfcer 5l§pf)e v. 29. Slpril IGOl.

(i§ ift bo§ SBort ein gemein()orf)beutfd)e§', in ber ©(^riftfproi^e inbe§

faft gar ni(^t vorfornmenbeS , in bcn ©ialectcn ober burd) ganj 5)eiitfd}Ianb

ÜW[6)Q§, In .^efjen nur an ber 3Berra etivaS weniger oIS in ben übrigen ©egenbcn

gebräuitli(^e§ 2Bort.

Silscheü neutr., ba§ ©tüd .^olj, an tt3etd)e§ bie ^"S^ic^f" ober ^i'S-

ftride beö ^^fer&egefdiirreS, ou^ ivol btg Dc^fengef(i)irre8, angefd)ivrt werben unb
weli^eS ba§ 2>orberteil ber ^ug^^aQ^/ SBoge bilbet. Slögemein iiblic^.

!Da§ 2Bort ift uralt, ©c^metler 3, 229.

Sillie fem., ©c^nur, ©trtd, 58inbfaben, befonberS ein bünnerer unb

fürjerer. ^JJieberiyeffen , aber • oud) m Dberl)effen unb fogar bo, wo ba§ faft

f^non^me ^ärfel (f. b.) gel)räud)li(^ ift,. wie m .^ersfelb, feinc§wege§ unbe*

fannt. ®g§ 2ffiort ift nieberbeutfd;
^

fet)lt ober in ben älteren nieberbtutfd)en

Sbiotifen (erft ©c^amboc^ ®ött. ^b. I8ö8 ©. 192 l)ot e§ verjeic^net), unb

finbet \i(i) aud) im griefifd)en, 9Jort)ifcl)en unb ^ollänbifc^en. ®er 2]ocol beS

urfprünglK^en Sorte3 simo msc. Hei. 1ü7, 20 u. a. ©t. ift ol)ne 3^^^^^^ ^."^5

(3. (ärimm Slnbreo» ©. lOl ju v. 183, gegen ©(^meller§ 5lnnal)me) wie

bie| lie t)effif(^e 2lu§fpra(^e beweift; ba^ einmal (1629, San bau ®efd)td)te ber

3agb ©. 330} seime vorfommt, mu^ al§ eine 2tu§nal)me gelten.

•

9[^gl. 3eitfd)rift
f. l)eff. ®efc^. u. m. 4, 90-91.

isiilililiereu, wirb au(^ in Reffen, wie anberwdrtg (©d)mibt SBeft.erw.

3b. ©. 217) vom SSolfe für na(^benfen, finnen, fe^r gewötinlid) gebraui^t.

i^iii^elil, fe^lerljofte, aud) im füblichen Dberl)effen wie auf bem 3Befter=

ivalbe übUd)e Q(ugf))rac^e von zingern (f. b.). >

sinnig ift in ben fä(^fifd;en unb weftfölifi^en ^iftriften §effen§ burd)ou3

volf§übli(^: „ein finniger 3}^ann" bebeutet ni(^t blo^ einen verftönbigen, übers

legenben, fonDern au^, unb jwar vorjugSweife, einen fanften, gutmütigen 3)Zann.

©trobtmonn Id. Osn. ©.. 211.

!$i]ipei*ll, ein wenig geuc^tigfeit von fid^ geben, meift Von SBunben:

bie SBunte fl^^jert, b. f). fie fängt an ju eitern. 9'Zieberbeutf(^, ober überall

gebräud)(id), gewöb^TÜd) im ©inne einer ©eminution von süppen (f. b.). Scham-
bach Gült. Id. ©. 192.

sirbclii, fd;led;t auf ber ©eige fpielen. §aungrunb unb Umgegenb.

SSilmar, Sbiotifon. • 25
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stseii, ^eminution uon süsen; ba§ im ©ieben tegriffene 2ßa|er sist,

5if(!^t; na^e§ .i^olj sist, wenn e§ angebrannt tvirb. 3ft tag ^o^er in ber 33lafc

in tootlem ©icben, fo sust e§. 3'iieberbcutfc^, aber allgemein gcbräu(i)li(^.

©c^ambac^ ©oit. 3b. ©. 192.

• Six, gef^roc^en Sex; meiner Sex, eine auc§ bei Söftrger Dorfommcnbe,

in Reffen jebocl) nur im gulbaift^en, »or^ug§\t)eifc im i8e§irfe ber §auna übli(^e

S3eteueiung: bei meiner Sreue!

Siiiökeii, au(^ schmöken gcft)roc|en, ^oc^beutf(^ f(^ maueren, ift in

ben nieterbeutfd)cn SSejirten ^efjen^, i^orab in ben tt)e[tfäUf(^en, r\od) immer bog

teüorjugte SBort für ba§ 9taud)en be§ Slabafg. ^n niebert)ef[i[rf)en, nid)t biefen

SSejirten ange^övigen bieten be§" 17. 3<JiCt)unbert§ finbet [ii^ [(i)mauc^en Dom
StabafSraudjen gleid)fa(l§, aber bo(^ nur einjeln; entmeber w>itb au(^ §ier trinfen

gefagt, wie in tcn ober^ef[i[c^en Slcten, ober e§ finbet fii^ auä) f(^on rou(^en
(ivenigften§ im ^al)x 1698).

SOClieril, Suchern, Suchern, aU ^requentatiü bon soren, süren, ge=

I)raud)t, wenn glei(f) bon siechen, Sucht, ftommenb: frcinfeln, jumot ge^renb

!ränfcln. „er fei;, nadjbem er lang jutoor gefod)ert, geftorben". iD/orburger

«Jpejen^jroceffactcn i>on 1658 (bcnfelben 2)?ann betreffenb', »on weldjem soren

gebraucht werten), .^äufiger wirb in 2)?.!g)^r2I. v. 1657 fud;ern gef(^rieben.

£Dberl)effen, ©d)walm, ©d;malfo(ben (§ier sachern gefpro(^en).

3m fäd)fi|(^en unb weftfälifc^en .Reffen ift ba§ SSort gIei(^faQ8, in ber

§orm sückern uorl)anben, bebeutet boffelbe, waS e§ in Dber^effen bebeutet: au§s

jet;ren, fdjwinben, unt» wirb befonber§ üon 5linbern gebrau(^t.

3n Katern sochen ©d)meUer 3, 191.

lioclicriiii^ fem., bie ©d)winbfu(^t. ©i^watm, Dbcrtjeffen.

I§6^f*erkel neutr. nennt man in Reffen, befijnberS in S'Jieberfjeffcn,

bo§ nod) on ber 3)tutterfau faugenbe ^-erfel, fo bo| ba§ SBort genau bem ober«

beutfdjcn (S^anferfel (üon spanan, spuon, lactare} lentfprii^t. @o [)at auc^

2llberu§ Diel. S3t. Ooa: „Nefrendes porci, f^enferdeln, fugferdeln".

^ölire fem., SBolbs unb SSergname in §cffen, einmal eine§ au§gebef)nten

2Balbgebirge§ , weldjeS \\6) üon Staufungen biS nac^ SDielfungen I)injie()t, fobann

aber aud) einsclncr Jöerge unb SBäiber, 5. 23. im SSergbejir! be§ iinüüS, bi(^t

füblid) über ©djwarjenborn
, ferner bei 2;ret)fa, bann an ber SSeira im %ox\U

Stoöbac^ (£o)):p .Ißanbb. 5, 380), unb anberwärtg. S(u^ fc^eiut ^ier^er ^u ge?

I)6ren ber Siame eines ()o^en SSorbergeg ber 9i§ön, jwifdjen ©(^enflcngSfelb unb

SJaöborf, we((^cr im ©iaiect Sösberg, Soisberg ^ei^t, urfunblic^ aber Soresberc

lautet , an beffen füblid)en 3Ibl)ängen bie Drtf(|aften Äojsdorf unb Äoislieden

(f. Lite) liegen unb ein ©allein fliegt, weld^eS ben 9'iamen Soraha füljrte.

(Sin jweiter Susberg finbet fi^ am Stijüringer Sßalbe, unb ein Sösenberg bei

9fJaufd}enbcrg. 2Bo(Ue man mit Sor, Söhre auf eine beutfd)e SBursel jurütf^

lommen, fo müßte biefelbe siura, säur, sucum lauten, aber in bicfer Konjugation

(iu, aa, u) gibt e§ feine Söurjeln mit Siquiben im 2tu§Iaut. ßS bleibt, wie e3

fc^cint, einftweilcn nidit6 übrig, alö baS SCBort für einen fcltifd)en 92amen 5U

i)alten, bergleic^tn 2)?itfeburg, 23cl^en unb mand^e anbere faft unzweifelhaft

finb, ^\i oon mir S^'^f'^F- f- ^)^[f- ®ef^- u- 2^. 1, 249 angebcutete 23ejiel)ung

auf soren, arsoren, emarcescere (®tut. 1, 530a) fann baneben rei^t wol 23e=

ftanb behalten, ba ba8 SBort soren incUeid^t felbft feltifdjen Urf^)rung§ ift, Vgl.

©talber 2, 372. ©d;meller 3, 280-281.
solireil, süren, augtrodnen, ficc^cn, "l)infie(^en. „®a^ Um, ber S3eder



Sockern ~ Solder. 387

tinb feine fravü gefot;ret, weren einen Sag nad) einanber geftorfcen". 9)(ar6.

Jpej;en|jroce[iacten ü, 1658. „wat)r,, ta^ baS mägblein ßatljarin baruf [o^renb,
wnb je langet je fraiwfer njorben" ebbf. in bcr peinüdjen 3(nflage bc§ 5-i§foI§.

DBet^cffen, SZ)bergraf[(^a[t ^anau, fonft nidjt ober ni(f)t r\\d)x im (ScbraiK^;

I)in unb «lieber fommt in biefen ©egenben ün6i bie auf bem 3]DgeI?berg [et)i

iibüdje Stebetüeife sich süren tot, b. ^. fi(^ fd)tt3ere £ümmerni§ niad;en, fic^

Mnfen. ®ie[e§ legiere JBort fcBeint auf siir (acidus) äurüd3uge^en , unfer
sohren auf arsoret, emarcescit ®iut. 1, 530a. ©(^melier 3, 280.

Sürkrankheii, ^xantMjUit, leifeS, anmälic^e§ .!g>inficc^en, ^^^i^iniS- Ober;
graff(^aft .^anau (©djlüc^tern , (Sd;warjenfel8).

: SSgl. sochern.

sockeüll, fiderii, I)inburd)trö:pfe(n, toon gtüfiigfeiten, ive(d)e burd; fefte

Körper naiJ) unb naci) ^inburd}bringen ; ba§ Sßa^er federt burc^ unglafiertc Slopfe

I)inburc^. SScm süifern mitf)in fel)r bcftimt ijerfd;ieben. 2)(ittcl^ef]cn. Slnbers

rrärtg j. 93. in SDbfr^effen, vwirb sockern glcid)faü§, ober, baneben aud) fef)r

genjD^nli(^ ba§ gemeinJ)od;beutfd}e fidern gcbrau(^t.

Sbl (auc^ Söl) neulr. , im ^4ural Söler unb Soeler. 1) je|t nur noc^

aI6 ©igcnnome btui^ii^er, fum^figcr Sßotbortc worf)anben, aber fef)r f)äufig: ba§

faule ©dI, ba6 atte ©ol, bie ©leinboi^gföler; ba^s f)ol)e ©ot)t (glcrSbacE))

;

om t)äufigften in Dber^effen. ®a§ 9Bort ift fe^r alt; daz Grimeusol crf(^eint

fi^on in bcr 2Birjburo,er ©renjurhtnbe ijon 772; sol bebeutet volutabrum, @d;meller

3; 234. §eut ju Sage wirb ap^jeüatiüifd) nic^t nicl)r ©ol, fonbern ©ut)t
gefagt, unb jn^ar nur nod) öu^erft feiten ba§ ©ut)I, gett;c{)nlic^ bie ©u^Ie,
in n)el(^er fid) bie-©air, ber ^itfd) fut)tt. 2SgI. ^fitf^rift f. ^eff. @efd> n.

Sä. 1, 253.

2) ber mit ©al§ i^ermifdite (5rb()aufen , n^eli^er bem/ äiBilbbret im 255albe

aufgef^üttet ju n^erben pflegte. „©ed)g meften an ©alg '— fo furtf)in bem
njiit^jret im burdwalb- ju falc5fol)len gebrau(^t". SBetterer ülentereirecbnung

mn 1562, „1 SBagen t)at ßrben ju ben .©ollen tof bem Sangenborffer' malt

gefürt"; „1 SBagen ^at ^ol^ bei ben ^al^t;öuffen am ßangenborffcr 2öatt

gefürt". 9fiaufc^enberger Dtentereircdinung bon 1596. „1 2öagen l)ot (Srben ju

.ben ©ollem bor 2Bilb))rebt uff ber f)o^en \uart gefürt"- ßbDf. 1597J unb öfter.

üolder msc., 93oben, ®ede be§ unteren, gupoben be§ oberen ©tod;
mxU§. ®a§ Sßcrt ift. mir nur in ben 9?e(^nungen ber Uniüerfitätg^SSogtet

©ingli§ ou§ bem 16. 3at^""^Ptt toorgefommen, iro e§ oft erfi^eint. „25 alb.

Äieinl)'en geben, ^ot.2 tage i^ff bem langen bow ©olber gefdjlagen, »nb fonften

3 tage an ber f)ern ©i^euren ge!letbct" 1578. „10 alb. geben ßlau§ ©djarpffen

I)ot 2 tage üff bem langen hany ©olber Reifen fd)lagen" 1578. „20 alb. geben

illeinl)en t)att 4 tage »ff ber h)mnobe einen 92eumen ©olber gefd)Iagcn 2luc^

in ber I)ern fammern getteibet" 1580. „l;at 3 tage ©olber gefdilagen" 1586.

„2 fl 23 alb Sunj fortten ^att 15 tage ©^ieün geraumen ©olber gefdjlagen

bnb gefleibet" 1587.' hieben biefem SluSbrude fomt (bod; nur einmal, 1592)
bor: „baS er ben 33oben gef(plagen". %xi]6^ 2, 285c .unb 23rem. .2053. 4,

915 toer5ei(^nen au8 9'Jieberbeutf(^lanb nur bie gorm ©oller; bagegcn fomt bei

©d)otteI |)oubtfpr. ©. 1417: „folber, büne", unb in (^eter 8ourenberg§)
Acerra philologica (Slu§g.. to. 1667 ©. 685) Oor: „2tber ber ttjar-Dom 23oben

ober folber herunter geftür^et" ; unb eben fo l)at bag ^oüdnbifdje : Zolder,

contignaiio, tabulatio. ®a§ ©(plagen beS ©olber§ njirb ol)ne g-rage ba§ S3e=

tt)ideln ber ©:peilfteden mit.Stnjtile^m unb bo§ geftfi^logen beffelben geivefen fein.
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(5§ geI)ort btefeS Sß^ort, trie amen, laupern, milgen u. 31. ju ben Sleiocnten

tief iüebetrl)einifd)er unb nieber(änbifcJ)er ©ip.rat^e, ttjeld)e im 15. unb 16. 3ft=-

^untert fid) in .Reffen finben, mit bem 17. ^of^'^tju'i^ßi^t okr »erfc^minbeiiv

Soleier (i§lllper}. msc, a\\<i) tüol neutr., bie ßinfaläung be§^^

©(^tteine[Unfd)cg. „®a§ gleifct) in ben (Solper I«gen"; „bie ©pedfeiten inüJ3eu

fo unb fo lange, bie ©i^inten aber fo unb |o lange: im ©oI:per liegen, bi§ [ie

©ol<5erbrül)e jie^^en''..

Solperßeisch f eingefoIjeneS (Sd;ii3eineflei[(^, j. 93. SJi^Jpenbraten „au§ bem
©ol)3er". •

Solperknochen , Itnterbeine unb [onftige .£nD(|entt)etIe be§ ©d)tveinc§,

vuefdje mit bem ilmen an^än(^cnben ^(eifd) eingesotten, bann gefolgt werben unb

für befonberg iwolfdjmedenbe 2;l)eile -beS ©diweincfleifdjeS gelten.
.

einsolpern, solpern, ©(^»ueinefleifd) einfallen.

3n ganj 3llt§efien bie au§fd)lic§lid)e , au^erl)atb .^effenS über granffurt

^inau§, wo bie aufgeführten 2lu§brüde gleid)fallä üblid) finb', faum ober gar

nid)t öorfommenbe ^e§eid)nung. '2)Jeta))^orif(^ voirb So/per gebraud)t, um cie

2lufben)al)rung ber iHad^e für eine jugefügte Seleibigung §u bejeid)nen: „er l)at

no{^ etwag bei. mir im ©ot^er"; aud) wol ironifd) toom '^lufbetva^ren einet

wertlofen ©acbe: „ba, bag leg bir in ben ©olper"; „baS folper bir ein".'

S)a§ SBort ift. fidjtlid) ni(^t§' anbere§ al§ ©al-peter, tt)eld}er jum cin=

folgern e^ebem faft au§fd)lie^lid), jet^t noi^ njenigfteng t^eilmeife, üerwenbet wirb;

inbeg wirb bicjj 2ßort wenn nid)t ber l)ier angegebene ©ebrau(| bejeic^net werben

foQ, niemalg ©cl^jer, fonbern in unen.tftellter j^orm gefproi^en.

SÖlllltieriiSCll
,

fommerli(^, „Sin fömmerf<^ %^^'^'' , eine fonnig,

warm gelegene j^Uir. „©ömmerfi^ anget^on fein", letd)te Äleiber tragenb,

wie man fie im ©ommer ju tiagen ))flegt.

I^oiidersieclieiiliaiis. ®iefe, eigenS ben Seprofentjäufern 5u=

gel^örige 23ejeid)nung fanb ficb m ßcffen nur einmal: für bag jwifdien 9(gbad)

unb Jpergfelb an ber Sanbftrafje unfern 2lgba(^ gelegene ©iedien^aug, weldieg

um bag 2at)r 1864 abgebro(^en werben ift. • Slnbere Äranfen^aufer, weld)e fo«

wol nad) ibrer Sage, in (Sntfernnng Don ben ©tobten," alg t^rem ^fJornen nacb,

ßeprofent)äufer gewefen fein mü^en, l)ei^en bie ©iei^e (jwei i^äufer bei 3[)Zflr=

.

bürg, bie unterfte unb oberfte ©.), ber ©iedjenljof (bei 5?affcl},.

5Bgl. ©d)m eller 3, 190 unb 268. . , .

fSoiiliabeiid ift in 3lltl)ef}en bie au§fd;lie|lid;e aSenennung be§ fiebentcti

2ßo(^entage§; ©omftag iftgönjUi^ unbefannt.

Sonnabendskopf, ^^^ome eineg l)enjorragenbeg 93erge§ "bei SKelnou,

Soiiiiciikräiiier, bie im 16. ^or^unbert fe^r ^äufig toorfommenbe

löejeii^nung eineg .ipaufiererg, weisser feine SBaare nid)t im -ipaufc, fonbern im

i^reien, an ter ©onne, feil bot; meifteng Ijotten btefe ©onnenfrämer gcringfügii^c

unb fd)led)te Sßooren, oft eigentlii^en äröbel, bie fie an bie unfunDigen ßonbs

leute um t)o^e greife abfegten. Sg würbe begt)alb ben ©onnenfrömern ober

,Rnai3fäden bog .^oufieren in Reffen bur(^ bie ^Deformation be§ ß. ^l;ilipp tiom

18. 3uli 1527 »erboten.

Sßgl. grifd) 2, 287.

üoniitais* 9fteben§ort: „er öerfte^t fo biet, wie bie ^ul) t)om©onntag"^

er ift ungew6l)nli(^ befd)räntt, bumm. Sonntagsgesicht, l)citereg, freunbli(^eg

8lntlij3. Sonntagsslaal, üblid)e S3eseicbnung ber ©onntagefleibung, geftflcibung.

Güldener Sonntag, im t^-ulbaifd}en , ber ©onntag na^ bem Cluotcmber;
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gülden Sonntagskind (fonft ge»D5[)nIt(^ 6lo§: ©onntagSfinb) ein an einem
tiefer üier ©onntage ©cborcner, iweldjem bamit bie g:d{)igteit uerlie^en ift, ©elfter

3U fe.^en. •

Huizelsonniag y im gulbaifdjen fcie 23ejei(^nung be§ ©onntagS bor bcn

goften, duinquagefimö, on njelc^em bie .ipu|3cln (f. Hotzel) al8 Sccferbi^en eine

gro^e 9fJoae fpieUen, unb tüelc^er burc^ bie geuerbcluftigungen (f. Biesen, Hagel-
rad) fic^ au§seid)netp. ße^tere finb, längere ^eit befd;ränft, tüieber in jicmlic^

aögemeine Uebung gefominen. ®er .Ipu^elfonntag gilt im gulbaifc^en al§ einS

ber bebeutenbften ^olfgfefte, unb im torigen 3arl)unbert lüurbe toon i?arl
Söenebict SBeUe (geb. 1723, einem fulbaifrfjen 33eamten, jule^t ^irector ber

Dbereinna^me) ein ßolf§mä^ige§ Öieb auf ben Jpu|elfonntag toerfnBt, tt)eld)eS

f(^nea attgemeine ißerbreitung fanb unb fic^ noc^ je^^t, na(^ faft einem 3arf)unbert,

im 2)?unbe be§ .SSolfe§ ert)alten ^at.

Soseu (sich), \\6) beruhigen, na(^ta§en, »om ©c^merje, wenn berfelbe

onmäüc^ tierfi^iviubet. S'Jieberfieffen
, fef)r ublii^.

Sosse, Sose fem., foll bie ßatte. (®iele) fein, tüelt^e über bie S3oIfen=

fo^fe om ßaüfe genagelt luirb, biefelben tjor bem SBetter ju f(^ü^en. ©. San;
bau in ber „©ritten 3Iu§fü§rung über ben nationalen Jpau§bau" in ber SBeilage

l\\ no. 12 (©c^t. 1860) be§ StUg. ßorref^). 231. ber ^ift, SSereine. ©offene
"Vöein,. iverauf 8. \u% beruft, fommt allerbingS 1022 in ben 8anbe§ortnungen
bor: 1, 653. StUgeniein üblii^ ift ©offe jebo(^ nidjt.

Sötte fem., ouc^ Suite, gett)6f)nti(f) in ber ßom^ofiticn MislsottSy Mist-

sutte, '^aiifi^Q. ©urc§ gan§ ^Igyeffen i»ie in S^üringen unb einem S;f)eilc toon

iJranfen gcbraii,(f)li(^. ©ct)meller. 3, 293. 9?ac^ bem o^ne S^^^if^I na^e toer*

>i?anbteu sufiern (f. b-) ju' urteilen, bebeiitet Solle, Suite ba§ 3lbgetrö^)felte, ben

(unreinen) S^ieberfc^Iqg. äKit Sütte, Südde (f. b.) t)at bo§ 2Bort feinen 3"=
fammenf)ang.

tSoeteli. msc., ein fü§er 2(;)fel. '3^gl, Bitek, ^m njeftfäUfi^en unb

fä(^fifcf)en -Reffen, m ber SSauer faft ^eirieii' Unterf(|ieb unter ben Ste^felforten

ma(^t, alß Soeiek unb Bitek.

spaeliei*!!,. gufammentroc!nen unb 9?i^e befommen in j^^olge tion trodener

ßuft unb |5i^e.
.
„®a§ 23rob f^ai^ert" ober „ift gef^a^ert", wenn beffen

ßrutfie bei angefc^nittenCm Saibe eine rauf)e, geborftene Dberflädje befommt; eben

fo f))0(^ert bie <Stbe, ober ift gef))a(^ert, im ©ommer bei großer ©ürre unb

^i|e; (i\i6) n^irb ba§ SBort n)ol »om ftarfen ®r(e(^cn pljerner ©efä^e gebraui^t.

spacherig; fpa(^erige§ 23rob, fpai^eriger (Srbboben.

; ©trobtmonn Id. Osnabr. ©.222: spaken unb ©c^mibt Sßefterw.

3b. ©. 220' (unter 2,) = f^sac^ern, eben fo.

Sfiälleriii^ msc., .Ipols, fo Diel ouf einmal gcfpatten njirb, Strmtoott

.§ol§. äßirb je^t nic^t toiel mel)r gehört, mu^ aber in Dberf)effen, namentlich

in 3Karburi^, fe^r gelaufig ge^wefen fein, ba ba§ 2ßort in, 9ied)nungen, 9iegiftern

u. f. U). bc§ 17. 3«iff)."nbert§ , befonber§ bencn beS beutfdien DrbenS, oft er=

f'd)eiiU; §. 33. ^atte 53enjamin ©diebla bem .§of))ital beS beutf(^en DrbenS in

SDiarburg im JperSft 1654 einen ©^äliering J^olj entfrembet; e§ würbe bar«

über eine n)eitfd)ic^tige Unterfuc^ung gefül)rt, weldie an Qät unb 5pa))ier lool

me^r. foftete, al§ ber ©jjäUering wert war, unb f(^lie^li<^ mu§te @d)ebla, nar^-

bem er um 3 fl. geftraft werben war, unter bem 24. 9?ouember 1654 einen

umftönblidjft formulierten 9?eüet§ ou^fteflen.
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i^fiaillieil. ©a6 rebupliciercnbe SSerßum spanan, spien, gesponnen,.

lendere, conjufliert im 2SoIf§munbe jivar ba§ Präteritum x\\6)t mei)r tioüfommen

corrcct, aber, tt)enigften§ in ben mei[ten ©egenben, boc^ noc^ ftarf: spon (spun):

„gerab »cte id) ax\\p\xn (an\pm'), x\t fie §ur 3;f)ür I)erau§ge!ümmen". dagegen
ixnrb ba§ ^artici:pium nod) beinahe au§nal)m§to§ [tarf gebilbet: gesponnen, nx6)t

gef)3annt.. „3(6 l)ci& angefpann(en)".
• fcef^annt fetn mit fo unb [o üiel Si^a^i^f) ^\^ ^'"^ übli(^e, au(^ im

©cfiriftbeutfc^en gültige 23ejei(^nung ber Qlnjal 3ugüie^e§, tt)et(^e ein @ut§be[i|er

Ijältj „das die mergker, ig-licher also er gesponnen ist, den brn. v. Eiben eyn

fuder hoücz — füren sollen",- 2öci§tum ber ßlbcrmar! von 1440, Grimm
Weistb. 3, 323.

ungespannen sein, fein ^US^'^^ be[i|enb; je^t nid)t me^r toor!ommenbe§

SBort; „und ob eynich mercker so swach und angesponnen were, das er nicht

gefaren künde". (Ibenbafelbft.

®o§ SSerbum spanon, spuon, gespanen ift gar nid)t met)r üor^anben;

ba§ baüon oBgeleitete SBort ©ef^enft ift bem 2Solfe frcmb, ftatt ©)3anferfel

fagt mon ^ier ©ogferfel (f. b.), tuiberf^enftig ift Jcenig üblii^, unb nur «6-

spensiig, abspennig (te^tere gorm bie üblicl}ere) ift in siemlid) allgemeinem

@ebrau(^e.

^paillliStekl^el I)eif3t, befonberg in ber Dbergraff<f;aft .Ipanau, baS

ßifen am ^^[luge, tt)el(^e§ fenfrei^t üom ©renbet ^erob, ))oro(lel mit ber ^ritfi^e,

aber met)r naii) »orn, om üorbern ßnbe be§ ÜJifterbretS pat^ ber ^ftugfdjar

hinunter ge^t.

.ISpailHCkel fem., ^y^ame be§ unter Kauschel 6ef(^riebenen eigentümlts

d)en ^artüffelgebMeS, W5el(^er neben. Kauschel in Hebung ift, boc^ ttjenigcr in

ber eigentti(^en ^eimot ber Kauscbeln, im .^o(^gebirge be§ ^eUer§ unb ^o^en.

So§r§, oI§ in ber Umgegenb. •

©. Kauschel, Schepperling , Schnepper.

Snargciiieiite, Umftänbli(^!eiten, 2BeitIäufigfeiten, StuSpi^te; ^,mad)

mir feine ©pargemente". ©ef)r üblid). Schambach ©ött. 3b. ©. 203.

®te ^albgebilbeten gebraudjen aucf) neben ©^argemente in bemfelben ©inne:

©^jeranjien.

i^paiizjeii, Spauzijes, ein mobemer 23auernau8bruc! .an 'ber ©(^tuolm,

mit wclcfiem mon einen ftillen, trodenen, i)erf(f)Io|enen 3Jfenf(^en, nseldier hi-

beutenber ift, a(§ er fd)eint, bejeiclinen tt)ill; atfo ät)nlicfy bem ciltern SBorte

Schmuch (f. b.). ^n\:iß tuirb unfer 2Bort oud; bo g€brou(^t, wo bie moberne

2)?ifc^fprarf)e. ^^triguant 6raud)en würbe.

speÜNCll, lüä^lerifd), efel im ß|en — »on einer ^^erfon gebraudjt,

n)el(^e mand^e ober toiele ©Reifen nid)t e§en mag ober fann. .g)aungrunb.

(§]»eile fem. S)iefe8 mittelbeutfcfte unb nieberbeutfi^e üßcrt ift in "feiner

»on ben SBebeutungen, n3e(d)e 33rem. 2093. 4, 949—950 unb Slbelung 4, 179

aufgefüfjrt werben, nnmentUd) nid)t in ber Bü<S)en\pxa&)e , in -Ipeffen üblid;, auc^

wot niemals ühüd) gewefen. SBoI aber finbet e§ \i<^ in ber ^ebeutung, wel(|e'

bem SBorte Schölholz unb bem 2Borte Stickholz, Slickstecken' jufommt, im 16.

Sar^unbert, nur, wie e§ fd^eint, mit bem UnterfCetebe, ba| Speile unb Spell-

stecken in bie 33öben (2)eden), Stickstecken in bie @efa(^e ber Söänbe »er:

wenbet werben. „8 fl geben bem ^^cdex §u 9tobeman, ' ^at 32 Stage (Sine

fd)wellen tonber ben ftall gelcget, im ©c^ibberbobbcn gegrübelt, ©))ei(n in

ge[;auwen, bie ttjüre ünb wcnbc gemad)t". ©ingtifcr 23ogteircd;nung ö. 1583.
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„1 fl 10 all) 2)teiii[tt'T 3oa(I)im üon .^omljerg! geSen ba§ et ben boben gefpeilet
tonb ble Sadjc gefüdt". ^6ö[. 1594. 2 fl bem D&er[ur[ter bot 2 «Stemme
©^ieUn barau^ 511 madjen". @Sb[. 1587. „ßun^ fcttt i)att 15 toge ©^teltn
ßet)au»üen, ©clbet gc^c^lagen tonb gefleibet". ßbbf. 1587. 2 f 3 alb tiot

4 ©id;en ^olcjer <5))ieln barau^ gemacht jum toben fcei biet )5fart". ebbf. 1588.

ispeileii, ©))ei(en einjic^en, obet wie e§ in ben angejogenen Seiegen
^ei§t, einl)auen; f. oben.

ISpilsteckeil, Speilslecken, atunbonte ßom:po[ition füt Speile. „2 f.

20 alb. bem SSrffe menc^en geben, [)at 12 tage im fd)orn[tetn gefleibet, bie 6oben ge*

ftidet, au6) @^iellfteden eingebauten", ©inglifet 2SDgteireci)nung tion 1583.

3)Jit bem 5Infange be§ 17. 3^^^u"^6rt§ verlieren fid) bie[e 2tu§btude

au§ ben angegebenen SSogteitei^nungen toon ©ingli§, ubtigenS bi§ je^t ben ein^

jigen I)ei[if(^en (Sd)rift[tüden, in vwelc^en mir btefe SBövtet begegnet [inb.

i^gl. Slickslecken, Svhölholz, Weifstecken.

Specke fem. , Iei(^te 23rüde , ©tcg , nselc^et ou§ ^fn^Ien befielt , bie

mit ßürDen unb biefe etioa ioiebet mit Stafenftüden überbedt werben. Dber^

Reffen. (Sftor ©. 1419. „bie ©^ede im beutfdien .!g)au§" (biefelbe e$i[tiert

feit Qtwa 1820 nid)t me^t). 9D?arb. ßtjen^t. 2t. D. 1658. 3e{jt gibt eg

foft gar feine [oId)e ©^eden mef)t, beten 'eS e^ebem an jebem glu^ unb ^^lüBc^en

in Dbet§e[ien mehrere gab; bei S^ieberflein t)at bätion fogar ein g-Iurort [einen

Spanien „an bet @^ede". ©. Schwicke, Schauhe. ®a^ ba6 Söort mit <S))ed,

lardum, nid)t su[ammen{)ange, begteift fic^ üon felbft; e§ wirb auf baS angel»

fä(^[if(^e spaec, sarmentum jutüdgegangen wetben mitten.

Npelleii in bet 9?eben§art: speilen gehn, bebeutet ju einem na(^batH(^en'

S3efud;e, wertraulid^em ©erlaubet ge^en; mituntei wirb jeboi^ auc^ ein S3efu(^8*

gang übet gelD mit speilen gehn be§ei(^nel. 3n 2)Jittelt)effen, ttjie in St^üringen

unb .ipenneberg (SfJeinwalb 1, 154), in bet @tof[d)aft ^o^nftein (Soutnal ».

u. f. ©eutfc^l. 1786, 2, 117) bet ougf^Ue^lic^ füt fotcle Sefudje gebtäuc|Ii(^e

SiuSbrud. S§ ift biejc§ SBott ba§ ölte speilen, loqui, conversari, unb »on

f fielen (spilon, ludere) n3e(d)e§ im ^effif^en ^ialect speien lautet, gtunb^

üerfi^icben. «Bdimeüer 3, 560.

Spelzen plur. nennt man ^in unb wteber in .Reffen, befonbet§ in

SKittel^effen , bie ^^Ji^^elftengel [(Schalotten , ©c^lntten).

spende, speng, fpatfam, feiten, in geringet SD^enge »ot^anben. „®aS
©elb ift f^seng", e§ t)etfd)t ©elbmangelj „bie g^utterafi^e ift f))eng", e§ ^erfd)t

guttermanget; „eine f^enge 3eit" 2)?i§n)a(^§ unb SC^eurung; „ein f:penge§ 33Ja§"

ein fna)jpe§ 3}k^. 3^iebet; unb Dber^effen, 3" ©(^malfalben spengel (neben

speng^e) 9? ei nm alb 1, 153. 3m fät^fif^en unb weftfälifi^en .Ipcffen sprenge.

Speiiliel fem., aud) Spennadel, «Stednabel; in ganj Reffen im ou8=:

f(^Iie|(id)en ®ebrau(^," wie au(^ fonft in ®eutfd)lanb, oI§ leiste öieminifcenj an

ba§ alte span, fürspan. (Sd) melier 3, 569.

Spes msc. etf(^eint in obet^effifd)en ^^otfttegiftetn be8 16. 3fi^f)"5ibctt8

juweilen, 1580—1589 öftet, in bem gorftregiftct abei: be§ StmtS DJaufc^eubetg

i3on 1585 allein neunmal, unb witb I}iet oon einem (St(^baume gan§ untet ben^

felben 3Ser^ltniffen gebraucht, untet weldjen tiom 33u(^baume ba§ SBott 9?eibel

(bie i^öifter fc^retben ftet§ 9?ebbel) unb .l^eifter üerwenbet wirb. „2^ aih.

Hartman ©ebe§ in 3o§ba(^ bot 1 gelingen butren eilten ©pe§ ju 33rennl)bl^";

1 fl. ö alb. §ein| Jgedet ju ßtlöborf bor 1 bnfruditbaren eidien (S^)e§ bnb
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ij burre Buchen ju brenn^ol^"; „\e\d)Q\\ Slbftenbtgen f^eS"; „güj alb. ^enntJjen

i)on ©ß^feUen üor j a3uo^ jue [tiäftecEen unb j geringen eichen ©:pe§ jue

2nnge6ett)" ;
„tt alb. 5Kette§ §cin| bon Sangenborf vor j at)ftenbiv3en eilten

(S^e§ jue f(^a'cllen"; „jij alb. ®itmar g'Iattic^ ju .§aI§borf L^or ij burre Si^en
©))e§ ju brenn^ol^'" u. ^ ro. ®a§ 2Bort mu^ ^ierna(i) ein fe^r üblic^eS

getcefen fein , fomnit inbe§ in feiner ber in ben 8anbe§orbnungen afcgebructten

gorftorbnungen üor, ift oud) ttjeber in irgenb einem ^^iotüon, nod), in ber ^ier

»orliegenben ^^^orm, fcei ©tieler, %x\\6), 2lbe(ung ju entDe(!en. 2Barf(f)einU(^ ift

<BpeS eine i)ergröberte SluSf^jrarfye toon spi^, 'Bpi^, virga (befantlici) Don spio^,

<Bpie^, cHspis, Vüol ju unterfi^eiben, ivietcol 2Ibelung 4,203—204 biefe beiben

Sßörter ^odjft unfritifi^ untereinanber tvirft), toon iueldiem SBorte u. a. ©^Jt^rute

abgeleitet ift. ©i(f;tu4 bejeictinet ©:pe§ einen f(i)tvad)en (Sii^boum (teietuol ein=

mai freiließ ein foIcf)er au(^ ju einer ©d)tt3etle bienen fod), unb berüt)rt \i^

mitl)in na^e genug mit bem ^-Begriffe virga. 2tu§äumitteln wäre nur, Jüarum

©pe§ gerabe »om Si^baum fo eigen§ gebraud)t tüerbe. SSgt. über spij

©^melier 3, 579. §eut ju Za^i fdieint ba§ Söort gän5li(^ au^er Hebung
gefommen ju fein.

Spiegel nsirb eHi^tifd) gebrau(^t für ^arfteHung, Slbbilbung, Stbbilb

in fc^limmer a3ebeutung, al§ CDarfteüung , Stbbilb olleg ßlenbö ober aud) ader

©cble(^tigteit. „unb ttjere fie üielen SBeibern in ßinbcgnot^en be^^ülfflii^ ge^

„we^en, unb toiele ^inber gebäl)ren fe^en, aber fo(d)en elenben f))ie.gell ^ette

„fie nie gefel)en, e§ ^ette gar ju iammerid)t gcfel)en n)ie baS £inb jugeri(^t

„gevuefen unb au§gcfe^en". „3n Summa e8 vtere ein foId)er elenber fjjiegelt

„gen^efen, bergleic^eu fie nie me\)X gefe^cn". 51u§foge jttjeier SBeiber ju ^-ronfens
' berg ßom 29. 3""i 1697, meldte einer j^-rau in Äinb§notcn beigeftanben, bie ein

unwoüftänbig au§gebilbete§ ßinb geboren, „in irel^em geiveffer üiele menfd)en

»nbt totere aui^ fonft »iele fairen |emmerli(^ toerborben tonb tombfommen, beren

braurigen f))iegel i(^ loiele jirifdjcn Sfd)tt)ei ünb 8t(Ienborff mibt äugen gefcl)en".

G^riftop^^ i)ietric{)§ in ©d)H)ebba ßfironif 1641. „^\m\6^en efi^nje tonb biefem

borffe (©c^ttjebba) ftunt bie ®d)6nfte winber fruc^t, ba nt^t (buri^ fdjweren

.^agelfddag^ eine me|en jum broud) ubrigf bliebe, ba wart ein traurig! flieget,

fonberlt(^ toor bie ormen ^eute, fo i^re frud)t aüe toerlol)ren". Sbbf. 1654.

Slu(^ no^ je^t in biefem ©inne nii^t ungebräut^lic^,

„®u ©Riegel!" ©d^impfwort , in mani^en ®efetlfd)aft8fd)ic^ten , jumot

ben I)albgebilbeten (£affel) fel)r genjöl)nli(^, aber ein „e^rcn^afte§" ©(^eltivort,

b. l;. ouf wdiiiiS mau nid)t tlagbar werben tonn. SÄ.einwalb .!^enneb. ^b. 2, 119.

2Sgl. 3)hifter.

I§l»iel neulr. (gcfprod)en Spei), für SJJenge, SSiel^eit, 9}?affe ift in .Reffen

allgemein üblid): „ein gro^eg 3)?enf(^enf:piel", „ein ©piel @elb", „ein mörbf(i^e8

@elbf)3iel" u. bgl. ©c^mibt SBefterw. 3b. ©. 225. ©c|mellcr 3, 562.

Spielmann [Si^e\manii), Spielleufe, 3)tufifanten ; üblii^er al§ baS^rembwort.

verspielen ift ber üblid)e 9lu§brud für : ben ^roceff toor ®eri(^t verlieren.

S)a§ 95olf fie^t bie 9ied)t§üerl)anblung conftant al§ em ®lüd§fpiet an. „©ic

fä^e aber woll, baM^^^i ^'•^öi^ß ^ß'^f^i^^t" / Steu^erung einer armen, nac^l)cr

n)irfli(^ al§ .Igeje verbrannten j^rau au§ (Sa^jpel. 2)Jarb. Jpejenpr. 21. »on 1654.

I§llik neutr., ein f))i|ige8 ©tüd .Ipolj; nieberbeutfd)e8, nur im weftfäli=

f(^en unb fädififc^enJpeffen gebräud;lid)e§ 2Bort; l)od;beutfd; ©pie^ unb ©pitJ

(f. Spes).

ISpike fem.j nur in ber 9iebcngart: „ba§ gleifc^ in bie Spike legen"/
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b. ^. baS frifc^ auggefc^fac^tete %M\^ in ein ®efa^ mit 9Bn§er fegen, bamit
ba§ 33Iut ^erau§ätcl)C. ^ie gormel finbet \\d) nur im weftfälifc^en Reffen.
33ei ©trobtmann fet)U ba§ 2Bort.

lipiliei* msc, tcr fleine 9(eten6au auf größeren §öfen (58ciuerf)öfen,

^^far^t}öfen), icelc^er t()eiIS gut 3tufben)Ql)rung eine§ 2:^cire§ be8 ©etreibeS (alfo

fo weit gleid)er Sebeutung mit ber l)ocl)beutf^en gorm ©^etd)erj, tf)eil§ aber

flud) jur 2Bo^nung, §. 33. ber SBitiuen, ber Slu^jöger, anc^ luol [tänbiger Sla^e;

Iöf)ner bient. ®ie ©ad)e wie ba§ äßort finbet [i(^ nur im nje[tfälifcf)en' Reffen,
©trobtmann Id. Osn. ©. 224.

!§Ilii* (Spir, Spier) fem., feimenber ®rn§f)alm, bünner fd)macf)er .ipalm,

gafer; metft beminutiu gebraust, unb üorjüglit^ in uneigentlid)cr IBebeutung:

„ein ®ras|^ir(^en''- ([o auc^ 21 ug. Serc^etmer [b. i- .Iperman SBittefint]

33ebenden.i3on3au6eret) (1597).©. 254: „nod) einig gra^fpierlein ba jerlretten"),

„©trol)f))irdjen"
;

„e§ i|"t fein ©^jierc^en me^r ba" b. ^. nid)t ba§ ©eringfte, gar
judE)t§; „eö war nur ein ©pierdjen" etwa§ l)üc^ft ®eringfugige§, Unbebeutenbcä;
„bte £uf) gibt fein ©^ird;en 3JiiIc^"; „ein ©)3ir ©up^e'^ ©rimm Äinber-
unb §au6mard)en 2, 40. ^(etn 5proü. äßörterb. 2, 162. 9iid)ei} .jpamb. ^b.
©. 282. 23rem. 2Ö33. 4, 954. ©trobtmann Id. Osn. ©. 224. ©(^am=
bo(^ ®ßtt. ®rub. 3b. ©. 205. grommann SDiunbarten. 5, 295.

3;n ganj Jpe[]en üblid), am meiften in 9'?ieberl)e[fen ; of)ne ^eminution
jebo(^ ja[t nur an ber 2)icmel. SSon ber f)albge(el)rten iSelt mi^Merj'tanben alS

S)eminuttu i^on ©^3ur (©))ürd)en).

üpitzliiit, in uneigentlid)er Söebeutnng: 3"t'^^9'''^/ ^^^^^^^'^f*^^-
„SQaun ein Jperr alfo felbft feinem arr^pt gewartig ift, »nb nit ou^ Jörn ober

rad^ung feiner ))erfon, fonbern non am:pt§ wegen, wnb al§ toon ®ott barju oer=

orbnet etwa§ tljut, barf er feiner f))i^^utt ober augcnbiener, tie ein anbern
l^interrud borffen §u l)off tragen, .tonb ba§ anfogen, beS fie nit gern befont

weiten fein". 3o^. ^errariuS Don bem gemeinen ^w^. 1533. 4. 931. 35b.
„ij gulben (93u^e) 3ol)ann Gorius 5pfar^er gu 3»5S&a<^f fo ben QQ\)mhehet ha^

felbft bnbiUidier weife ein f:pi|l)utt gefd>olben". ^aufd)enberger S3u^regifter

toon 1591.

bespiizhüten, bur(^ SDfjrenbläferet benai^teiligen. „i)a§ flehet aber einem

man an, fo er ein beuelc§ ^at, unb fic^ wa§ im 3iegiment jutregt, nit ju er-

butten, ba§ er ben §errn be§ erinnere, anjeige wo e§ mangel, nit ba§ er

temant wolt befpi|T)ütten, fonbern bem .^errn tonb gemeinem ^Regiment ju

gutem". % gerrariuS ebbf. 331. 36a.

S)er erfte S:f)eil biefer ßompofition ift o^ne allen 3*^cifet spiz, ber jweite

S:l)eit aber ift, §umal in feiner SSerbinbung mit f)5i§, fpi^, bunfcl. ©^ji^el'

bebeutet nod^ ^eute einen ^ii^'^f'S^'^f ©enunciant, unb eben ba^in gehört au(^

©))ipube, aber wie fpi^, \p\^, ju biefer üblen 93ebeütung fomme, bleibt noi^

ju ermitteln. SSgl. ©(^melier 3, 583.

Npraclieii, anf^jrei^cn, fi(^ bereben, fi(^ unterhalten. Dber^effen. „3tl§

^at man urfat^ genommen, jnen (eum) barauf ju fpradjen". 2ßetterer 9Jegiftratur

toon 1609. „®affelb ®ing ^ett lang of ber miften geftanben, önb bie ß^la

mit j^m gefprad)t". 3!J?arburger §ejen^roceffacten oon 1634. Unb fo bi§

gegen 1680 l)in fe|r oft.

besprachen, §ur 9lebc fteüen. Dber()effen. „®onnergtag§ ben 13. 9lug.

ao. 79 ift 33iargaretl}a ©eiffin in beifein be» ©d)ultl)ei^en — — in ber gute

bef^jrad^t". SOJarburgör ^ejen^^roceffactcn bon 1579. „®§ l;etten jwar £tlid;e
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Qu§ ber ©cmciube yaft öor einem ^ai)x if)n efien bie[er fachen falben 6efpra(^t".

areiSbac^er ^retofütt üon 1609. 3teu^er[t ^äuftg i}\§ jum (Snbe be8 17. 3ar=

t)unbcrt§ in ben bieten, einj^gtn au6) noc^ bi§ gegen 1750; ein im 3}?unbe be3

SSolfeg no(^ je^t geläufiger 2Iu^_bru(i.

ISprenz msc. , Sprinze fem., 23ugel jnm 23ogeIfangen, ©^renfel. ^e
erftere gorm t[t bie in Dberljeffen, bie jweite bie im gulbaifd^en gel)räu(J)üd)C.

(§pi*iei§Z (Spriesziein , Spreisziein), ©glittet {JB6)ihUx, illibber). „©ie

f)att3en 'einen bi(fen ^^almenbaum tomb, tonb flibetn ben in tieine fprie^lein

(egen bie f))rei§lein barauff". ^an§ ©taben 9ieifebefc^rething (33cltbu(^

1567. fol. 2, 52b). ^e\^i faum noc^ üblicb, bo(^ !ommt e8 einjeln noc^ üor.

spriclielicllt, spreckelichi
, gefprenfelt. Stilgemein üblit^. Sin bem

Ianbgräflid)en §cfe §ii ü^otenburg befanben fid) einft §u gleichet ^ett jirei Ferren

toon S^a{)\\, ein älterer .§eir mit grau gemif(^tcn .Ipaoten unb ein jüngerer,

{)Dd)blonber J^err; biefe rwurben innerl)alb unb au^er^alb ber §offreite, o^ne

baft öon fern an eine SSerf^ottung gebad)t werben tt)äre, al§ ber f^ricflii^te

^a^n unb ber rotl;e ^at)n unterfd)ieben. — ®a8 Sßort ift fel}r alt, f.

©c^meller 3, 589.

I§prili fem., au(^ Spren, Spre, Sprehe, ©taar, slurnus. ®iefe nteber=

beutf(^e Benennung be§ 3Sogel§ tft weitaus bie üblid)ere; l)ier unb ba wirb fogov

bie gemein[)od)beutf(^e 23enennung, ©toor, gar nid)t tierftanben. ßftor 1420.

23rem. 2ß33. 4, 973.

iSpi'ii^el msc, Sitget, in 23ügetform aufgerit^tctcS ©erüft. ®a8 mir

im ßeben faum einmal Dorgefommene SSort finbet \i<S) in be§ j^ütternben (ßanb=

graf ^ermann) Ueberfe^u'ng Don S£orquemoba§ .!g>e$aemerDn 1652. 8. ©. 318:

„an t|eil§ orten pflegt man uf bie ©räber ba§ 8ei(^tue^ über- einem ©^jrüget

über bie Slobtenba^r ju gießen" (alfo = S^rauergerüft
, f. g. blinber ©arg).

is»plieti^, eifrig, eilig; bon spuot;' „®ie £inber fo ber SSoruätter nomen

Ijetten, gebet)cten .wol, ünb weren f)>ütig ©(flauen [©claüen] ju fangen". .^anS

©taben 3ieifebefd)reibung (SKeltbud) 1567. fol. 2, 54a). ^e^t taum nod;

üblid); auc^ baS SSerbum fi^ f^juten, fic^ eilen, l;ört man au^er^alb ber nieber^

beutf(^en 23ejirfe ni(^t eben Ijäufig.
^

sptitzeil, fipeien (meift spitzeu gef^^rodjen); bie in Slltl)effen faft au8=-

fd)(ie|tid) ^erfi^enbe gorm. „ic^ f^ei^/ f^^ei; f))eu^en, f)3ei(^el". SllberuS

Dict. aaiijb.

^piitze fem., ©peidjel; übltd)[te, ja wol allein übliche nieber^e[fif(^e

j^orm. ®ben fo in ber ©raffdjaft ^3l;enftein: 3ournal öon u. für ®eutferlaub

1786, 2, 117.

I§taclies msc.,S;oHjel. 3^^"^^^*^^ überatt üblich, am meiften in Dber^

Reffen, wie weiter füblu^ nad) ^rantfurt ^in unb weftli(^ na^ bem 9il)ein l)in,

„SDhfi) em uf, ©ta(^e§" m ©aucrwein» ©raff, ©(^mibt wefterwälb. 3^.

©. 230.

jmatleil msc, Ufer bc§ ptu|e8, 33ad)e8; |Iac^c8 Ufergelänbe. Q118

SlV^eUatibum je^t fi^werlid) me^r übli^, wol aber al8 Sigenname, 3. 33. in

Gfd)wege, wo ber ©tabttt^eil weld)er ba§ Ufergelänbe ber 2öerra bilbet, ber

©taben l)ei^t. „1 fl. wirb geftraft ^an§ ©ct)iffermann Don Simenon, ba^ er

benen wen üie^en iren mulengraben ünb baciiftaben gebem))ft". SBetterer fSü^-

• regiftcr von 1591.

§läke, Stäken msc, ^nittel, gSrügcl, g>fal;l, ©lange, ^m weftfälifd;en unb
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|ä(^[i[(^cn .^;>cfien. ^u^ iverben tuol bie .^o^fenftangen , 58o()nenftangen Stäken

genannt. 9Urf)ei) Id. Hamb. ©.285 f. ©trobtmann Id. Osn. ©.227 (teffcn

eingaben mit bcm I)ef|'ifc();nieberbeut[(^en ©ebraui^e übereinftimmen). ©(J)amba(f)
©Ott. 3b. ©. 207. 23rem..SS3. 4, 9§5.

stallen, meift in toer 3Ser6inbung: mit einem stallen, mit jemanben

gut [tel)en, fid) mit i^m Dcrtragen. „®ie' ftallen nic^t mitcinouber", pa\\Qn

ni(^t §uetnanber, tiettragen \\6) nid;t.

IStaiiipeiS msc, Stampfes, 1) bi(fer Sßrct, in tt)c((^cm bet Söffet ftet)en

Bleibt; n)eid)e bide 2)?affe. Slllgemein üb(i{^. 2) furjer, bidcr, ^lum^jer 2)Jenf(^.

©(^mibt 2Beftern). 3^- ©• 232, eben fo, wie bei un§.

I§taiicle fem., ga^ in gorm eineS abgefflriten £egel§, in ben 9:M)Z\\

unb in ben Vettern gebräu^lii^, um 2BQ|e?; ober 33ier batin aufjubetoa^ren

;

meift Stanne gef:pro(^en. Bornslanne, berqleii^en j^-o^ in ber Äüi^e, in loelc^e

ba§ mit (Simetn ober aSutten get)otte SrunnenmoBer , ber 58orn, gegoren tnirb.

Trinktnstanne , berg(ei(^en ga| im Heller, in n3eld>em ba§ ol)nel)in nid)t ^oUbare

Dünnbier, €oüent, in .Reffen SCrinfen, tüel(^e8 niemals in %h^ix gefitHt wirb,

fic^ befinbet. 3n S'^ieber* unb Dber^effen üblic^, wie in 9Jieberbeutfd;tanb über=

i)aupt. 23rem. äßSB. 4, QUO.

IStaiige fem., wie gemeinl)0(^beutfc^ ; in ben nieberbeutf(^en ©ejirfen,

wo. ^läke (f. b.) gilt, wenig ober gar nic^t gebräud)(i(^. S^eDenSart älterer

3eit: (Stangen au§t() eilen, b. ^. gyobe SiJorte, gleid)fom «Stangen unb ©pie^e

au§tl)eilen: „fängt er nun an unb tl)eilet ftangen auf ber 6an§cl au§, wirfft

umb \\6) mit oerrijätern" , 33efd)werbe beS ?pfarrer§ ßubwig ©tci^er in granten=

berg wiber ben ®ia!onu8 .^utten 1625. (Einem bie ©tan ge galten, alte,

anwerft üblic^ gebliebene formet, für: jemanben ocrtcitigen, für il)n 'gartet

nel;men, namentlich in bebenflt(^er ober wiberrec^tlidier ©ad)e ; f)ergenommen uou

bem aSeiftanbe, weldjen einer bem anbern im Kampfe, burd; .galten ber ©lange,

be§ ©^seereg, leiftete. (gro^e) ©tangen im i^o:pf t)aben, ^oi^mütig fein.

Steilja^elii (sich), fic^ fträuben, fi;^ ungeberbig aufteilen; au(^: ^offärtige

©eberben unt) 2)2tnen mai^en. 3" Sfl"S -^ffff"? ^^^ weiterhin in 9?ieberbeutf(^lanb.

f$täp|iclieii neutr., ^alb fdjeij^ofter Sf^ame beS SCeufelS; juweilen im

gulbaifd)en oorfommenb, wie weiterhin big ^ranffurt: „be§ flab beg ©tebge"
5Hablof SKufterfaal 1, 339. ©in im übrigen Jpeffen toöüig unbefannter 2tu§=

brud, wäl)renb berfelbe boi^ in SfJieberbeutfdjlanb al§ Stöpken bur(^au§ üblii^

tft, f. j. 33. ®ie neue ^eutfd)l)eit nuniger 3ettüerftrei(^ungen 177G. 3wcite§

^röbgen ©. 11-12. ©d;ambac^ ®ött. Sb. ©. 212.

Jl^taer msc. (richtig: Siär ober Sler), ©(^afbod. SSar big etwa 1840
nur im gulbaifd)en unb t^eilweife in Dber[)effen üolfgüblid); feitbem ift .bog 9Sort

befanntcr geworben, o^ne gleic^wot jum geläufigen @ebrau(^e gelangt ju fein.

©d)meller 3, 652.

staeren, üon ©trafen: fid) begatten. Dberl)ef)en uiib ^ulba.

I§tärke fem., ba§ SOhtterfalb , bie junge ^u^ unter einem 3af)re.

Sßeftfälifi^eg unb fäd)fif(^eg Reffen, fonft gänjlid) unbefannt, wiewol' in älterer

3eit bog 2Bort and) über jene' ©renjen ^inaug in Reffen gebräud)lic^ gewefen

fein mu|: „Eyne lioiblkulie vor er werlli, wy man die setzt, eyne stercken

vor irs, kelber vnde jerlinge die verstehet man nyl". (Smmerid) ^ranfenberger

®ewonl)eiten b. Schmiiicke Mon. hass. 2, 698. „Ijeurige kelber Sterken; —
Jehrige Sterken, 9ted)nMng b. Subwigfteiu b. 1576.
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Starzcil, 1) gebrängt bott. fein, ftro^em ©t^matfatben.

2) feft unb f)art auftreten. Dber^effen; f. stauen.

bestatten (sich), fic^ »erheiraten, ^ommt je|t nur noc^ feiten Xicx,

im 3Infange biefe§ 3ar^unbert§ afeer gehörte eS noi^ ju fcen geläufigen 9Iu§=

briicfen. „%.{% er jeuge au(^ an ijsigc feine ^auSfraw fid) beftattet". 2)?ar6urger

Jpejcnvroceffocten toon 1579. „^robucentin Ijabe erft ^u ©emunben ein ei)eli^en

man gel)abt, barna(f) ^o6 fie \\6) gen Slncjenfor fceftabtet". ©eSgl. üon 1596.
3n bem ©mne üon „feierlich beerbigen" ^abe \6) , fo olt aud) btefer ©ebroud)
toon bcftatten ifi, ba§ SBort nictjt- nur niemals au§ bem i^olfSmunbe »er;

nommen, fonbern e§ auc^ bi§ ba^er ni(^t in ollen 5protofoUen, njeld^e bie SSolt§s

auöbrüde iviebcrgeben
,

gefunben.

statzeii, mit bem gu§e ^art ouftreten; Dber^effen, im füblicßen 2;f)eile,

hjflfjrenb man im nörblidien stanen fpri(^t. „äßenu mon ^ier're^t fta^t (ftai^ät^

flingtS unten n)ie §oM". (gftor ©. 1420.

iStätzi^, gefproi^en stäizk, stetzk, un^iäSIii^; im gulbaifc^en. (B§ fi^eint

baS SBort eine ä^erfürjung. üon aufstüizig (f. b.) ober ansiöszig (f.' b.) ju fein,

mit Mjel(^cn Sörtern e§ in ber ^ebeutung übereinfommt.

§taitclie fem., 1) Flachsstauche, in Sf^ieb&r^cffen bic 9iifte eben au§
ber 9fiD^e genommenen ^lai^feö^ weli^e an ber ©^)i^e ein ivenig äufammengebret)ct,

an ber 33ofi8 au§einonber gebrettet unb fo §um SCrodnen ouf ber 2Biefe. ober

bem Slcfer, ber Srift, aufgefteüt n»irb. .9?ur in 9iieberl)effen ftau(^t man ben

gerodeten g-lat^S, tu Dber^effen unb in ber ©roffdjaft 3iegenl)oin breitet man il)n.

2) in Dber^effen (luo man Stäche f)3ri(^t) eine |>anbüolI ©ctreibeliatme,

beren mel)rere eine ®arbe ausmachen; befonber§ nom .Jpafer gebräu(^ltd}. ©d)mibt
weftertt). 3b. ©. 233.

3) lUiterärmel ober S[rml)anbfc^u()e , b. ^. Unterermel, ttjeli^e .l^anbgelenf,

llnter{)anb unb ®aumen (biefen nid)t immer) umfa^en, meift geftridt, aber ou^
au§ 2:ud) berfertigt unb mit g5el§ befe^t (g>el§ftauc^en) , ein £leibung§ftiid toor=

güglid) ber ßanbbeaoljnerinnen, in neuerer 3eit aber a\\^ in ben l)öl)eren ©tonben,

unD jwor bei bem männlid)en Jyie bei bem n)eiblid;en ®efd}Ied)t in Uebung ge=

tommen. ©c^mibt 2Be[teriü. ^b. ©. 232.

^taiif bebeulet nai^ ben ^arifer unb ©t. ©aller ©loffen (8. 3art;unbert):

rupes, cautes, twäf)renb saxa ebenbafelbft burd) Reifen ertlärt werben. Graff
Sprachsch. 6, 660. ©djmelter. 3, 617. 21I§ 2Ip^eaatiüum ift baS aßort ^iet

wie anberraärtS längft auSgeftorbcn , aber in beU Spornen felfiger JBerge bauert

baffelbe wie anber»ärt§ (ber ^ol)e ©taufen, SDonauftauf u. a.) aud) in Reffen

fort.. (Sin ©taufenberg finbet fic^., al§ eine ber bebeutenbften .!pöt)cn be§ be*

treffenben ©ebirgSnjalbeS, am SfJeinljorbgtüalb , ein anberer bei Sfc^eberg, ein

brittcr bei ^cder8t)aufcn , ein vierter bei Sßanfrieb, unb ivol anbermärt§ noc^

ber eine unb anbere; ein ©taufenfup^el am DfleintjarbStüoIb, ein © t au fens

büf)l bei ßangenl)ain; enblid) liegt not)e ber furljeffifc^en ©renje fcer jum ®ro^=

tjerjogtum Reffen get)örige ©taufenberg mit bem gleidjuamigen ©täbtd)en.

SBarf(^einli(^ geboren t;ier^cr aui^ bie S3ergnamen Siöpflmg, Stoppels-

berg u. a. (f. b.).

jittelieil, conjugiert \\o<S) in olter Sßeife: ?]Sräfen§ ich sten, Präteritum

ich stund; »etbinbet fid) übrigen§ nur mit ^aben. S)cr ©ebraud) »vei(^t üon

bem ©d)riftbeutfd)en ni(^t ab.

aufstellen, älterer SJec^nunggauSbrud bei ber ©ubtraction fiir baS

heutige aufg;ef)en, fid; t)crgleid;cn. SBenn 5.. 23. 107 .Ivanen in (Sinnome ges
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fe|t, biefcIBen a&er auc^ vvteber alß S3efoIbm>g§ftü(fe bon bem 9?e(^nung§fö§ret

on bie ßmpfang&ered)tigten abgegeben tüorbcn finb, [o 'W)irb bei ber 9lu8gobe

bemevtt: „Summa auszgilTt der haeo thul Icvij vnd sleet auff^''. <Bo in ben

Hornberger, (Singlifer, SBetterer Dleclinungen »on 1544 bi§ §um ßnbe beS

16. 3*i'^^)unbert8 ; nur mitunter fommt Dor: „uergleid^t fid)", tt)ie je^t üblid) i[t.

Iiestelieil, fte^en bleiben bei d\va§] in älterer Qdt mit bem ©enttiö

ber (&ad)e, unb, wenn eine ^^erfon aI8 inbirecteS Object ^injufam, mit beitt

S)atiü ber ^^erfcn. „do soln dy geczuge byslen und soln dy rede hören , ist

ez daz, "daz se eme der rede besten dy he geredet hat, so soln se met eyn

ander ufT lege, und soln swere, daz dy rede war sin". Statuta Echwegensia D,

9? oft eil 1854. 4. @. 11. 3" ^^^ ^rotofoüen über 3e^)ntüermalterungen unb
5pad^tungen au§ bem 16. 3a>^^unbert njirb bei ben ©eboten, inelcl)e bie ^oc^ften

Jüorcn, unb bei tt)eld)en ba§ S3ieten unDber 23icter [tel)en blieb, ausnat)mölDS

gefagt: „ben ^^^i^ten, ben 9l(fer, ba§ ®ut l)at N. N. beftanben". SBir l)aben

I)iert)on bie Sejei(^nung 33eftanber, ^a(J)tbeftänber, no(f) übrig, ba§ 33erbum

qber ift in bem Ijicr angec\ebenen ©ebraud) nid)t mef)r uorljanben; unb njirb e^,

njo eS im f(^riftbeut[(^en (Sinne gebraucht tcirb, nid)t mit auf, fonbern mit bei

conftruiert: „dabei besten ich", barauf befiele, babei bleibe i6).

verstellen, in ber alten ©prat^e mit bem 3lccufatiü: für etira§ ein«

fielen, namentli«^ für einen ©runbbefi^ unb für bie baüon ju entrii^tenben Slb*

gaben, fomit tl)eilweife in bem ©inne bc§ l;eutigen üerfteuetn. „vnd ich sal

vnd wil auch dasselbe gud mit allen synen zugehörungen virsleen, vnde des

ganize uszrichtunge tun, mit allen stadrechten , vnd mit bede, diensten vnd mit

allen andern sachen". 28iebenfo^)fer ßeiljebrief toon 1431 bei ßenne)) 8cil)e §u

S(S9i C. pr. ©. 55. Unb fo felj.r Ijäufig in ben Seil)ebrief,en be§ 15., jurtx

Sl^etl aud) noi^ beg 16. ^O'^^U'ibertg. „Wer sust da ynne (in ftäbtifd)en unb

§errenl)äufern) sitzt, der ir (ber ©tobt unb ber Ferren) sach nicht zu thunde

hait, der gibt furschillinge vnd verstehet syn gut, als eyn ander na anlzal".

ßmmerii^ granfenberger ©ewon^eiten bei ©^ min de Mon. hass. 2, 696, unb

oft bafelbft. ®er Sluötrud ift big in bie neuefte '^di gebröui^lii^ geblieben.

.

steif it)irb in ber Obergraffi^aft ^anou (©(^luorjenfelS) üorjüglii^ üon

3)(enfd)en, unb jwar in ber 33ebeutung üon förperli^ ftatf, fräftic}, gebrÄid)!:

„ein fteifer 23urf(^e". SUinmolb §enneb. ^b. 2,. 121.

I§tei^e fem. ^iefeg ölte , meift nieberbeutfd)e , unb nur f)in unb lieber

ou<^ in Dberfceutfd)lanb (f. 5lbelung s. v.j gcbrciu^lii^e 3öl)Imo6, bie 3<Jt 20
barftellenb, gehört in §e|fen §u ben üblidiften. ^i 9?icberl)effen jcilt man jwat

faft nur @ier unb ©arnftränge nad) Steigen (baS Sinnen -me^r na(^ @d)oiSen

ol§ nac^ (Steigen), in Dber^effen aber, §umal bem norblit^en, unb in einem

Abteil ber ©raffc^aft.^iegen^ain, tt)irb nid)t allein ba§ Sinnen (^ier ift bie 3filung

ua(^ (5d)oden ganj unbefannt), fonbern e§ wjerben aud; ©arben, (Stüde 2Sie^,

Stl)aler unb fogar 3a^re na^ ©teigen bered)net, wag, tljeilweife mit 5lugnabme

ber ©arben, in 92ieberf)effen ni(^t gefd)iet)tv „vj slige garben". 92ieberl)effifd)eg

ßruterei^ifter won 1391. „©an i^m fei)cn in e^nem '^axt — fiben ^ferbe, mel)r

ban fiben fteic^e ®olec wertt), befd)ebtget lüorben i^nb abgangen". ' 93Jarburger

§e^en^roceffact€n üon 1579. „(5r fei ivol brei fteig jar alt". ®eggl. d. 1596.

„(Sr l}ab ober ein l)alb fteig jar §u SBiüergborf ge»ot)nt". ©esgl. .ßon 1634,

ISben fo au^ je^t nod; in ten 3temtern S;tei}fa, 9iaufd)enberg , 9{ofentt)aI,

^ranfenberg: „brel ©teig 3al)r unb jJDe" = 62 3al)r; „jTOe.i Steig S;balet

unb fünf" = 45 Stjoler; -„funfje^n ©teig ©d)ufe nid^U t3oU" =^ beinahe
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300 ©cf)afe. ßBcn fo auc^ in 5?kberbcutfc^ranb , S3rem. 2033. 4, 1033. ®ic
3älung wad) Qman^xc^en i[t uni>erfcnnbar felti[d)en Utf^rung6: bie 93retonen

jälen QÜe p^eien ß^^C" ^"^^ SKuIti^ltcation mit ugenl (viginti): tri ugent 60;
pevar ugenl 80, 6i§ ju naontec ugent (19 X 20=: .380), Don tt)el(f)er ^älungSs

Hjeife im g-ranjö[if(^en quatre vingt üfctig geblieben i[t. — 2)q§ 2Boct steige

(stiga) bebeutete ur[^rüngli(^ einen ©tau für ^leinüief), ©(^ofe unb ©(^weine,

unb mag bemno(f) tvot einen ©tall »otl bie[e§ SSie^eS be^ei^net fiaben, njobei

man erwägen mu^, ba| bie älteren cfwiomifi^en @inri(^tungen gen)i[fe QiUQn

feJ)r ftrenge ju beoba(i)ten unb mel)rere 3flrl)unberte t)inbur(^ fe[t5ut)alten-i)[tegten:

5tt3an§ig ©iüä jene§ ^teinme^eS, m<S)t meljr unb nid)t weniger, fomen in einen

(Stall jufammen; äl)nli(^, wie „ein SSagen ©trol)" unb „[e(^jig ®ebunb ©trol)''

in 9^ieterl)effen, „ein SBagen ©trol)" unb „tjunbert ©ebunb ©trol)" in Dber=

I)ef|en noc§ üor wenig ©eccnnitn uoütommen- ibentifd) war.

©. 3eitfd)rift für Ijeff: ©efit. u. m. 4, 91-92.

I§teigel msc, ßinfteigungSort; bebeutet -t^eilS ben einem gu§))fabe,

namentlid) ta, wo er jwif(f)en .Reifen gu taufen beginnt, »orge[tec!ten Cluaber?

ftem, wclcl)er ba§ SSie^ t)om betreten biefe§ ^fobe§ obwalten foU, unb über

weldien man ^inwegfteigen muj^; t^eil§ aber om^ bie wiberred)tli(^ in einen 3äun
gemachte (Srniebrigung beffelben, um bequem überjjeigen gu fönnen. S)ie ©od)e
i[t überoll tiorl)anbeu, ber 9?ame befonberS im '.^aungrunD.

93gl. ©^melier 3, 624.

fiteinivorllte msc, ©teinarbeiter ; Sejeii^nung älterer 3*^^*/ ^«§
2}2aurerj unb 2ßei^binber^anbwer£ gugletc^ begreifenb. „Den sieynworten de

mure an der burgk zu bewerffen 1 fl,". ©rcbenftetner Dfiei^nung Don 1459. 3Sgl.

Schucliworclile unter Schuh.

Steckeil rase, in 9'Zieber^effen lieber Sleckel msc, gef^ro(^en, ©tod,

©tab. 3n früherer 3^'* fpielte nii^t.blo^ ber ©tecfen beS 9({id)ter§, fonbern

aud) ber ©teden be§ Drt§üor[tonte§ (©reben, §eimbürger§) eine wii^tige Ülolle.

3n ber 2rei2ibad)er ©ad)e toon 1609 (f. (Sinwart, ©riefe tragen, ftummeln)
i^er)3|li(^tete fi*^ bie ©emeinbe ju gemeinfomem öanbeln baburi^, ba^ fie- bem
j^eimbürger an ben ©teden griff unb i^m an ben Steden gelobte, \oa§ gu

tl)un*fei.

(Smmeri(^ i^raritenb. @ewont)eiten bei Schminke Monim. hass. 2, 271

:

an den stecken grifen. ©rimm 9led)t§altertl)ümer 135, 899,. 902.

I§tellber^, Stallberg, le^tere§ bie ältere ^^^orm, ein in Reffen fiöufig

toortommenber ^amt öon SSergen, meift von fpi^en S3ofaltl)öl)en; ©iailberg
gtfdjeint in ber öorberen 9Zl)on bei Seibolg' unb bei ÖtaSborf, ©tellberg in ber

^o^en 5H^ön oberl)alb be§ ®orfe§ SSolfertS, auf ber ©o^re jvi>ifd;cn 2Battenbac^

mi Höüllrobe, bei §omberg, bei3«5ergen; au(^ ben „©ta^lberg" bet .IpederS^

^aufen, „bie ©teller§fu)):pe" bet Oiedrobe werben wir ^ier^er re(^nen tonnen.

5)ie 23cbeutung be§ SßorteS Stalberg (a^ö. sial, statio, staius) ift i3anj beutlic^:

mons staiionis, S3erg, an ober auf wel(^em man (jufammen) fte|t, 3Serfomlung§ort

für @erid)t§^anblungen, wie bn Jpomberg, wo am ©tellberg ber Äöniggftul ftel)t,

ober für Unternel)mungen fonftiger 2lrt, auc^ für 3agben (nac^ heutiger ?tu§--

brudSweije: Söerg, ju wcld)em man beftellt ift unb an weld^em man fid) einftclU).

8telltlälliic1ieil, ein gefipenftige§ 2Befen, mit welchem im ®et§»

grunbe unb in ber ©raffc^aft 3ic9^n^}flin bie £inber gefdjredt werben. ®er
Urfprung beS 2Borte8 ift buntel. ®a8 e in bemfelben ift nämlti^ nid}t etwa e,

fo ba| an eine 51bleitung toon ftet)lcn gebad)t, unb bag ©efpcnft al§ Jtinber;
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fte^fcr aufgefaßt »erben formte, tt3o§ fat^licf) atterbingS mßgli(|, inbe§ nlcf)t wav
fc^einlid) \\t. 2SieImef)t ijt 'bie[e§ e ein fcl;r flar unb [tart au6gef))rod)cnc§ e

QU§ a ([o, wie mx je^t „©cele'' au§|pte(f)cn). //2)u, baS Stelmännchei» fricgt

bid)!" c[t gebraui^te ®to^ung gegen fleine £inber, U)el(^e fceftimt etwoö Slnbcreä

unter biefer ®ro§ung üerftef)en, olS bas SOittgenommenwerben bur«^ ben fi-^awarjen

3}iann (Si^ornfteinfeger) , momit gteic^[oü8, unb neben ber JDro^ung mit Dem
Sielmännchen, gebrot;t §u Werben pflegt.

Sitelz neuir, , ein in Slü^effen fi^njertic^ jemal§ ollgemein übli(^ geiwefeneS

SBeinma^. (ä§ fcmmt baffelbe in bem Grimm Weist. 3, 377 abgebrühten

©Ql5f(^Urfcr äßeiötum üor: vnd soll ein yder wirl den kondern gebin ein sielU

wiusj einen weck und ein bratworst. 2Benn 5tbelung§ Eingabe 4, 351 rid;tig

i[t, bo^ in ber ©^«jeij Stelz einen ©tengel bebeute (njeber ©talber nod)

Stobler geben etn)a§ ber Slrt an), fo ift bo§ Sßeinma^ Stelz ein ^ol;e§ unD
fc^male§ C»efä^, eine „©tange", wie man bie „falben" befanntlidi oud) ju

nennen pflegt, DieUeidjt ein (Sd)op))en.

I§teiiz rase, großer, unbeplflit^er
,

^(um^jer 30?enf(|. .Ipaungrunb unb
Umgegenb.

steiizen 1) forttreiben, fortjagen, vertreiben, ©(^malfalten. 9icins

wölb .^enneb. 3ö. 1, 156.

2) 33eäeid)nung eine§ £inber[)jiel§, wel(^e§ in -Reffen allgemein übtid; ift,

ober nur im gulooifd;en biefe 23ejeic^nung fü^rt: e6 wirb eine Slnjal ©djiefjer

(a)Jerbel^ Simons ober iD/ormorfugelnj in eine SSertiefung (5ioiite, fulbaifc^

Äuit) geworfen, unb nun fommt es borauf an, ob eine gerate oi^er ungerade

^ai in berfelben bleibt.

sterreii , bu(^ftäbli<| : ftort tnoc^en , - erftarren modjen , bebeutet im
@(^malfalbifd;en : burd) ®ift tobten.

SteraB msc, ©d)wanj ber Siliere; in Dberl)effen, etwa mit 2lu§na^me

ber nörtlid)[ten ©tridje
,

gor nid)t, in S^iieberljeffen nur, wie gemeinl)od;teutfcb,

toom ^flugfterj, ber 5^iflugl)anbt)obe, gebräudjlldi, bogegen in iem niebert)eutfc^en

.Reffen in Der j^orm Stert üblicl). J^ier lommt tag SEort au6) al§ gliir«

beseid)nnng öfter einfach (^ßrfen, SfJieberUftingen) unb jufommengefe^t,. j. 5Ö.

.§unbefter§ (Üioljba), ©^wolmtnfters (^lerenberg) üor; ouc^ wirb wol bie

im nörblii^en Oberljefjen (3ienger§^aufen unb fonft) wortommenbe glurbejeic^nung

ouf bem ^inffürj nid)tg antereg fein al§ .^untefterj ober ^inbfterj. 9hir

©terjl)oufen gehört nii^t ^ter^er, benn biefe§ ®orf ^ei^t ©tein^ortS^oufen,
no^ am @nbe beö 16. 3i^^u"bert @teinert§l)aufen.

sterzeil, l)eruorragen la^en, ^erüorftreden, gerobe aii8 toon fid) ftreden.

„bie S3eine fterjen''; „bte fiu§ ift wilb, fie fterjt ben ©c^wonj". Deftlii^eS

Reffen, (Sdjmoltolben. Sieinwolb 1,. 156. „ßubwig ©e^lö^euffer ift oud) ges

louffen fomen ju ßof^jorn mit gefter^tem »nb ^alb au^gereifftem meffer''.

^eugenoer^ör in Ö)ro^fecl^eim 1533. 3" SDberl;effen wirD bel)au))tet, fomme
bie^ Söort jegt nii^t »or.

• sterzYoll
,

gon^lii^ betrunfen. . 3iemlic^ oHgemein iiblic^. 2Sarfd)einli(^

nieberbeutfc^e gorm uon ftro^en. ©d;ottel ßoubtf^r. 1421: „ftar^enb, üol,

turgidus«. SSgl. slarzen.

steuern (sich auf etwas), in ber Söebeutiing :
• ft(^ auf etwa§ fteifen,

berlo^en, ^JO(^en, feljr Qewöl)nli(^, wie biefe gormel im 16. ^fii^^unbert eine

fdjriftbeutfc^ üblit^e war,, feitbem aber olIgcmcK^ in Slbgong gclommen ift. ©o



400 Stichbralen — Stickslecken.

§. 33. Bei ©e6. gronf <Bpx\6)Woxtn 1, 109: „fcer gu(^§ fteutt fic^ auf fein

\mi^ uiib U[t" , unb oft bei 8utl)er.

i§ticlllirateil ^ei^t im ^^ulbaifc^en ba§ 9t6enbe|en , ttjelc^eS am Slfeenb

be§ ©djlac^ttageg gegeben mxi, unb in Sf^icber* unb Dbev^effen <Bä)iaK%tdol)i,

im §anauifd)en Ü)ie|elfup))e genannt wirb. ®er 31. ®ec. 1839 üerftorbene

®taf i^cn ©d)Ii^, genonut @ör^, gob im 3at)r 1832 ouf bem ßarolineni)of bei

gulba ben umn)o{)nenben Säuern einen ©tid; braten won einet gongen .^eerbe

@d;n3eine auf einmal, welche am Ü)^orgen 8efd;lod;tet unb am Slbenb beffelben

StogeS aufgegeben U)urben.

stiefeln (sich); „e§ ftiefelt \i^ nlc^t"; „e§ njiE \i6) ni(^t ftiefeln«, e8

fügt fic^ nic^t, eg n)iU nid^t red)t ^jaffen. <Bd)x übliche 3ieben§art. ©iefelbe

finbet fid^ in feinem beutf(^en äBörterbuc^ unb in feinem Sbiotifon; gleid)n3ot

fommt biefelbe ganj in bem eben angegebenen (Sinne beiöut^er uor, oUerbtngS,

wie e§ fd)eint, nur einmal unb nur in einem Driginalbrud: Sßon 3^^f" 6l)ri|t«>

eine gjrebigt 2C. SBittenberg 1533. 4. §ier finbet fic^ ndmlic^ 331. 5öb ein finn*

lofer 2)rudfe^ler : „ünb reimet \\6) übel ba§ fie feit" ; biefer gel)ler. wirb aber

am ©c^lu^e boljin corrigiert, ta^ man lefen foUe: „ba§ reimet ün& ftifelt

fid) ijbel". ®iefe§ „ftifelt" ^at ben Jenaer .^erauSgebern
, foüß fie überl)aupt

biefe (Sorrectur bemerft ^aben, miefollen, unb fie la^en bes^olb bloß bruden

C2lu§g. 1567, 6, 68b): „reimet fic^ obel".

stickel, ^effif(i§e gorm ber urf))rüngli(^en SBortform siechal, au§
weldier burd) ©i)nco^e ba§ gemein^oc^beutf(^e iüort fteil entftanben ift. iHllge=

mein unb • au§fc^lie|li(^ im ©ebrouc^e. „fuhren wir fo l)oii) auff ben SSulgen

I)er, ba§ wir fo ftidel ^inab faf)en glei(^ al^ üon einer ä)(auer". .§an§ ©taben
^Heifebefc^reibung (äßeltbuc^, ^rantf. 1567. fol. 2, 32). 2Son biefem äBorte,

unb jwar non beffen älterer %Qxm, stechal, [üt;rt einer ber gefi^idjtlid) merf?

würbigften 33erge in bem je^igen J^effen tiiw Sfiamcn: ber ©tedelberg bei

Dkm^olj, Ulrid)§ bon §utten @eburt§s unb ^eimatSort, je^t bie unfd;etnbare

9luine ber §öurg tragenb, in weldjer Ulrid; einige feiner mertwürbigeren ©djriften

nid;t allein f(^rieb, fonbern aui^ bruden lie^.

litiekel msc, g>fa^l. ^m ©(^malfolbif(^en.

Stiekeil ift in Dberl)effen baffelbe, wa8 in 3^ieber^effen schölen (f.

Schülliolz) ift: bünne unb fd)male 23reter in bie gezimmerten ß)efa(^e fowol ber

SBänbe al§ ber 33oben einfe^en, bamit biefelbcn fobann mit ©erten burdjfloc^ten

unb hierauf mit ©troljlebm getleibt werben. „4 menner l)aben bie wanbt umb
ben ^üff in ij tagen geflet}bt unb geftidt". ©inqlifer D{ed)nung non 1560.

„etliche gefalle an ber f(^eüren weldje ber fturmige winbt au^gcworffen l;at,

geflickt", ebbf. 1562. „geftidet wnb gefleibt''. cbbf. 1578. „'kl Simon ber

äBei^benber ^at bie {i;mnobc, ber Jperrn ©toll ünb ©(^euwr geftiedet geweift

gebunben ünb »erbeffert". ebbf. 1587. 2ßar)c^einli^ ift nur eine anbere gorm
von sticken

:

stocken: „er ^ob üor 40 3aren ^elffen an einem Ijauf« ftod^enn". 5lu8=

foge eineg 9ldermanne!, Seder, auS ©aljbcrg, 1528; Öennep ßeil;e §u ßi^Oi.

C. pr. ©. 340.

fiitieksteekeii., fo »iel mtSchölhoU. „1 fl. 5 alb. öor bre^ e^i^en

beüme
, follen auä c^wei^en lotten auff bo§ l)au§ gef(^nittt'n werben , ber tritte ift

gen ©ungilft^ gefürt worben, etlid;e ftidfteden ju ber wonbt ömb ben l;off

baroul gemocht", ©inglifer SSogteirec^nung ö. % 1560, u. öfter.
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Stichhoh, baffeifcc; „ba§ fticE^oIj in bie gefo^c ber geBaube" (Sftor

t. 5Äe(^t§geI. 1, 710 (§. 1761).

f^tick^erten, in D6etf)e[[en baffelBe wag in 9'Zteberf)e[fen Filzgerten;

bie Suchen =
, ^painbudjen= ober (5ttf)eiu®erten, mit n)eld)en bie ©ttd'ftedcn, StiiS;

t)öljer, ©(i)olt)ö(5et butd)fIoc^ten njetben. „15 alb. »or o gebunbt ftidgerten".

©inglifcr 9ied)niing Mm 1562. „10 alb. »or ©tidgirten". cbbf. 1589.

„24 alb. DOC 6 gebunb [tiefgertteu". cbbf. 1616; unb [o öfter.

3SgI. Weifstecken, Spilstecken.

Stippern (niebetljeffif^O; steipern (o6er^effi[(^3, mit 8tü|en
ttetfe§en, uiiter[tü|en; eine 2BanD, tücli^e \\<S) gefentt i)at, ber überlobene 2Ift

€ine§ Dbftbaum§ njirb gestippert (gesieipert). „WldiK$ @n. Jperrn Sitte fi^eürn

tonber bem Dt^ent^oiff, meldje tjatt gar wollen tombfatten, ^at6 i^ wibberumb
»nberfdjlaigen, gefteijj^ert ünb gebeffert, baS [ie no6) ein jeit lang \kf)n tan".

Quittung be§ Ott Zimmermann ju ^au[^enberg öon 1557.

IStipper msc. , Sieiper , 23olten , 9?eibel , mit welchem etn3a§ unterftü^t

Wirb, föftor t. atec^tgget. 1, 712: „ftöjen ober ftäu^er".

SDer Teuionista (1475) ^at stijpren in berfelben 33ebeutungj ©(Rottet
.Ipanbtfpr. ©. 1422 in wenigftenS ä^nlic^em «Sinne stiffem. 9ftt(^et) ©. 291
unb Brem. 2B33. 4, 1038 toerjeidjnen nur ba§ ©ubftantiüum (Sliper, Stipel).

93ei ben nieberbeutfd)en $IBörtern, beren biefe§ einS ift, fann man freitic^

nie fi(^er [ein, ob nid)t eine unmittelbare (Sntle^nung au§ bem ßateinif(^en ftott

gefunben l^abe, unb fo ift bie 3)?ögli(^feit ni(^t abzuleugnen, e8 fönne biefe§

SBort Bon siipes geborgt fein, woran äßeiganb erinnert griebberger ^nteltigenj-

blatt 1845. 9?o. 81. ©.325; nur ift e6 nii^t fonberlii^ warfc^einlid) , ba^ man
jur S3enennung fo ^öt^ft einfad)er SSorrti^tungen, wie be§ ©tiv^ern§ mit ©ti^ijern,

fi(^ §um 33ovgen au§ einer fremben ©^rad)e ptte wenben müfen.

Stitzel msc, Heine ©tn^e, §. 23. unter obfttragenbe 58äume geftettt,

%\x'^ an einer 23ant geringer 5trt. 9Jteber^effen.

Stitzelfusz, ©teljfu^, ^öljerneS Bein, ober a\i6) jufamm.cngejogener %\x^

(SoUfuI).
©c^mibt Sßefterwälb. 3b. ©. 239.

stocken und steinen, mit ©renjbejeic^nungen , ©renjftöden

unb ©renjfteinen berfe^en, unb fomit al§ fid)ere§ (Eigentum feftftellen. ®iefe

alliterierenbe gormel wirb no(^ je^t gel)ört: „ei(^ ^u [ic§ f^ahe] mei geftodt un

geftcint Sanb" , um fic^ re(^t nad)brüdlid) at§ (ätgentümer , einem etwaigen (Sin*

griff gegenüber , aber auä) im 93auernftoläe im ®egenfa|e gegen bie 92i(^t5

befi^enbcn, bie Firmen, ju bejeit^nen. „Gut das geerbteylt, gestogkl unde ge-

steynit ist, wer das hait , der mag es verkoiffin". (Smmeri(^ granfenberger

@ewonl)eiten , Schmincke Monim. hass. 2, 745. SSgl. reinen und steinen.

Stokern, in allen Sßinfetn umlier friec^en, im gon§en JpauS um^er

fteigen , aüe§ bur(^fuc^en , meift mit herum uerbunben : herum stökem. ^Jciebers

i)effen. @anj äl)nltc^ ift stoekem in gallerSleben: ^offmann ingrommann§
SJhmbarten 5, 297.

Stocket neutr., ©tafet. S)iefe me^r l)od)bcutfi^e gorm ift in Reffen

ublif^er, al§ bte gemeinl)0(^beutf(^ geworbene nieberbeutf^e ^-orm ©tafet. „©ie

mad)en ein ©todet»ümb jl)re .glitten ^er au§ ^almenbäumen. — S)a§ ©todet
ift wot anbert^alb floffter I)0(^ — . — bo§ fie bie föpffe beren fo fie geffen

aSilmar, Sbiotifon. 26
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f)a6en oujf bie ©to(!eten fterfen". .^an§©tabcn 9ielfeBe[d;teiSimg (SBelthic^

1567. fol. 2, 231. 51b>

stolz adj., atlgemem üblicher 5lu§Drutf für: ft^ön gefleibet, ge^su^t.

i^töpfling, Stöffling msc, 9?ame eine§ 93afaIt^ügeI6 naf)e 6ei S^ol^-

Raufen 2(. Jpomberg; Stöff'lingskopf , 9'Jame einc§ ciI)nU(^en, nirfjt gar lüeit ijon

erfterem entlegenen 23afoItt)iige(§ bei D[tt)etm 91. SJielfungen. (5e! fann faum
ein 3^f^f^^ barüber obiualten, bop beibe 9kmen Silbungen »on ©tau[, cautes

(f. b.) finb, unb jroar, tcie eS fdieint, ^eminutiDa. Sßeniger [i(^er, wenn

f(^on n)ar[d)etnlicf) , tft e8, ba^ ^ier^er ouc^ gebort

i$toppelsberg, auf beffen ©i^jfel bie JÄuinen ber 93urg -l^aunecE

liegen, unb n)eld)cr gleii^en Öiomen mit ben an feinem §ii|e liegenben ©orferii

Ober* unb Unters©to^^el füf)it. 2)cit ©to^ipel, slipula, ^at biefer23erg= uiiö

5Dorfname fi(^erli(^ ni(^t birect etn)o§ ju t^un; übrigen§ ift änseifelSo^ne tcr

SfJome be§ 23ergeg älter al§ ber 9'^ame ber ^Dörfer, benn e8 gibt nod) einen

jttjeiten ©to^))eI§berg, bei 2BeicI)er§ba(^, in beffen ©etlüft fid) um 1720 -1730
eine Boa conslriclor aufl)ielt, tt)el(|e, na^bem fie lange Qsxi ber ©d)re(fen tet

bortigen ©egenb geiwefen njar, toon bem görfter Sin§ 5U 2ßeid;er§bo(^ an ber

©inn im SffomertSbrunu erlegt ttiurbe.

fStoppel fem., toie gemein^o(^beutf(^. „®er Sßinb fä^rt burd) bie

©to^Jipeln" t)öd)ft bejeidjnenbe, l)ier buri^auS öolfSübltt^e 23e§ei(^nung ber begin*

nenben Äü^le unb Debe be§ .!perbfte8.

Stoppelkalb, ©(^im^ftüort für einen befonber§ bummen unb ungefdjtdt

[i(^ anftcHenben 2)ienf(^en.

Storbiscll, eine feltfame a3tlbung »on fterben, njelc^e im 15. ^an
^unbert öfter erft^eint. ©ie foU ben ©inn au§brüden : n)a§ einem ©eftorbenen

angeljort, unb finbet fi(f) nur in 5Re^nungen, fo vuie in ber ilJerbinbung mit

Jpäute: storbische hüte, b. l). ©terblingSfelle (wie au«^ in onbern 3ied)nungea

beffelben 3^itraum§ slerbelingshude üorfommen), Seile, .Ipdute üon gefallenem

SSiel). ©0 in 23orfen 1489, in 9?auf(^enberg 1501 u. öfter.

Storgen, ^laubem, fi^wa^en, auftragen 5 unnü|e Sieben fül)ren.

Sßerragegenb (2lmt Slltenftein). ©(^melier 3, 657 toeräei(^net au§ 9iürnberg:

ftorgen, im Sanbe herumfahren, wo^er benn a\x6) ©t orger ben Sanbfarer,

2)2arftfd)rier bi§ in bie neuefte 3eit bejei(^net l)ot unb t^eilweife no(^ je^t bes

äei(^net. Slbelung 4, 408.

strack., gerabe, gerabe au§; öon Sieben wie »on 9lid)tungen, Segen,

fe^r gett3Öt)nli(^, au(^ in bie ©d)riftf)5ra(^e übergegangen. 3" altern Qütm wor

e§ fe^r gewö^nlid), einen SSerfauf einen ftraden ^Scrfauf ju nennen, um bcn-

felben alS einen befinitioen, bem SBiberfauf entgegengefe^ten, ju bejeii^nen.

„mit eime rechten sirackin firkouffe". 3}tarburger Urtunbe üon 1340. „Ich

Albert Ringk burger zu Marpurg bekenne — das ich — han verkaufft eines

stracken ewigen verkaufTs Hermanne aus der Marpach — mein Haus*. SDutrburger

Urfunbe öon 1365. Unb fo oft.

Strain msc, ift jwar baffetbe 9Bort, wel(^e8 ^o(^beutfc^ ©trom lautet,

^at aber ni(^t biefelbe ^et>eutung; e§ bejeii^net toielmel)r bie 8ii(^tung ce§

pie^enben SBa^erS, bie ©trömung. ©0 fommt e§ in ben 9lctenftü(fen bc§

16. 3or^unbert§ ou§ SJieberljeffen unb Dber^effen fe^r häufig bor, unb fo ift

e§ no(^ ie|t, jumal in Dbertjtfftn
,

gebräut^lic^. 3" -!p-*^ngcl§ growfomlid^

gefd)id)t einer SBaffer^ut in SDkrburg 1552. 4. S3l. 2l2b erfdjcint bie gorm
©träum im Sleirae ouf 23oum.
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Strante msc, SangSftrcif, ©tric^, «Strieme'; im ®ta(eft nii'^t Seftimt

ge[^ieben Don bem [tarf beclinierenben Siram , nnb o()ne S^^cifel an fic^ baffelbe

Söort. „'©aS pcdlin lag auf einem ftramen be§ 2)?eer6, wett^eg \i^ 2 mett

>üeg§ lanbüuertS in ftte<fet". Jpan§ ©taben 9tßifebefc&reibung (SSeltbu* 1567.
fol. 2, 28a).

^tramel msc, 8ang§ftreif, ©tri(^; ©trat. ®(eicf)faa§ ge6räncl)rt^;

üefonberS fiört man oft Sonnenstrameln. „so das von er (ber I). (SUfabett))

strameln gingen klar als die sonne". 2B. ® erftenBerger b. Schmincke Mon.
Iiass. 2, 370. „Im seibin jare quam so eyn gl-oisz wiuf, das er— in den Weiden
grosse strameln der boyme umbewarff, want wO' die strameln h'^n gingen, das

muste all umbefallin". ßbbf. ©. 528. . • •.

3Sgl. Strieme. v .

^tranipel fem. u. masc.
,

' 23ein , bitfe§ Sein, ^n Reffen hjirb e§

foft nur fdjcrsweife »on ben 93einen "fleiner ^inber' gebrandet; im -©c^inarjen-

felfif(^en aber, wo c§ maSculinif«^ gebraust mrb, ift e§ ber feftfteljenbe 5lu§;

brucE für ©idbcin, ©d)enfel.

istraneln, §aubern, fii^ befinnen. Dber^effen.

Streff, aud; striff gef^ro^enV ein im fM;[if(^en nnb ive[tfälif(f]c.n Jpeffcn

fe^r übljdjeS äüort, 9iebenform üon ftraff, unb bejeidjnet bic ßigenfc^aft icä

3)iu6culo[en , kräftigen, ©tarfen am' menfd)ti(^en Körper: „ein [treuer ([t'riffcrj

23urfd)". ©djottel ^^qubtf^jr. ©. 1424: »ftref, rigidus, robustior". . . .

streiclien v. neutr., anfangen §u fieben,' Dom 9Sa§er im größeren

(©iebe=) 5J'e^el , ivenn eg über bie gan^e Dberflä^e t)in oIS Slnfang be8 ©tcben§

ftri(f>förmige Sisetlen lüirft; „ba§ Sffia^er ftreid^t, Vüa§ in ben ^e|el foll, mii^

^erbei". Slügemein üblid).
'

'.

Siiur ©d; Ott et -i^aubtf^r. ©. 1425 ^at biefe 93ebeutung: „ftreti^en,.

ebullire, anfangen ju fieben", unb nai^ il)m ©tiefer ©. 2197. 3n ben übrigen-;

nieberbeutfd)en 3Börterbüd)ern fe^lt fie, ou(^ bei ©(^meöer, unb Slbelung t)at

fie üerf(^mä^t.

IStrecklill^ msc., ein (Sebunb ftracEeS ©trof), im ©egenfa^e gegen

frummc§ ©trot), 33Utterftrol); ba§ im eigentUdjen ©inne ftrade @tro^ ift nur

ba§ 8ioggenftro^. Ueblid) im nörblic^en Zi)e\l ber ©raffcbaft 3i«9en§a'n (2lmt

©(^ßnfteinj unb im norboftlii^en Dberbeffen. S).ie oltcn Dlentereirei^nungen üon

9tauf(^enberg (1552—1623) Ijalten biefe SSebeutung Don ©tredling, alö' ®ebunb

SKoggenftrot), auf ba§ ßntfc^iebenfte feft, §. 93. : „2In ftreäling 227Q, an

^afferftro 800, an 2Bei^enftro 52 ftröer. • 'an ©erften 106 ftröer. 2In (Srb^i^en

19 ftröer". 1585. Stnbere 9Jentereire(^nungen ou§ berfelben 3eit, j. 23. SBetter,

la^en biefe 23ebeutung Don ©tredting s^ar aud) erfennen, Dcrmifd)en aber bo(^

nid[)t feiten ©tre(!EUng mit ^euf(^, wag für jebe Strt ©tro^gebunb gilt.

streuen, Wege streuen, eine in ganj Sllt^effen ^erfc^enbe ©itte: eS

werben üon bem §aufe eineg 2)cäb(^en§ ju ber. 25^ol)nung iJireS getjeime'tt, aber

(DermeintUd) ober wjirtli^) entbecften 8iebt)abcr8 ^Pfäbe Don ©äg'efpäneh, .©preu,

§ädfet bei S^Zai^t geftreut, um fca§ g>äTd)en'in bog ©erebe- beg SDrteg §u bringen

unb jebenfaflg baffelbe ju neden. ®ä8 Dbject .„2ßege" bleibt fe^r oft ujeg; eg

^ei^t meiftenS „e§ ift it)m (i^r) geftreut ujorbeii". 3Iet)n(i(^ in 33oiern, reo man
pnftatt ftreuen bag 2Bort feien braucht. «St^meller 3, 177.

Strieme msc, Striemen, ä^nüiS) in ber 33ebeutung mitS/raw/e, unb,

jumal in S'Jieber^effen, üblidier alg Sirame, ©treif, abgetl)eilteg ßänggftüd ei«er

26*
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i^lät^e: ©ttiemcu ßanb, (Striemen %üd), ©trtemen Seber. ®ic getnein;

^odjbeutfc^c iBcbcutung (ßängSftretf auf ber ^aut, welker von em^jfangenen

©djlctgen {)errü()rt) ift gleiditaüS befannt unb geläufig.

Strietnel insc, deminutio v>on Strieme; fe^r üblid). D?i(|e^ ©. 296.

strippen (sich), uneinig toerben, fi(^ ftreiten, fic^ ^anfen.

strippersch tcerden, uneinig ttjerben, in SBottwei^fel geraten. 3" ^i^ieber*

Reffen öu^erft (}äufig. ©eltfam ift e§, bo^ im ^^ii^^'^if'^s" unsirippei gleid;*

bebeutenb mit uneinig ift (f. b.).

stritzen, 9Jebenform non f^jri^en, we^e in 9?ieber^effen in fe^r

ou§geber)ntem ©ebrauc^e war unb jum 2;l)eil nod) ift. ©o j. 23. f)ie^ bie eigene

Slrt au§5uf)3ufen , «)el(^e ber l)effif(i)e ©olbat toor 1806 (bomalS jum großen

Sl^eil Safcatgtaucr) annehmen mu^te, ftri^en.

I^troll neutr. , ttjic ^od)beulf(^. '^m 16. unb in ber erften .^ätfte be§

17. 3^'f^ui^^^'^tS bilbete biefeg 2Bort au(^ einen ^piutal: Slroeer, twomit bic

©ebunbe ©trot) begeidinet würben, ©o fommt e8 in ben SRentereire^nungen ton

1540—1630 unsältge SQiale üor: „400 ftroer in ben 9ient^off geliffevt".

Stroh in den Schuhen haben. ß§ ift eine äu^erft üMidje SiebenSart:

„er ^at ©tro^ in ben ©d)u^en", um bamit einen 3)Juttt3iIIigen , einen ©pöttet

ju 6e5ci(^nen. Ob bie^ etwa ben ©inn tjaben mag: „er Iä|t ben ©c^oU ^«r*

borguden"? 3n biefem gatle fonnte ^erangesogen werben bie bei <Seb. j^ronf

<S^)ri(^worter 1541 S(. Xb toorfommcnbe «HebenSart: „©tro im fi^uc^, f^inbel im

fad, tonb ein l)ur in eim tjau^, guden alweg f)erou^''.

strohern in meta^i)orif(^em Sinne: „®ann ob wol etwan gute orbnung

troffen werben, onb toertunbigt, fo fein etwan bie Jperrn onb obern bie erften bic

folIi(^e bred)en. ©oI)er fom^jt ba§ man§ ftroern orbnung »nb in anber wege

fd)im)3flic^ nennt, al§ bie ein ton^ onb ein oef))er oberlongeu". % gerrariuS
toon bem gemeinen 92u^. 1533. 4. 231, 30a.

f^trolimeier, 1) ein el)ematiger Unterbebienter berSameraloerwoItung,

welchem bie 3Iuffid)t über bie (Srfiebung ber 3^^)"^^" ^infid)tUc^ be§ ©trol}e>o,

b. i). ber ©orbensälung, gugewiefen war. Sanbe^orbnungen 1, 429. ^ommt
auc^ in ben Kammer = unb 9tentereire(^nungen bi§ gegen ba§ ßnbe be§ 17. 3^.

(oietleid)t nod) longer) bor. 2) ein geringe^, auf bem §eerbe in ber 5]3fanne

ober auf ber ^^latte oerfertigteS ®ebäd (ben weftfätif(^en ^öui^weijen^jfanntu^cn

oijnlid)).

ütrotte fem., bie niebcrbeutfd^e , burd) ganj S^ieber^effen übliche g^orm

beS {)od)beutfd)en ©tro^e, ©tro^e, Öuftro^re. Gänsesirotte , Suftrö^re ber

@ang, weldje oon ben ^inbern atS SBlaSinftrument gebraucht wirb.

j^trotze fem., 3}Ziftjau(^e. ©dimalfalben. 9SgI. Sotle unb Trotze.

Striimpfer msc.
, 3"R^"i^f"t jum ©to^en, ©tö^er; auc^ Strempel.

Dber^effen. Buiiersirempel, ©tß^er im 23utterfa|. SDcarb. ^s]^er\px. 2t. oon

1658. Kartoffelstriimper , ©toper um bie gefo(^ten Kartoffeln §u ^lei ju jers

ftam))fen.

Strümpfen, strümpen, strempen, fto^en, jerftofen, jerftamipfen.

iStriinz msc, in ber Dbergraffdiaft .^anau baffelbe, )Xia8 in 9?ieber*

Reffen ©tun 5, ©tu^ ift: ©elte, 3uber.

(Strunze fem., oeräd}tlic^e Sejeid^nung einer grauen§^erfon, befonberS

einer mit^ig fii^ §erumtreibenben ; au(^ eine§ altern, wiberlic^cn SBeibeS. ©e^r
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geWD^nlicI) , üefonbetS in S^iebet^effen. „Ambubaia, ein Io| weife, ba| umb^er

[tretet, ein ftrunfern" Sllberu§ Dict. 231. C4b.

sirumen, herum strunzen, mü^ig um^etftreic^en, 6efonber§ bon 2Bei6ern

gefagt. „ftrun^en, discurrere" ©trottet Jpaubt[pt. ©. 1426.

I§tllbbe msc, nieberbeutf^er, im weftfälifrfjen J^effen geferäui^Iic^er

9lu§bru(f, mit wetc^em bie S3aumftüm^fe , G^rbftöde, bejeii^net werben. 9ii<^e9

©. 297. Stern. 2B33. 4, 1074.

Stubich, Stubick, Siübich msc, 33ufc^walb, wef<^et aSgettieben wirb, unb

beffen SBurjelftumjjfe bann wieber au§fd)Iagen. SSgl. Stübusk 23rem. 2B33. 4,

1074. „3k(^ bie ^ac^t be§ Jg>ol^ ober ©tupic^§, gnent ber ®e|mon" SSertrofl

gwifi^en ß. ^tjiltj)^ unb 9tbt SOcii^ael üon ^erSfelb com 26. ^uli 1557, bei

ßebber^ofe Jurium sc. 1787. 4. ©. 186. (Sßgl. Cetzmann). tiefer

SBalt) i[t no(^ »or{)anben, §ei^t ober je|t, ba ba§ nieberbeut[(^e 2Bort unuers

ftönbüd) geworben ift, ©to(fi(^t (au^: ©todig). (Sin Stubick, Stübich finbet

|i(^ noc§ jwifi^en DberUftingen unb Orimmel^^eim.

Sitiibclien neutr., ba§ deminutio beS ^oi^beutfi^en siouf (©tauf),

nieberbeutf(^ stop, großer a3e(^er, fd^eint nur in 9?ieterbeut[4lanb üorjufommen,

erfct)eint je^oc^ in Jpeffen in älterer '^di fet)r Ijciufig. Sll§ SSuttermo^ (togl.

23rem. 2ßi8. 4, 1048) erfc^eint e§ in einer 3mmi(^en^ainer UrfunDe ton 1446

bei ßenne)) 8ci§e ju 2©9?. Cod. prob. @. 192; tzwe stibicken botlern. 2II8

SBeinmal war ein @tüb(^en bem ie|lgen Wia^ ^kmlxä) glel(^; e§ fa^te toter

Duart (aSrera. 2ßS. a. a. D.), ober »ier <B6)oppm C^§ Siöfel?), 3fitf^r.

für t)ef). ®efc^. u. 8f'. 3, 192.

bestlideln, einen SSerbreii^er feft^alten unb toor®eri(f)t gießen, wenig*

ften§ mit 9Inga6e unb 23eftätigung ber a;i)atfa(^en bei bem ©erlebte onjeigen.

„Wers oicb, daz en dyp ader ein morder bestudelt worde, da solde eyn zcinl-

grebe und daz scrye folgen", SBeiStum »on ©ro^enburSla unb 23oIfet§^au[en

flu8 b€m 14. Soi^unbert Seitfc^r. f. ^eff. ®ef(^. u. ß^. 2, 241 , unb barouS

©rimm 2Bei§t§ümer 3, 325. D^ne Bw^eifel ift biefeS bestudeln einerlei mit

bem dingsludeln im ^aiferre(ftte (£önig 2, 33. j^ulbaer .:^onbf(^rift 33 1. 8b,

Sei ßnbemann <Si.J3}, wel«^e§ wieber einerlei ift mit kümmern, occupare.

©. 3eilfc^rift f. §eff. @ef^. u. ß^. 4, 92—93.

Stucke fem., nieberbeutf(^er StuSbrutf für einen im gelbe aufgeftellten

Jgiaufen jum ßinfaren bereiter ©etreibegarben; in Dber^effen Heuchel
f.

b.

„?lm 15. September finb einem 58ürger basier öon feinen am^olilwege gelegenen,

mit SBaisen au§geftellt gewefenen ßanbe, weither bereite in ©tucfen gefteHt

war, jwei ©tuifen entwenbet worben". 2BDlff)agen 1839. 2Beftfälif(^e§ |)effen.

Stnberwärtg in 3^ieberbeutf^lanb , unb in SBeftfalen felbft, finb ©turfen

ba§ xoa§ wir ^ier Srbftode (©tubben) nennen, ©trobtmann Id. Osn. ©.234.

stüelen, ©(^molfalbif(^e§ SBort, nur in ber SSerbinbung übtirf): den

Arsch stüelen, ben Jpintern ungebürti«^, ober ou(^ einem Stnbern jum .ipo^n,

^erborftreifen.

litiilpe fem. ift bie 23ejeic^nung mehrerer Strien bon 9D?ü^en be§ weib«

liefen ®efd)le(^t§ auf bem Sanbe; an ber ©^wolm infonberbeit üblid), bejeic^net

baS SBort bie bei firt^lic^en SSeranla^ungen , namentlid) bei ber geier beS ^.

StbenbmolS übergejogene wei|c 3Kü|e, anberwärt§ 3ie§be^el.

Stllininelll (stommeln, slümmeln), aufhalten, om gortge^en, SBeiteri

ge§en, an ber gortfe^ung ber Strbeit ber^mbern. Dberf)effcn, wenn glcid) nt^t
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affgemeinen ®e6raiic^e§. ®ie (Jtnwol^ner Don 2;rei§6ad) weigerten \\<^ im ^o^t
1608, ben. „calüinl[tif(f}en" gjfarret 9Sttriariu8 auf§une^men , unb Ratten u. a.

bie SBagen, n)eld)e baS Jpau§geräte biefe§ ^farrerS üon SBetter mä) 2:tei§6a(^

führen foßtcn, jurüc!ge^alten. 3n ^^m SSer^ütprotüfoK, \üel(^e§ 1609 über biefe

©adjemitber gröften SBeitläuftgfeit aufgenommen würbe, wirb nun biefe§ 3tufs

f}alten ober 3"i^"df)alten ju ungehalten 2>?alen üon ben »ernommenen ©emeinbe^
gliebern o{§ [tummeln 6e§eicf)net: „bie äöagen feien geftumlet worben"; —
„ba^ 2)?oIIert)an^ amS) bie fut)r ^afe ftumlen tonb aufffjalten woden, ba§ wife
er nid)t"; — „ba| äJ^oKer^on^ am (Einfart bie fu^r geftomlet, baS ^ab er

nid^t geI)ort" u. f. w.

Siummelung fem. „SSon ft.ummelung ber wagen wi| er nid)t§"
; „^a6

au(^ bie ^emmung tmb ftimlun'g ber wogen wnb fa^rt »on 3}?oüerJ)an^ ni(^t

getjort"; ü; f. w.
'

_
fStlimiiiereil, i3erfd)mät)en , ou§f(|Iagen; ein im ofonomif(^en ^anbel

in Dbertieffen üblidjer 9tu§brud: ^wifdjen ^wä tm ^anbel §. 33. um ein ©tüd
SSie^ 23egrtffene, welciie mit it)ren gorberungen unb eingebet weit auSeinanber

ge^eii, tritt ein 3)?ittel§mann, weldjer einen 2Sorfd)lag jur Einigung ber Parteien

raai^t; ber eine ber ^anbelnben ift bereit, auf biefen 3Sorf(^Iog etnjuge^en, 'unb
gibt bie| ntit ben SBorten funb: „iä) Witt bein SBort nid^t [tu meieren".
S{nber§ fommt biefer 2tu§brud iii(^t Itic^t cor. ßftor 1420. 6ben [o auf
bem Söefterwalb ©djmibt 2öe[terw. ^b. ©.. 240. ©c^ melier 3, 640. .

StllllJkelu (sich), \iä) [tetten, aufregt [tetten. .!pin unb wieber an ber

untern ©(^wotm, au(^ wol in C)ber^e[[en, in§be[onbere kleinen £inbern gegen*

über, gebrouc^tj „[tunfcl bi(|", [tett bid; boc^ auf bie p^i^en!

.^tlinz msc, au(^ Stutz, unb am liebften beminutic: Stünzchen, Stütz-

chen, ein Keiner 3"^£^r 8um 3)?clfen, jum 33aben ber fleinften .ßtnber, §um
SBafdjen ber gü§e, fo wie jum 2öaf(^en bc8 fteinften 8tnnenjeug§ gebraud)t.

9'Jieber^e[[en; in Ciberf)e[ien i[t baß Söort untoerftonblid^, ba man i)ier nur 3"t>et,

3iiberd;en (Zöbbercheu) braudit. .„badestuncze , fussstuncze" in einer iffinlbauer

92ed)nung topn 1486. ®a§ Sort finbet fid) alg nieberbeutf(^ nur bei (Sd}Dttet

^aixht\^x. B. 1426: „Stuntje, labrum, cupa" unb bei ©trobtmonn Id.

Osn.
•

©.' 235 ; „©tünpen, ein ftein 3)JU(^fa[}, bal)inein gemolfen wirb", fo

wie au§ le^terem im 23rem. 2033. 4, 1079. Ueber Stutz »gl. jebo(^ ?Ibelung
4, 489.

. Frommann 5, 297 : Stünsken, au8 gatter§Ieben.

JStlippe fem. (nieber^effi[(^) ,. Staupe (oberI)e[[ifc^) , 5?rann)eit§anfoff,

^a.rD5i)§mn§ ber S?ranf^eit, unb nidjt blo^ ber -teiblidjen, aud) ber 9?arrf)eit,

fogor bE§ 3ötne§ u. bgl.

-stiiiiperii, [tolpern ; ber im j^u^tioif^en guSfc^Ue^Ud) übliche 3Iu§brud.

8ttirze fem. l) gegitterter 33e^ätter, oft o^ne S3oben, in weld^em

.^üner, ©ftijfe, ßnten eingef^errt,. meift jum 2)Jäftcn aufbewat;rt, gef)oltcn werben;

Jpünerpr§e, @änfe[tür§e.

,2)' '.®cdel eines ilot^gefä^eS. SDeftlic^eS §e[[en. „Ich habe weder
tuppen, kriege, slorczen noch purine; — Gülte hol mir gestoln eyn slorcz

vnüerholn; — Zuge (b. t. zihe) mich diner storczen nicht". UngebrudteS

2B.eif;no(^t§[vieI au§ bem ßnbe beS 15. 3arl)unbertg v. 574. 655. 659.

jiitlisten fo ml atS stutzen (f. b.) ift wenig übtid; (©d)ottel .!paubt[vr.

©. 1427), bcfto übli<^er ift baS baüon abgeleitete 2öort

bestllSISt, bumm, oer nagelt im Ä'opf; albern; beftür^t; — gleid)

einem, weldjcr toor ben £o))f gefd)lagen ift.



Stass — Siilze. 407

StllSS msc, I)au^tfä(^Ii(^ in bet 3ubenj"pra(I)e uub im SSetfe^r mitSu^en:

üßetfe^rttjeit (^Jlbfpringen »on ber S^fase), au(^ Stlbern^eit, Unfinn „mo(^ mir

fein ©tu^". SSat. @d)mibt äßeftem. 3b. ©. 245.

f§ltiltz msc. 1) ^jlö^Iii^er, fur§et ©to^ an ben Äo^f, ober »ietme^r mit

bem fio^jf an einen garten ©egenftanb, jumol on ben ^op\ eine§ SInbern. „ß8
toar ein ^orter ©tu^" )3jlegte 3ot). SRaw bei ber Srjälung feine§ StbenteuerS

(f. Wappen) jii [agcn.

Stulzkopf machen, Slulzkopf spielen, Stutzebock ober Hermen Stutzebock

machen, spielen, bie £ü^fe an einonber fto|en, tt)ie bie Keinen ^inber t^un.

2y auf den Stutz, piöi^lifS) , untermutet, mit einem ü)2ole. „2Bie fann

{^ ba§ nun fo auf ben ©tu^ mad)en?" b. ^. bei fo ))Iö|ü^er SBefteöung in

fo tur^er Qät. „®r fam mir fo auf ben ©tu|"; Ie|terer 3?eben§art bebiente

ficT) fc^on ßonbgraf Ü}Jori| 1624, ü. 9iommel ^eff. ®efc^. 7, 585 2tnm. ©eljr

üblid;. 2Sgl. ©d^meUer 3, 674.

3) f.
Stanz.

stutzen, bie ^oipfe an einanber fto^en. ®ie Qie^tribödi, ©c^afbode

ftu|en fic^; hinter ftu^en mit einanber, unb ftu^en mit einanber bie Dftereier.

suckeln, ba§ grequentatio oon faugen, jugtei(^ auc^ al§ deminutio

J)er>üent>et ; übrigenS im ^olfe weit übli^er, ol§ fangen, fonjo^l oon Jlinbern

al§ üon jungen Spieren. Stu(^ nennt man ba§ 2luflofen üon ©ü^igfeiten im

2)?unbe suckeln: „S^der fudeln", unb ber ßafrijienfaft fü^rt bei ben £inbern

gan§ regelmäßig ben Spanien Suckel msc.

Sufflg, jnm 2:run!e (©uff, ©off) geneigt. „'Die 9tat§))erfonen foUen

aud) cineg etbaren lebenS fein, nit f uff ig, no(| andift^". §erroriu§ oon

bem gemeinen 9^u^. 1533. 4. 231. 40b. 9fio^ je^t fe§r gebrdui^lii^.

söpiierig, nieberbeutf(^e %oxm, berfelben 23ebeutung. 3m weftfdlifi^en

Reffen.
^

Sul fem., ©dule; toirb in ganj StÜ^effen ou§f(|Iie§Ii(^ oon ber .^olj»

fdule gefagt, toeldie bie ßden ber ©ebdube bilbet; ©teinfdulen (in ^irc^en)

nonnte man mit biefem 9?omen bi§ um 1830 bur(^au§ nic^t, fonbern ©tdnber.

iSiill, Süllen msc. 1) ©d;weae. ^m fdc^fifc^en unb weftfdUfc^en Jpeffen.

9ii^e^ Id. Hamb. ©. 300.

2) in man(^en ©egenben Jieißt au(^ ber ^ftugteit Suln, ml^ix fonft

Aftertrach, Boss, Pfälf, Schemel §eißt.

süllig, gevoo§nIi(^ sillig (silch) ober selHg, unb oie(Iet(|t rii^tiger (f. u.)

gef^jrodjen, ein äDjectiüum, beffen Söebeutung ungefdt^r ber oon oiel, grof, an*

fe^nüd), bebeutenb, entf^^ric^t. „selge orbet", oiel 2ttbeit, fd)ioere Arbeit, „ech

bin selge mol dö gewest", ic^ bin oftma(§, fel)r oft, ba gemefen; „ein fitlig

©lud" ein ungemein gro|e§ ®tüd; „ein fiöig reicher 3Äann", „fiQig oiel ®elb"

ober au(^ nur „fiüig @elb'^ u. bgl. m. ©oS 2[ßort ift in ganj Sltt^effen, am
meiften in Sf^eber^effen , unb im ^ulbaifi^en, wjie auf bem 3SogeI§berge , in

©d)VDaben, in ber ©c^toeij u. a. D. gebrduc§(i(^.

2)hn fönnte jundd^ft wot, wk ©(^melier 3, 229 an etne erweiterte 58e*

beutung oon fo(d) benfen, bod) will \\6) biejj nic^t fonberlic^ ju bem angegebenen

©ebrauc^e in alten gormen beffelben fügen; weit me^r fügt f:(^ gu benfelben

ba§ freili(^ in ber ©c^riftf^rai^e Idngft untergegangene got§. sildaleiks, oltf.

seldlic, mirabilis.

iSulze, Sülze fem. bebeutet je|t nur eine befonbere 8trt öon SSurft
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(bie aus ©(^warten 6eftef)enbe) , e^ebem aUx feebeutete bo§ SBort ^ter n)ie

anbetwärt ba§ eingefalgene übet^ou^t, fogar ba§ eingefallene ^raut, ba§ f. g.
©auerfraut. „V [t. i. 500] krudes zu soltz,en, 850 krutz gekauft zcu musea
[©emüfe]" ; ^affelcr ^Ret^nung uon 1479,

flippen, triefen, »on ben klugen.

Suppaugen y triefenbe Stugen.

Supp msc, ber öer^ortete Stugenfcä^teim. 92ieberf;effen.

iSlippelwettcr, regnige, feuchte, neSlige, aber nic^t eben folte

Sßitterung. '^m gulbaift^en.

Slippelig, regnig, feucht; „e§ ift fo fu^^elig brau^en^

Siippelu, ein n^enig regnen.

Sur neuir., ber S^ig (ba§ ©oure an unb für ft(^, ba§ etgenS ©aure).
3m iDeftfalifdjen Reffen.

allster fem., bie nieberbeutf(i)e, im fä(J)fif(^en, 6efonber§ aber im weft?

fälifcfien .Reffen (^ier au§f(^Iie^lid^) üblid^e gorm »on ©t^toefter. ^a8 2Bort

n)ei(J)t fucceffiü §urü(f; in unb um ßoffel roax e§ no(^ in ber 9}?itte be§ vorigen

Sar^unbert« gebräuc^Ui^, wenn aud) ni^t me|ir in allgemeiner Hebung, je^t tft

eS bort unb f(i)on einige SBegftunben weiter norblii^ gänjlic^ auSgeftorben ; nur
baS in Gaffel (|e|t auf ber Dberneuftabt) befinbü^e -^of^ital für grauenS*
)3erfonen ^ei^t no(^ ba§ ©üfterI)ou6; eine ben meiften 93ewoI)nern ber ©tabt
f(^on je^t nii^t mel)r »erftänDüc^e Benennung,

Sllde, sudchen, suljes f. side.

ISlitte, Südde, Suite fem., meift Sidde gef))ro(^en, ber Stufgu^ öon
l§ei|em äBa^er auf ®ra§, ^tropümpfe (©e^jcul) u, bgl., welcher mit bem
@ra§ K. bem 2ÄU(^toie^ 5(benb§ gegeben wirb; je nad^bem bie SSegetabilien be«

f(Raffen finb, werben biefelben au(^ in bein ©iebefe^el eigenS gefot^t. 3" 9a"j

Reffen übli(^. „©te weren ausgegangen mit Sorben bmb ^ifteln au^juftedjen

5ur futten". 3)iarburger 3Serl)Drj)rofofon üon 1596. „Paiea, ein füb, fit e

slramento secto, auS ^fljel" 3tlberu§ Dict. 931. ttb. O^ne 3^eifel ift biefeS

SBort ba§ alte suti, wie au(^ ©^melier annimmt 3, 293.

snttcrn, firfern, befonber§ »on unfaubeier glü|ig!cit gebrau(^t: bie

Sßunbe futtert, ber SSa^erfüc^tige futtert, obpr: bie %m^l;e, ba6 2Ba|er

futtert.

liutter msc, bie obloufenbe, ah' ober buri^tro^jfenbe unfaubere i^tü^iga

Jeit; inSbefonbere wirb Sutler tion bem Stbtauf beö gerou(J)len StobafS gebrouctjt.

Suttersack, Stbgu^ on ber ^aba!§^feife, wli^e biefen Slblauf aufnimmt.

aSgt. Solle, Sutte, Mislsutle, wel(|c§ Sßort wol I)iert)er gel)ören mo(^te.

SUtzelicllt au(^ susselich, unfauber gefleibet, unreinti^ über^au^t,

befonberS »on j^rauenSjjerfonen gebrau(i)t. Siiiebcrilfffen.

Sutzel fem., Sussei, Susel, eine unfauber fif^ ^attenbe j^rauen^^serfon,

®te f^ormen mit ss, s, finb f(S^mplfalbif(^.

2.

Taliart (Dapharl, Tappari) msc; bicfe grie(^ifd)4ateinifc[)e , in aflen

2;o(|terf^ra(^en bcS Soteinifc^en üblicfje a3eieid;nung cine§ longen ©ewanbS ftnbet
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fid) im 14. imb 15. 3ar^. in Reffen fe^r ^nufig: galrfenf)einer grifelar 4,.lö3

unb fonft.

ta^eu Csicii),
f. flaclieii.

T*^S» f/3" '^f'9'^ läuten",, auf ben ©Dtfern ba6 Sauten jum grü^?
gebet, um 5 ober 6 U^r im (Sommer, um 7 U^r im SBintcr.

Heliag, j^efttag ; on ber ©(^»alm, oui^ fonft noc^ 'not^ Dber^effen unb
nac^ ^erSfelb ^in. Jubelches Tag: „ouf 3ubeld)e§ Sag", ad calendas graecas,

nimmermet)r. ??ulba. Nimmersiag : „ouf 9^immer§tag, njenn bie S3Me lams

men", nun unb nimmerme{)r. S^Jicber^ unb Dber^effen, fcf)r übli<S),

Tag und Nacht, S^amc ber f(^6nen unb in §e[]en ni(^t ^äufi(^en ^flanje
Melampyrum nemorosum in ber üorbern 9f?f)on

, fe^r fpife(^enb: au§ bem ©unfels
blau ter ©erfblätter bri(f)t bie golbgelfae SSlütenfrone, ber ©onne glei(^, fjerDor.

e. 3eit[c^rift f. ^e[). ®efc^. u. 8^. 4, 94. Sin ber SBerra (iÜJeiSner, 2Uten=

[teinj, njo bie ^pftanje fi(^ glcidjfatt§ finbet, twill man einen Siamen für biefelbe

ni(^t tennen.

betauen c. Acc, alter, ebebem nii^t allein üblicher, fonbern regeis

mäßiger StuöfcrucE für: einem einen Sag, b. b- ®eriii)t§tag, beftimmen, ibn jum
Termin ßorlaben. „1 il jiii alb wirb geftroft SJJartin 23ommju 3iobenbaufen,

ba^ er - al§ er üor bie Dbrigfeit betagt, aii|geri^en". „©ebacbte brei §öff=
menner finbi nacl) 9?auf(^cnberg betagt, aber üngel)orfam au^pUben". 9iaufd^en»

berger 33u^regiiter üon 1606. Unt fo fct)r oft-

Talpeil plnr. tani., ba§ 3)taut. ®iefc8 SBort fommt nur in ber

®iemelgegenb, jumal von tem t()ierifcC;en 2)kul, üor.

taiipclieii, I)ciufig dappchen gefpro(^en, ^yrequentatiü tion ta^))en, feft

unb I)art, )3him^ auftreten; au(^ figürltci^ i^on ^ilum^em ©reinfa^ren gebraust,

©c^mibt 2[i>e|tern). ^b. ©. 250.

Xa|icll msc, feltner Dapch, ein ^(um)3er 2)Jenf(^. ©e^r übüi^.

Tappe fem., au(^ Tappen msc, ©ocfe, au§ ©albenben, Summen u. f. tt).

verfertigter weiter ©d^u^. Sltlgemcin \\h\\6), ou§fif)Iie^lid) jebo(^ im ©cbiet ber

^auna, tvqbtenb in ^Jüeber^effen neben Tappe aud; Latsche unb Tatsche

(_Datsche) gi(t.

tafSteil (lasten auf einen), anlasten, war bie alte, bei ® er ftenb erger

l^äufig öorfommenbe S3ejei(^nung Bon fef)bemä^igem Ueberfad unb Don SSerübung

be§ ©tra^enraube§. „Knechte, die gnüpten vnde tasten utf die Strasse unde in

dem lande" (Scliminke M. hass. 2, 491. 499). „Sie tasten ufF den ßischoff

von Padßrborne, du tastin die von Patberg Widder uff die Strasse in Westphalen«

(qbenbaf. 507). „Etzliche reissener — die randten vor Franckenberg wide

tasten ane. (ebenbaf. 519). 3SgI. gneipen.

Tatel msc, au(^ wot Datei gefpro(^en, i[t in mandjen ©egenben beg

üftlic^en .!peffen§ (2Bolbfa)3^)el, 3)Jei8nergegenb überfiau^t) ber 9kme be§ 3'S^""^^^;
neben bem allgemeinen 9Jamen ^eibe. (S§ ift bie^ ber, im öftlii^en ®eutf(^=

lanb gewöbnli(^e (j. 23. im §rof(^meufeler toorfommenbe) S^Jame Siatar, Satter,

®atter, welcher ben 3i3^""c^" beigelegt würbe.

XailMloril msc, gef^ro(^en Dubhorn, Dübliorn, ba§ 2)?änni^en ber

SCaube, Sauber, Saubert. 3n gani\ Sfiieberbeffen unb gulba bie übticbfte 23ejei(f)=

nung, neben bem weniger (^ebroud()ti(^en 9?uc!ert. ^a§ 2Bort finbet fic^ oud)

(d^lduißom imScutonifta (©rimm ©ramm. 2, 499) unb mu^ fi(^ auc^ weiter

toerbreitet laben, ba e§ eine ablidjc g-amilie Dublior-n, üubehor« im 14. ^arij.
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im Dbenwalb gab (SBagner im 3Ird;iü für t)e[[. ©efc^tc^te unb 2tltert6um§^

hinbe 6, 54 f.).

Taufet fem., bie .Spanbtung unb geierU(^teit, ein[(^Ue|It(^ ber ©aftetei,

ber £inbtaufe. €»d}malfalbeu. Taufeieleute, £inbtauf§gä[te.

terlalTeii, eine ber [eltfamcn, ot)ne 3">eifsi ^"^<^ orge (Sntftellung ge;

fcilbeten ©(^malEalbei 9lii§brü(fe, bei SUinwalb 1, 161 talaa[tern, alberneS

3eiig reben.

Teufel, gefpro(f)en Deiwel, and) Diwel. ®a§ 5lu§[^re(^en biefeg SßorteS

mirb, wenn ber Steufel ernftlii^ gemeint wirb, bermieben, unb ba[ür „berjenige"

gefagt; wirb ba» 2öort §um 3lu§ruf toerwenbet, |o wirb eS in allerlei enfteüte

formen gefleibet: ®eifer, ®eitfc^er, ®eut|(^el (wie in j^iliborg (Srneltnbe

©. 42: „ber Sieubfc^el '^ole ®i(^); aud) wirb mi§üer[tänb(i(^ S)eii)I)enfer,

abliefürät SDenfer al§ 9]ame beS 2;eufel§ gebraud;!, wä^renb baffelbe ©iebs
I)en£er (©(^inber) bebeutet. SieDenöart: „er i[t ber lebenbtge (leibt)aftige)

Sleufel", ein arger, bie Umgebungen qäulenber 2}Zenf(^. „3a, wie \6) jung war,

ba. wor id) aud) mol fc ein ftein ®eiweld)en" jagte eine fel)r Iebf)afte, unter=

ne^menbe £aufmann§frau. „D 2ut§d)en, bu warft aud) ein Seufel" entgegnete

trodcn unb graüitätifd) ber ilknn. „ber SEeufel felbft fem" \e\)v mod)tig fein.

„3ft ber £erle fo' ftcl|, weil er nur ©ättel fan matten, rviaS wolte er wol ti)un,

wenn er tonbte (Säule ma(^en, bann würbe er ber SEeufel felbft fein".

0. Melandi Jocoseria (2i^ 1C04. no. 609. ©. 590. ©d)malt. lÖll. 2, no.

208 ©. 264). 'J)er ©tattl^alter 33ur(^arb »on Sramm würbe üon einem 33auern

„ber Seufd gar auf ber Ä'anjiei" ongerebet. (Sbbf. (8ic^ 1604 No. 572.

©. 532-533. ©c^malf. 1611. 2, No. 172 ©. 214—215).
SSon Familiennamen, in benen ba§ SBort Steufet öorfommt, finb mir

aufier bem einfad)en Steufel, wo^in aui^ wol ©eibct, ®eubel u. bgl. ju

red)nen fein werben, in -ipeffen nur begegnet: Seufelgfinb in ®er§§aufen be

£ird}f)eim unb 2;eufel§^au)3t in Gaffel. ®er erftere 9?ome ift fd)on längft

au6geftorben (er bebeutet 3«uberer); ber anbere ift im SInfange biefeö ^arljun»

bert§ erlofd)en.

teufein, jum 3:eufel mad)en. „Sllfo gute luft ^aben fie (bie ©eften)

bnrju, ba§ fie 6()rifti geift in ben ßatboliciS leftern tonb @ot Steufeln feilen".

@eo. 2Bi^el ^oftiU 1539.. fol. Sl. 219a (su^o^. 8. „nun ^aben. wir erfannt,

bajj tu ben 2:cufel Ijabeft").

iiberteufelu, überwältigen, übertcl^^eln. 9?ieberbeutf(^ (f. 9ii(^ei)

©. 49), aber in gan§ Reffen üblid). „ba| i6) bei) einem ©tümmel(|en Stents

m§ ©licbS lang brct) ober mer 3)k^ 2Bein8 ^erauffer gießen »nb Dberteuffeln

fan'' 0. M Blander Jocoseria. Lieh 1604. ©. 745 (no. 730). [©d)malfalbfn

1011, 12. 2, 428 (no. 331)].

CiJrasteufel, mu^ el)ebem eine befonbere Slrt toon ©ämonen ober

wenigftenS SBefe^cnen -gewefen fein ober bebeutet l)abcn. 3m ©ommer 1657
fomeu „tolle, ^aberbornif(^e üom ßetbigen teuffei befeffene öeute" buri^ 3[)?arburg,

wel(^e »ergaben, jebe ^eje „ünb unreine öeul" ju ried^en, worauf fie bonn al8*

balD niebcrgefaüen unb „tinrid)tig" werben; bei „frommen ßeuten" waren fie

Tul)ig. SllleS 5Bel! ftromte um fie ju fel)en, erft 'üox bem ©lifabetljent^or, bann

auf ber „Jpau§ftabt" jufammen. darauf begießt fid) folgenbe 5lu§foge »om
3at)r 1058: „Sr l)ab aud) »orm tl)or gefet)en, baff bie eine befeffene, wel(^e ben

flo^jteuffel gel)abt, angefangen ju lachen, ünb ^u i^rer mittgefäl)rben gefagt, bu

graSteuffel i^o ift jjejenfleif^ ba, ber teuffei fi^t bir i^o in ben füffen".
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®a§ 2Bovt luirbjiioi^ tc^t ge&raudit, a6er al§ @(f)crjwott, für ein tfeincS, un=
Tu(}ig l)in unb t)er fricc{)cnte§ Äinb. — 2Ba8 bct Älo^teufet gmefen- fein

mag, fann icf) gleid)faü§ nidjt fagen.

XetifelN^ralieii, fel)r fjaufig i^ortommenber (Sigenname einer toom

„ttjilbcn SBa^er" geri^enen tiefen ©c^Un^t, eine§ engen bunfeln 'Xl)a[e§ (jumat
einer 2Balbfc^lud)t) bei «Solj, äßerba [bei 3)^arburg] u. ü. a. D. ©effelben

©inneS finb bie glei(^fan§ oft toorfonimcnben 23ejeid)nnngen Teufelsloch, Teufels-

hohl, Teufelskaute , Teufelsgrund, Teufelslhal.

Veiifclskanzel, ßigenname eine§ ^ertoorfpringenben greifen, njeldier

g\veimal (ijiedeic^t öfter) in Reffen borfommt: auf ber ^5^e §tt)if(^en griebigerobe

iinb ©aljberg, om 33il[tein, unb bei ^lüenborf an ber Serra. ^ie. erftere 33e=

jei(^nun{j bejie^t fii^ unjtt)eifeU)aft ouf ben alten @ottermi)tI)u§ unb ©öttircultug,

«)elc{)er on biefem Orte eine feiner bevorzugten «Stätten |atten; bie 33encnnung

be§ anbern i5el§würf|3runge§ batiert boc^ ou(^ u^enigftenS ou§ t>em 16. 3arl)unbert.

Sin ftarfe§ 23eTjei(^nig oon ^effifi^en mit Teufel com^onierten Ört§=

tiamen, ttjel(^e§ g(ei(f)Wol nod) einiger Sßerme^rung fd{)ig ift, finbet fii^ bei

genfer ®eutfcf)e ©agen unb ©itten in ^effifctien ®auen 1854. ©. 21-22.
3m ©anjen belauft \i<i} bie Qlnjal von bergleic^en Drt^nomen • in .Ipeffen ouf

minbefien§ arf)t§ig.

Teilfelskeller, 53ejetc^nung eineS gelb))ta|e§ 'bei granfenberg

(fc^on 1550), unb anbertvärtS, ivol von einer bort vor^anben getvefenen |)5Ie.

Xeul'elsleiter, Asperugo procumbens, ein nirf)t fe^r ^äufig, am
meiften noc^ tn Dberfjeffen vorfommenbeS Slderunfraut, an beffen fc§arfen 23Iättern

mon fid) blutig fd)neibet.

XeufelSÄWiril, Cuscuta epillnum, ein bem ^ladjfe pc^ft geforIi(^e§

Unfraut, boc^ foft nur im öftlii^en Reffen, in ber SBerragegenb vorfommcnb.

9luf bem SBeftermalb f)ei^t biefe§ ®enöäd)§ ^ang, f. ©(^mibt SBeftenv. 3t).

©. 158. 3eitfd)r. f. l)eff. ®efd). u. ß£. 4, 94.

Xliellivarter msc, bie ^Benennung eineS Unterbebienten ber ßameral^

berwaltung, wc^er tiie befonbere ^erp^ii^tung batte, bie richtige SSeiteilung ber

SCeilje^nten, b. i). ber mit anbern ^^^"^^"'^'i^iS^^" gemeinfi^aftfid) belogener

^e^nten, §u übcrtt/ad)en. ©. bie SSerorbnung be§ 2. Öubtvig ju 2)?arburg vom
20. ?l^rit 1574, SD. 1, 439, tt)o bie S^eihvarter neben ben ©trot^meiern unb

^e^nter^ebern vorfommen.

Theilknecht, wol faft baffelbe, wa§ Theilwarter. ©bt)f.

Tlieis {Theiss, Deis, Deist), nieberbeutfd;e SIbfürjung be3 9?amen§

2)?attl)ia§, eljebem anwerft übli^, wie bie au§ bem 16. 3atf)unbert unb au§

bem ?tnfange beS 17. ^errü^renben ^iri^enbüdjer bejeugen, Wolter benn aucb bie

t)äufige 93envenbung biefer 3Ibfür§ung ju Familiennamen in Reffen it)ren Urf))rung

genommen I)at. <Sd)on feit bem Stnfange be§ gegenivärtigen 3^i^^""i'crt§ aber

tvenbete fid) fogar ber nieber^effifd)e ®ia(eft von biefer nieberbeutfi^en SSer*

!ÜT5ung§»üeife merf(id) ah
;
fi^on boma(§ gab e§ unter ben (befonber§ im oftli(^en

Jpeffen) jalreit^en 3)Jatt[)ia§ nur \\o6) ivenige Theis, bagegcn jalrcii^e Mattbeis,

Mattes unb Matz, in me^r oberbeutfc^er Sßeife. 3^^^ fott Theis aI3 SSornome

in -Ipeffen ujot taum nod; vorfommen.

Xllicr, f)ier tvte anberwärtS ganj of)ne fi^Iimme SfJebenbebeutung unb

feincSivegeS vcradjtcnb von Den 2Beibern gebrandet; aui^ com^oniert: Wibesthier,

Wei^sUiier.
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„Unfe 2Biwe§=2;^ire, bie fitten er au
Sn {)e&[(^en 9tegen tain^en".

(Mn 9Jebbeü4en ^effen^^enger lierjelic^e ^^reube. (Sifenad^ 1731. 4).

llet)rtgen§ geijört bie[el 2Bort ju benen, )»elc^e im ^lurol mit -er beclinieten:

bie 3;i)ieret, unb e§ ift biefe 2)eclination in Reffen fd;on alt, bei ^an§
©taben, bei D. äKelanber öfter anzutreffen.

Gethierze neutr., aniraal brutum, bie feeinafje au§|c§Iie^Ii(^ t)erf(^enbe 23es

jeid)nung; foft niemals ^ei^t ein animal brutum 2;l)ier.

Tertliig;^eu, öon SSögeln gebraui^t: ba§ Sf^eft mit (Siern »erlaben,

ol)ne leitete auszubrüten. 2öeftfälif(^e§ Jpeffen. ©trobtmonn ^ot ©. 261:
verligen, üerlo^cn. 9Zac^ 33rem. 2B33. 5, 64 fann bie[e§ 2ßort fein anbereS

fein, al3 vertihen, fic^ einer <Sacf)e üerzei^en, n)a§ allerbingS au(^ ^oi^beutfd; fo

loiel ift, atä fid) loSfagen, üerla^en (SSerjit^t t^un); bemna(^ mu^ wol ber n)eft=

fälifi^e ^effe irrtumli^ th (= dh, dj anftatt t in biefem SBorte fpre(^en, ein

get)ler, lucli^cr allerbingg möglich ift, ba jugteii^ ba§ i Äürjung erlitten ^ot.

tltliu conjugiert bie 1. ©ing. 5präf. no(^ in alter SBeife: i(^ t§un,

befonberg in ber 3"^"[^on: ba§ t^un i(^, ba§ Präteritum aber no(^ §in unb

juieber: icl) tl)ät.

„@§ ift ein %^n\\"
,
„e§ ift all ein Z^m", e§ ift einerlei; bie gen)6^n=

lt(i)fte ^-ormel. D^ic^e^ Id. Hamb. ©. 50. S)a§ Söort tl)un, ba§ 2ßort

fül)r£n-j eine ?prebigt t^un, eine ^r. galten, „für etwoS tl)un"; Jgeilmittel

anreenben.

anlhun f. im St.

aufihun üom Jput, ©(^leier u. bgl. üblicher alS aufsetzen, unb für baS

Sluffe^en ber getüD^nli(^en ^o^fbebedung (Jput, 23efeel) au§f(^lie^lic§ ühlidi) ba,

wo aufsetzen eine beftimte 23ebeutung §at;
f.

ba§ 2ßort.

austhun, ©egenfa^ üon anthun, bie Kleiber ablegen; sich austlmn, fi(^

au6§ief)en; auöjielien braud;t man nur toon ben ©trumpfen unb ©tiefein,

etttja au(^ t)on ben ©rf)u^en.

verjltunisch , üerf(^n3enberif(^.

tliiti'äiigelii, glei(^fam 5tt3{f(^en SC^ür unb 5IngeI bringen (tt)ic bo8

2ßort aud) lüirtlid; ücrftanben wirb, wiewol eg dirängeln, direngeln gefproc^en

wirb), ängftigen, plagen, quälen. 2lügemein übli(^. Üieinwalb .igenneb. 3b.

1, 164. ©c^mibt Sefterw. ?ib. ©. 254. 2ti)rer in ^ellerS Sluggabe

@. 3000 ^at ihierengeln, übrigeuS in berfetben 23ebeutung. ©anj anberS, aber

o^ne Smeifel irrig, fa^t ©rtmm ba§ äBort S). SBörterb. 2, 1567.

Xöbs neutr., ftatt Geiöbs, ©etobe; gro|e3 ©eräufi^, großer Särm.

©d)malfalten.

Tod. 9leben§art: „er fiel)t au8 wie ber SEob »on ^pern"; im

SInfange biefeS 3ßi;t)unbert§ in SiiieCer^effen anwerft übtii^, um baS bleibe,

tobtenäl)nlic^e 3tu§fet)en eineS 3Kenf(^en, 3. 23. terjenigen tränten, weld^e in ben

legten ©tobien ber Sungenfu(^t fielen, ju bejetc^nen; feit 1830 wol gänjtii^ er*

lofc^en. 2Bo^er bie formet flammt, Bermag i(^ nii^t anzugeben; fie golt, 0I8

id) fie in meiner ^inb^eit »ernobm, für altl)ertömmli(^ , inbem mon erwähnte,

ba^ bie ®efangennel)mung ^effif(^er Xruppentl)eile in ^pern (1793) ba§ alte

©ptid^wort t)abe wa|r machen mü^en.

Todienkopf. SRebengart: „einem ben Sobtenfopf auf ben 2;ifd^

fe^en"; „immer ben SCobtenfopf auf bem 2;if(^ ^aben", ganj in ber

fdjon Won Bi^glei; int CDitmarfifc^en ^^iotifon bei 9lic^e^ Idiot. Hamb.
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©. 408—409 ongegeBenen Sebeutung: bem jnjeiten ©atten ftet§ bie SJor^üge

be§ erften ©atten anriiijmen. ®ie [ef)r 6ejeid)nenbe ?ßeben§art i[t jiemltcl) aiU

gemein üfclid); in Gaffel prte man fie fonft am atletl)öufigften.

todie Mann. 2)er „tobte 3)Jann" \\t tei bem ^öergbau tecf)ni[(^e 33e«

jeicfiniing ber .falben auSgebauetet unb berla^cner ©(f)Q(f)te, au|erbem ober aud)

(Sigennome Don SBalb; unb j^elbplä^en, fo njie einer Drtfi^aft im ©i^aumburs

gifc^en, wel(fte jwar officieU 3;obemann gefd)rieben, im ßeben aber eben fo wie

bie SBalb^ilä^e unb bie -falben, ber tobte 3)iann, genannt wjirb. CDie {)ö(^fte

@)ji^e be§ ÄellenualbeS füf)rt ben Sf^amen ber tobte ÜKonn, alä 2)?ittel^unft

be§ tt)üften ® arten §, eine§ umfangreid)en ©tcimwoHeS , in beffen 3)2ittc [id)

eine ®rube befinbet. 9}?ögli(^, ba^ biefe ein ehemaliges ®rob — bei ber ®rö|c

be§ ©teinringe§ bann W3ol nur eineS ^onig§ — genjefcn ift, unb ba| eben ba^cr

bie[c ^cjeidjnung, fo iuie »on ber 5le^nli^feit mit ©räbern bie Benennung ber

©(^ai^t^alben ftammt. ©enfclbcn 9iamen, ber tobte SOiann, trägt au(^ ber,

^öä)\k S3ergfo))f be§ ©üning§njalbe8, unfern toon j^rieteroalb. 9(u^erbem finbet

fid) bicfe 23e5ei(^nung am S3eifenberg bei ®rünei§, am ©(^redenberg M 3ierens

berg unb no(^ fonft ^ier unb ba.

TolFel, Tuffel msc, Pantoffel. 3n ganj .Ipeffen. Db buri^ biefe SBcgs

Ia§ung toon ^an bie SIbleitung be§ SGBorte§ Pantoffel toon Sanbtafct, bie auc^

©^melier 1, 430 annimmt, beftatigt njerbe, fte^t ncä) ba^in. Uebrtgen§ ift

Toffel, Tuffel bei iüeitem ni(^t fo übli^, wie Schlappe (f. b.), "5pantoffel obet

ganj ungebräuc^U(^»

tocken, eigentli(^: ^äben augjie^en, beim ©ginnen; gewöt)nli(^ ober

gebraucht für: göben »erwirren, 5. 33. ©am toden, beim SHbivideln. SBeftföli«

f(^e8 Reffen, ©trobtmonn Id. Osn. ©. 247.

Tölzel msc, aSeuIe, ©efi^wulft. „2)?ortf)a bie ^nber Slmme fogte,

bci§ Sob. §enrid) 3)Jen|Ier§ grou — (»eld)e fdiwere 2)it§I)onbIungen erlitten

I^otte) gon^ fi^wor^ önb btou on i^rem leib fe^e -• au(^ einen biden töl^ell

in ber feiten ^obe". gronfenberger SSer^or^irototott toon 1697. 9?ur in Dber«

Reffen gebraui^U^, onCerwärtS unbekannt. (Sftor t. 'JJet^tSgl. 3, 1407 i)at:

„©üljel, eine beule".

Topfen neutr., bie in 5llt^effen ou§f($l!e|Iid^ gebräudilic^e ^^orm für

3;o)5f, geuiü^nlii^ Tupfen, Düpfen, ober noc^ gewöt)nlid)er Diippen, Dippen ge*

f:|)ro(|en. 23efantU(^ ift e§ biefelbe gorm, beren fi(^ Sut£)er bet)icnte. „ein alte

grott), welche bie ®üp))en §urü[ten wolle, bo man bie getrende inne mod)en

tt)olt". .§an§ ©toben 3?eifebefd;reibung (äßeltbuc^ 1567. fol. 331. 40a); „fie

nennen bie wurdet SJionbiofa Dnb fieben gon|e bü^^en 100II" 6bbf. 23t. o3a

unb öfter, „ein new bu^jffen" SKarburger Jpejen^jroceffocten »on 1596, 1633,

1634, 1654 unb öfter, fe^r ^öufig.

®a§ deminutio lautet Düppchen, Dippchen, im ^lurat Dipperchen.

©(^mibt äßefterw. 3b. ©.257. eben fo auS ber ®roff(^aft Jgroi)nftein Journal

». u.
f.

^eutfc^l. 1786. 2, 117.

Düppenkratze ift ein in toielen ©egenben gewo^nlii^er 9?ame ber g(u§s

mnfc^el, »ielmet)r beren ©^olen, bo biefelben gewöfjnlid) jum Slbfro^en unb

2tukro|en ber £o(^töpfe oerwenbet werben. SSgl. iebo(^ Icker, Krebsschachte.

Dippendönjes f.
Dönjes.

töpfern, ein ni(^t übel erfunbener ©(^raotfolber 3Iu§brud für jer*

brechen, »on irbenem ©ef^irr, ©lofern unb fonftiger „23re(^iwaare" gebraucht.
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Törst — trassen.

Törst msc, Dörscht, ein 2)?enf(^ mit toenüorrenen §oaren, ®tru^)jfc^)f

;

du(^: ein eigenfinniger ä)?enfc^. ©(^molfalben.

Üieinnjalb 2, 36 (®ör[c^fo^f).

Tötz msc," 'S)umm!op[, 3)(en[(^ mit bem ni(^t§ anzufangen ift, ber

ni(^t§ lernt. ©(i)maIfolben.

träbiscll , gef:prod)en träwisch, draewisch, tiäge, r)iclme()r unentf(J;Io^en,

ungern an eine 3trbett ge£)enb. ©(fimaltolben.

9{einn)alb 1, 21. 2, 128. ^n ben nteberbeutfc^en 33ejirfen fommt biefeS

Sßort gleid)fall8 Dor, in ber ^^orm driwisch, unb man uerfteijt baffelk al§ eine

Slbleitung üoii treiben: wer \\^ jur Slrbeit treiben lä^t, nii^t felbftänbig tijätig

\\ii ift driwisch.

Xra^e fem,, ber breite leberne Dfiiemen, njelc^er an bie Reiben .gyanb*

^aben eine§ @d)ubfarren§ , einer S3al)re, mittel§ Del)ren angeheftet wirb" unb
über tiie ©d)ulter lauft: stragbanb. ^fiieber^effen. ©onft I)et^t aud; bie 23ai)re

felbft Srage.

traillisclieii, im^erfonal getrautet, „e§ tramfc^t i^m", e§ ift if)m

bonge, angft. .Igaungrunb.

Xraiidel fem., ber fi^mu^ig geworbene ©aum eine§ ßleibeS, befonberS

eine§ 2ßciberrode§. ^m g^ulbaifd}en ; in Siiiebertjefftn Klunder.

sich trartdeln, ben ©aum be§ ßleibeg befd)inu|en.

ateinwalb 2, 127.

Xrant msc, urf^rünglit^ ©diritt, @ang — gcme^ener, rutjiger, ©d^ritt

unb ®ong; ba^er 8ecen8gang, ©ewbn^eit; 33rem. 2B18. 5, 98. 149— 150 (öer

Unterfd)ieb jn)ifd)en jwei angeblich üerfc^iebenen SBörtern , ten ba§ 33rem. 2[i>93.

madjt
,

fintet in .Reffen nid)t ©tatt unt) ift überJ)au)3t nid)t julö^ig). S)a8 Sßort

ift in ganj mit^effen, am meiften in S'iieberljeffen , übli(^, aber nur in gewiffen

jijormeln

:

1) bei feinem Srant bleiben, bei feiner ®ett3onI)eit bleiben; e6

gc^t wieber auf ben alten 3;rant, eg get)t -wieber na^ bec alten (^üblcn)

©itte; bte '^vä^'x finb in einem Strant, t)alten im Sllter, in ber ©rb^e u. bgl.

gleidjen ©djritt. 93gi. g^ic^e^ Id. Hamb. ©. 311.

2) um ben Srant ober um ben Strant Tjerum, ungefö^r, beiläufig,

wie biefe 3fJebeai§art in ganj 9?ieberbeutfd|lanb , im griefifi^en unb ^oUänbifi^en

mit berfelben 33ebeutung öor^anben ift, nur ba^ in biefcn @prad)en ber abßerbiale

@a| in ein Slbuerbium (ommenlrent OJeinete 9Sog to. 1585. 1791
j

^olläntifd;

omtreni) jiifammengejogen erfd)cint. %x'\\ii} 2, o85,

23^1. 3eifc^rift f. ^eff. ©efc^. u. m. 4, 94—95.

träiitlelil, im Jpaungrunb tränzeln, langfom gel}en, jogern. ä)JögUd),

bo§ bie^ febr übli^e SBort ju Irant gehört; bo^ ögl» 'QCcjmilUx 1, 493.

(Sftor ©. 1406. 1421.

Geträndel neutr. , Trändelei fem., tabeinbe 33ejeii^nung be§ of)ne§in nur

in tabelnbcm ©inne toerwenbete« trändeln.

trapiiclien, ^^^requentatio »on trappen, ^ort auftreten, mit Slnftrengung

ge^en, wie tappchen ^requentatiü Don tappen ift. „^(^ i)abi naiven burd) ben

tiefen ©d)nee trap^d)en". 3n Dberl)effen ift befonberS bie ^oi^^^^fi^i^fo^'" S*^'

bröud)U(^: irappch dich, maä) bap bu fort fommft, päd bid), f^er bi(| fort,

eftor t. 3iec^t§gel. 3, 1421: „trap^jen, fic^ wegmachen".

traisisen, traben; ^art unb ]6)wn auftreten. Jpaungrunb.
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trSISClmlieil
,
gewö^nlit^ draschäken gef^3ro(^en, buri^prügetn. ^lefeS

^iet ju ßonbe lüie anbetwärtg '\d)x iiblid^e Sßott bebeutet ur[:pTi"m9licl) baS

^ajarbfpiel Trejaques (tiditiger Ire sciacchi) fptelen, imbbornad): einem "Dritten

in biefem, im 3lnfange be§ vorigen ^cir^unbertS fe()r üblichen, ©picle fein ®elb
a6ne()men , if)n „geI)ortg fc^neiben''. ®a§ ^ajarbfpiel Trejaques tuutbe in ßeffen

burd) bie (Sbtcte «om 7. Januar 1733 (ÖD. 4, 192) unb 28. 2I^rtI 1774
(SD. 6, 764) fd)ärfften§ verboten, ^op)) ^anbb. 4, 485. ©c^mibt äßeiterro.

3b. ©. 263. 9^etntüalb 1, 169. mä^tX) ©. 313, ju beffen ^eit (1755)
nur ba§ ©piel, nid;t bQ§ toon bemfelben abgeleitete SScrbum befannt gcwefen

fein fann.

tratschen, 1) taufc^enb, ifsta^enb nieberfatten, vom Siegen; ouc^ i3om

au§ge[d)ütteten äßa^er. „®§ regnet, ba^ eS trätfdjt". „@g trätfd)t braufeji",

e§ regnet [eE)r [torf. „SCrätfi^ bod) nii^t fo" ,
gieß nidjt [o üiel 2ßa^erau§.

eftor t. ate^tSgl. 3, 1421.

trätschnasz, triefenb na^, bun^nci^t; au (^ fröp/>e/«assj (irippelnasz). ßftor
©. 1421; putschnasz ([. 5pfütfd)e) , bätschnasz. Ueberatl gebräu(^(id).

2) au§:plaubern , ba8 Stnuertrauete ujeiter fagen, ouStrogen, unter Cte

Seute bringen; ein nur al8 SEabel toerwenbeteg 2Bort.

Getratsch neutr., ^lauberf)aftigfeit. „gegen tt)e(d)e [ie [ic^ verleugnet,

t§re§ getret[d)e§ falben". 3}?atburger ßriminalproceff 1680.

Tratsche fem., )3lauberf)afte, ouSpIaubernbe^yraueneiperfon. (Sfior ©. 1421.
Trätschloch, Drt, tt)o 5plauberI)oftigteit, ft'Iatfc^erei l)er[(^t. — Slügemein

Ü6ti(^e SlugDrüife.

2tnbertt3ärt§ treischen (®r. Jpofienftein
,

^outn. ». u. f. ®eutfd)(. 1786,

2, 117).

©(^mibt SBeftervüälb. 3b. ©. 264.

Trauliaml fem,, fonft Streu^änber. 3II§ ein 33ei[^tel. unter fielen,

wel(^e ongefütjrt werben fönnten, bo^ »vir el)ebem beut[(^e SBorter Ratten, mel(^e

ben ©egenftanb bei n^eitem treffenber, aI8 bie eingebrungenen'Iateinifdjen 2Börter

begei^nen, unb §ugleic^ bie beut|d)e @e[innung ausbrüden, tt)ag ben g^rembiüörtcrn

unmöglich i[t, möge auc^ biefeg, aUerbi:ig8, oI§ te(^ni[d), feineSwegeg ouf .ipeffen

be[d)ränfte SBort ^ler fielen. M bebeutet 3:reu£)cinbcr ober 2:rauf)ant) ben

SeftamentSejecutor. „SBo ober bie ßltern nit oor^anben, t)nb bie finber vatertog

ttjürben, gepürt einem 9?aetJ) vnb oberfeit, ba§ fie mit tra\üf)enben tinb

furmonbern [tattlid) verfemen ttjerben". 3oi S'^^^^^^^"^ ^on bem gemeinen

nu^. SKarburg 1533. 4. 331. 58b.

trede (adj. unb) adv., tidjt, f)äuftg. „<Da§ ^orn fte^t trede"
;

„ber

Sein tt)irb trede gefäet"
;

„bie ©tidje om ©aum mü^en trede gemad)t werben"

;

auc^: „bie ©(^läge fielen trede". 3" S'Jieberljeffen feljr übtii^. 2öarfd)cintid)

i[t biefeS 2Bort baS ölte drdti, m§b. draete adj., dräte adj., velox, celer, wies

wol ber 5lnlaut, weld)er in bem l)ef[i[(^en SDort entf(^ieben bie-SienuiS ift, nic^t

gan§ [timmt. ©. drä.

Sßgl. 3eit[(^rift für ^eff. ®ef(^. u. SanbeSf. 4, 95.

Treiber msc. (wie bo8 2Öort gcwö^nlid; cerftonbcn, unb, bringt man
ba§ ®enu§ in 3lnfd)log, ridjtig verftonben wirb: qI§ ©ubftontitt gu treiben),

gef))rod;en Triber, ja fe^r oft Triber, im öftli(^en .Reffen ^Benennung be§ mit

einem 9Jabe unb .|)anbl)aben toerjetjenen £a[tcn§ §um gortfd)af[en von ßrbe,

©(^lomm, 2)?ift u. bgl.; boffelbe ©eräte, \^iü^ im gulfcaifd)en unb ©(^moU
folbifd;en Radeber (f. b.) ^ei^t. ©^rä(^e ba§ ©enu§ ntdjt ent[(^eibenb bogegcn.
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fo foUte man Ui ber SIu§f))ra^e Triber auf ben ®eban!eit fommen, e8 fcl awd)

bie[e§ äöoTteine ßom^ofition mit ber, gleii^ 9tabe6er. ©(^ubfarren tcirb im
c[tlid)en .§e[fen nur bo§ fahrbare 3:Tan8pDrtmittel genannt, mldji^, jum %oxU
fÄaffen von .!^eu, ßau6 u. bgl. fceftimt, ai\§ ßotten verfertigt i[t unt) ein et*

I)ö^ete§, über ba§ 9iab ^inau§reict)enbe§ 9Sürberti)eit ^at ^m wcftlidien .Reffen

aber tüirb au^ ber 3:reiber (Si^ubforren genannt.

Xreis neutr., Treisch, bie ältere ^effifiJ)e gorm be8 gemein^o(^beutf(^en

Srtefd). „W\i allen beffelbigen (©rbgüter) Stdein, 2Öie§en, ©arten, ©reif (J)ern

ünb anbern in tonb 5uget)6rungen". Älacie ber 33rüber ^^itip}) unb Strnolb üon

SSiermin gegen ben ^Pfarrer ©igfrib 5ffialfmu(Ier (Mylius) ju 33iermin (^ier=

münben) 1583. Unb fo fe^r oft im 16. ^arljunbert. SSgl. ^eitfc^rift f. ^eff.

@ef^. u. m. 1, 250.

Xremel msc, ^rugel.

treiuelii, prügeln.

Oeträm- neutr. ®a§ S3al!engetüfte im Heller.

®iefe Stuebrücfe finb nur im i5ulfcai[d)cn, ber (entere befonber§ im §aun=
grunb, itblic^, ujie in 23aiern, ©d)meUer 1, 489; im übrigen Jpcffen »öltig

unbefannt.

Xreiigeliorb, 5lorb-, in toelc^em ba§ ße^lb getragen wirb, (B^reu*

(orb. §in unö «lieber in Cberl)efjcn (9iebbet)aufen). 3SgI. Moezkorb.

TriilerlläujSClien, Drillhäuschen, bre^bareS ©itterbe^ältniS, in

wel(^e§ greüler eingef^jerrt unb mit n3el(^em fie ^erumgebre^ct (getrillert) mirben,

fonft aud^ Narretihaus genannt (f. b.). 3" S"^bo, mo bas 2;rillerl)äuöd)en bi§

§um 3^^)''^ 1814 neben tier ^forrtiri^e ftonb, jebü(^ feit 1802 nid)t mel^r ge^

braudjt njorben war, fannte man nur biefen 9'Jamen, nid)t S^Jarren^auS. '^ad)

bem ^Reglement »om 27. ©ejjtember 1740. ^. 6. (2D. 4, 715) mar ba§

S)rill^au§ Die in Stlt^effen für bie SBalbfrevler feftgefe^te ©träfe.

Xriiie fem., bie in 9'iieberl)ef]en, uuD nur l)ier, ge»t>öl)nlic^e nieberbeutfd}e

5Ib!ürjung bes grauennamenS £at^arina. 3318 ujeit über bie Jpälfte be§ 17.3ars

:^unbert§ l)inau8 finbet \i6) jeboi^ gerabe in nieberl)effifc^en 21cten nur bie gorm
Sat^ar, Äattcr, »wie in ber (Som^jofition no^ je^t: Äat^arina ©lifobet^

meber^ef(if(^ ^atterlie§ lautet. ®ie 2lbbret>iotur Trine wirb abit and) al^

©(^eltttjort gebrau(^t; eine longfame, träge SBeibSperfon bei^t eine langfamc
SErine, eine faule Srine; eine ungefd)idte, alberne ^>erfon: eine bumme
Strine; eine albern, langfam unb jie^enb refcenbe eine Maertrine. 3Derg'.eid)en

^rauennamen wurtien fd)on im 15. 3^i^^U"bert ju fc^mäl)enben JBejeic^nungen

gebraucht; fo erfi^eint in ber alten Ucbcrfc|jung be8 23occa5 : grou ©tetel, grau

§Zefe al§ Geleitworte.

äßeigant) üerjeii^net im 3nt£Ü.33l. für ben £rei^ g-riebberg (Dber^eff.

iproD. 331.) 1846. 9?o. 61. Streue in fd)mäl)enber 33ejiel)ung al§ wettcrouifd),

benft aber, bo il)m ber fo eben au§ be§ SSoccag Ueberfe^ung nadigewiefene ©e«

fcrauc^ unbefannt ift, irriger SPSeife an treno (®ro§ne), ober gar an irainer.

trinken würbe e^ebem, unb jwor biä jiemli;^ weit in baS 18. ^ax-

i^unbert Ijincin , auc^ in .Reffen, wie nod) jc^t in mannen ©egenben Dberbeutfd)^

ranb§, vom Sabafgraueren gebraud)t, unb gwar al§ tegclmä^iv^er ^luöcrud:

2;aba! raupen ^ahe \d) in l)effifd)en ^^o^ieren unb getrudten Schriften, weldje

ben (£^ra(^gebroud) beö SSolfeS wiebergeben, im 17. 3arl)unbert nic^t gefunben.

„.^ernod) Ijdbe er ju ßölbe ein ^feiff tubac getrunden, in Hoffnung e8 i^m

beffer l)ierauf werben foöe". 3)^arburger.§cjen)5roceffacten von 1659. 9Sgl. smd^m.
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Trinken neutr., ©ünnfcier, Sfla^Wx, 6o\3ent; bie au§f(^Itep(^e Söe=

gelt^nung biefeS ®etrdnfe§ butc^ ganj Reffen, au(^, lüie eS f(|etnt, älter al§

bie, Ictncjft untergegangene unb toteüeic^t nur wenige 3«f)i''Sf(^Pnbe ieftanbene

Benennung Sangwel (f. b.). „fie ^a6 ou(^ (StrD^t)enri(f)§ iraw bmb einen

truniJ bünSier ober trincten gebeten". äKarburger §egen))roce[facten öon 1659.

Trip msc.
, [cfjmaler ^fab, meift tm SBalbe, tt)ie foI(^e 5Jifäbe toom Sßilb

unb öom 5a[)nien ^te^ getreten njerben; fo gibt eS einen SSie^tri^ (D(Jer§^au[en),

einen Cx^fentri^) (nieberbeut[(^ Varrenirap), ^^^S^^ti^i^ ober ®ei§entrt^
u. 0. Benennungen üon 5pfaben jener 2lrt, welt^e je^t f(^on faft ben 6^ara!ter

toon Gigennamen annehmen. „SSnmüglid) ober iftS, ade ))[abe »nb getri^ bie[e§

vueqeS §u erje^Ien". Submig ©c^röber, ®ia!onu§ ju .§om6erg, ^tags unlD

2:rauer)3rebigt auf 8. a)?ori| 1632 (Monum. sepulcr. 1638. @. 133).

trocl^en. „Stroctene ©(^loge" fommen quc§ in ben ^e[[if(^en 93u^s

regiftern unb ßriminatüertjanblungen , wie anbern)ärt§, unb jtüar t)äujxg, tior,

€§ gettjätjren aber bie 9ku[(^enberger 33u^regi[ter au^ einige SKoIe . „trorfene

gäufte". 3- ^- f/£S ^^'^' ^^^^ seftraft 3ung^en am Stein tonb Surt 33reiba ju

ßrjborff, bop [ie Öubwig ©c^mitteu mit broÄenen feuften geferlagen"; »om
3a^r 1604. ©owol bie „guten truiJenen f(^Iege" öon 1560—1600, iwie bie

„brocEenen feu[te" »on 1604 mögen urf)3rüngU(^ , unb auc^ no(^ in unfern

^effif(^en Steten, ben 33egriff ber unblutigen ©treit^e, ©d)Iäge, Raufte, gehabt

Ijaben; inbe§ fott boc^ wol bo§ „trotfen" au(i) „berb, nad^brücflii^'' bebeuten,

fo bo^ für unfer trorfen bie 23ebeutung ,,gan5 unb gar, purus pulus", ©(^metler
1, 475, mit in 5tnfc^lag fommen mu^.

trollen, ßinber auf bem ^nie f(^au!etn. ^aungrunb unb Umgegenb,

§er§felb. SSgt. trostern.

Tronilie fem. , ein grojieS in ben ©tubenofen befeftigte§ [eingemauerteg)

fupferneS ®efä^, in wel(^em Sßa^er, befonber§ für bo§ SSief) , mit bem geuer

burc^ tttel(f)e§ bie ©tubc gel)eijt wirb, gefot^t wirb unb Kartoffeln gefotten werben.

SiJur im Dftti(i)ftcn Reffen oorfommenb, fonft Blase (f. b.).

Trosser msc, S3eilaufer, jum Stroff geprige ^erfon. ^m 16. ^(xf

l^unbert fommt ba§ SBort ungemein oft, beinahe fo oft eine .Ipof^altung erwähnt

wirb, aud) in Reffen üor, §.' S. famen am 22. gebruar 1562 öon bem Sfißb-

gefolge be§ Sanbgrofen ^()ilt^p in 9taufc^enberg an brei ^ägermeifter „mit fam^t

breiten ^eger iperfonen, aI8 jungen ünb ©roffer". Unb fo fefir oft. 3SgI.

trassen.

trostericilt, trosterig, trübe, öon glüfigfeiten
,

gan§ bef6nber§ »om
Det gebraucht. Dber{)effen. 3)a6 SBort ift eine Stbleitung üon druosa, wel(^e8

fitf) glet(^woI im ©iaieft ni(^t finbet.

trostern, rütteln, j. 23. ba§ 9?ütteln, wel(^e§ mon bei bem i^ar)ren

ouf einem nii^t in j^ebern ^ngenben Söagen em^jfinbet; q\i6) trösten (rüttelt,

f(^autelt, fäfjrt) man bie Jtinber auf bem ©(^o§e, mit 5linberreimen begleitet,

wel(J)e in Dberlieffen wie in 5ßieber£)effen beginnen: trosz trosz trüll. ®a8
Sßerbum trosiern ift ober nur in Dber^effen gebrau(f)li^. SSgl. trollen.

Troester. „®en Srofter trinfen" l}ei^t in ber Dbergrafft^aft §anau
(©teinau unb Umgegenb) baS Slrauermal, Öeibmol, na(i| bem SöegräbniS; anber^

wärtg au^ „ber fd)Worje Äo^l".

Sr öfter ift übrigens au(^ eine fetjr gewüf)nlic§e ©(^erjbcnennung eineg

bi(!en, ft^weren .^anbftoctcg , auf ben man fi(| im gaQe eine§ 2tngriffe§ oer*

Ia|en fann.

SDilmar, Sbtotifon. 27
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Trotze fem., Misttrotze, 2)tift6rü^e, 3au(|e; ba§ im guIboi[(^en olfge«

mein unb rtii6f(^Ue§Ii(^ geüenbe SSort.' 3m übrigen .Ipeffen Adel unb Solle.

SSgl. %xat\ä)t, 2}2i[ttratf(^e, ä)Jiftrac§c, Sieinwalb Rennet), ^b. 2, 127;
beSgt. Strotze.

triii^e adj., troden. @ä(^fif(^e§, aui^ tt)eftfälifc§e§ Jpeffen. (Sin befannteS

nieberbeutf(^e§ SBort, fon[t au(^ treuge; e§ n)irb im übrigen ^fJieber^effen jur

Sliiot »erftanben.

trillieil, imjjerfonal; es iruhel an ihm, truhet nicht an ihm (j. 23. 6pen
«nb Srinfen), gebei^en. ©d)malfalben.

Sßa§ SReinttjalb ^enneb. 3b. 1, 172; 2, 129 jur ßrflärung biefcg

bun!eln SBorteS beibringt, trögt ni^t§ au§.

Xriimpel, Trombel msc, au(^ Trutnb, ^(einigfeit; „bie ©ai^e ift um
einen SCrum^el tterfauft tcorben". ®ie formen -e/ finb nur im gulbai[(^en üblidy;

Trumh fommt einjeln ou(^ fonft in Jpeffen »or; man berftet)t borunter SCrum^jf

im 5^arten(^iel , njol irrig: e§ wirb Trum, (^tüd, obgebyo(^ener S^eil (ivoüon

SErümmer) fein.

Xriimper msc. njirb in Dber'^effen^.' am meiften fübüi^. »on 3}?arburg,

eben fo t)on fletnen 5liubern gebraui^t, ftiie ©tramjjel msc. in 9^ieberl)e[fen unb

anbertt)ärt§: „®u Heiner SErim^er". (Ein 3eit^»oi^t .'trümpen, ijjaratlel bem

SSerbum ftram^eln, ift mir jebo(f) ni(^t gelungen gu entbetfen.

Vuck msc, bie %Mi\ im ©(^molfalbifc^en übli(^, unb jnsar namentli(^

»on S3e5auberungen
;

„einem einen %]xd tt)un" bebautet gerabeju: jemanben

beilegen.

tiicken, au(^ nsol ducken, eiiitiickeii, 1) bie in gan§ Sllt^cffen

xi^Xx^i nieberbeutf(^e j^orm beS l)0(^beutf^en tunfen, ei'ntunfen. ^o lucken

ni(^t übli(^ ift, braucht man fti)3))en (ftatt ftü^3:pen, ftü|)fen, ftu^jf^n), eins

ftiip^en. 2) für tauchen, weli^e gorm in Reffen fo wenig wie turifen, öolfSs

übli(^ ift. „Stli(^e grobe fifd)e, wenn fie be« ^feit in f{(f) fül)len, begeben fie

\\6) na(i) bem grunbt, benfelben bu(Sen fie (bie SBilben)- naii) , etwan bie fed)§

flaffter tieff". ^an§ ©taben 5Reifebef(i)t. [äßeltbud; 15ß7. fol. ißl.ölb).

Tlick^, gewö^nli(^ Ducks gef^ro(^en, msc, (S(i)(ag, <2to^,' ^ranf^eit§s

onfaH. „(Sr :^at i^m einen ©udS gegeben, .ba| er lonc^e bran ju t^un ):)^i,

wenn er ni(^t gar ftirbt". „®ie ^ranft)eit ^at mir einen .®u(!§ für mein ßeben

gegeben, i(^ werbe m\6) ntdit wieber ganj erI)olen". „er'wel)re über ber maljeit

framf woiben, önb na(^ bem be§ lägerg geftorben; e§ we^re ober fein olter

touj gewefen, wel(^c§ fie on i^m wel)re gewot^nt gewefen-, bo^ er offt fo fromf

werben". 23?arburger 3Serf)ör^3rotofoü toon 1658.

ttiekiscii, ducksen, einen em^)finbli(|en <S(^Iag geben, nieberf(f;Iagen,

cntfd^eibenb bemütigen. ©e^r üblic^.

SSermutUi^ 3t£i''ßtit)form öon Tuck, Tücke, lücken.

tttggeilfl part. praes. Don lügen , Wirb im Weftf^üfd^en J^effen ftetg bo

angewenbet , wo wir tüi^tig, brouc^bor, bro», »on ü)2enf(^£fn, ober gut gearbeitet,

^oltbor , Don ©a(^en fogen.

tiiitlinclil (sich), gewo^nlic^ dummein gef^roc^en, fi(^ eilen; bo8 in

gonj Reffen au§f(^Ue^li(^ für ben 23egriff ficf) eilen gebrpu^Iic^e SBort; eilen,

6ite finb StuSbrücfe, wctd^e bem ©prqd^frei^'. be§ '?ßßlU$ gonjlid) fern liegen.

Wogegen ift ber tjocfjßeutfj^e @inn »on fid) tummeln, fi(^ ^erumtummeln, bem

jßolfe fremb. ©c^mibt SBefterw. 3b. ©. 257.
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Tiiinpel msc, 1) une r)0(^beutfcf) : ^Pfu^f, 8ac§e.

2) Si^tf(^nu))fen. 2Be[tfäafc|e§ J^ejfen.

Turiies msc, rii^tiget Turnos, etgentll(^ Tournoys, äKünje, toelt^e in

Stour§ geprägt werben. S)iefe fremfclänbifdse SSlün^i f)at in §e[)en oi)ne 3>veifef

bie längfte ®aucr i^reS Äurfeg gef)al)t. JSlxii^t genug, ba§ ber SCurneS im 16.

Sar^unbert ju ben lanbüblidjften äliünjen gehörte (man fe()e bie Slnefbote Don
bem befannten .^effifcfjeu Dberften ^riebrid) tion 9tol§f)aii[en , «jelc^et »on feiner

toerormten 3}Jutter mit einem Surnos au§ bem »äterlictien .^au[e foH entladen

ttjorben [ein, bei ©(i)U^))iu§ @ämtl. (S(J)r. [1719] 1, 57); ber fmjferne SEurneS

^at in Dberl)effen fogar bi§ §um 3al)r 1840 curfiert, jule^t fretliA auf ben

SSert etne§ letdjten .^eüerg l)erunter gebrad)t (im 16. 3arl)unbert galt ber fit&erne

SturneS in Reffen 18 granffutter .ipeüer). 3"be§ t^eilte er biefeg <Sd)icffaI ober

biefen SSorjug mit no^ tt)eit ättern unb toorne{)meren 3)2ünjen, ben ©iocletianen,

©orbianen u. f. w., njelc^e fämtlid) bi§ §u bem angegebenen 3fit^""fte im SBerte

cine§ ober l)öd)[ten8 jttjeier leichter .geller in Dber^effen ©eltung Ratten, unb nur

baburd; ^atte ber 3;urne§ einen SSorf^rung üor ben römifdjen äJJünjen, ba| fein

3?ame nod) jiemlii^ beJannt \mx, nsaS bei ben romifdjen SDiünjen bcgreifti<^er

SBeife nic^t ©tatt fanb.

Ttlttelkolbe fem., ber 9?ame für Typha, folbenfc^ilf, 9?of)rforbe.

9(n ber .^auna, im ©dimalfatbift^en, unb wol nod) onbernjärti. ßoöectiö n)irb

fie an6) (meift in unterfd;ieblofer @emeinfd)oft mit ben @)3ccie§ üon Arundo)

SÄieb neulr. genannt.

tiWven, befannteS nieberbeutfd)e§ SBort: n)arten, im fäd)fifc^en unb

tt3cftfälifd)en .Reffen, wo ba§ SBort „märten" ganjUd) unbefannt ift, üblid), aber

ou(^ an ber äßerra bi§ nat^ 2ßi^en()aufcn l)inauf ((SUingerobe) im @ebrau(^e,

^ier in ber g-orm däuwen, in njeldjer ©eftalt e§ aud) im ©(^aumburgifdjen ge-

f^jro^en njirb (teuf man, wart nur). Öieimf^rüt^e : 'n Maeken dat nau lüwen

kan, dat krigget aiik nau sinen Man; — 'n Maeken dat ni mai tüwen kan, mot
nommen wat 't kriggen kan.

X'vreddetLe fem., eine 6efonber§ in ©rebenftcin toorfommenbe 5BiIbung

Don Twete; e§ bejeic^net ba§ SBort eigeng ein ®ä^d)en jwifc^en jwei .^eden,

unb wirb au(^ fo üerftanben, al§ fei e§ au§ twe ober gar Twete unb Hecke

jufammen gefegt; wätirenb e§, wäre e§ ni(^t Femininum, at§ deminutio toon

Twete angefe|en werben !önnte.

Tivete fem., eine enge ®a^e, jumat jwifc^en ©arten^eden. ^m fä(^fif(|en

{a.)x6^ wot im weftfälif(^en) .Ipeffen: 3mment)aufen , ©rebenftein, .^ofgei§mor,

3;renbelburg
,

^elmar§§aufen
, fe^r ^ufig. 25gi. Tweddeke. 9Ser^o«^bcutf(^t

nennt man bie Twete: 3»Jeitc.

tl.

tteben {sich), fi(^ ^örcn Ia|en, laut werben, fii^ regen. „3«^ ^o6

mi(^ einmal geübt, ba§ ift mir f(^Ied)t befommen". .,2öir ^aben bie gan§c

9?ad)t aufgerafft, aber e§ ^at fi(^ ni^tS geübt, e§ ift ganj ftitt geblieben". —
„®er ©olfcat fo auf ©(^ilbwa^t geftanben , \)ai) geruffen : 2öer bo ? e8 ^<3b fi(^

aber niemanb geübet". äWarb. Jpe^en^roceffacten u. 1659. „bie fa^e übet

\\6), fie maut". ßftor ©. 1421. 3m fübli(^en Dber^effen fe^r gebräud)U(^.

3Sg(. 3eitf(^rift f. Ijeff. ©efc^. u. ßanbeSfunbe 4, 95—96.

27*
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iiberälscli, faft nur mit ber S^Jegation gefcräudjli^ : nicht überälsch,

nid)t Vücltflug, nict)t jjolitifd). .Ipaungrimb. ©ie^eS feltfame SBott i[t ein au§
üBerall gebUt)ete§ Slbjectiüum: überälsch ift einer, «seliger überall ju J^aufe ift,

überall fid) §ure(^t §u finben mi^.

iiberenzi^, übrig. „3[t ni(^t not^ ein bi|(^en überensige ©u^^jc

ba?" „®er N, fann nidjt ßiel beifteuern, benn er l)at§ nid)t gerabe überenjig".
„bitten timb na(^la| ber ncd) öberengigen [troff". SDJarburg 1578. ©e^r
übli(^ bur(^ ganj 2lltl)e[fen.

iibergebeii bebeutet im 16. ^ö^^^^u^^ert fet)r gewö^nlii^ Eingeben,

ganj unb gar Eingeben, tveggebcn, fo ba^ man ba§ \va§ mon übergibt gor ntd)t

mel)r be[i|t, unb barauS entwidelt [id; bie 23ebeutung: etn^oS toon fid) t^un, uieit

man e§ eben nid)t boben n)ill, »erachten, §. ^. „bie 2Barl)eit übergeben" (31 eg.

,§unniu§ ^oftitle 1588. fol. 1,21), „bie Slbfolution üerodjten unb übergeben"

(@. ©arceriu§ Pastorale 156G. fol. ©. 205). ^n biefem le^tenvdl)nten ©inne:

»eroi^ten fommt bo§ SBort übergeben in ben ^ej[i[d)en ©d)riften, jutnol in

ben Su^regiftern, be§ 16. unb ber er[ten .^älfte be§ 17. 3ar^unbert§ mit bem
Stccufotiü ter ^^erfon äu|er[t l)ciufig »or, meiften§ mit bem Q\i\a^i „mit
unnü^en Sßortcn übergeben". „<5ei}3 ©roben frotü ju Oljmeno^t) l)ot SlDom

ßeinttjeber§ bei ^irten fron) in irem ßinbbett in irem ^au§ to ber geben ünb j^r

bie gro^e frandl)et)t geflucbt". 2Setterer ^ßu^regifter b. 1591. „®ie Sßedjter

fotlen ba§ Jpoffgefinbt , (Sbett ober SßnebeCl tonb fünft meniglid) mit feinen

wnnu^en njorten übergeben". tlniüerfität§=^olicei=Drbnung ». 26. Dct. 1556
(§ilbebranb Urfunbenfamlung über SSerfo^ung unb SSerwoltung ber Uniüerfität.

1848. ©. 62). „§an§ äßinbt ^ot ^Kil^elm ptic§ mit tonnujjen nj orten,

ücr bem 9i^atl)au§ jum D?auf(^enberg , tobbergeben". 9tauf^enberger 33u^regifter

»on 1585. „.^ermon .^ueter ju 2Better ^at .!g)on§ ©djuemoi^ern fein 9?od)^orn

mit got§lefterti(^en Sßorten i^berfleben". SBetterer 33u^regifter 1591.

//Sorg ©tetler in 9ioben^aufen t)at ßlo^ ©tein 33urgern jue 3?auf(^enberg mit

»nnu^en ivorten bbergeben'^ Dfioufi^enberger 23u^regifter lo. 1606. Unb fo

fe^r oft.

iibei'gelieil vcirb nic^t feiten in bem ©inne: über jemonb fommen,

jemonben öon Dben ^er ju S^eil luerben, im 33öfen unb @uten, gcbrau(^t;

g. 33. „ben foU bo(^ bog SÜetter übergeben!" „mi(^ l)at noc^ nid)t wiel ©lud
übergangen". Sediere 'Jfeben§ort vuurbe eljebem, wienn fie gegen einen 2lnbern

gebrau(^t njurbe, at§ eine ®rol)ung ongefeljen — trarum? ift faum beutliif) ein«

jufe^en — unb beftroft: „©ei^ ©roben fron) ju Dl)menotx) njirb um ^ fl. ge=

ftroft, ba| fie biefeibige fratt) betraget ^ot, e§ folle fie ni(^t öicl glüd3
V)berge^en". SBetterer 23u|regifter 1591, unb fonft nod) einigemal.

iiberkäpiiiscli, 1) fc^iclenb, Hnbjvüormit ber 3tic^tung ber2tugen*

fterne nod) Dben, blidcn; allgemein üblich;

2) berrüdt , nid)t u6)t bei SSerftonbe, nörrifc^, ^in unb ttjieber gebräuc|ltd§.

Überlang adj. u. adv., bie bur^ ganj .Reffen nid;t allein toor^erfd)cnbe,

fonbern in ben meiften ©egenben ollein üblid)e §orm für überflü^ig (übrig,

superfliius, abundans). Sßeber überflüfiig no(^ übrig ift irgenbttjo im ©ebrauc^e,

ja ni(^t einmal übrig in ber 33ebeutung ceteri, reliqui. „©elo ift ein bberleng

Wort". ßutt;er (Si§l. ©u^^l. 1, 46a.

iiberiscliiiapiieil, ber übtid)fte StuSbrud für: ben SSerftonb berlieren;

„ber N. wirb tior louter §od)mut nod; überf(^na^)}cn".
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übergeschnappt, )iexxMt, närtifd); bie üblidjfte SSejeic^nung , Wgl. über-

käppisch, weites jefcotf) weniger ge&räu^Ii«^ ift-

iiber^veist (nocf) je^iger ßonjugationgweife: üfceriviefen) b. ^. einc§

35er6rcd)en§ iiber^üiefen. 3)er ®et)rau(^ bie[e§ 2[ßorte§, aut^ wenn ba§ SSerge^en

nii^t genannt würbe, einem Stnbern gegenüber, galt e^ebem für eine ©(^mät)iing:

„24 f(.
wirb geftroft ^aftian Sinbt jn ©teinersf)au[en , bo^ er Sn^ 23rueln jme

tm'ru(fen einen ob er weiften man gefi^oüen ^at" (2ßetterer Söu^regifter ^üxi

1591), unb fo öfter in jener 3^it/ jebe§mal o()ne ba^ ein SScrge^en, beffen ber

Stnbere überwiefen gewefen wäre, genannt wirb, unb jebeSmol mit berfelben,

fe§r ^ot)en, ©träfe belegt.

Ulk msc, Unfug; Särm; an^: <BpoÜ, ^o^n: „mit jemanben feinen

HI! treiben". „2Ba§ mai^en bie ^""Se" ii^ fcc'^ ©tube benn für einen UU?"
SSirb überall, bo(^ meljr in ben ©tobten, oI§ auf bem Sanbe gel)ort.

Ulleriliaiies, Üllermänes, Illermänes, ©^ottbejeiclinung ber Sin;

Wo^ner ber ©tobt ^^^anfenberg. S)a§ SBort ift bie nacl) grantcnbergif(|em ©ialeft

entfteüte 2lu§f)jra(^e ber SSornamen Ulrii^ .ipermann, weld)e el)ebem ing-ranfen=

fcerg fo allgemein übli^ waren, ober gewefen fein foHen, ba^ faft ber britte

9}?ann Ulrtc^ .^ermann ^ie^. ®ie a3üri{eri)er§ei(£)niffe au§ bem 16. ^or^unbert,

wellte mir §u (Seficfjt gefommen finb, unb jalreii^e ^ßi^S^tt^^^^öre au§ bem

17. 3art)unbert, tie mir öorgetegen ^aben, liefern jebo(^ für biefe Slnna^me

burcl)au§ feine 23eftätigung.

Ulpcll msc, ein ©d}eltwort, ungeföf)r ben (Sinn toon 2)umm!opf unb

SEoI^jel jugteii^ auSbrüdenb; am meiften in Dbwl)effen in Uebung.

Ulrich. ®er ^eilige Ulrii^, q3ifc^of öon 3lug§burg (f 4. ^uli 973)
^at, wie SBeiganb im Dber§effifcf)en Sntelligenjblatt 1845. 92o. 83. ©.332-
333 nadjgewiefen l)at, feinen 9?amen in einer etwa§ bebentli(^en, wcnigftenS

feltfamen SBeife im 3)Junbe be§ 2Sölfe§ neunl)unbert ^a^xi lang erfjalten. dh^
je|t bebeutet im (S5eri(^t ^o|enberg — unb weiterhin auf bem SSogelSberg —
unb in einigen Drten be§ ^mt§ ©roBenlüber „ber Ulri(^" bie Uebligfeit,

@antt Ulri(^ onrufen, ober a\x6} blo^ Ulrit^ rufen, fid^ übergeben, er=

bred)en; — oud) foÜ für „fic^ erbre^en" ba§ SSerbum ulrid)en t)in unb wieber

öortommen. „ö§ fol ]id) aiiä) fein ©ilbebrober Dn§üd)tig Ratten mit übrigem

treffen ünb fouffcn. ®a er folc^S bbertrette, onb fii^ überwürff, ünb fanct

iülri(^ anruffen würbe, fal berfelbige toon ber gilbe geftrafft werben", ©tatuten

fcer ©d)u^maii§erjunft in Jg)ofgei§mar öon etwa 1560 in galdent)einer ©täbte

unb ©tifter 2, 414. 3" ^^r fatirif(^en unb fomifi^en Siteratur be§ 16. 3ar*

I)unbertg fommt ba§ „©anct Ulric^ anrufen", „ben U^en anrufen" fe^r oft tior,

S- 23. bei gtfc^art m ©argantua 1582. 23t. pja, 2)2b, 3[«iia.

9Sgl. 3eitfd)rift f. ^eff. @efc^. u. m. 4, 96, weld)cr Slrtifel §ternod; §u

berid)tigen unb ju berüoUftänbigen ift.

um. 1) 3u älterer Qdt, unb jwar ijon ber 9)Jitte be§ 14. fciS gegen

bie9i)?itte be§ 17. 3arl)unbert§ würbe um ba gebraucht, wo wir je^t öon fagen:

um jemanben etwo§ faufen, em^^fangen. ©§ fc^eint bicfe§ um an bie ©teile

be§ mit bem ßnbe be§ 14. 3ar^unbert§ abfterbenben wider (jemanben etwa§

en^jfangen, faufen) getreten ju fein, togl. wider, „vnd die wisen die vnser

müder selege nmtne Schuchman koufte" Urf. toon 1369 Send 2, ©. 439

(no. 414). „Ich Cuntz — ich Meckell — bekennen — das wir einlrechtlichen

entnommen vnd empfangen han ©»»6 Bruder Henrichen vnd vmb bruder Gnntern

— ein gutgen gelegen vor Wetter". Ungebr. Urf. to. (Solbcrn to. % 1383.



422 Ummelsclie — Unbaden.

„Auch so hat derselb Lanlgrav Ludwig vmb vns empfangen dess Schloss Tannen-
bergk". Se^enfcrief be§ 3lbt§ 2Ilbre(f)t Don ^erSfelb to. % 1434 SBend 2,

©. 480 (no. 441). Jg)an§ 5paul £u(^enbctfer au§ Slretjfa t)aüe in Jpa^t)a(^

getauft „ein tt)i[fe ümb 3»"<^^r So^an (ü. Änoblaud;) ijor 20 boter, ^tem ein

njiffe ömb 3»»<^'!i; (Bi)üxt Dor 21 baier, ^km ein ac!er tomb ^unifer ^o^an
toor 70 gulben, »nb jule^t ein garten ümb 3""«^^^^ ßt)urt Dor 20 baier".

8?au[(f)cnb£rger Steten öon 1578. „ban bie 5tlten aSrieff jolten melben, wan ein

5)3forl)err nad; Stretipa«^ fommen, ^ette berfelbige bie ^farr tomb bie 9'?o(^bu^rn

em:p[angen muffen". Sreiöbai^er 9Ser^or))rototoU ßon 1609, njo no(^ n^eiter Dors

!ommt: „ümb fie bie 5pfarr enn^fongen"
,
„umb bie ©emeinbe ju Sre^^bai^

em))fangen".

S)iefer ®ebrau(^ ber ^^artifel um ift ^eut ju SCage felbft im SSolfe

gänjtic^ erlofi^en, fott jebod) gegen baS ©nbe be§ »origen 3ar^unbert§ noi^

einigeTma|3en in Hebung geiücfen fein. 23gl. ©c^mellerl, 55. 5lbelung4, 794,

2) um und um kommen, fi6 »cüftänbig, Don aüen ©eiten offenbaren; „e§

ift ein großer 2äm um bie ©ac^e, unb n^enn c8 um unb um fommt, fo ift e§

5»id}tg". ©e^r üblt(^. 5lbelung 4, 797. 5)ie j^ormel fi^eint foum älter ol§

au§ ;feer erften ^älfte be§ 17. 3c^^u"^fit§ §u fein; al§ üolBmä^ig r»irb [ie

jeboc§ fd;on in gUibor§ 2ßittefincen (1666) 581. m3a bc^anbelt:

„\6) tvei^ getfi^/ fomt§ um unb ümme,
fo ^at e§ eine 3)Jagbe geträumet unD gefagte".

3) um und an, abberbtale ^e§ei(i)nung ber Reibung; „er Iiatte ni^tB

um unb nid}t§ an", er wav nadt; „nt(^t§ um unb an (ju t^un) I;aben",

^tfibermongel |aben, fi(^ in äu|erfter ©ürftigfeit befinben. „9Ber ^at bir leib

»nb feele gegeben? SQBer befd)eret ömb tont) an? Sßer bereitet bir ben tif(^?"

®. ^SBi^el gJoftia 1539 fol. 331. 127a. ©e^r übH(^. 2)o nac^ Stbelung
4, 797 biefe gormel „in anftänbiger ©))rac^e »eraltet" njar, fo f)at ba§ .Ipeffen*

!affelifcf;e ©efangbud) Don 1770 bie f(^önen QüUn in bem ßiebe „3efu§ meine

3uoerfic§t" : „^'iur bie ©(i^voo(f)l)eit um unb an wirb »on mir fein abget^an"

tnfbie „anftänbigercn" QäUn umf(Raffen ju mü^en gemeint: „®an!it)m! 5I)an!

i^m! Ipreig unb 91ul)m! ujunberbar fcl)afft er mic^ uml"
llillliiclsclie, Umelsche fem. 1) SImfel; in Dber^effen bie au6»

fi^lie^li^) t)crfd)cnbe gorm, fo aud) f(^on toon Sftor t. ^. 3, 1421 Derjeic^net.

„@lei^ tt)ie jener fo burct) einen ftraui^ bei nac^t mit fürd)tcn ging, weil eS

ber feinb Ijatber nit aUjufidier, wolte bot^ gefet)en fein, fd)lug mit geraufftem

vr)ef)r in bie ftreuc^, fein man^eit ju beiveifen, inn be§ fu^r ei)n amelfd)e {)erau^

V>nb fd)re^, bi^, bi:p, bi^, ba lie^ er fein :plaute faüen onb f^rai^: 3* gib mi(^,

\6) gib nüd), id f^ toon 23riln". ©eorg 5)Mgrinu§ gegfeuer§ »ngrunb. 1582.

8. 2ÖI. eSa.

2) Slmeife, bie^ jebo«^ nur in ber ßom^jofition Sechummefsche , ttjie in

ben nieberbeutfc^en ©egenben J^effen§ (f. seichen), in Ober^effen. ^n 9^ieber*

Reffen ^ei^t bie 2tmei^e Omilze.

im- bient in ber 6om))ofition mit mant^en Slbjectitoen unb in mandjeu

©egenben jur SSerftärfung ; fo ift unschleclu an ber ©d)Walm unb fonft fo ßiel

wie fe^r übel, oom forperlidjen 33efinben (f. schlecht), unstrippet (f. strippen)

im guIboifd)cn glei(^ uneinig; unbarbarisch im .l^anauifd)en gleid) gang ma^«
log, un gel) euer; warfi^einlic^ öerl^ält eg fid) eben fo mit bem ber ©(^rift*

fpradie wie bem ©ioleft ongel)örigen unwirsch, faQ8 baffelbe toon wirs Iierfommt.

Uilbafleii msc. 1) Unglüd; „e§ ift i^m ein Unbaben ^jaffiert";

jjorjüglit^ im j^ulbaifi^en in biefcr urf^^rünglid^cn 23ebcutung üblid; (f. Bade).
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2) Unfug; „toaS treibt i^t für Unfcaben?" b. f). etgentUd): für unnü|je

SDinge.

3) ein gelinbeS ©(^eltioort für ttjilbc ^inber: „bu 6i[t bo(^ ein rei^ter

Unbaben",

©el)r ü6Ii(^ in' ganj .Ipeffen, we auf bem 2BefterwaIb (©t^mibt ©.280).
S)a§ SBort finbet \\ä) tereitS bei ^erbort »on j^^rt^lar v. 717: ir sit in

grojjem vmbalen. v. 2296 : Daj Iroylus mit umbalen vf eleno tribet sinen spot.

SDa grommann ju .^erbort ©. •227 ba.g 2Bort nur ou8 ©i^mibt fennt, fo

wag boffelbe ni(^t grofee SSerbreitung in ®eulf(f)Ianb ^aben.

Underil, gefpro(^en Unnern, neulr., 9?o(i)mittag. Dberf)effen, n&rbtid;er

St^cil ber @raff(^aft ^iegen^ain, ©egenb ber untern ©(^ttjalm unb ©bber bi*5

über ©ubenSberg ^indu§ (2)?e^e, ßrmet^eiS) on bie ©renje ber nieberbeutf(^en

SBejirfe, im übrigen J^effen üoüig unbefannt. ®i| Unnern, l)eute 92ad)mittag;

im etgent(i(^en Cberl)effen bie ou§fd^lie^li(^ ^erf(^enbe ^^ormel. „©agt 3p, foIc^e§

fei) gcf(^een, fet» im unnern jvüifi^en jttje^ tonb brel) gefc^een". äKorburget

Griminalacten Den 1601 (Ober SlSp^eJ. „(S§ vue^re aber nat^mittag getcefen,

oI6 fie gu Unnern in bie f(^ule gangen". SKarburger ^ejen^jroceffacten »on

1682 CSe^ieSborf). ,

Undernbrod, SSterubrbrob
;

„SOiorgenrot gibt ein no^e§ Unb'ernbrob"

ift bie ober^effifdje gorm biefer betannten SBetterregel. „ba§ Unberne^en"
SiWorburger ^egen^jroceffacten i)on 1658.

Underntrunk, 2Bein ober 33ier, weli^er befonber§ bem bienenben ?perfonoI,

namentlich ben Jägern unb ^ofl^fnei^ten S^adimittagS gereicht ju werben :|jf[egte.

SDiefer Unberntrunf fe^It in feiner ©c^Io|re(^nung Q. S3. toon Stoufc^enberg")

toon 1554 bi& 1603.

Undernstatt, Undernplatz,, 9?u^eflatt für ba8 SCBeibeöie^j auf bem ^eller=

walbe finbet ft(^ j. 33. eine Dberurfer Unbernftatt, eine ®en§berger Uns

bernftatt.

luiderii, »om 9Sie^, 2)?ittag8ru^e galten unb toieberfäuen.

2)a§ 2Bort ift fet)r alt: gpt§. undaürni Luc. 14, 12; a^b. unlarn, m^b.

undern, oltfo(i)f. undorn Hei, 103, '3, fd)eint fid) jebot^ in S'iieberbcutfi^Ianb ni(f)t

erf)alten ju ^aben, tt)äf)renb e3 in Saiern (©(^metler 1, 87), om 9tf)ein, auf

bem SBeftermalb (©djmibt ©, 128), in granfen (9?eintt)alb §enneb. 3b. 2,

131) fic^ noc^ je^t üo.rfinbet. ßftor ^at e§ t. 8?ed^t§get. 3, 1421 üerjetclnet:

„Untern, ba§ 4 u£)r 'brob nehmen".

undi^ adv., unter^olb; rio(^ je^t, tnbe§ nur ttereinjelt, im @ebrau(^e.

„tof ber 92cffeln3tefe ton big be8 ftigel§". ^ainaer ßrim. $. 5lcten ö. 1582.

„bie 3Kü^le tonbig ^o^enfolmS". ilKarb. ^ejen ^pr. 21. to. 1682.

iiiieszi^, una)))3etitli(^, unreinli«^, unflätig, efel^aft. S^Jur im B^maU
falbifc^en gebräu(^U(^.

Unflat msc. 1) wie gemein^oc§beutf(^.

2) ein ©(^eltwprt, junäi^ft ein ernftf)afte§ , um ^ei^an^e" öf^ gemein

unfeufi^, al§ ungezogen, aI8 wiberwärtig ju bejeic^nen; inbe§ wirb e8, wie

mondje anbere ©d)eltworte, auc^ l)alb f(^erjt)aft gebraucht, wie ba§ 2Sort f(^on

toon g-ifd)art (im ^-lo^al), unb fonft, toerwenbet werben ift.

Ungedanken, Drt§be§cid)nung, bie i6) in Reffen jweimat finbe: in

bem 9'Jamen be§ bei ^ri^lar an ber Sbber gelegenen ®orfe8 unb in einer %lüX'

gegcnb bei 33eenf)aufen. ®a§ 2Bort ift g^lurat unb jwar warfi^einlid) ^jlurali-

f(^er ®otiü toon bem alten ungedanc, ®eifte?abwcfenbcit, Unfiun, Unbefonnenl)eit.
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5)ie DrtSnamen mü^en entftanben fein au§ SSorgcingeu irgenb tebenüii^er STrt

;

ber Slnbau be§ ®orfe§ in ^olge etwa »on ^''i^iwürfniffen in ^ri^Iar, tweldie ^ur

Sliigwanberung führten, ber ^-{urname in golge uon irgenb einem unfinnigen

SSornef)men (2(ufrur)r ober bergleic^cn], U)eld)e8 eben an ber (Stätte au(^ beftraft

it)urbe, benn neben ben Ungebanfen finbet fid) bort ber lebenbige ©algen,
b. ^. ber olg ©atgen toennenbete 33auni, an )DeId)en auf ber 2;t)at ergriffene

9Serbre(^er in früherer Qiiit of>ne Umftänbe aufgefnüpft würben.

imgelieiier ift je^t meines 2Bii3enS ni(^t me^r DolfSüblid^ , mu§ e§

jeboc^ e^ebem geiüefen fein, njie bie§ bie SSejeit^nungcn üon Derttii^feiten be*

weifen; fo gibt e§ an öerfdjiebenen Drten, 5. 33. bei 3o§ba(^, einen „ungei)euren
©raben", bei ^ombreffen ftanb im 9?etn^orb§n3alt) eine „ungeheure ßi(^e"

(16. S^r^O- ®^ »erftef)t fi(^ won felbft, ba| mit biefem ^räbicat ni(^t etraa

bie ungett)D()nIic^e ©rß^e be§ ©rabeng, ber ®icf)e t)obe beseidjnet werben fotlen,

wie ba§ SBort feit ber 2J?itte be§ vorigen 3ar^unbett§ gemeinJ)od)beu{f(^ in tabets

^after SBeife uerwenbet wirb, fonbern ba^ bie betreffenben ©egenftänbe biefj

^räbicat no(^ im ©inne be8 m^b. uugehiure, fremdartig, untjeimlid), tragen.

Uligel fem., je^t neutr., Stalg; S'Jieber^effen , t)au))tfod)Ii(^ in ber Um«
gegenb bon Gaffel gebrdud)(i(^ , befonber§ in ber Som^ofition Ungellicht, Stalg'

li(^t. jjwürtz, was, ungel, oley, wyn, hering, bugkingk". ®mmeri^ granfen=

berger @eWün§citen bei Schminke Monim. hass. 2, 698. „allerley bollern,

kesze, spegk, finer ungel, fygin, reszin". (Sbbf. ©. 705. j^rif^ 2, 404,
Weli^er au§ Apherdianus Tyrocinium Ungetfer§, Candida candela sebacea citiert.

Ungclcl würbe, fo lange ba6 2öort über^au^jt in Hebung war, benn

je|t ift eä im 9tbfterben begriffen, nid)t, wie in ber 93üd)erf^rad)e üon ben

öffentUdjen Stbgaben über^au))t, fonbern eigen§ nur toon ben unftänbigen Wi-
gaben, im ©egenfa^ üon Srbgülten unb S^^f^J^^ gebrau(^t (3SgI. ^äfner
@efd)i(^te üon ©(^molfalben 2, 156); ju ben unftänbigen 3tbgaben gel)örte in

Reffen üor attpm bie ilrantfteuer, unb biefe fütjrt in (Sd)matfalben nod) je^t ben

fpecifif(^en 9?amen Un gelb, ©onft geprten ju ben Ungelbern auc^ bie ßanbegs

f^uIbentilgungSfteuer (ba§ ^o^jfgelb), bie ßöfegelber für ©efangene u. bgl. (3Sgl.

^0)3)) ®eri(^töüerfa^ung 1, 33ei(. 101 u. 114).

SSgl. 2tbelung 4, 857-858.

Unke fem., ber uralte beutfi^e 9'Jame ber ©(^tange (unc); er wirb in

Reffen au§f(^lie^(ic^ bon ber ^Ringelnatter (coluber natrix), ni(^t üon ber ^röte

(geuerfröte, Bufo [Bombinalor] igneus) gebraud)t, unb ben „Unfenruf" fdueibt

man irrig eben ber 9iingetnattcr , nic^t ber £röte ju. ®ie mandjerlei 2)?ärd)en

üon ber Unfe (bem getrönten Unfenfonig n. bgl.) ^aben au8na^m6Io8 eine ©d)lange

gur SSorau§fe^ung. ®ie giftige Vipera berus, ^reujotter, in 9lltl)effen fe^r feiten,

nur im ©(^molfalbif(^en t)äufig, t)ei^t Dtter.

unketllllke, ouf gerat^ewol. pber[)effif(^er, fc|on üon Sftor t.

9fJe(^t§gt. 3/ 1421 (ungetunfe) üergeii^neter SluSbrud.

Uniilüsze fem., bringenbe, läftige 23efd^äftigung; S3efd)werbe, 23e=

f(^werlicl)!eit , 9Serbrie^lid)feit. (Sin in biefen 33ebeutungen ganj allgemein ge*

bräui^li^eS, anwerft übli(^e§ SBort, meift ummust au§gefprod)en. ©djmetler
2, 638. (Sd;mibt Sßefterw. 3b. @. 284.

Unrat msc, würbe e^ebem unb wirb jum Sljeil nü(^ je^t oui^ in bem

<Sinnc üon Unglüd, Unfall gebraud)t, jumal üon fd)werem UnfaQ: „ber flrojje

Unrat, in ben er gefommen ift", tpomit ein bem Söctroffencn fd[!wer üerlejjcnber
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%aU von einem ©etüfte gemeint war. „Söärc ouc^ bo§ mir unrab infiffe, ba

(Sott üor fi". §äfner <£(^ma(falben 2, 167. „Perditio, ba§ oerberben, xinratt)"

Sllbetug Dicf. ißt. E4a.

unrät adj., in Dber^effen üfclit^ für: unrätli(^, nic^t ratfam.

liiispotsain , unglü(!(i(^ ; toerftanben ujirb baS SBort, Vöie e§ lautet:

„ni<^t ju oerf))ottcn" b. I). wirtlii^ (etnftlid)) unglücttid;. gulba.

Iilistrippet, uneinig; „[ie [inb unftri^j^et mit einanber". 3i" S"!'
bflifc^en 8anb. Si^gt. sirippen unb «n-, tienn oermutlii^ bient Ijier un jur

5Bei[tärfung.

linteijäliri^ , no(^ unter feinen 3al;ren, unernjot^fen. Dfcer^efjen.

„ein tonberjärigc bodjter". SBetter 1595.

tiiltem, ein nur im fäd)[i[(^en §e[fen ge£rduc§Ii(^e§ 23ort: unlerocfern,

nämlid) bcn über ba§ ßaub geftreuten 3)?i[t.

Untliaetdieil, fe^r übliches deminutio bon Unt^at, weli^cS SBort

felbft gar ni(^t ober faum im ©ebraucf) ift. @§ erfdjeint 6efonber§ in ber

SJebensort: „e§ ift au(^ fein Unt{)citd)en baron", b. \). ni(f)t ber aUergeringfte

Rieden ober gelter. ©c§meUer 1,461. 2lbelung4,936. (B(f;mibt äßeftern).

3b. ©. 285.

liiiverkoreii, Mnfenb, beteibtgenb; mitunter aber a\\^ für: ot)ne

QfJüd^att, gerabc ^erauS — berb, njoburi^ bann biefe jiüeite S3ebeutung fi(^ mit

ber elften berührt. 3" ^^"^ erfteren 23ebeutung njirb e8 meift mit SB ort ber«

bunben: „fag if)m ja fein unuerforen 2Bort, bu mac^ftS bamit nur örger";

„er I)at it)r met)r vcie ein unoerforen SBort gefagt, unb nun mü fte nit^tS

metjr ßon it)m t)ören". 3" ^" jmeitcn SSeDeutung ift ba§ SSort felbftücrftänbli:^

Slbüerbium: „i^ fag bir§ unverforen, borna(^ ric^t bu bid)"
;

„er t)ot gar

unwerforen (gcrabeju, berb) mit i^m gef^rodjen". ©e^r übli(^, am meiften

jeboi^ im H)eftltc^en ^^ff^"/ ^^^ ^^f bem Sßefterwolb (©(^mibt SBefterw). 3b.

©. 285).

®iefe tooI!§mä|ige SSerwenbung be§ alten unverkorn (von verkiusen), tvic

baffelbe bei SSolfram Parciv. 609, 28. 750,23, unb fonft no^ üorfommt, enta

juidelt \iä) auS ber urf^rünglicben S3ebeutung bon unverkorn ganj leitet: ver-

kiusen bebeutet: fi(^ nid^t um etwaS tümmern, für gering ober für nirf)t§ a^ten;

unverkorn bebeutet foIgti(^ urf^rüngli(^, n^ie au(^ in jenen «Stellen ju SEage liegt:

unwerge^en — ber ^ap ift noc^ lebenbig, ^arc. 609, 28. (Sin „unwerforen

SBort" ift mitt)in ein fol(^e§, beffen man nid)t t)ergc^er fann, beffen man (im

Hebeln) gebenfen mu|
;

„unwerforen ju jemanben fpred)en" ^ei§t fo §u il;m reben,

ba^ er e§ nic^t »ergeben fonn: beutlic^, nadjbrüdlid) f^srei^en.

linivir^cll, ein ber 9Solf§fpro(^e geläufiges, in neuerer 3^»* ou* in

bie ©c^riftf:prad)e aufgenommenes 2Bort : univillig auffarenb; univirf(^ werben,
ärgertid) fit^ äußern, eine untt5irf(^e Slnttuort geben, eine unn^iHige, babei

furje, 3lnttt?3rt geben. 9)2ogli(^ ttjcire eS immer, ba^ ba§ Stammwort wirs (übet,

»erte^rt, f(^limm, eigentli(^ ein Som^aratito) , unb un- gur 3Serftärtung l)in5uge«

fügt wäre, wie in unschlecht, unstrippet, unbarbarisch, jumal ba man ^in unb

wteber, in früheren Reiten oft, aud; voirfd^ in gans gleichem ©inne wie unwirf(^
gebraud;en t)orte. 2ßarf(|einlic^er ift e§ inbeS, ba^ eS eine 3"^flni"i^"8iß§utt9

auS unwirdisch, unwerdisch (bei (Slofener unwürdesch) ift. ©(^melier 4, 149.

iireis, richtiger urez (uresz), bie ober|effif(^e j^orm eineS in ganj .Reffen

perbreiteten SBorteS, wclc§c§ vcrfd;iebene formen, je m^ ben ©egenben, on»
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nimmt, unb eine ganje Sßörterfanülie um fic^ ^at. @§ fiebeutet ures: beS
fö^enS üfaerbrü|ig, unb bann überbrü^ig über^au^st; in letzterer SSebeutung

ift e§ in Dber^effen am übüdjften, unb ^at e§ (Sftor t. 9iec^t§gt. 3, 1422 toer=

jetiJ)net: „ureS, überbrü§ig". ©e^t f)ciufig fjort mon in Dber{)e[fen: „ba§ fein

id) aber ure§", ba8 bin ii^ enblid) fatt unb mübe.

uraes, bie bi§ in bie jvüonjiget S^^re in Sta\\d borfommenbe g-orm,

l^oupt[ä(^li(^ t)on bem Ueberfcru^ an ©Reifen gebraut^t; je^t ouSgeftotben , nur
ba§ abgeleitete 2Serbum ift nod) je^t üort)anben, f. u.

uresk, ureszig, iiberesk, finb bie im gulbaif(^en ^etf(^enben j^ornien,

toorjugSraeife in bem ©inne: einer ©^jeife, be§ ®^cn§, überbrüiig.

unresz, unresk, gormen im ßaungrunb bi§ nad) ^erSfelb ^in, gIei(^faU§

faft nur ;n 28e§iei)ung auf ben Ueberbru^ on ©jpeifen gebraud)t; „\6) \)ai)i mi(^

on bem 23rei unre§ gegeben".

odflereszig, ftatt ureszig, j^o^»" '^^^ SBerragegenb , nieift in 58e«

jte^ung auf ©peifen, bo^ au^, bem ober^effif(^en ures a§nlic^, allgemein für

überbrü^ig üermenbet.

veruraeszen, ©peifen, bie man ni(^t mag, tierfi^Ieubern ober öerberben

;

„bie Ä'inber finb fatt, fie üerurä^cn nur ba§ 23rob". Jlaffcl unb Umgegenb.

orzeil, • ^"^''"^"^^"S^^^i'^a ^0" uräszen, toom 9Sic§ gebrau(|t: ba8
g^utter nid)t mögen, nid)t freien twollen, berf(^(eubern , unter bie gü|e treten.

Deftlic^eS .ipeffen (©ontra u. w.) unb ©i^malJalben. ®ann aber bebeutet orzen

ihm bafelbft (obere Sßerra) ouc^ übrig ta^en über^au^t.

Oerzclien neutr., fleiner Ueberbleibfet, 9icft, juna(^fl »on ©^jeifen

(gutter), bann aber aü6) öon anbern fingen. Dbere SSerra, aber ou(^ fonft

iDortommenb.

©. ©c^meHer 1, 100. ©c^mibt 2Befterro. 3b. ©. 129 unb 286.

9ieintt3alb Jpenneb. 3b. 1, 114—llö. 23rem. 2033. 3, 272. ©c^mibt ©c^wäb.

2BS3. 1844. ©. 527. ©talber 2, 425. ©(^amba^ ©ött. 3b. ©. 148.

aSgl. 3eitf(^rift f. ^eff. ®efc|. u. ß£. 4, 98-99.

Urgicllt fem., 2lu§fage, 23efenntni§, Don ur, je^t er, unbjehan, gehan,

fagen. 33etanntli(^ würbe Urgii^t eigen§ »on bem burd) bie Siortur erprefften

SBefenntni§ alß feftfte[)enbe juriftifi^e Sejeidjnung gebraudjt, unb etfd)eint fo in

oüen (SriminoI)3roceffacten be§ 16. unb 17. 3«i'^^"nbertg. 3"^^^ U^ ^o^ ^ort
am Snbe be§ »origen unb im 3Infange be§ gegenträrtigen 3cir^unbert§ au(^ im

gemeinen ßeben für S3efenntni§ gebrau(^t, namentU(^ oon einem mit 3)?ü^e er«

langten ®eftänbni§ (alfo mit Dfieminifcenj an ben etgentli(^en ©ebraudi) gefogt

»»orbcn fein. 3<^ f^^^ft ^o^e ^8 ni(^t me|r »ernommen.

Urliolz neufr., ein je^t erlof(^ener, jum 2;{)eil in Dber^olj entftellter

9(u§brud. ®erfelbe bejei(^net 1) ba§ unfru^tbare J90I5: 2t§pen, ^trfen unb

^ainbui^en, im @egenfa|e gegen bie fruchtbaren 33äume 33ud)en unb ßi(^en; fo

in bem iHegierung§abfd)ieb »om '^a^x 1539 über ^wjcft^n ^«i Sennep Seifte gu

ß©9t. Cod. prob. ©. 500. S)iefe unfrud)tbaren SSäume f(^einen awi) ha, n)0

feine 3}?arfgeno|enfd)oft beftanb, ben (Sinn)ol)nern §u beliebigem ©ebraudje, 23e^uf8

i^rer geuerung§bel)oljigung überladen geiuefen ju fein; fo fd)eint e§ nod^ in bem
griebewalber 2Bei§tum »on 1436 (@rimm 2Bei8t^. 3, 331) urfprüngli(^ »er*

jtanben loorben ju fein; inbeS bebeutet e§ ^ier aui^ f(f)on 2) ^^all^ol.j, Sefebolj,

icie e6 in anbern SBei§tümern unb mitunter in3^orftregifternalter3eit(15.—16.3l)0

o^ne §rage »erftanben werben rau^. 3" biefem ©inne fi^eint ba§ Urliolj bem

SSei^^olj entgegen ju fielen, 3. 33. SKarburger J^ofgeri(^t8 Urteil f§. 1569.
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©rlmtn SSeigt. 3, 358. 3) Slefte te8 gefäöten SaumeS, ßftor teutfd}e 9ie(^t§^

gela^ttljeit 1, 7i0 (§. 1761); bie^ tft nun eben^aS, waS je|t Dber^olj
Reifet , abet^^in unb wieber üon bem SSoIfe ticl)tig Örhoh genannt tt)itb (ül^ön).

„£lajter^ot§ unb D^r^clj" ttjeiben in ben ölten gotftregiftern einanber regeis

tnä^ig entgegen gefegt, „O^t^olj" aber n)ieber üom 9iei[ig unterf(f)ieben.

@ett>öl)nli(^ aber werben bie 'ke\k in ben j^orftregiftern unb gorftorbnungen in

Sf^ebers unb Dber^effen im 16. u. 17. ^ar^unbert äftet[(^loge genannt (f. b.);

bod) [inb bie[e »on bem Urholz unb bem 9?eifig jwar nit^t in ber ©at^e, U)ot

aber ber Slnwenbung m6) unterf(Rieben : Slfterfi^läge fallen tiom 92u^l)ol5 ab,

ni(^t toom S3rennl)olj.

Urle fem., SC^üranget, ba§ eiferne 33anb mitDe^r, welÄeS an bie 2l)iir

angef(^lagen wirb, unb in beffen De^r ber in ben SEpr^foften eingef(^lagene

Slngel^afen, Urlekrappe, eingreift. Dberl)effen, wo mcf)r al§ ba§ einfadje SBort

bie Som:t5ofition Orlekrabbe, Stnget^oten, in Uebung i[t. «xiiiij alb. vor zcwo
liauwen, eyn karsten, eyn hepen, eyn par finster vrlen (b. i. ^enfterurlen) vnd

xix drappen nail gekaufft"; „viij schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn bicker,

eyn kile, sesz par crlen, xx drappen neil". D^ei^nungen be§ ®.D..^aufe§ ju

SDJarburg ü. 1497. „®re^ örlen!ra))pen an einem tt)or Qnmadjt". duittung

be§ 2;l)onge§ ©(^mibt in $Hauf(^enberg \>. ^acobitag 1563.

tiefes 2Bort fd}eint fonft nirgenb§ öorjufommenj e§ fe^U in ben SBörter«

bü^ern nicl)t allein, fonbern ouc^ in ben S^iotifen.

Urscllleclite fem., 2tu§f(f;lag, ju weldjem Söorte, flteic^e§ ©tamme§
mit bemfelben, e§ \i6) wie ba§ Femininum jum 2)?a§culinum ijerl)ält. ®a3
SBort ift nur im ©(i)malfalbifrf)en , wo e§ c^ebem x\a6) Stein walbS 3«"9"i^

(1, 179; 2, 131) bie ^oden, £Hnberblattern bebeutete, unb im .Ipanauifiijen

übliifi; ^ter bebeutet e§ 5lu&f(f)lag jeber 2lrt, an ä)Jenf(f)en, 2Sie^, iöaumblättern

(§. 33. bie üon ^nfeftenftidjen l)errül>renben £no))^)ern auf bem 23u(f)enlaube u. bgl.j.

Urtat fem., DoQftänbige, öoUjogene SE^at, abfc^liepenbe Sl^at, in bem

mobernen 33iif(f)beutf(^ : bie ©efinitiüe. 3" I)effif(^en Urfunben ift mir bie^,

anberwärtS nid)t feltene, 2Bort (»gl. ^altau§ s. v. , ©c^erj^Dberlin s. v.,

©(fimeller 1, 461) nur in ber j^ormel zu uriete verkaufen üorgefommen, unb

bo(^ nid)t in nieber^effif(|en, fonbern jur 3eit nur in fulbaifc^en Urfunben. ®ic

gormel zu uriete verkaufen bebeutet befiniti» toertoufen, im ©egenfa^ gegen ben

^ieberfauf, we§l)olb bie gormel auä) meift non ber gormel: „ju einem ewigen

^aufe" begleitet wirb.

Wir Heinrich, Ritler, Simon vnd Frische gebrüdere von Schlelteszen —
bekhennen dasz wir — verkaufft haben vnd verkauffea an diszem vffen brieffe

zu vrthede vnd ewiglichen vnse theil die wir haben etc. 3Serfauf§urfunbe ber

to. ©(^li^ über SJeuen^oin, ©reben^ain, ©a§en u.Jpolnftein ». 30. 9?oüember 1368

(ßenne^) Seil)e jU S<S9?. Cod. prob. ©. 273). Ich Wilhelm von Rumerode Be-

kennen — daz ich recht vnn redelich vorkoufft han vnn vorkouffen in machl

diessis brieffis myn halb teil der wysen gelegen zu Nuwenkirchen — mit allem

irm nucze — — angeuerde zu ortete vnd czu eyme ewigen koulTe vnser lieben

fTrauwen eyme pferrer vnd eyme frümessir czu dem Cryspans. Ungebr. Ur!. bon

@t. SSeitS Sag 1423. Ich Wilhelm, Rorich — — alle genant von Buchenawe
— — bekennen daz wir daz selbe megenant gute czu musebach gelegen — czu

orthede erplichen vnd ewiglichen verkoufft habin vnsser lieben frauwen czum

Cruspans vnd eren formunden. Ungebr. Urf. D. ©t. 2Katt§ia§ u.Stlban§ SEag 1441,

Wir Herman von gols gnaden Aple eu Fulda Bekennen — So als vorzyden dep
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gestrenge Iierre Eberharl von Buchenauw vIT widerkauff vnd darnach Wilhelm

Rorich vnd Walther von Buchenaw zu ortel vnd zu ewigen tzyten verkaufFt

haben den formunder des gotshiises zu Cruspans eyn gut zu Musebach gelegen etc.

Ungebrudte S3e[tätigung§uttunfce für bie Utfunbe üon ©t. 3}Jatt§ia§ 1441, »cm
SlUei'tjciligentag 1443.

uscliem, eine jittembe, f(^auernbe Bewegung matten, vcelt^e bur(^

©cf)merj toerur[od)t irtirb. ®a§ %i)m (^f*;rb, Dd)§) uschert, [(Rüttelt fi(^, jittert,

\ücnn e§ eine ilBunbe ^at, unb man bie[el6e berührt; bo§ ^ferb uschert, njenn

eS f(^mer§f)aft ^inft, 9tu(^ figürlich : üor etwag 3lb[(^en, SSiberwiüen ^aben; „er

ift x»on bcm 5)]ferbel)anbel lüeggegangen , benn er u|(^ert ben ge^(er (üor bem

geiler) am 5Uige be§ ^ferbcl". «Se^r üblitf) im fübU^en 2:^eite üon Dber^effen.

Usseln, Üsseln (Issein) fem., meift al§ plur. tant. be^anbelt, bie

gliUjenbe Slfc^e, bie gunfen in ber 2tfc^e. ^ieJeS »on ßftor ©. 1422 »er*

§ei(f)nete alte SBort („üffeln, tt)o§ in ber afcl)e glimmet üom feuer") ift in Dbers

tieffen, befonberS in beffen füblicfjem 2;l)eile, no(^ allgemein üblit^, mu^ jeboc^

im S(nfange biefe§ 3^ii^^"n^ßi^t§ <x\\&) in 92ieber^effen , tt>o e§ fi^ je^t nidjt mc^r

tvill auffinben Ia§en, übli(i) gen^efen fein, benn bie gunfen, njelcJie in verbranntem

5pa)3ier t)in unb ^erlaufen (an berem ßaufen, at§ an „ben Seuten bie ai\% ber

^ir(^e ge^en", fic§ bie ^inber ju ergeben ^)flegen), ^ie^en bamal§ im oftlidjcn

Reffen bie Sffeln. .Ipier^er ge[)ürt ber Sfiame einer Quelle bei 9iömer§l)aufen:

ber Sffelnborn. grif(^ 2, 411. ©cfimeller 1, 122.

Usivick fem. (mit ü); meift gef^roc^en Uschwick. ©o ^ei^t in Dbers

Reffen ber be^ere 3;§eil ber glad;§abfälle , ttielt^e fi(^ bei bem ©cl)mngen bilben,

unb iöel(^er gef))onnen »erben !ann, gegenüber bem fdjtei^tern Steile, weli^er

Wüdch genannt mxh. (5§ ift baS alte SBort äsuinga, ba§ Slbgefc^wungene. gaft

ganj in ber alten gorm fommt e§ no(^ bei 2tlberu§ bor: „Stupa, ba§ gröbft

am fla(^8, e^fdjjuingen, mxd" (Dict. 231. hhija). (gftor beutfc^e 9iec^t§gel.

1, 644 (S- 1600) l)at aüä) biefe§ SBort in ber gorm Oschwicke, unb gibt

richtig an, ba^ barau§ ba§ grßbefte ®arn ju ©o(Jtu§ gefponnen werbe, \}exl)o^>

beutfcl)t aber baffelbe §u „^ifdjwerf". W\t SBerg njirb iveber bie äsuinge

(üswick) no(^ ber wodch üern)ed)felt : 2Qerg fällt nid)t beim ©diivingen fonbern

beim ^ed^cln ob. 2)ie Slfiuinge unb ber äöobd; §ufammen ^ei^en in 9^ieber*

l^cffcn .Rotten, ©«^n)ingl)otten (f. b.).

IJtsclie f.
Itsche.

lizeil, fpotten, berf^jotten, necEen; in ganj Reffen üblich, wie in Obers

beutfd)lanb unb ber ©d)Vüeis. ©elbft in ben nieberbeutf(^en Sejirfen nid;t unbe«

lannt, wenn glei(^ ungebräu(^li(^.

ausiUen, üerflpotten.

verüzen, »er^o^nen ; wenig übli(|.

Uz (üz) msc, ©^)ott, ober oud) ©(^wanf, unb ^omif überl;au))t; fe^r

fibtid;, jumal in ben oberbeutf(^en ©egenben.

Talaiid msc, ÜJome be§ SEeufel§ feit bcm 12.— 13. Sar^unbert. ©.

©rimm 3)i^t^ol. 933—934. -ipcut ju SEofle ift ba§ äöort über()au)3t nic^t mcl)r

üblich, mit 9Iugnot)me ber ^erf(|aft ©c^molfolben , wo e§ jebod; tn feiner tooa=

ftänbigen §orm ni^t me§r 23ejei(^nung be§ 2;eufel8, fonbern eine§ unbönbtgcn,
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unrul)igen, muhüitligen knoten ift: „bu 6ift ein re(I)ter Väland (Voland)". ©od
ber Seu[el bejeit^net werben, \o ivirb Fäl ober Fael gesagt, mc fc^on Steins

walb 1, 30 angibt. 3n ben Jpejenjjroceffacten be§ 17. 3arl)unbert§ fommt
bagegen 23alanb tjäufig locr. „ber 2Bein, fo ber SSoIant mttbrac^t, fei bff

einem fleinen luagen, fo bier fd^worje ta^en gebogen, an!ommen". 2)Jarburger

.Jpejen^r. Steten ü. 1633. „fie l)ab gefragt, ob er bem böfen golanb bienen

njolte, i)ah ber 3ung 3a gefagt, fei ber golonb gii i§m lommen". granfen*

berger ^ejen^roceffocten to. 1648. „3ur ^ejerei fei fie bur«^ ben böfen üolanb
getommen". ßfd;weger .!g)e$en}3roceffacten bon 1657. 2ll§ Familienname fommt
23alanb, SSolanb in .Reffen nidit ganj feiten Dor,

Terboinbeiseu f.
Bombai. i^erlepperii f. Lepper.

Terbott f.
piitchen. Yermampelll f. mummein.

Tereigeil f.
Eigen. Terillünilielu f. mummeln.

verfaert f. faeren. Terimffeii f.
äbich.

verliansen f. bänsein. Terpackelii f. putscbein.

Terkmil^eii f. Knüll. Verraeter f. Rat.

Verkliutsclien f.
knetschen. TerSCllItldllSaiU f. verschmähen.

verkrtiispelii f. Kruspei. Terscliriiinpeln f.
Schrumpei.

Terkiitzelii f.
Kutz. veriiräszeii f. ures.

TerlatlSClieil f. Latsche. Tei'zippelll f.
Zlpfe.

veriiaffj borab, borjügtic^, jumol. ^m fad)fifc§en unb ttjeftfciüfi^en

Reffen.

l^ierduilg msc, älterer 5{u§bruc! für SSierteil, Jßiertef; Vüurbe ge*

Vüö^nlid), unb in -Öeffen, tt)ie e§ fc^eint, ou§f(^Iie^lid) öon bem »ietten Steile ber

2)tarf gebraud)t. 2Baltl)er toon 8i;fen uerfaufte 1354 feine Oüter ju ©teinl)artg5

l)Oufen Qf^t ©terjl)onfen) an ba§ §au§ be§ beutfc^en Drben§ gu äJJarburg

„umme sybin marg pennige vnd einen vierdunk"" (Ungebr. Uxt). „Wan man
nouwe phennige slaen wei, do sai me selzin czu der mark dy rechte lodig ist,

eynen halben merdung kuppers". Statuta Eschenwegensia b. Dtöftell 1854. 4.

©. 4. Ob Vierdung, tt)ie anberVüättS (©(fimeller 1, 633), in .ipeffen bie

allgemeine SSejeidinung eine§ 2:l)eile§ ubcrljoupt gemefen ift, !ann begweifelt »»erben;

eine SOtünje ift e§ ge)»i§ ni^t gewefen. üDätteUat. ferio, franj. ferton, engl.

farthing.

Vier^ebeilize neulr., ober^effifc^ Veiergebeinz, Veiergebinz , f)ei§en

bei bem SSolfe aöe fleinen 2Sierfii^ler, tt)el(^e i^m. nictjt f^eciell befannt finb, bes

fonber§ bie 9Ie^tilien, etwa nur mit 2tu§na§me be§ grof(^e§ unb allenfalls ber

gemeinen ßrote.

Tieritiann^ Vierer. 3" Ober^effen beftanb e^ebem in ben

Dörfern ein ou§ üier ^erfonen gufammengefe^teg 58orfte^eramt unter unb neben

bem .^eimbürger ober ©reben. ®iefe {)ie|en bie SSorfte^er, Sßiermann, SSier=

ntänner, SSierer, aut^ blo^ bie SSier; ber (Sinjelne ein SSiermann. „3)(it

fambt ^fJac^gemelten greben, ^eV)mburgen, bierern bnb Dorfte^ern nac^gemelter

^orffer". 9ilaufd;enberger 5tmt§regiftratur toon 1562. „24 ft. werben geftratt

ber .l^einiberger bnb toi er ju (Ster^tjaufen , ba§ fie nac^tS tober angelegt gebolt

j^re fdjlcge nid)t befc^Iie|en loffen". Söetterer ^u^regifter oon 1591. „Jg>fln§

©(^ibermann §u Dl)menatt) (wirb um 24 fl. geftraft) bj er ben Jpeimberger unb
4 mon nad)t§ öfgeforbert ol)n einige torfac^e". ßbbf. 1596. „1 fl. (wirb ge*
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ftraft) ^cin§ 33ot(fi gu D^menavt), ba§ er gefagt, bie öorige toierman ba ijaUn

fatfc^e einfart gefjolten". (Sfcbf. 1591. „Ij p. ^ang (S^iffermann ba§ er feine

^ferbe be§ nad)t§ im 9Jober ^orn 3et)enben j^u fi^oben f)ot ge^en loffen , wie

fol(f)e§ ber ©d)u^ »nb toi erman tefunben". @6b[. 1591. „^ie 9Sor)'te^er »nb
SSierer fetten bie ®emein on§ (5tnfaf)rt jufammen leut^en loffen". 2;reieba(^er

9Ser()ör)>rotofoa üon 1609. „(gr ^eug fein »or jttjeien Sauren ein SSierman,
tonb .Ipang Oigf^nitt .^eimfcurger gemefen". ßbbf. Unb fo ju ungejäUen 3)JaIen.

2lu(^ in ben ober^effifdjen ©täbten, nomentlic^ in 2}Jor6urg, fceftanben

6i8 jur ßinfütirung ber ©emeinbeorbnung, 1834, SSierer, 9iatg»ierer, weli^e

bie Sontrole be§ ©tabtrat§ bilbeten.

Vierinuiitleil, SDorf an ber (Sber in DBer^effen, merfvDÖrbig bur(^

feinen mtit^ologifc^en S^amen. ®erfelbe t)at nämlic^ mit bem 33egriffe ostium

(n)ie ©emünben, 30Jünben u. bgl.) nid)t§ gemein, aber aud) toieHeit^t ni(^t§ mit

ber 3«l ^^^^1 font)ern lautet urf^rünglid) (im ^ai}v 1144, bcSgleicfien 1215)
Virminni, Verminne , unb ift big «seit in ba§ 17. ^O'^tjunbert ftetS Viermin

gefc^rteben unb gef))ro(i)en n^orben. ©iefelbe ©^reibung fanb and) ftott ^in*

fii^tlid) be§ 9'Zamen§ be§ bort angefepenen unb fe^r angefe^enen 2tbe(§gef(^Ie(^te§:

e§ würbe, fo lange e§ ejiftierte, gefdjricben unb f(f)rieb fic^ felbft Viermin.

5)er 92ame bebeutet, wenn bie ©(^reibung Virminni, Verminne, al§ mafigebenb

betrad)tet wirb, grau2)2inni, ©c^wanJungfrau, weiffagenbe§ glufeweib, wiebers

glei(i)enswei(brei3im9'iibe(ungen(ieberfcf)einen; wololjue^Äieifel §at manbie©tätte

biefe§ ®Drfe§ in ber älteften Qüt al§ bie 2ßol)nftatte emeS biefer m^tl)oIogif(^en

SBefen angefe^en; warfd)einlic^ war e§ eine Merminni, j^Iufweib; ho(S) ift in

jener bi(i)tbewalbeten ©egenb aud) an eine Waliminni, einen weiblit^en 2BaIbgeift,

gu benfen fet)r wot mögli(^ — ja bie ©cl)wanjungfrauen wohnten ganj eigen§

auf ©eeen unb ^^lü^en, bie im tiefften äöalbe fic^ befanben. ©. Orimm b.

SOc^tt). ©. 399. 401. 404—405. 2ßenn bie 5)?amengform, welche bei ©c^annot
au^ bem 3o^r 850 Dorfommt, et^t ift: Fiermenni, fo wäre e§ freilii^ nid)t ber

Slufent§^oltgort einer j^rau 2)2enni, fonbern gleii^ ganjer feiere, unb in fo weit

würbe bie je|ige ©(^reibung bennotf) berechtigt fein. 5tn fid) ift bie^ übrtgenS

nicf)t8 S3efrembenbe§ : erf(^einen bo(^ im ^'Jibelungenüebe aud) brei folc^er „2)Jeers

Weiber" 5uglei(f), weli^e an einer unb berfelben ©tätte im ©trome Raufen.

SSgl. Siegwinden.

Viertel neulr., fe^r üblidje, ben groften SE^eil öon SJieber^ffen bes

^erf(^enbe, nämli(^ überaU wo nu^t 2)?alter (f. b.) übli^ ift, gebräu(^li(^e

SSejei^nung eine§ @etreibemaBe§, im SBefentUi^en bem ä)?atter glet(^, ^ie 33e;

jei^nung war f(^on im 14. 3^« öblii^ (f. j. 58. in einem nieberljeffifdjen Srnte*

regifter »on 1391: „so virkouffle ich czwei firtel weisses vor xxviij sol. den.,

wante her was weich daz her nicht malen wolde", aber baSjenige ©etreibema^,

bon weldiem unfer 3SierteI ber »ierte Streit wirfü(^ ift, fommt in ben ^effif(|en

grud)tre(inungen
, felbft in früher 3^*^/ niemoIS »or, fo ba§ bie ^öegeii^nung

Viertel tn ^ergleic^ung mit ber Sßegeit^nung 2)?alter, ja mit 3}Zött, al§ eine

uoUig unpaffenbe 33ejeid)nung fii^ barftellt. — 3" Ober^effen fennt man SStertel

nod) weit weniger at§ iDJalter.

virflil, tioüftönbig. ®iefe§ Slbuerbium, fonft unerprt, erf(^eint in einer

Urfunbe be§ 0ofter§ 5lnenberg üon ffiarboratog 1479, abgebrudt bei öenne^)

Seit)e ju ß©ÜJ. Cod. prob. ©. 738—739 : „vnd wilches der czweyen Gerdrud

vnd Elizabeth des andern toit erlebet, dem sollen vnd wollen wir vnd vnser

nachkummen soliche sechs malder vnd zcwellT probende brode alle vnd tirful
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sine lebelage geben"; — „bis so lange das sie solicher zinse wie vorgescliriben

virful virnugil vnd beczalt sint"; — „was auch sache, — daz dar were ader

worde misse wasz, hagel, brant, krich — daz der koifFern an solicher beczalunge

der sechs malder gebroch ader sutnenis worde — so sollen vnd wollen wir vnd

vnser nachkummen yne die genanten sechs malder geliche woil virful geben vnd

beczalen vsz andern vnszern gudern, Kornhusen vnd schüren". 6§ fann nid)t8

anbere§ fein, qI§ bie [(^on mf)b. üotfommenbe gormel tür vol, bie noc^ je^t,

tuie bamal§, mit nef)men conftruirt würbe, nur ba^ btefclbe in ein [elbflänbigeS

Slbüerbium abge!ür§t irorben t[t.

Vogel ^ei^t in .Reffen aöeS vcaS fliegt, nic^t nur bie SSöget: gleber*

tnäufe, 5läfer, ©(^metterlinge
,
^^meno^^teren, ja fogar j^^Uegen, 2)2ü(fen u. bgl.

ttjerben mit bem allgemeinen ^Jamen Sßogel, im ^Deminutio 23euld)en, 9SeiI(^en

t)e§ei(f)net. „ift ni(^t e^r einem armen 2)iann ein §eul(^en entzogen?" Me-
I an der Jocoseria (Lieh 1604) N'o. 589. (Spri(^tt)ort : „bie 3Seielt(^e btc je

fri^ ¥*tffe, bie fte^t ber ^op6)" (bie 3?59cl(i)en, bie ju frü^ pfeifen, bie

fto§t ber ^afei(^t) , b. ^. gro^e SDhmterteit ber £inber in früher Stage^jeit ^jjlegt

fic^ in S:raurigfeit aufjulöfen. (Eben fo SSrem. 2B93. 1, 332.

Vogellieii, 9?ame eine§ Un!route6, ober met)rerer, im ©etreibe. ®e;

nauere aSejeit^nung war für mi(^ ni(^t ju erlangen , inbc§ frfieint man öorjugg«

weife »erf(|iebene ©reifer, namentlich ©c^mielen (Si^milmen) unter biefem S^Jamen

ju be§eid)nen, wenn glei(^ SInbere ba§ ij)nen toorgejeigte Ervum parviflorum, fonft

SCßinbel genannt, gleid)faU§, unb jwar ganj eigen§, oI§ 33ogel^eu anerfennen

Wollten. ®er 2lu§bru(J ift olt; e§ erf(^eint oerfelbe f(^on in ben, ^^'tfdirift f.

^eff. ®efc^. u. ßt. 3, 202-203 abgebrühten, g^ac^tregiftern be§ beutfc|en

Dibenö Don 1470 unb 1472.

Volbort fem., ein fe^r Ü61i(^e§, me^r nieberbeutf(^e§ o(§ ^ü(i)beutf(^e§,

au(^ in I)effif(^en Urfunben bi§ in bie neuere Qnt erf(^einenbe8 Sißoit, beffen

rirf)ttge§ ^erftänbni§ nid)t feiten Don fe^r er{)cl)li(^er rec^tlii^er 33ebeutiing, aber

wegen ber ©ntfteüungen , welchen e§ unterlegen, nt(^t immer leidjt gefallen ift.

©er jweite S£^eil ber ßom^jofition , bort (Don ich bir, id) bringe §um 33orfcl)ein,

jur 2Bir!ltd)feit3 Gebeutet .^erDorbringung, ba§ 33ringen jur Srf(i)einung
,

jur

äBirflidjfeit , volbort alfo bie Doüftänbige .^erDorbiingung, ba§ 33ringen jur 2lu§s

fü^rung. ßS ift mitljin ni(^t genügenb, volbort einfa(J) al§ consensus, ßinftims

mung, Einwilligung §u Derftef)en; e§ bebeutet Dielme^r entfi^eibenbe, ben

SSoöjug erft moglii^ mad)enbe (SinwiUigung , bie Slucforität, burd; wel^e eine

befd)lo|ene ©a(^e erft au&fül)rbar wirb, etwa wie wir je|t bie SSoösie^ung einer

Urtunbe ober ba§ SBort „©ene^migung" Derfte^en. ©änjlii^ foIf(^ unb baS

SSerftänbnig be§ 2JBorte§ beeinträd)tigenb war e§, ba§ fd;on im 15. ^ai^^un^ett

ba§ -bort aU ßntftellung Don wort, verbum, angefe^en unb l)iermit aud) ba§

®enu§ geänbert würbe; biefem 9!Ki§Derftänbni§ ^aben benn /auii) fomtlidie ältere

Sejicogra^lien (2öad)ter, %xi\<S), ba8 33rem. 2ßS. , Sltelung, ©(^erj-^Dberlin)

t^eilS gerateju ge^ulbigt, t§eilg 2Sorf(^ub geleiftet. S)o(^ war biefe gntfteöung

nod) nid)t bie argfte : vol mu§te fid) in wol umtleiben la^en, fo bo^ ftatt Volbort

nun „SBo^lwort" §u Sage fam, unb ber ©inn fi(^ ju einer Dotlig ni(^t§fagenben

SSeiftimmung Derflad)te. S)ie ölteren ^effift^en Urfunben ^aben in t^rcr über«

Wiegenben 3^1 bie ri^tige gorm Volbort; ober au(^ bie le^terwo^nte totale

ßorru;ption ift nii^t gan§ unDertreten: „mit boUigem Consens unb Sßolworbt
^od)loblid)er Unioerfität unb beren SSogt". (SSer^anblung über 2BaIbre(|t mit

©ib^lla <£tolsenbo4 in Jg)omberg 1708). SDie gormel, in welcher Volbort
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gen)5t)nlic§ erfi^eint, ift: mit wiszen und volborl, ober mit wiszen, willen

und volbort.

volborten, bie entfi^eibenbe^uftitnmung, ©ene^migung gefien. 2ß. ®erften=
fcerger fcei Schmincke Monim. hass. 2, 384.

Sßgl Müller mhd. Wß. 3, 362.

3'ia(f)bem Volbort, volborten, au|er Uctung ju !ommen Begann, rtjurbe,

unb §n)ar fi^on jeitig im 17. ^ar^unbert, 33elie6en, belieben, an i{)re ©teffe

gefegt, welche SBörter genau na(f) 3)2a§goBe be§ ©inneS üßn Volbort unb vol-

borten auSjulegen [inb; u)er volbort ju geben ^at, füljrt nli^t BIo^ eine ©timme
ncfcen Stnbern unb glei(^ bie[en, fonbern ^at bie entf(^eibcnbe ©timme ju

geSen; „mit 9?at unb SelieBen" fcebeutet: mit ^Beteiligung 6ei ber ^Beratung unb
mit Stbgebung ber entfd)eibenben ©timme.

Volle fem., ba§ ganje 2:rin!ma|, ber Halben ([. b.), bem :^oI6en

Srinfma^, entgegen gefeilt. „3" SSollen unb .^olben jutrinfen" n?ar bie

^au^tbefdiaftigung in ben gügeüofen Srinfgelagen be§ 15. unb 16. ^fl^^^unbertS,

unb fommt bei aKen ©ö^riftfieüern be§ 16. — 16. 3or^unbett§, iüeldte

ber bamaligen Strinferei, toielmef)r teuften ©auferei unb Sirunffuc^t gebenten,

t)or. ®ie oberldnbifi^en unb rJ)eint[(^en ^urfütften unb gürften, unter i^nen

ganbgraf ^J)ili^)) üon Reffen, bereinigten fict) im '^a^x 1525: „®o§ ein tjeber

hsx) allen feinen ©rauen, ^errn, 9tittern, !ned)ten, bienern tonb untertt)anen mit

f)0(^ftem fle^§ »nb ernft ijerfügen bnb tocrfdjaffen fol, ba§ niemanbS ben onbern

gu »ollen ober t)alben ober gu gtei(^er ma^ jutrinden, ou(^ nit beutten ober

Vüinden fott". 8. W^\pp§ 9teformotion ü. 18. 3uli 1527. 4. 331. Siiijb.

8lu§ ^effif(f)en ©t^riftftellern möge nur an bie ©teilen Bei 33urg^arb 23Salbi&

erinnert veerben, 5. §8. 5pä)3[tif(^ Dhic^ (1555. 4.) Sl. 5p^b:

3r üil jum 233iert§l)au| vciter lauffen

3" falben bnb ju toollen fauffen.

Dqiia: ©(f)lei(^en ^in gu bem fülen reein

3u falben, »ollen, on geferb

S3i^ feiner l)eim ju gel)n begert.

TOrgängi^. ®iefe§ SSort ift im l)effifc^en ^anjleiftil ein öotle§ ^ar*

t)unbert lang §u einer gän5li(j) finnlofen unb abgefcl)modten ©a|fügung üerwenbet

Vüorben. 2B"enn nämlt^ nad) einer 2tnfül)rung dou einjelnen Umftänben, VDel(^e

qI§ SSorbereitung , 3Sorou8fe|ung ober 23ebingung be§ golgenben bienen foüen,

gefagt werben müßtet „biefei torauggefe^t"
,
„nad)bem bte| oorau§gegongen ift",

„na(^bem bie^ gefi^eljen fein tuirb" , ober: „nac^bcm bie^ jum SSorauS t)at bes

merft werben mü^en", fo fi^reibt ber ^effifclje ^anjleiftil: „biefem »orgängig",

alfo in unbegreiflicher ©ebanfenlofigfeit gerobe baS ©egenteil oon bem, \üa§ et

im ©inne I)at unb ju fagen beab[icl)tigt. ^n ben 2lcten finben fic^ feit 1750

jatlofe 93eif^3iele biefe§ ÜnfinneS; bo8 ältefte gebrudte SSeif^iel beffelben, »üel^e§

i(^ fenne, gewahrt 1742 ^uc^enbeder Analecta hassiaca 12, 411; e§ folgt

bann ßftor teutf(^e 9lec^t8gcle^rfamfeit 1, 775 (§. 1006), weli^cr ftd; biefet

gügung öfter bebient l)at. 3^'^i[<icn 1830—1840 ftanb biefer Unfinn noc^ in

|ö(^fter 33lüte, tarn auc§ 1840—50 nii^t feiten »or; feitbem f^eint berfelbe

obgunjelfen.

"Vorred fem., gef^roc^en wie Vor-ed, ein ©tüd 8anbe§, welches am
©nbe be§ in ber ßcinge ge^jflügten 5tder§ in bie Cluere gepflügt wirb, nac^bem

jenes ?)3flügen »oHenbet ift; wcil)renb beffelben liegt bie SJorreb einftweilen unges

pflügt, um auf berfetben ben ^flug mit bem S^S^i^^) wenben ju fönnen. ®er
Slugbrud (Bon riden?) f^eint nur im 2lmte 2;rcvfa unb in bcffen näcl;ften
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UmgeBungen Votjutommen ; anbemärt§ wirb ein \oU)s§ SttferftücE Stni^anb,

3Sorn)anb genannt.

Vorreiber msc, Si[en om ^enfterra^en , Vüelr^eg fi(^ bretjen lä^t,'

unb baju bient, bie genfterpgel §u cer[d;Ue|en. @d)m€nei" 3, 7.

Vorreigeii msc, 1) ber SSöttonj, bet erfte Sanj auf ber ^irmeg.

9^ieberf)e[fen , boii) faft nur in ben ö[tlt(f)ften ©egenben gebräu(^ttd).

2) ber au6 lün[tli(^en Slumen verfertigte ©trau|, weldjer toon ben 5lirme§*

burf(^en Den auSgenjä^Iten 5DJcib(^en gegeben njirbj burd) biefe ®o&e mrb ber

erfte 2:an§, SSorreigen, bebingt. 2In ber SSerra, 2Imt 9?etra. SSgl. Luststiel,

Zwick.

vorsetzen, üoiftreden, Borfd)ie|en, barlei^en. Ueberatt üblic^, jebo(^

nur toon 6aarem ©elbe gebräu(^li(^. „wie [ie bon itjrn öf fein nad}fud)en je gu

tücilisn au(^ üier bnt) me^r 3:i)aler lüo^l »orgefe^t gel)abt". 2JZarburger .§ejen=

^)roceffactcn »on 1658»

SS.

ivaberii, fic^ [(^nett after nsanfenb ^in unb §er bewegen. „^^ fa^ in

fcer ®unfeü)eit fo ettt3a§ wabern, ober ob e§ ein 3)2enf(^ ober ein Slijier war,

fonnte i6) nii^t erfennen". „®ie füffe gel)en ijnb wabern". 3. gerrariuS üon
bem gemeinen nu^e. 1533. 4. 581. ijb. „bomit wir t>i^ onfer leben alfo an*

ftelten, onb in ber gemein wabern, ba§ e§ (Sott ju gefallen fei)", ©bbf. 331. 47a.
ß§ f(^eint ba§ SB ort ein grequentatio oon weben §u fein, ©(^mibt wefterw.

3b. ©. 323 ^at nun wieber ein grequentatio uon wobern: wawrii^en. Slllges

mein üblid), ou^cr t^cilweife im ^ulbotfc^en; ogl. waibeln.

©d)meller 4, 7^at weber« in gonj gleicljerSSebeutung.

ivaffelii, folt in ber S3ebeutung.))toubern, befonberS „laut fi^wo^en,

^afelieren" nod» t)ier unb ba [wo?] übli(^ fein. „5lber fo waffelt er lierein,

»üb rofft jufommen wog er fintt". ®. S'iigrinUg gegfeuerS SSngrunb- 1582.8.
231. ®b8a. Stuf bem 2Befteraalbe war e§ ' ollerbing§- m6) ©(^mibt SBefterw.

3b. ©.318 üblit^, ober ift e§ noc^. SSgl. ©talber 2, 427. ©d)melter 4, 34,

3n ber 23ebeutung fdjimipfen erf(^eint ba§ SBort in einem Stugguge auS ^effif(^en

SSulregiftern be§ 15. 3or^unbert§ (Settfc^r. f. ^eff. töefc^, le. 2, 377) im 3a§r
1484 alg tn Sf(^wege gebroud)Uc^i „.ipenrii^ ©(i^emel^fennig ex parte uxor. ^atte

fid) mit einer onbern frouwen gewaff elt .mit Worten".

SOiöglii^er äßetfe gel)ort l)icr^er bie ©teile au§ bem Sßeiitum öon äßetter

»om 3Ql)r 1239 (ffienct ^f. Sanbeggefc§. 2, Urf. 33. ®. 168}: „Item de

Wapele. Item quicupque impigerit convicem suum in Wapele, dabit indici xxxden,"

Waffen neutr., 1) fowol Dffenfio^ alg ©efenfiowaffe , unb 2) 2Bor=:

jeic^en. S)ie Unterfd)eibung beg gemein^o(^beutf(^en 2Boffe unb beg niebers

beutfd)en, glei^foUg gemcinl)o(i|beutf^ geworbenen 2GBo))))en ejiftiert in ber

5ßoltgfprad)e nid)t.

3n Dber^effen (ßSl\^üha<S} unb Umgegenb) wirb bie 2ljt unb bag SSeil

feiten anberg alg bog wöpen genannt; Slgt unb 23eil §ufommen aber ^ei^en

niemalg onberg olg bag wöpen
-^

„wan me in ben SSälb- well , mu^ me e got

2B6)}en l)an, bon fon me o(^ got erbete". 2)ie 5l£t (33orte,
f. b.) war bie

regelmäßige SBaffe ber 23auern, jebenfallg i^re .^au^tttjoffe. 3" 9iieberl)cf)en

finbet fid; biefer ®ebrou(^ üon 2ß äffen nur no(^ fe^r feiten.

SSilmar, ^biotifon. 28
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3n Urfunben au8 Dbertjeffen crfdjeinen feljr oft knappen von den icapen

= tcepenet^ tcepeler, armigeri, ben Drittem gegenüber; 5. h. Rudolfin schurnsloz

knappin von den wapenin (1341); Volpraclit vnd Eckart genant von Ilohenfels

knappen von den icapen (1354).
^ür ^anjer, .^arnifd), lüurbe SBaffen (Sßä^en) bot ettca funfjig 3a§ren

noc^ I)äufi9 gcbraudit: „ba§ 9Ja§l)Dni ^at eine birfe .ipaut tvie ein ftarfe§ SBaffen",
©(!)ulmeifterbelel)rung uon 18Ö8. „?iii(^ I)at e§ eine 2(rt Silieret, t)ei[fen 2)attu —
ift getrapnet aUentljalben t»tnb ben leibtet — ba§Sßa:pen i[t \m (jorn, [(f)U'u[|et

ouft einander mit gelenct'en tt>ie §arnifd)". .!g)an§ ©taben 9ictfebe[;^reitung

(SBeltbu^, ^ronffurt 1567. fol. 2, 57b).

©in junger 23auer au§ bem ^orfe 58ott§{)ouffn fcei üJtovburg, 3of)'i"iic§

SiJau, jiie^ im ^oX)x 1822 mit bem Jto^jfe auf ben topf eine§ geqen i^n ans

rennenben ©(^matt^ter§ , ba| S3eibe, ber 3Kenfd) unb bie junge .!pirf(^fut)
,

ju

23oben fielen. ®em SC^ier tcar an bem eifenfeften ©(^äbel be§ a)cenfd)en- bie

^irnfi^ale §erf(^mettert; e§ fclieb. auf ber ©teile tobt, ^er junge 2)?ann trug

gwar eine SJerle^ung be§ ©d)äbet§ baüon, bod) nmtbe biefelbe au§get)eilt, blieb

aber al§ [totfe ©d)läfennarbe fel)r fi(|tbor. 2Benn biefer ©d)dDell)elb fpäter

biefe 23egebenl)eit erj^älte, tt5a§ bi§ ju feinem Snbe (er ftorb 1859) oft.gefdjal),

fo geigte er ouf bie 9'Jarbe mit ben Sßorten: „ba§ wöpen f)on idj'nod)".

%Wag; msc, ©tromlouf, %i\\i^ ge[taucte§ SBa^er; mit ueränfcertem ®enu§
unb ijeränbertem 3SocaI gemeini)od)b'eutfd) §u ^oge geitoorben; al}b. wäg, m^b.

wäc. ®a8 Sßort ift im 5(bfterben begriffen , tnbe§ , tüenn aud) nur feiten gcs

£rau(^t, nD(^ überoU »erftanben. ©0 l)cip im ^fiuntl)ol jcbe§ gcftauete %[\x^'

ttjo^er SBag (oft freili(^ fcbon entftellt: das Wäb). 2tet)nlid; in §cr§felb, in

§Dbetl)effcn unb anbernjärtg. 23ei SOIarburg ^eifit ter Sljcil ber ßaljn, njelAet

ober^all) ber ®eutfd)l)au§müf)Ie burd) ba§ 2Bel)r berfelben geftauet'tft, der Wöy)
ein anberer 2;l;eil biefe§ ^lu^e§ (^wifi^en ber S.lifabet^briide unb ber SBciben-

I;äuferbrüde) t)ie^ 1284 ber krumbe wäg((Snttedter Ungrunb bei: — Ginuienbungen

gegen be§ 2:.9titterDrben§ SSallet) .Reffen ^mmebietöt 1753. iöeil. 58. ^opp
@ert^t§uerf. 1,265), f)ei^t afcer je^t mit ftarfer (Sntfteüung ber ßrummbogen.
3n JperSfelb ^ie^ ber jiüifc^en ber gulba unb Jpauna unterljalb ber beiben %\.\\%'

brücfen befinblid^e fifd)reid)e Sümpel ber 2ßag (nid)t ,;bie 2ßaafe" wie 3)iatt^.

SBeete im ^eff. ß'olcnber auf 1730. 231. g-3b fagt), unb bie Sßiefc, n3eld)e ou3

biefem 2;ümj3el entfianben ift, ^ei^t nod) je|t „im SEag" , unb §mor ivet^ man,

e§ füf)re biefe SBiefe biefen SiJamen barum, tueil biefelbe e^etem unter btm

©tromlouf gelegen ^abe. 9ll§ Sigenname fommt Wäg nod) öfter üor, 3. 33. Der

Wogberg bei §ran!enberg (® erftenberger bei Ayrmann Sylloge ©. 650).

Il^alll* ,;®e§ (je|t au(^, mit augfterbenbem ©enitiö: Ca 8) njill id)

2Bat;l I)oben", ba§ imll \6) unentfd)ieben la^en, baä eine fann fo gut ridjtig

fein, n?ie ba8 anbere. ©e^r gen)öl)nlic^e Dlebeform. „2Snb baf3 fie il)r ein

fc^tnein ober fu^ (n3eld)e§ er deponens tt3ol;l ^aben lüolte) icjaubert Ijette".

3)krbuiger .§ejenproceffacten üon 1658.

^vaibelu, \\6^ ^in unb ^er beiDegen, namentlid) fic^ f(^n)antenb, wie

ein 93etrunfener, ^in unb §er bewegen, gang ä{)nlid) wie wabern gebrau(^t. 3"^

gulbaifi^en, Wolter e8 ou(^ ©c^ melier 4, 5 »erjeid^net ^at. Dft wirb aber

ou(^ waibeln und wabern gefagt. tpaibelig, wanfenb, f^wanfcnb.

fraii^cril, jet^t wegern gcfpTo(^en, fid) bewegen,- wie e§ fd;eint, im

beminutiüen ©inn: fit^ ein wenig bewegen. Dberl)effen. „?llg er aber gefe^en,

ba^ er fi(^ gegen ben getroJieten fd)o^ nii^t gewaigert ober gereget". 93Jarburger

^ejenproceffacten toon 1659.
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IfWaclie, 1) fem. in Reffen bie elnjige SBejeicT^iiung be§ bafeißfi fef;r

T)äii[igen '©afaltc^, tueldiet für btau angefe^cn unb beSiüegen mdftenS gemeine
Haue 2Barfe genannt iüirb; \voi)n benn auc^ 92amen tüf)ren wk „bie blaue
ßup^e".

2) masc. im öftUi^en Reffen, meift Wachen gef^roi^en, bie au§ gebranntem

S:[)on ober ou8 5Dcarmor verfertigte ©))ielfugel ber Äinber. ©. Merbel, Heucher,

Klicker, Üller.

iv'ackelil, 1) wte gemein^odjbeutfi^; bot^ fprii^t man, befonberS .in

SiZicberljcffen , n^eit lieber fTUCkelii, jumal ivenn ba§ SSort tranfitiü toer=

iüenbet «jirb.

2) ^Jrügeln; durdmackeln, bur(^^riigeln. ©i^mibt SBefterit). ^b. ©, 318.

ivalcll, lau, ()auptfa(^lid) üom 2öa|er: walches waszer, Iaue§ Sßaper;

9Jieber= unb Dber[)effen, wo lau wenig, in mani^en ©egenben gar nii^t ge*

bräi)(^ü(^ ift. S)iefeö äöort burd)louft bie brei SSocatftufen in ben üerfi^iebenen

©egenben: im gulbaifdjen lautet eS lailch, im untern ^aungrunb unb im (Sitra-

grunb wulch. 3)cilunter tt)irb walch, wilcli, wulch au(^ üon ber lauen Suft

gebrau(^t: wulches Wetter, b. ^. laue grüt)ling§luft; boc^ ift im .^aungrunb eine

wulche Siube eine ftarf burd)tt3armte ©tube.

Wald» diejenigen langgcftredten ®ebirg§tt)albungen , iücl(^e o§ne ^ers

tjorragenbe ßo^en finb, unb be§l)alb nii^t ßigennamen führen (\m 9i§ön, Kelter,

l)o^e§ 8ol)r u. bi]l.), fonbern Don 2tUer§ ^er ol8 SSalb be§eicl)net u^or^en [inb,

tragen folgenbe 9?amen:

33urgtt)alb, fiiblid) Don bem 3"fatnmenflu^ ber 8a^n unbDl)m, norbli^

bon ber ©ber, n)eftli4 »on ber 2Setfd)Qft, oftlii^ .üon ber ^ol)ra begrenzt;

§abi^t§walb, bie OueHen ber fleineren 3up|e ber gulba in i^rem

untern ßaufe, ber 33auna unb 5ll)na, bie DueHe be§ ßber^uflu^eS, ber (gm§,

unb bie ClueUen be8 ®iemdjuflu^e§, ber 2Borme, entl)altenb;

§aufcrn)alb, aucl) Äirfi^enwalb genannt, ein ^ergrüden gwifi^en

ber Stula unb @renf, toon bem ®orfe .Raufen benannt, unb mit feinem [teil ah-

fallenben norbn3eftlid)en SSorfprung, ber §aufertt)alb§fo^5ve , bie gonge ®raffc§aft

giegen^ain bel)erf(^enb;

9teint)arb§M)alb (im 11. ^^i^^wn^crt Reglnhereswald) lctng§ ber SBefer

bon ber .!panbüerif(^en ©tabt SD^ünben bi§ jur i)?ünbung ber ©iemel in bie

SBefer fid) erftredenb;

©ülting§tt3alb (Sulingeswald) , au(^, njenn f(^on irrig, (SeilingSwalb,

l)e|er ©äuIing§ioalb genannt, l)at feinen 'kämm »on bem eöemol§ §«)if(^en

SDberfu^l, ©ro^enfee unb 5?leincnfee »or^onbenen großen Sanbfee, SuHngessee,

an twelc^em er liegt; er erftredt fi(^ bon ber ^etfa §tt)if(^en ber SBerra unb ber

§ulba ^er big jur ^Jünbung ber Ulfa in bie ^ulba;

5lrottenwalb, bon ben e^emal§ alleinigen (Eigentümern, ben SErotten

§u ©otj, benannt, grenjt an ben ©üUingsnjalb, unb begreift einen großen %i)äl

be §9fiid)el§borfer ©ebirge§.

^ierju fommt benn nod) einer ber ,,tiier äßälbe beS beutf(^en 9iei(^e§", ber

2;l)üringer 2Balb, toeli^er freiließ nur §u einem Steile .Reffen flngel)ört,

unb ber Sübinger Sßalt, ber ölte 9fJeid;§forft , beffen 3^ome inbeS im ttirf«

liefen geben nur no(^ feiten üorfommt, •

kleinere SBolbftreden , beren Spanien mit -wölb componiert finb, gibt e§

nidjt ollju Diele; ßidjiüolb unb 33\id;tt)alb fommen öfter Dor, fonft no(^

§ou)»olb, SlbtSiDolb unb wenige onbere.

28*
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23ewot)nte Drtfc^aften, bcren S^cimen eine ßoinvu^fition mit SBalb bar«

Steten, gibt eS in Reffen nur folgciibe: g-tiebetüolb {[. b,), j^ürftennjolb,

^öntgSiüoIb, Seifenwalb (im SSübinger SBalbe), 3^ießern)alb unb SBefters

walbj enbtic^ ba§ ganj moberne griebri(^§n)alb.

S)ie gormel: ber wilbe S^atb i[t noc^ |e{)r übüd); e6en fo iiU\6) eine

onbere, tüeld)er ii^ au^er in Reffen ni(^t Begegnet bin: auf ben SBalb betennen.

SDcan fagt üon einer gef(^rrängerten 2)irne, welche ben 9'iamen i^re§ ©{^n^angererg

nti^t nennen njiU, fonbern »ergibt, im 2BaIbe üon einem Unbetannten angegriffen

tt)orben §u fein: fie I)at auf ben SBalb befannt. @8 fommt biefer 2iu§bru(f

(„ouf ben irilben 2Balb befennen") f(^on in Steten Don 1594 »or.

3n einer f^jecieüen 33ebeutung tüirb im .Ipaungrunb 2öalb gebraudjt:

für bie ^Trone, ba§ ßaubwerf, ber SBalbbäume.

IValdgeld, bie äüere Se§ei^nung be§ ülottjinfeg, ttjelt^e f)in unb

tt)teber no6) gegen ba§ 6nbe beS vorigen ^a^c^w^bertg öolbüblid) gewefen fem

fott. 3Jorbad^cr 2ßei§tum au§ bem 14. ^^r^unbert Grimm Weisihümer 3,329.

©, Waldrecht.

IkW^altlis fem. ift bie 23enennung einer j^Iurftrede bei Stttcnborf on ber

SBerra, ujelc^e an bem Serge fi(^ ^injie^t, on beffen %\x^t ba§ bei SBeibenbac^

entfpringenbe unb bei bem ^sreuiifdien 2)orfe 2öai)U)aufen, !oum eine ^olbe ©tunbe

unterhalb Stüenborf, ber Sßerra juge^enbe ^^lii^i^en Sßalfe l)erflie|t. SSon biefer

^lurftrede führte eine, e^ebem jalreic^e, je^t auSgcftorbene 23ürgerfamilie in

Slttenborf ben ^yiamen; e§ geborte i^r ber befannte ®id)ter, 23urgl)arb 2Balbi§,

^robft unb Pfarrer §u SIbterobe, an. ®a§ Söort 2BoIbi§ felbft ober »crbicnt

S3ead)tung. ©enttito fonn e§ ni(^t fein, njogegen f(^on bo§ be^orrtidje geftl}olten

be§ i in ber ßnbung, tooltenb^ ba§ Femininum fv^'ridjt; benn «jcldje femininifd)e

ßUi^jfe foUte, um „be§ SBoIbeS" ^erouSjubringen
, gebockt twerben tonnen? 63

tüirb toielme^r njegen be§ 9^omen§ Walfe, n)el(^e8 nid)t§ onbeteg ift, at§ Wal-a/uy

aqua stragis, unb Sßal^oufen, vicus stragis, für 2BaIbi§ bie 2lnle[)nung an

Sßolb oufjugeben unb bie Stnle^nung an wal ju Derfud>en fein. 3)?ögli(^ «jore

e§ nun, bo^ Waldis urf^rüngli^ Wal-isa, gleicher 23ebeutung mit Wal-afa, ge*

lautet ^atte unb bog d nur ein eu))t)onif(^e8 ßinfi^iebfet ^Döre ; inbeö ift e§ taum

glaubli(^, bo^ baS ^^lü^i^en neben bem bod) fe^r alten 9?omen Walafa nod) ben

32amen Walisa (_Walissa) gefüf)rt ^oben foüte, unb bie ßinfdjiebung beg eu^)l)os

nifi^en d bet)ält immer einiges aSebenfen gegen fi(^-, immer ober ift bie conftontc

S3eibef)altung beS i bomit ni(^t erflärt, benn Suulmisa, Suulmusa lautet eben nic^t

©(^toülmiS, fonbern Idngft f(^on (Sc^wülmeg, unb jejjt fogor ©djttjülme.

M^n, aber feineSmegg unn)arfd)einli(^ , ift folgenbe §i)pott)efe, burc^ welche oUc

biefe <Sd)Wierigteiten befeitigt werben. 2Bolbi§ ^ot urfjjrünglid) gelautet Wal-idis

(b. ^. Walachuria, SBoIfüre), ©(^Ia(^tjungfrau 2ßuoton§; „bie SBolbiS" ift bie

(Stätte, wo bie Wal-idis bie (Sd)Ia(^t überfdjout (ben §aft ge{)eftet, bog .Ipeer

oufge^olten) unb bog 2ßal für 2Buotan gefürt, bie SEobten für ben ©d)(od)tgott

in ßm^jfong genommen ^at. SSgl. ©rimm b. SW^t^.(2) 372. 389. ®a^ au8

Walidis in ber einfoc^ften SBeife fi(f) Sßolbtg bilben, Femininum bleiben unb

bog i berao^ren tonnte, ja mu^te, ift lei^t einjufe^en. 2Bi(l man no(^ ujeiter

ge^en, fo würbe fogor gegen bie norbif(^e gorm dis (ftott itis, idis) nt(^t oUjus

loiel cinjuwenben fein; bann ift SSoIbig einfo(^ Wal-dis.

IkWaldrccIlt. ßin, fo biet man big je^t wei^, nur in Jpeffen »or«

Jommcnbeg 9fied)tgtterl)öltnig beg ßonbboucrg ju bem Obereigentümer beg ®runb=

ftüdeg wirb burc^ SBolbre(|t bejei'^net. 3" lateinifi^en Urtunbcn beg 13. S^r*
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l^unbertg ttjitb baffelfie jus sylvalicum (1233 Anal. hass. 3, 194), jus sylvestre

(1258 8ennej3 ßei^e ju S©9t. Cod. prob. No. 413), in Urfiinben be§ 14. ^at*

^unbett6 anä) jus nemorale (1353 Anal. hass. 3, 191) genannt, n)obut(^ bie

o^ne^in [i(^ere 5lbleitung bon SBalb, sylva, unsweifeltiaft gemaiitt unb ßftorS
Stfaleitung üon walten, dominari, administrare, jurütfgeme[en wirb. 3" ^^i^

SWitte be§ 14. Saf^untiertS fommt a\x<S) bie römifi^e 5öe§eiö^nung emphyteusis,

jus emphyteuticum »or,

©er ©trt(^ in .Ipeffen, in tt)el(^em ba§ 2BaIbre(^t, fo mel mon 6i§ jc|t

weil, borfommt, begreift bo§ nörbli(^e Dber^effen (bie im füblii^en Dberfjeffen

liegenben Älöfter ßolbern unb ^ac^born, [o wie bie geiftU^en Stiftungen ber

©tobt 30?arburg ^aben feine Urfunßen über SBalbret^t), bie @rof[d)aft ü^xe^en*

\)aii\, ben ganzen ßauf ber (Sfje, Gaffel mit Umgegenb, Qimnhn^ unb SSolfs

i)agen. 2)ie Älöfter .^aina, (Sa^^el am ©i^ie^, Jpofungen, Stnenberg, 9?orb§{)aufen,

äBeipenftetn unb ©t. (i^eorge, fo wie bie Pfarrei §omberg, bie ©tabt 2ßoIft)agcn

unb wenige otli(^e gamilien (bie toon Swifte, bie ^rengel) finb biejenigen

©runbbefi^er, üon wellten ®üter ju 3Balbre(^t au§get()an werben finb. 2)o(^

mag ba§ 5li]oIbred;t ou(^ no^ fonft üorgefommen fein, unb e8 nur an 23elegen

bofür fehlen; eine Urfunbe be§ 2lbt§ ©ifel^er ju SSlanfen^eim üom 3a^r 1286
(ßenne|) ^ei^e §u 8©3i. Cod. prob. No. 147, toon ßenne^) unrii^tig erflärt), in

welcher iem ßde^arb »on S3ent)oufen @üter in Stue ju 2ßalbre(^t uerlie^en

werben, fann leitet noc^ mehrere SSerwanbte au§ bortiger ©egenb f)aben.

S)a§ SBaltirec^t, wel(^e§ wenigftenS^m unb wieber, 5. 33. in -Jpomberg,

bi§ in bie neuefte ^eit, wenn au(^ §ute^t nur auf bem ^a^jter ber 8eit)ebriefe,

beftanben t)at, bejog fi^ urf))rüngU(^ auf 9iottIanbereien (Urfunbe üon ©üben*
:§aufen aug bem 13. ^ar^unbert Anal. hass. 3, 192—193), auf 3Kü^Ien
(.^afunger Urf. ü. 1258 über ßangela Öenne^ 0. a. D. No. 413; ,§ainaer Urf.

über SHoDbenau bon 1303 Anal. hass. 3, 194; über 2)?ünd}t)0ufen Bon 1340
ebbf. 188—190; ^ofunger Urf. ».1351 ebbf. 3, 192; Urfunbe 2Bibefinb8 »on

SCwifte ö. 1353 ebbf. 191; (Ea^)3eler ungebr. Urf. über galfen^ain ». 1431;
be§gl. über grtelenborf üon 1432 unb 1459), auf ©arten (SSei^enfteiner Urf.

über 3ierenberg 0. 1321 ßenne^j No. 414; beggleii^en toon 1322 ßennep
No. 415; ungebrudte Urfunbe be§ Sonbgrafen Jpeinric^ uom 22. 9foD. 1346;
Slnenberger Urf. x>. 1405 über .^eitigcnrobe ßenne:|) No. 277; 2lnenberger Urf.

ö. 1438 Öenne^) Nö. 247; ^farrurfunbe toon §omberg D. 1460 ßennep
No. 185; 3Inenberger Urfunbe über Gaffel toon 1466 öenne^ No. 255; Sa))peler

ungebr. Urf. über ^omberg t». 1513; be§gt. öon 1534 unb weiter bi§ in bie

neuefte Qüt über biefetben ©arten; oeSgl. be§ ^(ofter§ (St. ©eorg über ©arten,

welche fpäter lanbeSberrlidien ober Uniüerfitöt8;(5igentum§ waren, bi§ in bie

neuefte 3^it); auf 2BaIbf(^mieben (Qlnenberger Urf. über äBeimar bei Raffet

öon 1390 !iJenne)3 No. 406), auf Seit^e (SBolf^ager Urf. to. 1477 Senne^j

No. 410), unb auf SBiefen (ßa^J^eler ungebr. Urf. über Un§I)aufen 0. 1440).

Stu|erbem fmb §oIreid)e 2Batbre(^t8urfunben über bebauete ©üter t»or§anben, bo(^

fönnen le^tere, ba bie betreffenben Urfunben erft mit bem5Iu6gange be§ 13. 3ar=

:^unbert8 erf(^einen, rec^t Wol urf^rüngli(^ 5Rottlänbereien gewefen fein.

®a§ 2öefen beS SSaIbre(^t§, woburi^ fi(^ baffeUe »on jeber anbern Socation,

nomtntUc^ auc^ üon ber ßaubfibeüei^e älterer 3eit auf ba§ Seftimtefte unter*

fi^ieb, wor bie erblidie SSerlei^ung be8 ©runbftüdS. ©0 wirb baffetbe in ber

olteften big je|t befannten Urfunbe, weli^e be§ Sßalbret^tö ßrwä^nung ti)ut

(ßiegen^ainer Urfunbe öom Sa^r 1233 Anal. hass. 3, 194) bcjcidinet: jus

rusticorum silvalicum, quod ad ipsorum perlinet heredifalem, unb mit ber augs
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brüc!lid)en Söcjeidjtiung be§ (Sr6rc(£)te§ ctfdieint baffelbe in faft adeu Urfunben,

weldjc ü&er ba§ 2ßalbred)t j^re(^en. (S§ i[t mit ©riiiib anjunef)men , nid)t oücin

ba^ ba§ 2ßalbrcd)t ba§ einjige ßrbred}t ivar, \t3eld)e§ in Reffen Den dauern an

©runbftüden, bie nid)t i^r Eigentum tuarcn, juftanb, [onbern ou(^, ba^ alle

6rblcil)en , lüeldje in allerer Qnt üorfornmen , nid)l§ anbere§ waren , ol§ 3Ser:

Icil)ungen §u 2ßalt)re(i)t , ttjcnn gleid) bie[e 33ejeicl)iuing nic^t ausbrüdlid) in bie

83erleil)ungönrtnnbe aufgenommen «jurbe. ©o bej"a^ ba§ ^lofter Sappel ein @ut
ju 2Ba§mutä^au[en , tüeld)e§ im ^a^x 1372 erbli^, ot)ne näf)ere 33e5cid)nung

be§ ßrbrec^tS, im '^a^t 1492 aber ju SOBolbrec^t erblich ou^get^an rvurtie (Die

Urfunbe ßon 1372 ift abgebrudt bei Senne)) No. 199, bie i^on 1492 noc^

ungebrudt), 23(itnnler finten fid) ond) 33eif)3iele, bafj ein ©runbftiid jü SSalb«

re(^t ouf geiüiffe 33ebingungen , unb erft luenn biefe erfüllt wjaren, erbltd) au3=

getljan würbe; bgt. bie 5lnenberger Urfunben bei Senne^ No. 222 unb 223
bon 1323 unb 1328 über ein am SobtenI)of 511 Ä'affel Uegcnbe§ ®runb[tücf,

welches unter ber Sebingunij, bafe ein ©ebäube auf bemfelbcn erri(^tet werben

foUte, §u 233albre(^t üerliel)en würbe,, aber bie @rblid)Eeit erft erl)ielt, nac^beni

ba§ ©ebäube bi§ jum ^a\)t 1328 erri(^tet war.

©iefer (Srbli(^!eit entfprad) bie anbere Sigentümlid;!«it be§ SBalbret^tS, bo^

&ei (Sinjie^ung De§ ©ute§ wegen nic^t entri^leten 23albre(^t§infe8 ober bei ber

Stufgebung be§ ®ute§, ber 2Ser§id)tlei|tung , feine Dberbe^erung vergütet wuroe,

wie bie^ bie meiften Urfunben in ber befttmteften SBeife au§f^red)en.

UebrigenS war ba§ (Srbrei^t nur für bie 8eibe§erben äulä^tg, wie bie^ öiele

Urfunben beftimt angeben; bem gemäJ3 fagt au(^ baS ^omberger ©tabtbud) tn

ber im ^ai)v 1567 aufgenommenen 23ef(^reibung be§ lb'albred}t8 , baffelbe erbe

x\iiS)i jur ©eite, fonbern in ber ftraden Öinie unter fid) ; fei bicfe nic^t üor^anben,

fo falle boö @ut f)eim. ©iefeg ©tabtbud) entt)ält übrigen^ noc^ bie au6 ben

mir befannt geworbenen Urfunben nic^t nac^juwetfenbe 33eftimmung: nad) be8

3öalbre(^tgmanne§ Slobe mü^en \\6) bie (Erben vereinigen unb (äinem unter il)nen

ba§ @ut überladen, boc^ mu^ au(^ biefer (Sine mit be§ 2Balbred)tgljcrren ©e*

n^illigung erforen werben.

SJerjidjt war, wie au(^ bei ber ßanbfibettei^e , moglii^, aud) ber SSerfauf

be§ 3Balbre(^t8gute§ unter ^uftimmung be6 2öalbre(^t§^ervn, bcd} war nad) bem

lipomberger ©tabtbud;e ber 55erfauf bef(^räntt : (Seeleute fönnen baffelbe ücrfnufcn,

fo lange beibe noc^ am ßeben finb,,nid)t, wenn ein (S^cgdtte geftorben ift; fauft

ein Sßttwer ober eine 2Bitfrau ein SBalbrec^tgut, fo fönnen biefe e§ wieder wer*

laufen; au<^ ift nai^gela^enen ßinbern ti§ 2ßalbred)tbeftdnber§ ber 9Serfauf

erlaubt. ®te Urfunben geben über tiefe 33eftimmungen nur einige 2tnbeutungen.

®er 3in§icücfftanb würbe nac^ ben Urfunben gar nid)t, \\a6) bem ©tabt«

Bu(^e tion §omberg nur brei 3a^re, gebulbet; burd) bie ©äumni§ nad) Slblauf

be§ 3af)re§ (^omberg: be§ brüten ^o^jice^)" ^^tte fi(^ ber 3»"8niann fclbft cnt*

fc^t. ©0 fprei^en bie älteren Urfunben; f))ätere enthalten inbe8 juweilen nur

ba§ 23efentni§ be§ bem Dbereigentümer unbef^ränft §uftel)enben 5Pfänbung§re^te8

mit bem SSerjidjt be§ 23eftänber8 auf ®erid)t unb 5)?otred)t. ^u^^'t»-'"/ ""^ ^^

fjäufigfteu bei 5Di!üt)len, wirb bie (Srl)altung beS ©uteS in gutem ©tanb unb

Sßeftn jur 33cbingung gemadjt; würbe biefelbe ni(^t erfüllt werben, fo fott ba3

@ut f)eimfallen. 2:^eilung be3 ®ute§ jog ben Sßerluft beffelben m6) fid;, fall§

nid;t ber 2Balbred)t§^err in bie 3:l)eilung auSbrüdlt^ eingewilligt t)atte. SIuc^

war, nad) bem ^omberger ©tattbudj, ju einer 5ßerreinung unb SSerfteinung bc§

©uteS bie U3ewiUigung bcS 2iialbre(itÖt)crrn erforberlid). ®a^, fo lange ber

SIßalbre^t§5in§ entrichtet unb bo8 ®ut nid)t wiUfürlic^ »crtl;cilt würbe, ber äßalbs
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re(^t§r)eu feine S3e[ugni§ f)atte, baffelBe mit I)6^erem ^in^ S" befc|uieien , ober

gar tcn 3''"§i"onn [eine§ ©efaßenö ju entfe^en, fei e8 ou(^, ba| er \db\t U$
@ute8 bedürftig wäre, »erfte^f f{(^ au8 bet ©tBIidjfeit üon fel&[t, unb foUen

burrf) bte ßlaufel „obgleirf) et felbft be§ ' ®ute§ fcebürftig wäre", wie fie ba§

•Hornberger ©tabtbucE) l)erDorf)eSt, bie 2Balbre^t§güter üon ben 8anb[ibetgütern

offenbar angenfätlig unteifd)ieben werben.

92i(J)t feiten wirb bei bcr 9ßerleif)un'g ju 2Batbred)t bie SIbgabe bc§ b-eften

^ou|)te§ für ben StobeSfall ftipuliert; jumal entI)aUen bie altern XIrfunben biefe

Öeftimmung. ßaubemien fommen t)äuftg, boc^ ni(f)t au§naf)m§(o8 wor.

2)te gormein, weld)e feit ber 9}htte be§ 14. 3atf)unbert§ bei SSerleifjnngen

gu 2ßalbred;t, meift nur gur SSerftärfuug
,' unb cl)ne eigentlicf)e, reci)Uic^e 33ebeu=

tung, üorfommen, finD: ju tei^tem 2öalbre(^t geben (1351); jU SBalbs

recl)t unb na(^ 3Balbrecl)t§red)t geben (1431); ),n walbredUem 5Äect)te

geben (1460); nac^ 3Balbrec^t§ 5Hed)t geben'(1492 unb nac^'[)er fe^r oft).

toerwaltred;ten unb ßetwaltrect)ten unb «ererben erf(^einf in einem

©d}ieb3j>rud;e be§ 8ant)üogt§, (Srbmarfd)at(§ ßdfjatt ßon 9iörenfurt in einem

©treite beS 21bt§ 3ot)ann 3io|mut ju Sa^pel mit ben 2)?ännern be§ 3Sirnegau8

bom 3al)r 1430. S)er 2ßalbred)t§§in§ i)([^t in ber altern Qdt regelmäßig

äßalbrec^t§gülbe, ber 33eftänber au§nal)m§lo§ 2ßalbred)t§mann.
®aß übrigens ba§ 21>albred)t, wenigften§ bie SSejeidjnung biefe§ 9?e(^te§,

einen Qroßern Umfang gehabt ^aben müße, al§ Die ©renjen, in wellten wir

boffelbe tennen , ergeben bie ^2(eu|erungen 8ut^er§ , in benen er fi(^ jbe§ 2ßorte§

SBalbred)ter („ic^ bin ber grobe 2ßalbre(^ter'0 unb walbred)ten für 2lu§rober,

au§roben in figürlii^em ©inne betient (le|3tcre§ au§ einem ä)2anufcri^)t ,§ieroni)mu8

SBeUerS bei ßöft^er Hist. mot. 3, 137). •

2Sgl. 3o^. 2BiU)elm SBalbfc^mibt de bonis ju SBalbrec^t concessis.

SKarburg 1714. @ftor harmonia juris civilis et hassiaci in emphyteusi 2Balbre(^t

dicta in Kuchenbecker Analecta hassiaca 3, 146 ff. unb teutf(^e 3Ie(^tggetaf)rt»

^eit 1, §. 1971. ßünig Corpus juris feudalis 3, 715—719, WO eine 33e=

fd)reibung be§ Sßalbtei^tS no(^ bem ^omberger ©tabtbu;^ fi(^ finbet. to. 23uri

Qlb^anblung »on 33auerngütern @. 597. Sennep 3Son ber ßei^e ju Sanbfiebel*

red)t 1767. 4. Cod. prob. No. 187. Slm beftimteften ^at gftor bie 9?atur be8

2Balbred)t§ erfannt; am bogften äußert fi^^ ßenne^j, welker in ber unflarften

SBeife Santfitellei^c unb 2Balbre(^t mit etnonber vermengt.

iValdsiiCluiiitl. ©ifenetjgräber , 23ergmonn, wel(|er jugleid) b'aS-

gewonnene (Sifen fc^meljte unb I)ämmerte, in ben älteften g^i^ßi^ ^^^ —worauf

fic^ nod) bie (Sagen Don SBielanb bem ©(^mib, toon ©igfrib u. f. w. begießen —
in ber Waldschmideju Sßaffen »erfc^miebete. ©o ^^ptte ta§ Älofter Stnenberg

in .Raffel eine äßolbfdimiebe bei SBeimar in ber '^älji »on Gaffel, weld)e ju

2ßalbre(^t ou§getl)an war (Urf. ü. 1390 bei Senne)) ßei^e ju Sanbfiebelrei^t,

Hrf. No. 406), unb ber 2lbt üon ^er§felb ^atte 2Batbfd)niibe am ©ifenberg unb

Jtrebenberg (je^t Ärebe!o^^e) oberl)alb Dbergci§; e§ werben in ber betreffenben

Urfunbe(ti. 1467 SBend 2,486) 3acob SBaltfmib unb ^an§ g^o^e ber SBolt^

f(^mibt genannt, mit welken ber Stbt einen SSerttag über ben ©ifenbergbau

obfc^lof3. Stußer bem Familiennamen Sßatbf (^mibt, welcher in Jpeffen nac^=

weislidi au§ ben ©örfern be8 tnüttgebirgeS (9iabolb§[)aufen, 9feng§§aufen,

S3ei§^eim) ftommt, gibt nur noc^ ber Ortsname 9^euenfd)mitten bei

2Bäc^ter§bac^ (e§ bcfinbet \\^ bei ^. ein ßifenl)ammer) tunbe i)on biefen uralten

3uftänben. (Sin 9^Ja(^bilb biefer in ben einfamen ©rünben be§ ttefftcn 3Balt)bidid)t§

gelegenen äßalbfc^mieben ift bie bei 9Jenter§f;auftn gelegene ©tollenf djmiebc.
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vralken. 1) 6e|onber§ in ber Som^jofition einwalken, ftotf unb
gierig e^en. Jpm inib. tüiebcr, am raeiften in Dber^effen gebräu(^Ii(^, toon wo
e§ a'uc^ ®|l:or @. 1422 üerjeiifjnei; in 9iieber^effen bafür lieber breffm (f. b.).

2) burdjiprügeln ; ntfcen wackeln gebrän(i)li(^; bo^ ivol Seltener.

1Wal|iei*tNllläiilllc1ien. <So ^ie|- in bem S)orfe ©algberg am
ßifenberge bcrjenige ©cmeinbSmann, njel(^er ben, fc(^8 ©naiJen [\. b.) betragenben

9tutf(f)er§in^ ber ©emeinbe jät)rli(^ am 2ßalburgi§tage an bie i^on aSiu^enau

nac6 aSudjenau ju liefern ^atte. • ©erfelbe mu^te am 1. ä)tai [riit)morgen§ um
fei^g lll)r [t(f) in bem, etwa [ieben 2ßcg[tunben üon ©aljberg entfernten ^ucf)enau

einfinben, unb mit bem ©(f)loge fe(^8 bereite, e§ mo(f)te- SBitterung fein, »uelt^e

eS ivoUte, auf einem beftimten (Steine "ber 23rü(fe »or bem 33u(^enouifd)en (Sdjlo^e

fi|en. SSerfvätete er [id),fo njui^S ber 3i"§ i" geometrifi^er ^rogrefficn; „auf

2BaIi)urgi§ Stbenb §otte bie ganje ©emeinbe ben '3in§ tti<^t met)T; bejalen fonnen"

(e§ ttjürbe berfelbe, bo ber @na£e- 6 .ipeller betrug, um fed}§ Uijr 2tbenb§ auf

384 S^aler unfereS je^igen @elbe8 ang«n)ad)fen geujefen fein). ®e§^alb »er»

warnte aud) ber 93eamte auf bem 9^euenftem jebeSmal bie ©emeinbe, unb biefe

gab bem 2BaI^3ert§männd)en gmei ^Begleiter mit, auf ben j^alf, ba^ i()m ein Un*
gliid begegnete, ©a^ aber ba§ SBatpertgmännt^en i^ur red)ten '^ni auf bem
©teine, fo mußten e§ bie Bbn 33u(^enau begrüben (a^en, worauf e8 bie (Snafen

gälte. ^Darauf würbe e§ mit »orgefi^ricbenen (Speifen reic^lic^ bewirtet, unb
wenn e§ f)ierbei in brev Stogen nid)t einfd)Iief, mußten e§ bie 3'n§^erren Ieben§9

lang toer)3fkgen. ©(^lief eg aber ein, fo würbe 'e§ ungefäumt au8 ber 5Burg

weggeft^afft. — tiefer, ©ebrau*, welcher ft(^ big in ba§ 15. ^'i'^^uibert jurü^

verfolgen la^t, f)at fi(^ biß jum ^Vi\)x 1806 erl)alten.

§er§feiber ^nten-igen^blatt 18Ö2, ©t. 9. . ^terauS Grimm Rechlsaller-

thümer©. 388. SilüfS) im 3at)r 1836 war biefer ©ebrauc^ in ©aljberg in

beftimtefter (Erinnerung, nur woüte ber ^au^tfä(^lid)fte 9teferent, beffen Sr^älung

fonft genou mit uorfte^enber ©arfteUung übereinftimmte, unb beffen 3Sater me^r

al§ einmal SBol^ertgmännc^en gewefen war, üon ben i^olgen be§ 9ii(^teinf^Iafen§

niemals etwa§ gel)5rt ^aben.

^ValNtatS, tjer ©d)mau§tag ber ^i"^"^^'^^^"*^ beim^auSbau, nac^

Sßottenbung be§ iti^tcng, ^cben§;. bie ^ebefirme§. (gftor t. 3?ed)t§gl. 3, 1422.

68 ift biefe§ 2Bort jwor no§ je^t-in SDber^effen bcfannt, aber wenig me§r

gebräu(^Ii(^.

lÄ^'ainines neutr. 2)tefe§ SBört ift jwat nirgenbS in Reffen unber*

ftänblid) ober au(^ nur unbetannt, eigentlich toolt§übli<^ cxhzX' bo^ nur im fädijts

fd)en unb Korab im weftfälifi^en Reffen, wo e§ ba§ 5?amifol, bie 3ade, ber

wciblidjen ^lleibung bebeutft, wä^renb ba§ entf))red;enbe mannlid^e Ä1eibung8ftü(f

9iuc^etn (f. b.) ^ei|t.

2Boi o^n£ 3*^ßif^^ ^'*tt^ Stbleitung bon 'WambCy Wampe y f. b. SBgl.

©d;meUer 4, 77.

\l^ampe fem.,, fetten Wamhe gcf)3ro(^en, 23au(^, meifi in öerac^tenbem

©inne: „fid) bie SBam^e. (lieber ^jluralif^: Sompen) »cU e§en". ©e§r ges

wö^nlid) aber wirb Wampe aud) für 23Jeid)e gebraud)t, unb alSbonn, bem alten

wamba analog, o^ne aüen .t»erad)tenben 9icbenbegriff , ober aud) lieber ^luralif(^

oI8 fingularifc^ ; fel)r gewö^nlid) ift übrigens au^ bie jjotmel: „einem einen

(SEreff) in bie 2Bam:pen geben".

3n ganj Jpeffen, wie au(^ anberwärt§, üblic^, ©i^mibt SSeftcrw. ^b.

©. 320. ^d) melier 4, 77.

SSgl. Wammes unb wamschen.
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ivainsclieii« l) ©djläge ge6en; „einen fcurc^ivamft^en". ©t(^er=

U6) eine SIbIcitung Don Wammes: einem ba§ 2öam§ auSflo^fen.

2) Diel unb gierig e^en: „in \i^ luamfc^pn". D^ne Qmi^d toon

Wampe abgeleitet, unb an \i<S) ibenttf(^ mit „[i^ bie Sßom^en tooU epen".

©c^mibt SBeftem. 3b. ^at ©. 13 bamfc^en.

ffan, ftet§ wön gef^to(f;en, au8 wan toerldngert, finbet [i(^ nod^ je|t in

pbet^effen im — trenn glei<^ abfterbenben — ©ebraudje, unb jwat in ber

'S3ebeutung, tt)el^e ßftor ©. 1423 öer§ei(^net ^at: mongel^aft, fe^letl)oft, un=

Ijaltbor, namentli(^ won fel)ler^aft gearbeiteten ©eräten, wel^e feine ^ouer
^oben: „ba8 ®cl)lo§ ift ober au^ ganj ü)o§n gemocht, ba§ fonnte ni(^t Iiolten".

SSgl. Slbelung 4, 1341.

IrVand msc, S£u^, £leiberftoft au§ SBode; nur juweilen wirb au(^

Seiniüanb mit biefem SBorte bejettt^net. 9iur im n)eftfälifd;en unb fä(^[if(^en

^ejfen üblii^. 35gl. Wöt unb Beiderwand.

ivaiideril , im SSolfSmunbe aKenfadS nur »om SBonbern ber Jpanbs

wer!§butfc^en gebräu(^li(^, [onft nur in ber 9teben§art: es wandert (wänerl)

b. §, e§ ge^en ®e[^en[ter um.
Gewanerds neuir., ©efpenft. 2)?arburger .^ejen^jroceffacten öon 1673.

Gewaenerz, ©efpenft; ®raf[c^aft 3if9Cii^)flin«

Wanderding neutr. (Wänerding), ®e[^en[t; bie üblii^fte 23e§ei(^nung.

®a§ SBort ©efpenft ift bem SSolfe gänjlic^ fremb.

1¥aiidlaii!$ fem., SBanje. ©aö 2Bort wax e^ebem (bi§ in bie swjon«

jiger 3ai)re bic[e§ So'^^ii"^^'^^^) ^^^ ^^^ ßonbe bur(^göngig allein üblii^, unb

ift neben bem au§ „2ißanblou§" gebilbeten SSorte „SBanje" bafelbft no6) immer,

in t^eiltt)eife beoorjugtem, ©ebrauc^e. S)a§ Sßort „2ßenbel" für 2Bon§e finbet

fi(^ bagegen in Jpeffen nit^t.

^Vfaiine fem. l) tok gemein^oi^beutfi^ : ein offene§, jiemli^ flai^eS

§0^ (Söabewanne u. bgl.).

2) ein fleiner ftadjer ^orb; S^iebers unb Dber^effen. ^m ©tift .^erSfelb

Kfftlz, in ben nieberbeutfc^en ^öejirfen Rispe genannt.

3) ©ren^e
f.

wenden.

l¥aune. ®ie fäc^fifi^e ^alb fi^erj^afte ^ro^formel: „wanne!" meifl

bo^ltjelt: „wanne! wanne!" §ört mon in Jpeffen an ber Sßefer no(^ t}öufig, anders

bem ift fie wollig unbefannt. S^ebem aber mu^ fie jiemlid) tief in .Reffen ublii^

gettjefen fein ; ber ^Pfarrer ju ©rünberg, ^artmann 23raun, welcher au§ aJJelfungen

gebürtig war, ^rebigte in ©rünberg im ^a^r 1615: „SBonne, wanne, waö mag
^arlftabt ge^rebigt ^aben?" ' M. 4 SSraun Labia Sacerdotis 1615. 4. §81. 33b.

^raiinelir, j^roge^Sorrelatitoum, weit übli(^er, al§ ba§ einfache wann.
^oKänbifc^. Öiic^e^ ©. 334. ©(^mibt SBefterw. 3b. ©. 321.

HVarf rase, ber no(^ im »origen 3atl)unbert ba unb bort gebräut^li^e

je|t aber iJÖHig au^er Hebung gefommene 2Iu§bru(f- für benjenigen 2:^eil be§

®Qmihe§ , bcn wir je^t 3^^^^^ nennen. „Woinweber gewichte ist ein halp

phnnt warffs''- (Smmeri(^ granfenberger ©ewon^eiten bei Schmincke Monim.

hass. 2, 705. ©(^melier 4, 150. SSgl. Webel.

IbW'arlosi^k.eit , Std;tlofigfeit, Unac^tfamfeit. 3" ®f(^tyeger ^ejen^

iproceffocten Don 1657 finbet fid^ regiftriert, ba§ ber ©tabtfned^t, wetd)er bie

gefe|clte SDJutter ber eigentlit^ angeflagten 3"^^^^"^ ^"^ ^" ^^tte unb bem

©efängniS ^atte entwif(|en la^en, wegen feiner iEßairlofigfeit an Jpänben unb

gü^en gef(|lü^en unb in ben Sio^o(^ gefü^irt werben fei.
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1fl^ä.rSCll, Wärscht (Wersch, Waersch) fem., Cluere; au(^ ftgürli(^

:

95erfel)rtl)eit, Unorbnung, SSewirrung. ©cfiTOalmgegenb unb D6erf)efjen. „®r
mad)t aüe§ bie (ber) äöärfi^t" b. l). berfetirt. „'3)er Jpeubaum lag bie (ber)

SBärfdjt übet ben SBcg". „t be 2Gärfc^ u i be Seng" Ireuj unb quer, ^lä^waU
merlieb. (gftor ©. 1406: „ber iverft, 5\ver(^ übet".

G§ fd)eint biefeS 2ßort ein§ Don ben jiemlicf) 5aIrci(I)en mit betn [tie^s

nicbetr^einifci^en ®iolect übeteinfttmnicnben f)e[[i[(^en SSörtern ju |etn, f. ^^tifd)

1, 497a, wo nu8 ber 3üü(f)[(^en 5po(lceiorbriung angetü()rt tt)irb: „e8 follcn 511

2öetf(^ butd) bie äßege 33u(i obet i^'aüen gelegt njetben".

frärzi^, «cerz»^ (im ^aungtunbe mcift wetzig gef^rodjen) , eine Se*
teurungwfotmcl: njatlid)! geiui§! '^m gulbaifdjen, ©djmaltalbiji^en unb Jpanoui=

fdjen öuierft üblid), im übtigen .Reffen unbefannt.

^fWaseil msc, bie in 3}tittel§e[fen unb Dbet§e[fen, fo wie in.gutba

unb ber Dbetgtoffdjaft .Jpanou ^eifd)enbe gorm be§ gemeinI)Dd)beutfcben 2Bürtc§

Diafen, cespes. (S§ beruht biefc gorm au^ ber (Slifion be§ biefem SBorte (wraso)

uri"ptringlid)en R, n3äl)tenb ba8 ffiott ük[en umgefel)rt ba8 W abgeftof3en I)at.

3m notblid}en Reffen, [^on t»on bet untern (Sbbet au, bel)ält man betbe ßaute,

w unb r, bergrobert ober w in f unb [^ri(^t grafen (f. b.). „^m gelbe am
obern ^ain§ SBafen" £ird)l)ain 1654. SBuhwafen, ©d;inbanger f. Söul.

3n älterer unb neuerer Qdt ftö^t uic^t feiten bie ©(^retbung Wassum *ouf.

Wasenmeister, bie Diepgen Öanbe§ (ou^er j^i^^^O tegelmäli^c unb amts

Iid;e 5öe§eid)nung be^ 5lbbeder§, ©djinterS. ß§ finbet fii^ bie[elbe bereite im

Slnfange be§ 16. 3arl)unbert§.

^vatclieil, uu[i{^er ge^cn, \\^ mit fi(^tli($er Stnftrengung. fortbewegen,

au(^ wanfeln, taumeln. Dber^effen. ©ftor ©. 1422.'

^l'atsclia'r fem., fommt in Urfunben au§ ber D"bergraffc^aft Jpanau,

au§ bem 3fcnburgifdjen unb ber Umgegenb m bem ©inne eineg 2Sergel)en§, unb

nur in biefem ©inne, üor; ni(^t in ber fonft nii^t ungewö^nli^en 23ebeutung

einer ^arceüe toon einem großem, nunmel)r »erteilten ©runbftüif, unb be§ r>on

biefen g^arceÜen §u enttic^tenben S)^n\i§, wie ba§ SSott bei Jpaltau§ ©)). 2044,

©d)er5;Dbertin ©p. 1953, ©d)meller 4, 194 erfd)eint. ©ä alliteriert

ftetg mit bem SBorte Sßunben, unb farin, wie Dberlin ©)). 1953 aud) rid)tig

anmerft, nid)t§ anbetet bebeutcn al§ Jtleibet§etteipung. „vnd soln rügea

Izu den dryn gericliten drü stücke, wouden vnd icatschar , heilallgeschrey vnd

diepslall". 2Bei§t^um üon Sit^enrobe D. % 1388- Grimm Weislhümer 3, 401.

„was busse gevalleh sollen von wunden vqd watscher'''' Ulmbad)Ct SBeiStum üon

1415 Grimm Weisth. 3, 397. „verbujen vmb wunden vnd walschar'-'- 2öei§tum

Don ©d)lüd)tern au§ ber 2. ^älfte be§ 15.. 3^. in ber S^it^^^i^ift f- ¥\\- -©^fc^.

U. 85f. 4, 280. „so sich lule in eins wirtes huss ju Sluchlern rueften oder

slugen ader sich vbel handelten mit vvorlen, an wunden vnd watsihar vnd messer

rueiren (Sbbf. ebbf. ©. 283. „vmb wenden ader vmb walschar'''- Gudenus Cod.

dipi. 5, 1003. 8e(3tern 33eleg l)at a\\6) ©d^erj^Dberlin ©^. 1954.

^Vatisdie fem., in ben weiften ©egcnben ^cffcng ber gebroud)li(^fle,

in mel)reren bie einzige 23e5ei(^nung ber 2)?aulfd)eUe, Dl)rfeige. !ijgl. Husche,

Flanz, Ohrdachtel.

ii¥atWj msc, männliches ja^mc3 ©r^weiri, (Sber. ®a§ SSort ^erfdjt

butd) ganj 3)2ittcll)effen (j^ul^af Sffierrogegenb, obete gulbagcgcnb, 3'^3f"^)^^";

Dbert)effen), fobann im ganzen Jpanauifd)en , wogegen an ber untetn ©d)walm

unb ©ber fo wie von ba weiter noc^ ber ©ieiuel unb überl;aut)t im weftfälifdien
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Reffen ber (S6er 93er ^ei§t (f. b.), ein ber 2ßefer afier, im elgentücf) [ci(^[i[c^cn

Reffen, £dm^)e genannt mxh (f. b.); ©ber i[t nirgenb§ tooIf§üblicf> ßftor
©. 1422: 2ßai^, ber fd)iüeinenfctftetger. ©djmibt 2Bcftern). ^b. @. 323.
©(^melier 4, 204, beffen 3lblcitimg be§ 2Sorte§ ot)ne Sn^eifel bie rid)ttge ift.

©rimm bringt ®efd) ber b. S^r. 1, 3G biefeS SSort in 3u[amnienl;ang
mit bem norbifc^en SBcrte 58 äffe, n)e((^e§ ben SSilteber bcjeidinet, unb fid)

o(Ierbing§ nad) ©eutfi^Ianb toerijflanjt I)aben mag, ba bie to. ^affetvitj einen

ßber im Söo^^en fü()ren. ©on[t aber ftingt 2Bo^ meit et)er jtai3ifd)f e8 ift

jeboc^ fi(^ierli4 beutfc^, »on huaz, fd)orf, f. ©^melier. 3Sgl. WQz.

"^Wefjcl msc, bie f(^werti(^ no(^ jeijt »olfSüblii^e , meil fd)on im 2(ns

fange biefeä S^i^^nnbertg jmar no(^ befonnte aber für gänjiid) »eraltet gcitenbe

Benennung begjenigen 3:l)eite§ be§ @ewebe§, \üet(^en mir jc^t ©infdjlag nennen.

„Woinweber gewicbte ist ein halb phunt warfFs, sal ein margkt punt wigeii unde

nit me, unde eyn pJiunt webils 2 margkt pnnt" Smmerid) granfenbe.rgcr ®e=
iwon^eiten bei Schmincke Monim. hass, 2, 705. 2Ilt^üd)b. weval. ©(^melier
4, 35. SSgt, Warf.

H^'eclisel msc, Staufc^. 3n biefem ©inne fommt ba§ SBort SBedjfel
in ben ^ef[ifd}en Urfunben big gegen ba§ Snbe beS 14. ^fli^^nnbertS üor; »on
ba an i)erfd;minbet e§, unb e§ tritt ba8 nieberbeutf(^e buiuny on feine ©teile

(f. beulen}. „Ich Arnold beseleyth vud fye sin eliche husfroue bekennen an

diseme keinwertigen brybe daj wir mit guden willin vnd mit samindin handin

eynin rehtin wessil getan han". Ungebr. Urf. Dom 3- 1341 im SDeutfd;orben§=

ar(^iß ju 2)?arburg; unb fo öfter.

^Wede fem,, Waede, Wet (jumeiten auc^ , bo(^ fetten, weden msc),

.^aufe, SMenge. ^m gonjen ^ulbaif(^en Sanb, §umal im £rei^e §ünfelb, bi§

noc^ griebemolb unb ^ergfelb, fo «)ie an ber oberti SBerra (^^odja, .gieringen)

anwerft üblid), im übrigen Jpeffen unbetannt. .Ipeumebe, ©(^neemeie, .^eus

f)aufen, ©d)neet)aufen. „eine Seet Seute" ; aud) meta))f)orif(^: „eine 2ßeet

®elb"
,

„eine Sßect ©(^ulben", bo(^ ift bie 2)?eta:pt)er ntd)t allgemein im

@ebraud;e.

©§ ift ni(^t unmögtt(|, ba^ biefe§ wede ein ton bem 23erbum inefjen

(got|. väian, a^b. wöjan, wähan, mf)b. waejen) abgeleitetes ©ubftantiüum n^dre.

^Weg, 2)iefe§ fonft bem gemein^od)beiitf(^en .@ebrau(^e \iä) in ber

^effif(^en SSolföf)3rod)e tooHig anf(^Ue|enbe 2Bort ^at in jtnei einanber :paraöelcn

9?eben§orten, tt)el(^e in gan§ Reffen üblii^ finb, femininifd)e§ @enu§: ouf ber

SBege fein, im eigentlii^en unb ftO[ürUd)en ©inne, befonber§ im lefjtern, im

Segriffe fein etwaS ju tt)un; „auf ber SBegt", unterwegs; unb: au§ ber

SBege gelten, auSmei^en. „23 ff ber mege l)ab fie mit i^tn nsegen .^enfclg

Sinnen bod)ter gereut" 3}Jarburger ^rotofott üon 1596.

ÜWegeirehe fem., ober^effifi^er ^fJame bc8 2ßegeri(^§, planiago.

IWegSClieisaser msc, ®efd)mür am SJanbe be8 3tugcnlib§, fonft au(^

SBern, SBer, SBerner genannt. ^iefeS ®ef(^ir>ür gilt al§ ©träfe bafür, ba^

mon feine 9Jotbutft am 2ßcge üerrtd;tet l}abc. Dcftli(|e§ Jpeffen unb ©(^mol*

falben.

"Wegsetzer msc, baffclbe, waB fcnft ©teinfe|jer ift: ^sffafterer.

S)a§ 2Bort fommt in ben niebcri)effifc^en mie ober^effif(^en Wedjnungen im 16,

unb 17. 3ar^unbert, bi§ in ben Anfang beS 18., äufierft l)duftg X)or, unb würbe

im gemeinen Öebcn nod; in ber neueften Qdt gebraust.
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"Weicli msc, au(^ Waich, Wäig, bie fc[)mu|tge, jum ?Äeintgeii fce^immte

unb in ber ^Reinigung (2Baf(^e) befinbU^e 2Bä[(^e; ba§ ju tt)af(^enbe ßlnnenjeug.

gulba unb ©c^malfalben ; anberwärt^^ unerhört.

iweifleil (metft tcedm, juttjeilen au(^ widen ge^prod^en), Unfraut au§s

jdten. 9?ur tm w«ftfäUf(i)en Jpeffen gebräu(f)U(f). '^ii\ä6)\\\^ weodian Hei. 78, 13.

Sei ©(^ottel .Ipaubtfpr. ©. 1441 uUb Srem. 2ß33. 5, 216: iceden, ausweden.

S8gt. Widerich (Weiderich).

IWeicr msc, vivarium, g-ifdjteitf). SDte|e§ SBort tft nur im gulbai[(^en

üfclid;, IDO burt^ ba[fel6e baS beutfc^e 2Bort St;ei(^ faft ganj »erbtängt worben

i[t. (S^ebem mu^ e§ qu(^ im öftU(^en Jpeffen übli(f) geraefen fein, bo [ic^ an

mehreren Orten (§.23. ©ol§) n^d) j^-elb^jlä^e finben, tt)el(^e im SB ei er, om 2ß.,

genannt vrerben, unb SÖiefen, iuel(^e au§ au8getro(fneten Steic^en entftanben [inb,

unb 2iBeiern)ie[en ^ei|en. 3m übrigen Reffen [(^eint ba§ Sßort nii^t im ©ebraui^e

gemefen 'ju fein, unb ift im n)e[t(id)en -Reffen unüerftänblii^, wienjol eS au(^ tjier

an fünftlid) angelegten gif(^teiv^en nid)t fel)lte: bei 23effa, bei 2)Ji(^el§berg,, bei

Seim§fetb, bei @ermer§^aufen unb anbertwärt§.

l/felfe fem., ba§ im oftIid)en -Reffen unb im (S(^ujarjenfelfif($en ou§«

f(^Iie§li(^ gebroui^te Sßort für ^oS^el, ®arn^a§^3el; bte| le^tere, in Dber^effen

töie in ber (£(^riftf))rac^ üblidje SBort ift im öftli(^en Reffen »öKig unbefannt.

©c^ottel Jg)aubtf^),r. ©. 1441.

weifen, ^a§peln.

\l''eifsteeJteii msc. 5Do§ SBort ift mir bi§ ba^in, gleii^ Speile unb

Speiistecken, nur in ben 23aure(^nungen ber UniüerfitätSüogtei ©ingli§ au§ bem
16. ^at^un^crt begegnet, unb jnjar al§ eine ©tjnon^me Don ©^setlftecfen,

namentlich aui^ in ber aSejieliung, ba| ba§ Sßort gleid^ ©peile, ©peilfteden bics

jentgen ©tecEen (23reter) bejeid)net, lueli^e in bie S3öben (^eden) eingelafjen

»erben. 1 fl 14 alb üor 2 ei(^en beume geben, foUen weifffteden ju j»üet)en

bobben barau^ gemacht VDtrben". ©ingl. 93. 91. 1570. „12 alb ffeint)en ünb

ßen^e braun geben l^aben ein teber brei toge n^eifffteden geljawen ünb ein

uewen beben tober ben ftolt gef(^Iagen'\ ßbbf. ebbf. „3acob frein^ f)at 3 tage

toff bem langen bauwe Sßeiff fteden einge^ouwen". Sbbf. 1577. „4fl22alb

ßurtt ^arften geben §ue SSerne ^at 18 tage am boben gegrübelt, iwieff ©teden

inge^autt^en". Sbtf. 1-588. Unb fo öfter. ®a| 2Beiffteden ben ©peilftecEen

ft)non^m feien, get)t befonber§ barauS t)crtoor, bo^ unmittelbar auf bie fo eben

au§ ber Sfiei^nung toon 1588 au§gct)Dbeue ©teile biejenige folgt, treli^e ju Speile

au§3et)oben »werben unb' njorin ©peilftccEen al§ einge^auen toorfommen. 9Iu§

bicfer ©teüe ge^t aber aud^ fieroor, ba^, ba toieffteden gef(^rieben ift, Wifsiecken

unb nic^t etwa Waifsiecken ju toerfte^en finb; alfo tt)ol ©teden, um toelc^e ber

©troi)(e^m geraicfelt (gewift) njirb. SSgt. ©i^meüer 4, 35 f.
33rem. 2Bi8. 5, 269.

H^'eimlird fem., ftott Wintprä, jefet SBimper. „SSnb f(^orn mit bem*

felbigen ßijriftaücn bie Sbeimbron an ben äugen o.^'*. .^an§ ©taben Steife*

befc^reibung (SBeltbud) 1567 fol. 2, 36a). g^oc^ je^t ift tiefe gorm, namentlich

in ben nieberbeutf(^en 23e§irfen, üblii^, aber auc^ fonft in 9^ieber^effen gcbrciud}Iic^:

Wembrö, Wembaer; au(^ meine i(^, im Sinfange be§ 3öri)unbert§ Wendbaer

gebort ju f)aben. 23rem. 2Ö53. 5, 261: Wienbraan, Wiembraan. S8 lüerben

übrigens mit biefem SBorte ni(^t nur bie SBimpern, fonbcrn au(^ bie Qtugen«

brauen gemeint. (®a§ Sßort brawa, brä, »oelc^eS in unferm 2Borte fi(^ not^

fo beftimt §örbor mai^t, bebeutet |>er»ocragung, 6r()ö^ung).
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i¥elseil5 ba§ in gonj |>e[fen aiigf(^lie|(ic^ üUx^e SBort für ba§ gemein*

^oc[)beutfdje jcigen, iveli^eS äöort nirgenb§ \jolf§übU^ i[t, wenn e§ gleich au§

bem 2)cunbe ber „©ebilbeten" üom SSßlfe »erflanben \witb; „toei^, iva§ t)a[t bu

toor ©tiüm^ff an?" (5[(^tt)egcr .Igejen^toceffacten toon 1657.

beiveiseil tüitb in mel)reren S;§eilen Jpe[fen§ (in ber ^nüOgegenb, im
©(^tt)ar5entel[i[(i)en unb fonft) in einem eigentümli(^en ©inne gebrandet: „i^
tt)iü§ mit i{)m felbft beweifen" = i^ tüitt i^n fc^wören Ia|en, i^m ben

(Sib juf^ieben; „i6) \V)iU§ mit mir felbft benjeifen" = x6) njifl [(^wören;

ben befeiterten ©ib annehmen; i(^ erbiete mii^ §nm Sibfc^wur.

.ll¥eiszi»feiliii^, bie mehrere Sar^unberte lang an§f(^Ue§Ii(^ gebräu(|*

lif^e, mit bcm 1.2(^rit 1835 gänjli^ üerfc^wuntene fleine 33aar: unb aftet^enmünja

^c[fen§. '2)er nieberl)ej[i[(^e 3ßei|^3fennig , in großer 3)Jenge in ©Über jule^t

unter Sanbgraf ^riebrid^ II. gefc^lagen, betrug 12 Jpeller ober Dier dreier, brei

^reujer, jttjei ©ec^fer [d^mcr ®clb unb 32 SBei^^fennige (3(Ibug) geborten 311

einem 2:[)aler (üon 24 guten ©rofdien), 26 ju einem ^ammergulben. ®er
ober^ef[i[^e SBei^^fennig, (SllbuS), njel^er jeboct) fi^on im Stnfonge biefeS ^ar»
:^unbert§ nur no(^ eine äiei^enmünje war, unb jule^t, um 1820, bIo| nod) ol§

^ieteform, unter treld;e nid}t ^erobgegangen werben burfte, ouf ben 2luctioncn

»orEom, l)atte nur ben SBert toon jwei Äreujern (etdjten ®elbe§. ®er nieber*

^ef[if(^e 33ürger unb 33auer red)nete tm ^leinoerfe^r nur naä) SÖei^jjfennigen,

unb rebucierte alle @rD|c^enred)nungen auf 2Bei^))fcnnige, beftimte auä) ©in*

fommen unb 9Ietd;tum na6) 2BeiJ3)5fennigen. ©el)r ühli^ war e§, ju fagen:

„ber Si. 9?. friegt gonje Wi^^iv »oU 2Bet^:pfennige ouf einmal", wenn ein reid)s

li(^e§ (Sintommen befdirieben werben fcOte. ^n. einem 2)Jorburger Jg)ejen)}roccff

Don 1658 fommt ein im ,^eüer ftc^enbeS S3oum(^en tior, weid)e§ bie angebliche

§eje, fo oft [ie gewollt, gefd|üttelt, worauf bann SBei^pfennige Ijerab gefallen

feien, ßin onbermat (1655) ift ber einzige teuflifc^e ßol)n, gu weli^em [id; eine

^eje betennt, ein 2ßet|vfenuig. „2)en ä^oler auf breige^n 2iBei§))fennige

bringen" (b, ^. auf einen falben 5lammergulben) war eine äuperft geläufige

5Äeben§art, um ou§jubrüden: fic^ in na(^teilige Unternehmungen einladen, fic^

felbft ben äu^erften ©(^aben tt)un.

3n Dberl)effen ^te| ber unter ßanbgraf ^^riebric^ II. ge^räc^te bo^pelte

2ßei§^fennig (baS 3"^eiat^"^pi!£) , Mise fem., weil fo toiel ber einfa(^e (Sinfo^

(franjof. mise) in ba§ unter ber 9tegierung be§ gebeerten ig^ürften befte^enbe

ßotto betrug. ®tefe Benennung erl)ielt \\<S), tro^ bem ba^ ba§ ßotto bereits

1786 aufgehoben werben war, bi§ jum Untergange ber äßei^^fennige, wirb aber

j«|t, mel)r al§ brei^ig Sa^re miS) ber, übrigeng feine§wege§ »orteil^aften, 3Beg*

fd)oftung biefer 2)2ünje faft »on niemonben mel)r gefannt.

Sßgl. Seitfc^rift f. l)eff. ®ef*. u. ß^. 4, 100-101.

iveiteln, \\^ §in unb :^er bewegen; sich weitein, fi(^ f(^au!eln. ^m
^aungrunb übliii), anberwact§ unbefannt.

"Weck, msc, bebeutet nirgenbS in Reffen ben eigentlichen ^eil, fonbern

nur ba§ e^ebem (bo^pelt) keilförmige ®ebäd; @trte|cl unb ©emmel finb

^ier ju öanbe gän§li(^ unbefannt, fo ba^ bie 2)ienftboten folt^er ^erfi^aften,

weldje au§ ©egenben wo ©emmel f)erf(^t, ^ierl)er fommen, wenn fie ou8gef*^idt

werben „©emmeln" ju ^olen, in ber Sieger 3 im nie t mitbringen.

3n Dber^effen ^ei|t a\i<S) bie keilförmig geformte 9i)Zaffe 23utter, wie fie

jum SSertauf gebilcet wirb, SBetf, S3utterwec!, wäl)renß. biefeS le^tere SBort

in Sf^ieber^effen nur ein, je|t feiten geworbene^ ®ebä(f (SBedteig mit SButtet
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fceftric^cn iinb ge6a(!en) Bejeidjnet; iibrigenS auc^ gemö^ntit^en SBe(! mit 33uttct

gejdjnüert (iüie 23utterbrob). ^n letjtcrm ©inne fi^eint SSuttetwerf a\x6) üon

fcem Dberl)efien SifermaHn (getrariu§) " gebraucht 511 fein: „Bittet ben armen

man umb ein bienft, umb ein tciffe, bottenoetf, Ijünet, genffe, ünb bero gleidjen".

58on bem gemeinen nu| 1533. 4. 33t. 38a.

"IWelf neutr., junget, namentln^ neugeborener .Ipunb, af)b. huelf. 2)o§

SBort war in ben erften 20 So^ren biefe» 3ort)unbert§ im ^teijj^-ber ^^orftleute

unb Säger no(^ in iJoUer Uebung, würbe jebo(^ nicf)t mef)r üerftanben , inbem

man \\d} fogar in eben biegen ihei^en wunbcrte, wie e§ bodt; fommen möge, ba^

man bie jungen §unbe Sßölfe nenne; unb in ber ^^at ^ah^ ic^ für meine

^erfon ben ti(i)tigen ^^lural SSelfer meines (SrinnernS niemaTS get)ört, obgleicf)

berfelbe bod) nic^t gan§ ou^er ©ebraud) gefommen fein fott, wenigftenö n\6)t in

Dberl)ef]en, wo man nod) jel^t bie jungen §unbc häufig Welf'ercher nennen Ijort.

äöipegietige Knaben, wdi^e nad) ber SSebeutung biefer 23e§eid)nung ber jungen

^unce fragten ,
pflegten auii) wol bamtt abgefertigt ju werben, bie |)unbe fämen

qI§ äßolfe jur 2Belt unb würben erft mit bem Deffnen ber Slugen ju Jpunben.

„ju wi^en, ba§ wir gegenwertigen unfern 32gerfned)t abgefertigt imb jme

beuoten l)aben ba§ er tyn ßnb njiber »nfern wofenmetftern (Studie junge weif er

Ufern ünb juftetten folt. Sft bcrt)alben an (Sud) bnfere 2lm)}tfned}te — tonfer

beueld), ba§ 3^ — aud) 3me fo Vit tnferer tonberttjanen juorbnet, al8 er beren

bebarff, bie jme fold)e junge QSelfer üon 5lmpten ju Slmjjten tragen, ^x fotlet

au(^ bie wafenmeifter für (Sud) beförbern i»nb jnen toon ünfert wegen (Srnfttit^

toferlegen, ba§ fte folc^e ^unge SBelfer üon ßnferm 3egetfne(i)t annehmen tmb

Wol Dfetsiel)en — — tonfern Sijnbert^anen eine§ jebeu Drt§ — ßrnftli(^ beuelt)en

bo§ fie fold)e ünfere ^unbe tof ber gapen ni(^t f(plagen". 23efel;l 2. ^t)iti))p§,

2)ktburg 18. 3Kers 1566.

Welßn fem., junge Jg)ünbin.

weifen, Don ber ^ünbin : Sunge werfen.

3m 3a^r 1578" jeigt Sanbgraf @eorg bon ©armftabt feinem '©ruber SQBil^cIm

ben ßm^^fang ber überf^idten ,,brei)en ^agt^unbe unb jwe^er jungen SBelffen"

an, unb Derf)3ri(^t, „wan bie fleine 2Belffin welffen wirb, alöban ber Jpunblm

ein§" abjula^en. (SSom Original).

i¥elgcni, 1) wäljen. „©er ©tein war fo f(^wer, ba^ i()n !aum gwei

SKann weigern fonnten"; bie £noben „weigern ben ©^nee",- „fi(^ im (Sra6

^erum weigern"; befonber§ l)ei|t ba8 Äinberüergnügen, fi(^ ct)liiibermä^ig einen

fteilen 5lbl)ong t)erunter ju wälzen, fi(^ weigern; ben leidsten 23oben weigert

man na(^ ber ßinfaat mittels ber Slderwelgcr (iöobenwelger, ßanbwelger),

um il)m bie ^-eftigfeit ju gewäl)ren, weld;e jum Äeinien ber grud;tfürner er*

forberltd) ift.

2) 2[ßäf(^e mangen; ber in 9^ieberl)effen unb ©djmalfalben allein übtii^e

SjtuSbrud ift weigern; mangen ift bort unbefannt, wie umgete^rt weigern in

biefem ©inne in Oberl)effen unbctannt ift.

\l^clger, 1) fem. eine jufammengewäljte, jufammen gewtdettc 3)2enge

§eu, ©rummct, Sßerg. SBenn ba§ .§eu (®rummct) oufgelaben werben foU,

wirb e8 uon ber 93reite nid)t erft wieber in Raufen gefegt, fonbern in Steigern

jufammengere(^t. SDa§ 2Berg, wie e§ jufammengewidelt §um 2lbf^innen juge;

rid^tet ift, wirb gleid)fallS 2öelger'(im gulbaifc^en SBälfer msc.j ober lieber

SGBidel genannt.

Slderwetgei, ber fd;were S^linber, mit weld}em ber lei(^te ©aatboben

überfahren wirb.
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2) msc. a) was SBelger fem., ift Walker msc. im g'UlbaifcTjen »om SScrg

;

f.
tior^er. .

b) ber (S;i}Iinber nebft ©(^lagfcret, nscli^er gum a)tongen ber 2ßäfct)c bicnt;

im (£cf}m'alfalbifcl}en. '^m übrigen ^«ffen, ivo weigern gebräu(f)lid; ift, fagt

fagt man lieber ba8 2BeIgeri)ol§.

(5d)Dttel .!paubtf))ra(^e <B. 1442: „iwetgen, ben 33oben iibenvelgcn.

2BeIgetl)ol| ; cylindrus". Slbelung ^at ba§ SBort unter „rwalgen".

ge^veli^, i^eiter, munter, umgänglich. ®iefe§ nieberbeutfc^e Söort
(welig, ü))ptg, lüüüüftig, mutwiüig, auggela^cn, 9tic6et) ©.236, 23rem. 2S^.
5, 223), wel(|e§ burd) 2So| in ber fe^terljaften gorm wäfjlig aud) in bie

©(^riftf^jradje übergegangen ift, finbet fid; in 2llt()e[)en ni(f)t, unb foll fclbft in

ben nieberbeutf^en Sejirfen nid)t üorfommen. Um fo auffatlenber "ift e8, ba^
baffelbe im Ärei|e ^ünfelb «.neicr erfd}eint, wo e§ in ber angegebenen 23ebeutung,

tweld)e gegen bie urf^jrünglii^e nur um etwaS gefc^wäc^t werben, gang übli6 ift

©. 3eitfd)rift für Ijeff. ©efc^. u. 8£. 4, 101.

ivelleo wirb in Reffen mitunter iii bem- ©inne werwenbet, in weldjcm
bei Stbelung 4, 1478 wettern toerjeii^net ift: bie ©d)alt)öl3er, ©titffteden, mit

@tro^Iei)m umwideln; gewö^nlid; aber bebeutet wellen ben £uc^enteig mittel^

eine§ .(Si}linber§ , welcher fic^ um fic^ fetbft breitet, beS 2BeH^ol§e§, platt

Waljen: Kuchen wellen. „§aben fie it)n nodent ou^gejogen, über eine banif

geleget, ünb mit einem well^olg [o orm^fciif gewefen ganj lam gef(^(agen".

^ittf(^rift ber ©emeinben £ird)brad}t unb 3)Jou§winfel »on 1626.

3n älterer 3eit fommt wellen au(^ für wallen, im 3iififl"be ber glüli^s

.feit,-be§ ©iebenS, be§ ©efc^molgenfeinS [id; befinben, bor. ©o §. 23. in ben
Statuta Esclienwegensia ©. -5 : benjenigen , Welche auf ba6 ©djreien einer genot«

gü(^tigten (^raueng^erfon nic^t gel;ort Ratten, unb beö überwiefen warben, foUte

man wellende bly [gefdimoljeneS 23lei) in bie D§ren gießen»

ivelscheil,. in unDerftänblid)er ©prai^e (eigentlid): in wel[(^er, fran«

jofif(^er, italienifi^er, feltifc^er) reben, unbeutlii^ unD unberftänblic^ ft)red;en.

Ueberall gebräu(^lic§.

. Geicelsche neutr., un»erftänbli(^e§ ©c§wa|en. Stügemein üblic§, wenn
glei(^ nic^t in l)äufigem Oebrou(f|.

SSgl. ©c^meller 4, 70.

"Weiuber fem,, ein nur in SJieber^effen
,

je|t jeboc^ nur noc^ äu^erft

feiten Dorfommenbe Sejei^nung einer gtetd)faU8 äu^erft feiten not^ toorfommenben

baulichen 'ßtnriditung ; rid)tiger (wie au(^ mitunter gef^sroi^en wirb) W'mber,

unb bie| au§ mnttcer ©d;meller 4, 110, wie biefe 5ßorri(^tung in ©übbeatfc^=

lonb l)ei^t , ober , -weniger. warfc§einli(^ , au§ bem ölten wintberga (pinna) ent=

ftanben. 3tn bie ©iebelfeite ber Jpäufer, meift nur an ber Setterfeite (SBeftfeite)

werben Iäng§ be§ 9Janbe§ be§ ®a(^gibel§ fi^male fielen, 23reter, ober ©tangen

befeftigt, wel(^e über bie ©ibelf^i^e t;inau§ragen, fi(^ bort Ireujen unb in i^ren

ßnben ?ßferbetöpfe batftetten. ®iefe 3Sorricbtung bient bajit, bie SBinbftö^e oon

bem '3:)a(i)i
f

nomcntlic^ bem ©tro^ba(^e, für weld)e§ biefelbe faft unentbel)rlid)

ift, ab§ul)alten, wol)er benn auc§ bie 9'?amen SBinbwe^r unb SSinbberge entftanben

finb. „SSor 2 9?eibel su wembern gefdjnicben 3ber 8 alb. bem furfter .ju

Sllm|&ou|en geben". „'Dem 5Di^ln ©(^neiber ju S^afjenerfurt bon ben 2 wembern
§u f(^neiben geben 10 albs.'" «-ipan^ 2ö§efam üon CDil;^e geben t)m ben

wembern ju rid)ten tonb üf ju I;encfen 8. alb." ©inglifcr 9Sogteire(^nung »on
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1599. ®ie toor^in ernannten ^pferbefö^^e T;a6en ini)t^oIügtfc^e 93ebeutung Grimm
Mytij. (2) 626. 600.

3iv Dber^effen, wo biefe 3Sorri(^tung, gletc^ ben <Stro^bn(i)etn , no6)

jiemlic^ pufig toortommt, füljtt fie ben 9iamen 2ßinbf(f)etbe, lu. [.

tveinericlien, grequentatiu Bon iülmmcrn. „<Denn [ie ^o& gefe^en,

ba| er bie t)enbe gefallen ünb elenbigln^ gewemeric^t". ^iorburger -l^ejen^roceff»

acten »on 1579,

Uzenden. CDo^ SBenben in .Ipeffen fe^^aft gei»e[en [inb, läp [ic^

nat^ ben ut!unbli(^ bor^anbenen Sejeic^nungcn Vton ©egenben unb Drten faum
in Stbrebe [tetten. ®ie toon .!pol5^etm njurben noc^ im '^a^x 1496 mit bem
etjebera von ©(^(utn)in§borfi[(^en ®ute ju Säcrgferffen [aSergfirfa, 8n)if(^en 3)ie(iel§s

borf unb .Ipe^erobe, je^t 23ergfobe genannt) „in bet n)^nbif(^en SJJargf"

Belehnt, ^ei ü)Je([iingen finbet [i(f), nac^ 9iörenfurt ^in, bet SBenböberg, auf
ttjelc^em 6i§ jum Snbe be§ 14. 3ar^unbert§ ba8 ®orf 2öenbtn§borf lag;-

unterhalb be§ 2Benb8berg§ Befanb fi4 bie Wendisowe, 23ei ^fiefe liegt bie

Sßüftung Gozenwinden (Kuchenbecker Analecla hass. 9, ISO), unb e§- i[t fe^r

inögli(^, ba^ biefer ^^iame, fo ane bie ä^nlicfien 9?amen ^mcAesipmrfen (Kuchen-
becker Anal. hass. 9, 153), .!pauptf(^n)enbe, weither toieüci(^t ibentif(^ mit
Eizicheswindeu i[t, unb Windiberc (1182, bet ,^er§felb, je|t SSe^neberg) auf

wenbifdien Urf:prung t)innjeifen. 3Sgl. ßanbou Sßüftungen ©. 74. 77. 87.

©c^meller 4, 111—112.
ä)ioglid^, ba| ^ter^er au(^ ber 9?ame ©iegujinbcn gebort (.!^of auf bet

§5t)e über ^ermangfpiegel an ber .^auna); bod) i[t e§ ivarf^einli(^er, ba^'bets

feibe eigentUi^ Sigiminne (tt)ie SSiermünben Vierminni) gelautet latte, unb auf '

bie ältefte ^eiCnif^e 3!)i^t{)oIogie jurücE ttjiefe.

uzenden, grenzen. ^zne§ SBort ift im weftlic^en Reffen allgemein

übli(^, in Dber^effen au§f(f)lie^lic^ ;. ba§ flam[(^e SBort grenjen ift in ganj

Reffen tl)eil§ unübli(^, t^eilS fogar üölltg unüerftänbUc^, aber im ö[tli(^en Reffen

ift twenben jvrtar noc^ ni(^t, U)ie in ber ©(^riftf^3rad;e, »oüig au6ge[torben, boi^

bem 2tu8[terben nal)e; mon braucht bort me^r fto^en (onftp|en) al§ wen ben.

„®er Slcfcr wen bet mit ber <B>p\^z auf 3ol)anne8 Leugner". Stmtl. Söetannt«

ina(f)ung toon ©taufebai^ 1834, unb fo unjälige Wlak in ben amtitdjen ©üb«
l^aftation§anjeigen. „©ort, wo ba§ ^orn wen bet", b. ^. ein 6nbe nimmt, wo
bie ©renje be§ ^ornftütfeS ift. «Seys acker landes an eyme slücke gelegen vor

dem ßunsberge slossen vnd wenden vff ackern Hansöji Lormanns". Slltenbaunaer

gfieeergbrief üon 1518 bei ßennep Setl)e ju !2©9?. C. prob. ©. 649.

SSgt. Seitfc^rift f. ^eff. ©efd;. u. SSt 4,101—102. Pfeiffer Germania

5, 208 f. 247 f.

IVanne fem., im fä(^fifdjen unb weftfälifc^en Reffen bie ©renjc jwifi^cu

gwei ©runbftüden.

^eivauil fem., feiten neutr., eigentlich: bie ©renje ber ©emarfung,

bann: bie ©emarfung felbft. ®a§ 2öort bient je^t alS ßigenname ju einer

au|erft l)äufig üortommenben i5lurbejeid)nung, wenn fi:^ gleich fef)r oft nid^t naä)»

weifen lä|t, ja e§ unbegteifli(^ erfd)eint, wie bie je^t mit biefemiJiamen bejei(^nete

^lurgegenb in irgenb einer SBeife Ijabe fcie ©renje abgeben ober bie ganje ©e*
marfung au§mad)en fönnen. ©. ba§ 2ßort im SUfabet^leben ©raff 2)iuti8fa

1, 401. 404. 428. 457. ©(^melier 4, 102
f.

5ßgi. ©timm 2033. 1, 514.

^lVandi§teill msc, e^ebem neben Lochstein (f. b.) bie S3eäeid;nung beg

©renäftein§. 5?ommt j. 23. in ben ©^jortelorbnungen »om 20. 3uli 1655
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(SD. 2, 238) unb 16. SKot 1656 (2£). 2, 314. 317) m: „von SBonbftetn
5u fc^en 2 alb." S^^t faft nur noc^ ol§ Nora, propr. üferig. „am ^o§en'2Sanbs
-fteiu" (Surguffetn).

Antcand, Amoender
f. im 21.

Tliorgewende, Thurgewende, a^orpiiget, aprpgel. ®o§ 2Bort

fommt in ben Dtec^nungen be§ 16. 3ör^unbert§ I)oufig »or, j. 33. „22^ alb. üon
bret)en t^orgeiwenben ju ma(f;en, in foft tonb to^n toerbingt, (Sin t^otgewenbc
bor. bie f(f)euet, baS anbete Dor ben fueflall, tonb ba§ britte toor ben felbetftaU".

Dtauf^enberger ©(^(o^tedjnurig üon 1562. „1 fl. 1 alb. 6 hlr. ^an§ tiecfen bem
3immerman mit feinem fne(^t, ^aben in 5 tagen eine neue tra^fe önb 2 newe
turgeiüenbe gemadjt. ©inglifer 2Jogteire(^nung »on 1578.

M'enderlicli , unruhig, fid) oft umwcnbenb. (Sin bejeic^nenbeS SBort

füc ba8 SSerf)aIten franfer ^petfonen, üon iwet(^en e§ im ©i^malfalbif^en gefagt

wirb.

ivendig, anbern ©inne6; fef)t iibli(^, am meiften in Dberfieffen. „(SS

»ere benn, ba§ ber deger ober ap^seöant alöt>onn wenbig irürbe, ünb ein anterc

dag tt)un ttjölt". Sanbg. ^^ili)5))§ 9?eformotion, gefefee ünb orbnung ö. 18. 3uU
1527. mrburg 1528. 4. 231. 23a. Sauernreim im 2rmt gron§aufen:

Mei schätz der is mer wennig wora
im Argensteiner feld

;

eich wolt dasz ihn der Schinger h'ett

un ich ein Beu'l voll geld.

35ie <S(^rift[^3ra(^c (bie nur nod) „abnjenbig" gebrau(^t) ^at \x6) biefe§ SBort

fe^r ju i{)rem 9?ad;teil entgegen la^en.

\¥ei\w,e\ msc, im ^artenf^sid, ©otof^iid, ber fogcnannte „beftc SWann".
Ueblid)e 23e§ei(^nung in ber 3tl)ön, wie ou(^ weiterhin on ber otern äßerra, in

J^enneberg unb 2:ptingen.

Oeivepel neuir. , ein in Dber^effen fet)r geläufiger 3tu6btud, mit

Jüddiem man eine unge»öl)nli(^e 2)?enge 0eibung§ftü(fe be§ei(^net, bie ^emanb

auf bem ßeibe trägt, entaeber au§ g>raterei, ober um fic^ gegen nachteilige (Stns

flü§e ber SBitterung (SfJä^e, groft) ju fd)ü|en: ,,ber ^at ein Gewepel um fic^

I)erum". SJJöglii^, ba| e§ bon Wäpen abgdeitet tft (f. b.), tt3et(^e§ noc^ immer

bo unb bort bie ©c^upefleibung bebeutet. (Sftor t. 9te(^t§gt. 3, 1409: „©e^

ttjä)3d, aüer^onb fleibung tragen berfdben auf einmol bide".

"Werbe fem., Umbre^ung. @§ würbe biefeS SBort in alteren Reiten

in Reffen wie anberwärtS in bem ©inne gebraucht, wie ba§ gemein^O(^beutf(|e

a)?al, unb in Reffen ba§ SBort SHitt (f. b.) noc^ je^t berwenbet wirb. Defter

erfc^eint e§ in SBiganb ©erftenbergerS ßfjronif, j. 23. Schminke Monim.

2, 497: zweyhundert werbe zwey hundert lusent gülden (t=i 40 SDtiÜionen);

2, 505: anderwerbe jum §weitepmal. ®iefe le^tere gormel f(^eint \i<^ am
längften, jebenfaa§ bi§ in bie ä^Zitte beS borigen 3ar§unbert8, erhalten ju §obcn

unb i[t bieüeic^t noc^ jefet ^ier unb ba im ©ebrauc^e.

"wrerbeil an jemanden , an jemanben etwaS befteHen ; e^ebem t)iet wie

onberwört§ übli(^, unb erft im borigen ^or^unbert au^er ©ebrou(^ gefemmcn,

„fie fetten i^ren 5tbgefanbten brei 2Wenner nai^gefdjicft , bnb if)nen fagen loffen,

fie folten bie ©emeine nid)t in jc^aben füijren; bte Wlcmm fagten, fie ^dtenS

an fie geworben". Strd^bodjer 33erf)ör|3rotofott ben 1609, unb fonft öfter.

5)thiiav, Sbiptifou. 29
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IVcril neutr. (mf^ri'mglK^ teert, 5Dta8cuIiiuini) , meift Werr unb nocT)

öfter Wehr gcfproctien
,

gvün be\rad}fciier (yUt^ranb, ^yiafenftrcdte am ^lu^e (nr=

fprünglid; g-luiunfel). ®ie nieberbcutfd)e gorm Werder \\t felbft im jä(f)[ifd,)eit

ßc[]cn , luo b«ä ®orf ©iefchvetber barnad) genannt ift, nt(^t üblid). ©a*
ßegen finbet fid) bei Dielen, wol bei ben mciften an glühen gelegenen ©tättcn

in Jpcffen ein Serb [2Berr, 2öe{)r), njeld)eg aW 23Iei^^Io^ bient; fo bei tajjcl,

bei Jpergfelb, bei (Sfd)wege, bei g-ranfenberg. „das werr ulT dem weydiande".

ßmmerid) ^yranfcnberger ©eivon^eiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 693.

„(Sotter t()ö(e \vd)xt f)eut btf bcm njertgen (bei ber Stuflegnng be§ 23(etc^tud)es)

aller battcledjt gangen". @fd)\t)eger .!pejen)3rücc[]acten- »on 1657. DrtSnamcn,

iweldjc mit wevd (wert) jufammengefegt finb, finben fic^ in .Ipeffen aujier ©iefel«

Werber, n3eld)er 9tame fid) jeboc^ ftid)er Gysilwert gefdjrieben finbet, Ermesicert,

je^t ßrm[d)n)cib an ber Sßerra, unb Buochenenwert, je^t SSüdjeniüerra , an bet

gnlba. .^ierl)er gel)ört aud) ba« Esselsioerd an ber 8a^n bei SBerba, ©rimm
ä)h;tl). (2) 1218, bcffen Slue[vi^ad)e im SSolfSmunbe: Ilschwerd übrigenä noc^ eine

onbere Deutung julcipt, alä auf ben Dliefen Essel.

"Wcrlt neutr., 1} tt)irb fe^r gewo^nlii^ gebraucht für ©runbbcfi^, bäuer*

lic^eS 33efij3tum, .§au§ unb -^of, nieder unb Sßiefen nebft bem 3Siel)ftanb. „©r
l)at ein grüjjcS SSert". 23ei :|)rojectterten 23erl)eirotungen ^J^egt fit^ bie Unnvorbene,

ober aud) bie bcreit§ SSerlobte, mit iljren ©Itern unb ollenfall§ ouc^ fonftigeu

Siern^anbtcn an ben SBoljndri; bc§ §eirat§luftigen ju begeben, „um fid) ba§ 2Eerf

anjufetjen". „Susi ander vroevil ob ymants in sinen vier wenden, ader uff dem

synen worlli ader wergke gesehen sunder toidslag". Smmerid) granfenberget

@emonl)citen bei Scliminke Monim. hass. 2, 722.

2) plur., Xlngelegcn^eit, SSeitläufigfeit, 2lu§p(^te : „nia(^ mir feine 3Bevfe".

©e§r üblid).

3) plur., 2)(cnftruation; „fie ^at ifjre SBerfe". 3m öftlid)en Reffen, wk
»eiter im §ennebergifd)eu unb in S^üringen, bo(^ ift biefe ^ejeid/nung nid;t

onju ^äuf^g.

W^crli. (b. \). Werk, oft aber Waerk gefprod)en} neutr., stupa, ber

gröbere, bei bem .ipedjeln au^gefdjiebene Sttjetl beg g-la(^fe6, ivie oud) fonft in

S)eutfd)lanb: bag ^erg. 3" "^fll^" ^^A'^)^ übrigen§ Werc nur in ben füblidieu

2;t)eilen non D^ieberbeffen , in 3if9f"t)fli»» .Ipergfelb unb g-ulba; fd)on an tet

untern ßbber ^erfdjt Hede (f. fc.J unö SSerg ift faum Derftänblicl); in Ober;

l)effen aud) Uschwick.

tcirken adj. , au§ Söerg toerfertigt; „twirfen ©am", „iuirfen Xud)",

b. ^. grobe ßeinwant), „©adtud)".

Ili'eril msc, aud) Werner unb Wer genannt, bei 5nberu§ Würn,

a3lutgefd)anir om Slugenlib, fogepannteS ©erftenforn. .g)ier njie «nberunirtS üblid):

©d)mibt »uefterw. 3b. @. 319. 6d)meüer 4, 156.,

SSgl. Wegscheiszer.

Ti'eislicll, munter, oufgewedt, Uxpctü^ unb geiftig lebhaft. B^malm'
gegenb. ©c^mibt Sßefterw. 3b. ©. 322: wäStii^ (weglid;), freunblic^, ju«

toorfonimenb ^öfli^, gef^rad)ig.

IWesterliaiibe ^ liWesteirliemd. ®iefe alten SBejci^nungcn

beg bem Stäufling algbalb nac^ Doüjogenem SCaufact üon bem taufenben Pfarrer

aufgefegten 2Kü^d)eng ober übergebreiteten Jg)embeg(5;u^eg) finb jmar oud) in Jpoffen

n,ne anbermärtg in ^eutfcbtanb ct)ne3weifel üblid) gcwefen, aber, ba fid) biefelben

nidjt einmal in ben Xaufvitualen ber t)ef|ifd}en £ird)enorbnungen finben, frülj^eitig
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untergegangen, njäf)rcnb [ie, in anbere ^irt^enorbnungcn aufgenommen, fid) ba,

tt)o bicfelben gelten, im allgemeinen ®ebtau(^e fet)r longe, unb jum 2;()eil big

auf ben I)eutigen Slog, erhalten {)aben. * Ueblid^er mag bie SBefter^auBc gewefen

fein, ba bie alte 2)Jainjer Slgenbe nur öon einer fcld)£n (cappa) njei^; inbe§

ivaren in .l^cffen unb finb no(^ bie weisen, im borigen ^ai^^junbert anwerft

toftbar geftiäten „^auftüi^er" , mit welchen bie £inber nac^ ber Saufe bebedt

ju werben ^jflegen, unb bie eben ni(^t§ anbereS finb, al§ 2ßt[terl;emben , allgc«

mein üblic^.

5lu^erbem mu§ jeboi^ 2Beft erlaube in abergläubifc^em ©^ra(^igebrou(^

als it)entif(^ mit ©lücESljaube gegolten ^abcn. 5tl§ 33eleg für bie gerocitöt

beö 16. 3ai^^u"^ß^'t§ niöi^e bie l)ter{)er gehörige ©teile l)ier toerjeic^net uierben.

3m 3ot)r 1579 fa§ in a)(ünben ein Slaubmörber im ®efängni§, 9lmbrofiu§

güUer, ein ©(fimiebegefelle, rucldjer mit feinem 93Jeifter, ben er i^unj nannte,

in .Reffen eine 9?ei^e gräutid)er 2;t)aten Berübt ^atte. Unter anberm befonnte er:

biefer fein ä)Jeifter ^unj l)abe bei Sceufiri^en in Reffen einer grau „ba§ Jpcvj ab-

geftD(^eu" , barauf „bie fräumen bffgefd)nitten, tonb et)ne meftcrfiauben üon jr

genommen"
,

hierbei au(^ ju feinem ©efellen 5{mbrofiu§ gefagt, „ba§ er barüber

brei 3i)ieffen njolte galten laffcn, al§bann woüe er fie jum f^ielen gebrauchen".

"ivett, in ber 9Ieben§art tcett machen, ausgleichen, vergelten, fe^r übli(i^.

3m g-ulbaifc^en f))ricl)t man weich machen, ttjeldje ^orm ri(J)tiger ift (m^b. weltec)

als weit, eine unorganif(^e 2lb|ectiübilbung auS bem ©ubftantibum SSette.

"Wette fem,, bebeutet eigentlich ^fanb, Unter^jfanb (got§. vadi), unb
in biefcm ©innc rcirb eS in einer 9?ebenSart »entjenbet, tt5elii)e trol nod^ je^t

toolföüblic^ ift, njenigftenS im Stnfange biefeS 3«ic^u"fe£'ftS fe^r ^äufig geprt
njurbe: „i(^ wiü eS §ur SBette fetjcu", für: i^ ti'iU barauf toetten.

^vetterliietiisell , launig, miSmuttgj „er guclt, n)ie eine wettere

Iüenfcl)e 5la^". Qtllgemein üblic^.

We"We fem., am ofterften in ber ßom^ofition Schneewetoey Windwewe,
jufammengeive^cter .!g)aufe ©(^nee. 9tieberl)effen, ^i^^S^^^ain, ou(^ in Dber^effen

nid)t ungcbrciudjlid).

®aS SBorl ift ein SSeif^siel für ben Sßec^fet ber ©Giranten unter fic^; baS

0ot§. väian jeigt fic^ fd)on a^b. neben wäjan au(^ alS wahan, unb ^ier tritt nun

oud) w neben j unb h auf. 2lu|erbem tann man etwa mit in Slnf^lag bringen,

ba^ väian Der Ü^ebujJlication jugeijörte: väian, väivo.

ffibbeln, wiwweln, iwie baS gemein^oc^beutfc^e wimmeln, \)on ber

SBewegung salrei(i)er tleiner Siliere, namentlich ber Ääfer unb fonftiger 3nfe!ten,

unD ber Türmer gebraucfjt. 9tm üblic^ften ift eS in 33erbinbung mit kribbeln

:

es krkoweü und wiwwelt üon 3Sürmern (ü)caben). ©. kribbeln unb krimmein.

SSgl. ©6mibt SBoftertt). 3b. ©. 331.

IVibel msc, Äofer. ^aS 2Bort ift je^t au^er ben ßomjjofitionen

P/erdsw«6e^ (gewo^nlii^ . entfteUt in Pferdszwibbel) , 2)iiftfofer, unb Kornwibet,

Icj^warjer 5lornu>urm, tt>eM)e jeboc^ meineS 2ßi^enS nur in Dber^effen toorfommen

(ßftor t. afiedjtSvjel. 1,576 [% 1407]j, nid)t me^r üblid). (g^ebem fcf)eint Wibel

jeboc^ auc^ ^ier, wie anbermärtS, gebräudjlic^ gewefcn ju fein; ®. 5ßtgrinu8

braud)t taS SBort oft, fel)r ^aufig 5. 33. in feinem Vexamen 1582, unb jwor

ftetS für aJJiftfäfcr.

ivielisen, gef^r. idcksen, «Schlage geben, befonberS ^linbern gegenüber

gebräuc^li^. Wickse, ©cf)lage.

29*
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anfmchsen, aufwicksen, 1) )3u^en
,

fdjmüdfen, t)e[oubcr§ lepcjiö ge«

6räu(^It(^ : sich aufwichsen.

2) aufti[d)en. •
©c&mibt SBefierw. 3b. ©. 328.

Geivicilt neutr., bic ältere, ou(^ in .!pe[[en öBIit^ geirefene, ttjetliücife

(am Ä'uüUj nod) immer Ü61t(f;e g-orm be§ neueren 2Borte§' ® emei^, ^ir[(^?

gewci^.- ©0 Icmmt eS j. 23. üor fcei ^laat ®ilf)au[en Grammatica. grauf»

fürt 1597. 8.

©. 64: §tc^ ^ett it^ je|t in meiner gii^t

@Iet(^ einem .!pirfd) ein [tarii gewicht,

SQcit madjt wolt id)8 in betn |)cr^ [toffn.

©. 83: (ju Actaeoa) ®ii ^aft ein ^irf(^fo))[f tonb ®en)i(^t,

25nb gan^ nidjt ein 3)tenf(^Iitf) ge[i(^t.

S)er um biefelBe 3«it lebcnbe Pfarrer .^ir^icig in a}iid;elbac^ 6ei SOZarBurg

latinifierte [einen 9?amen in Cervicornus.

©rfimeller 4, 19, njeldier mit 9ie(^t bie SBörter ©enjei^ unb ®e»üi(^t

auf veihan, wigaa, fam)3fen, 5urüdfü()rt.

IRTiclltel msc. unb neutr.
,

gen)6()nlic^ Wichtelmännchen , an6) Derberßt

Wispelmännchen genannt (Wichielfrau, Wichtelleule), ßlben, 33erg5 unb .IpauS«

fctolbe. SSg(. ©rimm beutfc^e SW^t^oIogie (2) ©. 409. 428, unb über bie

burd) ganj .!pe[jen verbreiteten ©agen toon ben 2Bi(^teImännd)en : Öi)nfer S)eutf(^e

©ogcn unb ©itten in I)effifc^en @auen 1854. ©. 42-56. Sine anbete 33es

nennung biefer m^t^ifd)cn' 2Be[en ift in Jpeffen nid)t üt)li(^, vgl. jeboc^ Elbe unb

Heinzelmännchen; na(^ ©rimm 3)(t)t^. ©. 409 an ber ®temel: gute Jpolben.

3m übertragenen ©inne nennt mon aud) ein tleine§, unruhig uml)et«

Iaufenbe§ £inb "Wichfeimännchen, Wispelmännchen, Wispelfrauchen; be§gteic^en

ift Wichtelmännchen ober lieber Wispelmännchen (oud) Heinzelmännchen, wo biefc

^eseidinung überl)au^t übüi^ ift) bie 23enenr.ung be§ £inberf))ie(jeug§, tüeldjeg

au§ einem ©tüd ^oßunbermarf mit eingelegtem breittö^jfigem Stogel be[te[)t.

SDrt§namen , tvelc^e mit Wichtel jufommengefc^t finb
,

gibt e§ in <|>effen

biete; fo gibt e§ met)rere 2Bid;t elfteine (bei 9io§bod) 2t. SBi^cntjaufen , bei

©üp unb fonft), SBic^tet^äufer (5. 58. jnjei #ti^^)en om Söoltenberg, jtoifdjen

2Barjenbad) unb Jternbad), am 6()riftenberg bei 'Srnft§ou[en), SSi^teltöi^er,

SSic^teltammern, fogar eine 2Bid)teIfir(^e.

IVifle, Widde fem., ju einem ©trang gcbre^ete ©erte (2Burjelfd)o|,

nid)t Ieid)t Saumjvveig) bon 23ud)en, .ipainbuc^en, .Ipaftln, Sßeiben, mit itjcldiet

ateifigtüetlen , ©etreibegarben u. bgt. jufammengebunben njerben. 9lu<^ nennt

man vuol bie jum ©arbenbinben .gebraudjten ©tro^feile SBibben, bod^ [agt mon
bann meift ©trol)Vüibben; biefer ©ebrau(^ finbet \\6) jeboi^ nur in D'iieber«

l)effen, ba in Obert)effcn ba8 ©trot)feit ßenfel t)ei^t.

§tlte§ unb öberatt gebräud)tid)e8 SBort, aud; im Iieffifdjen ©iatect genau

Bon w'ilu (2Bitt unb Wed gef))rod;en) unb wide (obertjcf). weide) salix, unters

f(^ieben. 2Bie man gemetnt)0(^beutf)^ ba§ Sßort fc^reibt unb fpri(^t: SBiebe,

Wide, wirb e§ bei un§ nirgcnbS unb niemal§ gef^rod)en,

ll^ide fem., au(^ wid, unb in 9Heber^effen wed gef^)rod)en, ift baS alte

wilu, §015, je^t nur no(^ in einigen ßompofitionen übrig:

Lancicit, bie .!pinterbeid)fel ; in ganj Jpcffen fo genannt.

Pßugtcit, ber ^^flugbaum, fonft ©renbel genannt, in ben ffibtl(^[ten

S)orfern Don SDbcr[;fflen.
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Sßeber ba§ eine no(^ baS anbete biefcr 2Bötter barf, tro| bem ba^ beibe

511 ivemininen geworben finb, mit a^t). wid, mt)b. wide, fascia, §u[ammenge[teUt

ober fogar barauf jurücfgeführt iuerben; of)neI)in fomt einmal in ®rimmg'5ffiei§;

tümern 3, 667 (ouS Stroftfcerg in Dberbaiern) daz langwitt toor. SBenn
©djmellet 4, 32 geltenb mact)t, gegen witu ^ofj fpret^e ba§ ®enu§ unb bic

ältere ©(^reibung mit d, [0 ift bagegen ber Umftanb entfdjeibenb , ba^ vcebcr

lancwit nod) pflugwit 23änber, Stränge, vincula, fonbcrn efcen 23änme finb.

®er ®ialect in Reffen fd;eibet aui^ wid, wed fe^r fceftimt Vion widde, vinculum,

fascia.

Wittag (Wid-tag), ^oljtag, b. ^. 2öoc[)entflg, an hjeli^em au8 bem 2BaIbe

(ber gemeinen SD^ar!) ^ol^ §u ^olen etlonbt war. ^m .^anauifdjen. ^op^
^anbb. 2, 230. SSarfc^einli^ gehört f)ier^er au(^ bie anfdjcinenbe Soutologie:

Wiedholz (?Witholz?) ^ein kurhube sai geben des jares IX fuder wiel-

liolzes" ©(^Iüc()terner SBeigtum au§ ber 2. ßälfte beS 15. 3ar^. in ber ^du
fc^rift f. ijeff. ®ef(^. u. ^anbeSfunbe 4, 285.^

Widemarkey .g^oljmarf; 9?e(^t, bie .Ipoljmarf ju 6cnn|en, ©ottfrieb @raf
toon 3'f3f"f)<^i" ^i"b feine ©emalin SDiat^ilbe toerfpredien 1300 cm ©onnabenb
Dor Öuofimobogeniti, ba^ ben an bo§ Softer §aina abgetretenen (Eolonen ©ibobo

iinb .^einrid) äßetter ju SBambai^ in ben SÖälbern Öangenborf unb 2ßerf)erberg

quoddam jus quod Widemarke vulgariter muncupatur, juxta consueludinem debilam

et consueiam für aüe ^^iten bleiben, foüe. 63 fann bie^ ni(^t§ anbereS, al§

SefjDljignngggeredjtigfeit, §oIjre4)t, in ber ^laxt bebeuten, an fi(^ aber mu^ ber

9lu§bruä bie SOtar! felbft beäeid)net f)ahm. — (Sben bal)in gel)ört aud) ber

Familienname ^ibemarfer (SBibemartter) , wetcljcr ben 3:^eilnel)mer an ber

Sibemarf, ben .^oljmorfer, ober aüä) ben Staffelet über bie ^oljmarf,. ben .ipotjs

forfter bejeic^net.

wider, ?prä^of. mit 3(ccufatiö unb ®otiti, in ben meiften fallen ge

fcröut^lid), wo man im @emein^oc^beutf(^en an, gu, fagt.

1) fi(^ wiber einen ©egenftanb flogen, wiber einen ©egenfianb fto^en;

„fto^ nic^t btber ben 3:ifd)" ; „fto^ fci(^ nid)t wiber bie ©de".

2) etwa§ wiber bie SBanb, lürauer u. .bgt. ftellen; ^ier^er get)5rt ber

©(^warjenbörner ©(^wanf : e§ foU berjenige 25ürger 23urgemei[tcr in (Sd)Warjen=

Born werben, weldjcr bei bem ©intritt in ba§ Dktgjimmer ben beften 9?eim matJ^t;

einem berfelben wirb oon bem ©tabt^oetcn ber geiftreic^e Dteim eingeprägt: „i(^

:^ei^e §an§ ^ilbebranb unb ftett ben ©tedel (©tod) wiber bie SSanb", aber

aud) biefen ^eim ju behalten, ift er unoermogenb; er tritt ein unb fogt: „3<^

]§eipe Jg>an§ ^ilbebranb, unb fteU ben ©tedel wiber bic 3Jhir".

Wtit bem ®atiü wirb wiber in bemfelben ©inne conftruiert, wenn e§

in SScrbinbung mit ftel)en gefegt wirb: „ber iRec^en fte()t wiber ber §ede"j

„i^ ftunb i)axt wiber ber 2Banb".

3) etwa§ wiber jemanben fagen, eben fo üblid; wie „ttor jemanben

ctwa§ fagen", wäl)renb bie 2Serwenbung be§ ju in ber SSerbinbung mit „fagen"

gänjli(^ unübli(^ ift. ©(^melier 4, 33 üerjei(^net biefen, "in älterer 3^'^ ^^''

gemein üblii^en ©))rod)gebrau(^ al§ in ^raufen (nidjt in bem ü£)rigen S3aiern)

bor^anben. ©d)mibt äßefterw. 3b. ®. 328.

4) etwas wiber jemanben laufen (je^t: toon jemanben foufcn) finbet

fu^ in ben älteften ^effif^en Urfunben, biS jur mtk be§ 14. ^arljunbertS,

äu^crft ^öufig: mit ber jweiten ^älfte be§ 14. 3arr)unbett§ tritt um an bie

©teile be§ „wiber". „einn acker den wir wider die svviber kaufleii vnd da^

land daj wir widder Johanneu w^ypadea kouften"
;

„ein land vH dem Stedeberge,
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das wir. tcidder Flecken kauften", Urfunbe be§ 51nfcrea§ 2Se^eI m SSetter Dom
3fl(;r 1350 (SopiaI6u(^ be§ mofterg Salbetn).

verividern, älterer, in ben ßriminalacten be§ 16. unb be§ ange^enben
17. 3"i^r)U"^c^^§ öfter ou§ bem 3}cunbe bes 33olfe8 toortommenber 2lu§bru(f:

burd) aSerge^iingen (Strafe toer|if)ulben : „tt)a§ fie (er) bexiüibbert, ba§ gönne
er j^r (}i)n\), onb ferner n^i" 1596.

IWiflericIl m«c., auc^ wbl Weiderich gcfpro(^cn, ein in ben ©arten
imb §in unb irieber auf ben Steuern (gemeines unb läfttgeg Unfraut: polygonum
persicaria. Slttfäc^fifd) uueod (Hei. 77, 24), Unfrout. Sßg(. iceiden; bort) wirb
bcr 9?ame ber ^pfianäe a{§ toon bet 2Ief)nlirt)feit ifjrcr SSlätter mit benen ber
SBeibe I)ergenommen loerftanben.

IViflerscIieit neutr., in ber 06crgraff(^aft ^anau bie SBe5eid)nung

beg SSorberbalfeng am $ftuge, be§ ©egenftürfeS be§ 9?eifc^eit8 (ülcibfc^eitg)
f.

b.

3n bem 2Öiberfrt)eit fcefinbet fid) ein ^od;, in tt)elsf)e§ ein Diiegel (©d)öUcr f. b.)

)3afft, unb üermittelg biefc§ ©^öUerg n)irb bie Vorrichtung §ur Stnbringung ber

g?fhigbeic^fcl (fetter f. b.), bag ©ejog, an ba3 ^ZBiberf^eit Befeftigt.

l)¥ieseilkrätzer msc, im gulbaifd)en ber Sf^ame bei SSadjtelfönigg;

fonft au(^ bei un§ SBiefenfc^norc^er , 2ßiefenfd)narre genannt.

Ulrike, Wicke msc. unb fem. 1) jufanimeugelegte leinene j^^ben,

6^ar^tebüfd)el, bie man in SBunben legt. 2lügemein üblid).

2) 5)o(^t (o£)b. wicco, cicindela); bie^ nur im ioeftUc^en Jpeffen, ioo^renb

im öftlic^en .Jpeffen nur Dächt gebräud)lid) ift.

©(Rottet .§au6lf^r. ©. 1443 f|at „Sßieff. fo man in bie njunben

fteHet, terunda" unb „Stfe m. floccus". ©c^mibt SBefterm. 3b. ©. 325 ^at

beibe 33et)eutungen unter einer gorm, raie au(^ bei un§ übüc^, unb al§ Femininum,
n)el.(^eg tüol aui^ in .Igeffen öberiviegen fotl, namentüi^ in bem ©inne »on 2)o(^it.

©c^meüer 4, 21.

ivicken« 1) einen ©egenftanb raf(^ unb fräftig ^in unb I)er5te^en;

g. ©. einen $fa^l U)t(!en, um tt)n log ju m.ac^en unb aug bem SBoben ju

jielycn ; — auf ber borberen 9tl)ön , im .Ipaungrunb.

2) §aubern — eine Sebeutung, tt)e(d)e möglicher Sßeife aug ber eben

angegebenen 39fbeutung ent>t)i(felt iworben ift; — nur in ben nieberbcutfdien

33ejtrfcn üorfommenb, unb jwar im 3lbfterben begriffen, aber no(^ immer ge;

bräud}lid), inbeg ^jflegt biefeg 2Bort üor- ben „@ebilbeten" , ben „®ro^en" (bem

5)5farrer) auf bag ©orflfci(ti(^fte »ermieben, jcf eigeng oert)e()lt ju werben. ®q^
cd el)ebem in weitem Umfange in .ipeffen gebräud)lic^ gewefen fein mu^, beweift

bag ^m fotgenbe 2ßort.

Wickeler msc, 3^^^^'^^^» SBarfager. „Wucher Baiaam dan M'as eyn

Ariolus, dat dudet, eyn icickeler'-'- , 2Big. ©crftenber ger bei Schmincke
Monim. hass. 1, 282. Sind) biefeg Sßort vegetiert in ben nieberbeutfd)en (jumat

ben weftfätif(^en) 23ejirfen nod) im (Se^eimen.

verivilllbelil, vereitelt werten, fic^ jerfi^Iagen, ^aungrunb.

®ag 2Sort fommt in ber .^au^tfad)e mit bem 3ägcrau§brud w imb ein

(womit baS ^lug^tnanberfc^lagen ber 3tmeifen^aufen , wel(^eg ber ^irfi^ ju tl)un

pflegt, be^eidmct wirb), weldieg 5lDetung 4, 1551 ^at, iiberein.

Vt^intcn msc. wirb in ben nifberbeutfd)cn S3e§irfen Reffen (2ßefer unb

©iemclbejirf) nur für .§ül;nert)aug
,

^ütjnerftiege, gebraucht, l)at ouc^ nid)t bie

23r. 2B33. 5, 259 tocrjeiclinete, wol richtigere/ ^orm Wim, fonbcrn nur Wimen,
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itne btefelBe awiS) M 2So^ erfd)eint. CDie „©ebilbetcn" jener SBcjirfe machen

nii^t feiten an§ Hünerwimen: .^ü^nerbäumen. ©übUct) toon £a]|el x\t baS

2Bort gänjUc^ unüerftänbUc^ , in Gaffel afcer fett e§ im toorigen 3ai^f)W'^^ei'"t noi^

im @ebrau(f)e gewefen [ein.

^Villflel msc, ervutn parviflorum, ein löftigeS Unfraut im ©ctreibe, [o

genannt, \mi e3 [id) an beu ©tengeln emponuinbet unb bie .Ipalme unauftoälicf)

jufammen §u uncfeln pflegt. 3nbe§ wirb nid)t [etten aud) bie Slderiwinbe (con-

volvulus arvensis) 3Binbel genannt unb [ßgar mit jener ^j^anje ryerwed;felt,

\va§ namentUd) in Dber^efj'en ber gaü ift.

IlTilldsclieifle fem., meift im ^tural ge6rau(^t, Windscheiden,

ft^male Ureter, tveldje an ber ®ief)elf)3i^e ber (gtro^bädjer ber SSauer^äufer an'

gebracht ujerben, über ber @iebel[pi^e, bie [ie um 1—2 %ü^ überragen, \u%

freujen, unb in bte[en it)ren f)erDorragenben ßnbcn bie ©eftalt »on ^ferbe!ü)3fen

trogen, ^n 9iieberl)e[]en finbet fi(^ biefe SSerjierung. — benn bafür gilt bicje

ßinric^^tung nunmel)r jiemlic^ aÜgemein — nur nod) [e{)r einjeln, je^t faft nur

no(^ au altern Käufern, unb »üirb SBember, SBimber genannt; in Dber^effen

ti^o ber 9?anie iS>iub[d)eibe eigen§ ju ,!pau[e ift, ift fie nod) siemlid) ^äuftg.

„j cidjenftangen ju iüinbtf (Reiben" SSetterer ^^otftregifter t)on 1560. „ti geringe

eid)enftangen ju uunbtf Reiben" Sbbf. 1560. 1569. „ein etilen ^elftem jur

iuinbfi^eb" ßbbf. 1572.
'

„j eidjen reibcl jue' iyinbtfd)eibeu" ßbbf. 1574.

G§ retdjt btefe ©ittc no(^ in ba§ Jpeibentum jurücf, unb ift in ganj S'itebcr;

beutfd)lanb no^ je|t verbreitet, finbet fid^ aber aud) in ©übbeutfi^tanb:

©(^melier 4, 110, I)ier unter bem Scamen SßinbVü'er, ou(^ finb bafelbft bie

^^ferbetöpfe ^u ©d)langen!övfen geworben, wie man t>ei un§ je^t l)in unb wiebet

bie ^ferbefo^fe bei 9?eubauten in Sterne u. bgl. umgewonbelt fie^t. ©et

^cffif^e 9iame Sßinbf^eibe wie ber baieri[(^e 9?ame Söinbnjer be§eid)net

beutiic^ ben llrfj^rung biefer ©Ute: bie ßo^jfe ber geopferten ^eiligen 2;{)iere, ber

^^fcrbe, fodien 2öinb unb 23etter Don bem .§ou[e [(Reiben, abwehren. ©. ©rimm
b. 3}?^t^ol. (2) ©. 626. -600. — Dft ^ort man ba§ äßort Windschewe ou§=

f^5red)en, fo ba^ man tierfud)t wirb, an Windsrheue, — scheuche ju benfen.

2)ic mt;tl)ologif(^e ^ebeutung ber 2Binbf(^eiben wirb nit^t me^r »erftanben; «8

fotl biefe SSorridjtung Dielmef)r baju bienen, ben ©türm ju »erljinbern , unter

ben ©lebel be§ ©trDl)bad)§ ju fa^en, unb bie ©c^aube ouScinanber ju werfen,

Viaß fid) au(^ red)t gut tjören lä^t.

9igt. Wember.

^eiYiiiiien, auf SToglo^n netjmen, aI3 SCaglö^ner mieten; „ic^ i)ah^

mir einen ^olj^auer gewonnen", „iä) bai^te ben '^. jum 30?äber (§eumäl}er)

ju gewinnen", ^m in ber Dbergraffi^aft Jpanau gebräuchlich.

^Vllize, Winze fem. (aud) Winz, Winz), Jta^e, al§ Sodruf unb

©d)meid)elWDrt in ganäSilt^effcn gebräuchlich; suweilen, namcntlid) an ber ©ieniel,

wo ouc^ Pusse borfommt, in Minz, Minz üeränbert. ©el)r oft bemmutib:

2Bin§d)en, unb in abunbanter 6om))ofition Winzekalze, gleid; bem nieberbeutfci)en

Spufetaöe.

Wlpstert msc, SSai^ftelje. 3n ben nieberDeutfd}en SScjirfen §effen§

ber auSfdjiic^tic^e gcbräud)lid)e 9Jame biefe§ ggogelS (im übrigen 9Jieberl)cfjen

Slderm an neigen
f.

b.); in uneigentlidjer ^ßejie^ung ^^egt ba§ äßort nid)t ücr=

wenbet ju werben. 33rem. 2023. 5, 269-270.

tcisellose

ivisellQS, gewo^nlic^ ectse/os gefvro(^en, i^atcrlo§, üatcr; unb mutterlo§;

lose kinder, Satfen. ©iefer alte-, el)ebcm fel)r gcbröucl;lic^e, in ber ®d;rift'
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f^rad^e aUx tSngft tefeitigle, toie^uot tidjtige 5lu§bru(f, au8 welchem ba§ SBort
SBaife erft burjl Stblürjung unb SScrberbniS ent|tanDen ift, finbet fic^ im innern

Reffen, nomentU^ aljer in ber ®raffrf)aft 3iegen^ain, unb »ot allem im ©ebtrggs
%ir berfelben (Ä'nüU) in ücüefter Ucbung. grifd) 2, 417—418. ©cfcmeller
4, 178. 93gl. 3eit[c^ri[t

f. ^eff. ®e[c^. u. S<^. 4, 102.

l^i^ifieln, fi(^ eilig t)in unb ^er bfwegen, tt)ie ffeine ^inber t()un.

©(^mibt weftertt). 3b. ©. 330. 2Sg(. wuspeln.

Wispelmännchen
f. Wichtel.

"Wiss msc, in SDberf)efjen au^ Tfisc-Ä qef^roc^en, urina. SSorjug§n)ei[e

in Scjie^ung auf Äinber ge6räud)Ii(^ ; qu(^ üerbolppelt : Wiss Wiss. Wiss machen,
urinare. a}iitunter mi^ Wis gef^roctien.

wissen, wisen, urinare. ßftor ©. 1422. ©c^meller 4, 188.

ivisse adv. ®iefe8 gemeinniebetbeutfdie SBort, fein anbere§ al§ baS
^0(£)beutfc§e getoi?, toelc^eS ni(f)t öon „nji^en" a^äuleiten ift, ja mit bemfelben
ni(i)t bie minbefte ©emeinfc^oft ^at, finbet fi(^ in ten nieberbeutf(^en ©ejirfen

^effen§ in ber Sebeutung f eft, befcnberS vcenn von bem j^eftfjalten einer ©ai^e,
in füt)3erarf)er tt.ne in geiftiger Se^ieljung bie 9Jebe ift: „^alt njiffe!" Sßeniger

ge6räud)Ii(^ ift wisse für certe, inbem man bafür oud) in jenen ©egenben
oft gett)i§ Ijött, fott)oI für certe im eigentU(^en ©inne, ot§ für quod pro cerlo

habeo: „er foH genjiS unHug geworben fein". SDJit jener Sebeutüng: feft, XK>Qld)t

bem ßtt)mon (üon einem SSerbum viilian, binben, wie un§ bie gott)ifd;en Derivata
fcelef)ren) ot)nei)in am näe^ften liegt, ift bann na^e i)erbunben bie S3ebeutung
ßirenue: „wiffe arbeiten" anljoltenb orbeiten, toelcl)e jiemlii^ überall im lad)*

[if(^en unb U3eftfälif(^en Reffen gef)ört wirb.

3m übrigen Reffen unbefannt, wo nur gewi§ für cerle unb quod pro
certo habeo gilt.

Sorem. 2033. 5, 274—275.

liWisiseilSCliaft fem. ij^ in ganj Reffen noc^ in ber urf))rüngli(^en

33ebeutung be§ SBorteS: Kenntnis, unb jwar vor5ug§weife £enntni§ au§ eigener

ßrforung, im tiotleften @ebrau(i)e. „'^6) tab baoon feine 2Bi|enf(^aft"
;

„wer
SÖi^cnfc^aft batoon (einem vermuteten Sßerbrecl)en u. bgl.) ^at, foU Slnjeige motten"
oft gel)örte 23efantmac^ung ber ©reben, ©djuljen (je^t: Söürgcrmeifter) unter ber

ßinbe. „(Sr i)ab feine ^i^enf(^aft gefagt", in ben oltern ^rotofollen be§ 16.

17. 18. 3otl;unbert§ oft borfommenbe gormel ber 3^"9<^" ^^^ ^^^ 2tbf(^lupe

be§ S3cr^5r8.

2Bel(^e 0uft trennt ben mobernen, obftracten ©ebrau(^ biefc§ 3Borte§,

bur(^ welchen boffelbe ju einem j5*^ii(^w>orte für olleg warl)afte Öeben geworben

ift, öon biefem urf^jrünglic^en , einfacl)en, concreten ©ebraudje beffelbenl

ivitischetil, \id), jumal beim ©ü^en unb ©te^en, unruhig ^m unb ^et

bewegen, wie befonber§ ßinber tf)un.

ioitschelig, unruhig. Dber^effen unb weiter fübli(^; aber au(^ fonft in

.Jpeffen riid}t unbefannt; oft wuischeln gefproi^en.

'W¥iitfot msc, äBei^fu^, ^ei^t im weftfälif(^en .Reffen berjenige,- weither

bei j^cftcn — .!g)o(f)5eiten, ßinbtoufen — ba§ ®efd)oft ^ot, bie ©läfer ju füllen.

ff^iivivelblau (wlwwelblö), ganj blou, vorjüglii^ »om livor gc^

bräu(f)lic^: „einen wiwwelblo fc^lagcn". 3" S^"ä •'pcffen iiblit^. Sieben

wiwweiblö fommt awd) wimmelblo vor.

IVÖflcll msc, in Dberl)effen ber gröbfte 2;l)eil be§ %Uid)US, welcher,

jum ©Rinnen untauglich, beim ©i^wingeri obfäKt. ®er etwo§ feinere 2§eil beS
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g(a(|fe§, itjcldjer Beim ©t^wingen abfällt, ^ei^t asuinga (gefpro(^en ös^vick), ber

bei bem ^ec^eln [ic^ bilbenbe Stbfgfl be§ glac^feg i[t SSerg. 3n D^ieber^tffen

\\t wodch fo^uol n)ie äsuinga unbefonnt, itnb man fcejeti^net wodch iinb äsuioga

5ufammen bur^ Rotten, ©4wing[)otten (f. b.). Unfet SBort frf)Iie^t \xd) bas

gegen jicmlid) nat)e on ba§ 9'Ja|aiü[d)e Hödch an, ©c^mibt njefter«). 3^iot.

@. 73, nur ba| ber no^auif(^e Hödch bo(^ gefponnen unb ju ^olc^=£uc^ öer=

Vüebt n^erben faiin. (3rtig l)at Jte^tein SSolf§[^)r. in 9^a^au ©. 19 ben ^6b(^

oI8 Beim .§ed)eln aBfailenb Bejeidinet).

^IWocke msc, Wochen, ©^jinnrorfen, bie fafl ou§f(^Iie§U(^ geltenbc

93ejet(^nung, |o bo^ ÖJoden faum öortommt. wocke, colus 3)ione SZlueüen unb

gorfc^ungen 1, 209. ©d^ottel ^auBtfpr. ©. 1445.

Wockenband, BreiteS, meift fe^r BunteS 93anb au§ SBoüe ober ©eibe,

mit tt3el(i)em ber glac^S am SSoden, §umat im öfttii^en Reffen, umnjunben ju

werben ))jlegt. 9}ät biefem SöotfenBanb mai^en bie ©^sinnerinnen großen „©taat"

unb [ui^eu [tc^ bur(^ gtcinjenbe SBoifenBänber gegenfeitig ju überBieten. WiU
unter werben benfelBen no(^ Befonbere 3^crraten 5. 33. giguren au§ 2)?ej[ing,

on iueldien @(o§perIen, ©(^eüc^en u. bgl. I)era&{)ängen , Beigegeben.

den Wocken stehlen, ©d)erj ber jungen ä)Jonn8pt;r[onen gegen bie ©:|3in«

nerinnen ; rei§t benfelBen ber gaben, fo gilt e§, augenBlidlii^ unb e^e ber gaben

Vüieber angef^jonnen ttjirb, ben 2Bo(!en au§ bem ©algen ^erauSjune^men. ^\t

biep gelungen, [0 mu^ berfetBe »on ber ©^innetin auögelöft werben.

irol lind ifelie, alte Stiliteration, jwar nod) je^t jiemlii^ allgemein

üWkS), bo(^ nic^t ganj me^r in bem ehemaligen Umfange, in ber 9teben§art:

„e§ foll mit ba§ wol unb tt)e{)e t^un", b. i). e8 foH mir gteii^oiel fein,

wie eig au§yäUt, gut ober fc^timm; ic^ wiU mir ben SSortcU wie ben "iJladjkxi

gefallen la^en. 3" ci^^n^ 2:rei§Bac^er Untcrfüd)ung§))rotobtt toon 1609 fommt

biefe gormel wieberl)oIt toor: „fie woltert ben iBrieff 0. gn. %. tnb §rn »or«

tragen laffen, wa§ bann % g, ®n. baruBer würben ertennen, baffelB folt i^nen

woll ünb we^e t^un"; baneBen fte^t bie S(u§fage eine§ SSierten, pnften:
„wären fie ju etwa§ Bere^tigt, fo wäre e§ gut, wo nic^t, fo müften fie an^
jsleiBen laffen".

%Voelbrake msc, ein wüfter, unorbenttic^er 33?enf(^. 3"^ weft^

fälifc^en .!g>effen eine üBüd^e tabetnbe SBejeicbnung ; anberwärtS gänstid) unBefannt

(angeBlic^ felBft an ber Sßefer ni(^t Betannt). ®a§ 23rem. 2S23. ^at 0, 284

ba§ SSerbum tcoolbraken, faure ganbarbeit t§un, [ic^ mit .ftätiger Strbeit abquälen.

IkVolf. Sigentümli(^e, auf ben 9Boif bejügUc^e JKebeweifen, wetcl)e anber=

wärt§ nict)t gleicf)fäa§ toorfämen, finben fic^ jur 3eit in Reffen nic§t met)r, wte=

wol ber 9BoIf ef)ebem in -Reffen ni(^t minber tjäufig war, al§ in anbern ©egenben.

S^iur baS üerbient angemerf't ju werben, ba^ bie ©c^äfer, weli^e ben äßolf Bier

fo wenig wie anderwärts mit feinem eigentlichen 9?amen §u nennen ^fUgtcn, i^n

im innern Jpeffen Wül (f. b., 2la?); im weftfälifc^en Reffen ^ennite nannten

f. ßirc^r)of SBenbunmut 1602 ©. 375. ®er le^te 2ßoIf in 2tltt)cffen ift im

SaBt 1805 in ber 9tä^e toon SßolferSBaufen bon einem 2BoIf (y. ©ubenberg),

ber le^te im je|igen ^ur[)effen am ©tallberge bei Öeibolj toon bem görfter 8amm
im ^ai)X 1812 erlegt worben. DrtSBeseitäjnungen , weldie t*on bem 2Bolfe ent^

le^nt finb, giBt e§ bagegen in Reffen in großer Slnjal, unter i^nen fogar mehrere,

weld)e einfa(^ ber SBoIf ober bie SBötfe f^ci^en. 33emerEen§wert in f))ra(^lid)et

§infid)t ift bie eigentlidje ßom^ofition SBoIf^agen (ber 9?ame biefer ©tabt er«

fc§eint fd)on im 13, Sar^unbert in bicfer gorm), SBoIf^ain unb 2BoIftI)al;
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SBolfgang \wtrb faum in Stnft-^Iag fommen !onnen, ba blefer OrlSname red)t

woi bet betannte 2)?ann§name („i)elb, bem ber 2Bo(f be§ (Siege§ vtorange^t"

©rimm b. 3[)Jt)t^. .(2) @. 1093) [ein fanri, inbe§, ba ber Ort mitten Im

23ulaiiwQlbe liegt, immerhin ain^ ben ©ang nad) bem SBoIfe Bejeii^nen tonnte,

©ancben aber erfdjcint awd) 2Bolf§gang, iinb me{)rere 3}ta(e 2öolf§f)ain.

5)ie uneigcnt(i(^en ßom:t3ofttionen [inb fet)r jalreic^; tt)eil§ iion bem 2Infent[)alt,

tljeilg Don bem %a\\Q2 be§ SöolfeS I)ergenommen. ©o gibt eä eine ganje Slnjat

ijon 3S olfsbcrgen, unb einige SSolf §burgen, 2öolf§anger (einer ber

älteften 9?amen Don Drtfd)aften , . bie im§ au§ |)e[fen iibertiefert finb), 2öolf§;
graben, 3i>olf§t)nu§, 2BoI[§^au[en CDorf), 2BoIt§f)art (ba§ ©orf
3Bol[cvt§ am Stellbergc in ber l)ol)en M)Qn i)k^ 814 Wolfeshart) , äBolt§=
I)ede, 2öott§[)o.lä, SSolfgfaute (öfter), SBoIfSEopf, aßolf§fammer,
2Bolf8tannen u. bgl. me^r; au(^ ein aBoIf§fel)l ijnb ein 5Bolf§fd)li(^

(SßJülf§fd)Icid)) finbet [id). ©en gang be§ SSolfeS bejeic^nen: SSoIfsangel,
aBolfggavten nnb Solfgftall, aßotj§grube, äßolf§baum unb SBolfS*
galgen (Icbenbig gefangene SCBolfe Vi^cgte man befanntti(^ gleich hieben aufju^

Jniiipfen). ©agegen gibt e§ mtl)tere 9?amen üon 2)örfern, rvoldje ben 9?amen Dorn

SBolfe ju tragen fc^einen,. ober nid)t twirfUc^ birect bom Söolfe, toielme^r nur

»on SD^enfc^ennamen , bie Dom SBolfe entlefjnt [inb, erl)o(tcn ^aben. ®at)in ges

I)ören bie Dier einanber [cf)r äi)ntid)en ©orfnamen SSölfterobe (2t. ©ontra,

im 13. 3art)unbert Waldolverode) , 2Bolferobe (3(. 9kufd)enberg
,

gteidjfaßS

Waldolverode), SBoIfterobe (%L Slbterobe, Wolfhartrode 1114)unb SCßelferobe

(21. .ipomberg}, trelc^er Sf^ame war[(^einlt(^ uberl)au^t nid)t I)ter§er, [onbern ju

äBelf (liiierf) get}ört. ©ben [o benig, me. äßölfterobe, SBolferobe, SKelferobe

gcf)ört l)icr{)er enblic^ 2BoI[er§^au[en, iwelc^eS eigentUd) (1123) Wprolfeshusen

^ei^t, unb ber §ulbai[dje Drt ffiolf.

Werwolf, b. i. 3)tannn)olf, eine noc^ immer, in man(^en ©egenben mit

großer 93e()arrlid)feit [e[tgef)altene alt^eibni[(^e SSorftellung. ^m ©d)aumburgi[d)en

l)ei|t übrigens bie[e8 mi)tt)i[c§e aBe[eu Böxenwulw (9Bo([, iuelc^er 33ujen, §ofen

trägt).

\Wolleliat msc, ©d)ma(falbi[d)e SSejeidjnung beS „§cr[(f)efla§"

([. b.), ba§ l)ei|L, be§ am 9ii!olau§abenb f)erumgel)enben 9tifolau§ (£la§),

lueldjer bie Jtinbcr unter gelinben 9'JutcnI)ieben anruft: „\üiüft bu beten",

b. (). ben 5latcd)i§muS auffagen. 9(u§ biefcm ©alje ift ein ))er[ünlid}e§ ©üb«
[tantiüum gebitbet iDorben, Wöllebät, iDc((^e§ übrigcn§ nad;gerabc ou(^ bie aU=

gemeinere ^ebeutung ®c[))enft er()alten t)at.

'Wolleilber^, an[et)nlid)er 33ergttjalb Jn3i[c§en SBetter unb Söar^e^

6a(^, und) jcljtger 2Iugfprad)e. 3" ^^^ i^iitxn ^^\i, lüie namentli(^ in ben

9fentcrcircd)nungen unb gorftregiftcrn Don SSetter au§ ben 3al)ven 1560—1610
ober Ijci^t bcrfelbe regelmäßig Walberg ober Wolberg: „^d) bern^ort .^endet

ju EBarljibad) [ur[ter be§ IffiatbergS Dnb ^aioioalbg" 18. Sffoüember 1566.

©egen 6uibe beg 16. 3ai^^ii»tert3 finbct [id) allmälid) bie gorm Wolnberg, unb

um 1620 ift biefelbe bie ollein l)erfd)enbe. (So Diel ift geiDi§, boß SB olle

(laiia) ba6 6om)5ofitiong\DDrt nidjt ift; Dcrmutlid) ift au[ wal, sirages, juriid-

5ugcl)en, unb ivirb ber Walberg bei SBolburg, weldjer [einen ölten 92ameu

ben)al)Tt ^at, bie ^Qim für bc'n 9^amen bc§ 23crgn)albe3 bei SBetter objugcben

I;aben.

l)¥öllie fem., meift ober ^luralifc^: die Wölpen, bie 2)ciene, »Deiche

burd) .C)crunter§ie^en ber <Stirnt)aut unb ber Stugenbrauen t)erDorgebrad;t ^üirb.
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finftcrer bro^cnber ®eficr)t§au§btu(!; om gett)ö[)nlt($|'teu in ber gortnel: ein paar
Wölpe (Wölpen) machen, finfter, fauer fef)en. ©(^malfalben.

9Sg(. mckel.

ivorre, eine in ber ©raffc^oft ^iegcn^ain unb in D6et^e[fen üSIid)e

grag^jartifel
, für: tft e§ nic^t wa()r? 3m 3icgent)ainifc^en beftcf)t nur ber

Unterfdjieb, bafj man mit worre Seute fragt, bie man mit 'Du, mit wort aber,

mld)e man mit de (f. b. =i ^fjr) anrebtt; in Dbertjcffen, njo de unbefannt

ift, fintet biefe Unterfc^eibung nidit ©tatt.

aBeiganß (@roP). ^eff. g}roü. 23t. 1845. 3?o. 52 ©. 209) erflärt

biefeS worre für einen nieCerlänbifctjen ®inbringling.

ßftort. JKec^tgg. 3, 1422—1423. ©cfimibt SBefterra. 3b. ©. 321,
wo ivarre unb ttjurre aufgefüi}rt finb.

<Sd)6ne oberE)effifd)e SiebeSformel, bereu erfte .!&älfte fd;on Don Sffor
a. a. D. ©. 1423 üerseii^net ift:

eich bü dich herze gille leib,

ei worre du meicb ach?

wann eich deich sehn, do lächerls meicb,

ei worre dich doch ach?

'^06) ^eute ift biefe gormel oHgemein befannt, löorjugSwcije bereu erfte ^älfte,

njel(^e fi(^ au(^ ou^er bei (Sftor no^ me£)rfac^ abgebrudt finbet §. ^. im
Fleiscbträger Römer.

. (Sine beadjtenSmerte SSariante ber legten 3^^^^" ^ft fotgenbe: — dö

lächerst meich (b. l). ha bringft bu mic^ §um ßad^en), j6 worre, eich deich ach?

(b. §. id) bringe bli^ boc^ aui^ jum Saiden).

l^Vort. 3n gri^lar, übrigeng aui^ in anbern ©tobten beS nörbüdjen

.l^effenianbeg , inurben bie SCBortljalter (prolocutores, onberwärtg 9?at§=93terer

u. bgl,
,

je^t 2Iu6fd)u|, au^er^alb ^effen§ „©tabtverorbnete'' , bie SSertreter ber

©tobt bem ©tabtrot gegenüber) obgetürjt bie SBorte, bie gemeinen SBorte
genannt, ©ie iKurben ,;jum Sßort werorbnet" [^attou§ ©p. 2130), Don ber

©emcinbe „an iljr QBort gemä^It" , worauS fid) bie abfürjenbe SSegeii^nung f)ins

teii^enb erflärt. galden^einer ®ef(^id;te i)effifc^er ©täbte unb ©tifter 2,

96-97. 1, 279.

verivorten (sich an jemanden), ftc§ mit 3ema"feen in Unterf)anb(uug

einladen. SDefter in gulbaifd)cn Hrfunben; 5. 23. üerf^rid)t grtebrid» Don ßie§=

berg om .Ipimmelfartgtage 1365 bem ©ec^ant unb ßa^ttel ju gulba „und ensal

mich an sie (bie ©egner. be§ ßopiteI§, ben SIbt unb bie ©einigen) nicht for-

worlen, friden ader sunen". Schannat Hist. Fuld. Cod. prob. ©. 273.

^l'dt neutr., Ä1eibunfl§ftü(fe, ein in Ober^effen, fonft nirgenb§, Dorfoms

menber S(u§brii(J, ba§ alte w'at, fo jeboi^, ba^ ba§ furje a in 6 »enDanbclt ift.

©d;on ßftor t. 9iecbt§g, 3, 1423 ^at biefeg Sßort uebft bem noc^ üblidjen
u

3?cime: mer (nii^t: iner).bält sich en goder wöt,

$0 wess niemes avos mer hol. (ou faft ujie au gef)jro(^en,

toerjet(^net. 9SgI. Wand. e faft \Mk ae).

Wodsaek, ftott Wadsack, <Baä jum SEran^portieren ber £leibung§ftü(fe,

fpSter ^etleifen, bann 9fJeifetaf(^e genannt; je^t au(^ bei bem 2SoIfe au^geftorben,

big etwa 1820 nod) gebrciu(^li(^. „15 fl 6Io§ loam^jad», §an8 SBagcner, »übt

ßloS wampad)§ fne^t Don Jpal^borff, Don be§ iwegen, bat3 fie einen mot^foif,

fo it)neu Dertramct gemefen, nid)t ttjibber geliffert, wie fie benfelbigen empfangen

i;aben". 9iauf(^enberger 23u|rcgiftcr Don 1585.
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nvotem, tDÖterny oBer^e[fifd)er Stu§bru(f für eine heftige, ungeftüme
^Bewegung, in ivelc^er aUs§ burc^einanber ge^t (Sftor ^ot ©. 1423 ba§ SBort
in ben gwei 93ejie^nngen toerseic^nct, in ireli^en e§ uorjugSweife toorfommt:.
„ttjotern, »Denn ba§ fdjneegeftober lüittet. SBenn aüe leute im l)an^ arbeiten".

2öcl nicf)t§ anbereS, al§ eine greqnentatiwform üon njütcn.
urailgcln

, gewonlid) jc^t fc^on brangeln gef^rct^en, mit ^emanben
ringen, aud) blo^ fid) balgen. Sin ber ©iemel nbli(^; grequentatiü toon ringen
(rid;tig: wringen). ®er 9InIout w in ber Sonfonontenüerbtnbunc) wr i[t fafl

nur nod| in biefen beiben Wörtern wringen unb wrangein im n)e[tfali[(^en Reffen
Dor{)anben, unb öergrobert fic^ in wrangein, tt)ie eben gefogt, gegenu'ärtig fc^on

in fel)r merflid)er äöeife; wraso ober ift 5U grafen, wrist §u grtft (f. biefe

SBörter) geworben.

SSgj. 33rem. 2053. 5, 296 wrangen.

Il^lil msc. ift je|t nur nod) in Ober^effen, unb jttjar ttjiberum nur in

ber ßom^jofition Wülwasen, ©(^inbrafen, ©i^inbanger, übli(^, njelc^eS SBcrt

bereits (Sftor toer§ci(^net ^at: 2:. 9{ed)t§gel. 1, §. 1013: „ber [c^inbanger ober

tt)ultt)a[en"; 3, ©.1423: „2Boul)bt5a[e, fc^inbrafen". ßin alter Sßieber*

täufer in ©emünben an ber SBotjra \vk§ 1626, al§ i^m §ugerebet iüurbe, er

möge \i<S) mit ber Jtird)e üer[ö^nen, bamit er ein e!)rlid;e§ a3egräbni§ ertjalte,

biefe 3iiniutinig mit ben SBorten jurüd: „er fei}e ttjol §ufrieben, bo^ er Dff bie

salva revereniia Sßu^Igfaute begraben nserbe". ^m 16. 3ar§unbert aber töor

ba§ 2Bort in ber 23ebeutung peslis, pernicies, Qlaö, in Reffen, namentlich in

Dber^effen, fe^r ühl\6), unb [inbet [id) häufig bei ©eorge iJiigrinu§: SSon
trüber So^on 9^o[en ßfel (v. D. u. % 4. [1570]):

Db man ja fi^on fürt in bie ©c^ul,

©0 lernt boi^ y^'^d)t§ ber faule wul|.
ebbf. 334a: 3ft 5Kom ber SI)5oftoIifc^ ©tut?

S^orauff gefeffen fo manc^ 2BuI,
2)er nid)t iwe^rt ba§ er J0le\\\6) genant.

(Sbbf. 3b: a)?an folt bitti(^ ben groben icul^

SÖBiber fürn in bie ©i^ü^en ©d)nt.

VexameBl582.4.232b. _ _ S3at3fte§ ©tut,

2Be((^er ber Slntic^riftifc^ 2But)[.

ßbbf. (Sb. S3e^ltlid)e§ ©tut§,

©in groffcr S?5u^l bc§ groften 2Bu{)l§.

Sluc^ ttjurbe 2BuI oI§ eine Sttt »on ßu^l}emi§mu8 für SBoIf in Reffen itnb

j^uar in 9^ieberf)effen gebraud)t: ^ird)I)of SBenbunmut 1602. ©. 375. Stüe

biefe ©teüen unb 2Iu§brüde geigen inbe§, bofe man unter Wül \ü^t einen 3"=
[tanb, ni(^t ettt3a§ 5lbftracte§, fonbern etma§ fe^r (Soncrete§, g>erfönli(^e^, ni^t

ein SSerberben, fonbern einen SSerberber, uerftanben i^aU.

68 ift fein S^^cifel, ba| biefeS SBort ein anbereS ni(^t fein fönne, aI8

ba§ a^b. wuol, strages (®raff ©^)rad)fd). 1, 801), altf. wöl Hei. 132, 4, agf.

cd/, ml)b. 1DU0L ©0 fomt ba8 2Bort gerabe bei einem ^effifd^en S)ic^ter

^erbort »on j^ri^Iar, toor: v. 6466—6167:
man saget uns von wule (: phule)

wie mochte groj^er wul wesen?
da enkoude nieman genesen.

3n bemfelben ©inne, strages, erfc^eint wuol aud) in einem (Sebid)te be§ IL^ats
^unbert§, toel(^e§ ©d)melter unter bem SEitcl: Das himelriche in Haupt
Zeiischr. 8, 145 f. ^ot abbruden lapcn, ©. 1*48 v. 109—110:
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in dere wilen umbeverten des liohstnoles

ce sicherlieite hinnen mere des visinllichen wuoles

den der liuvel unter den engilen wilen begie.

5(?id)t ol)ne 2öarfdjein(td)feit i)at oud) §aiipt im @erßotiu§ (Zeitschr. 5, 96
T. 612), anftatt te§ mu>er[t(infcli(^cn doi, wuol (njiebcrum im 9Jeim auf siuol)

9efe|t. ©d^ottel ßaubtipr. 6. 1445: njul, cadaver.

SSfll. mülln aWl;b. SBörterbut^ 3, 467. ^eitfc^r. f. §eff. ©e[d;, u.

m. 4, 102.

©. anä) Wulch.

\Wlilcll msc, birfer, utiBepIflic^er 3)?cnfdj ; ©(^erjnjort; „bidet 3BuI(^",

„fauler 2ßuld)". DB baffelbe, m§ e^ebem Wül war? SSgl. Wül.

Seitfdjr. f. ^eff. ®efc^. jc. 4, 102.

\)Vlille fem., in .S)effen ba§ iibli(^[te Sodiüort für bie ®an§, jumal in

DBer^effen für bie junge ®on§ (ßftor ©. 1423), n)ä(;renb bie alten ®änfe f)ier

mit Wusse gelodt merben (ßftor ebbf.). SIuc^ werben bie ®änfe gerabeju, wenn
gleid} fd)er§W)eife unb ^inbern gegenüber, o(8 Wulle, Wusse, WuUegans unb
Wussegans bcjeidjnct.

l¥ulle ntaclien, urlnare, toonJtinbern. Dterfjeffen. ßftor©. 1423.

SSgi. bullern.

IkWliniler msc, in einer 9ieben§ort, in tt)el($er ba§ 2ßort irgenb ein

Ungetüm, in oUer 2Beife, ju bejeii^nen f(^eint: „mid) fri§t ber SBunber", b. f).

id) bin topr 3>erwunberung au^er mir. ©§ ift biefelbe 5iemli(^ überoU in Reffen

im ®ebraud)e, am üblic^ften im inneren .Reffen.

2ßirb 2ßunber neutral gebrau(^t, fo tritt bog SSort »ollig in bie ge*

raein^od)fceutf(^e 33ebeutung ein.

IWlird neutr., HiWorcl fem., Eigentum an ©runbbefi^, area, 9Sgf.

Achtword. ®iefe§ im 3Iltfä(^|ifd)en unb 9lngel[äd)fifc|eti, nidjt im .!^o(^beutfd)en

toorfommenbe SBort ift feit bem 16.— 17. 3orl)unbert ai\6) in ben niet)erbeutfd;en

©egenbcn , unb ni(^t blo§ in ben ^effifdien , al§ 3t^)3ellatiüum au§gcftorbcn, unb

finbet fid) nur nod) in ßigenuamen ber glur- unb SBalbftüde. ß^ebem, unb

no(^ am Snbe bc§ 15. ^a^bunbertg aber war baffelbe in -Reffen not^ in a^pella=

titoifd)er Uebung. „Susi ander vroevil ob ymants in sinen vir wenden, ader uff

dem synen worlh ader wergke gesehen sunder loidslag". (Smmeri(^ j^ranfen«

berger ®ewonl)eiten bei Schminke Monim. hass. 2, 722. ©ieSSerwenbung üon

Wurd §u Sigennomen f)at gegenwärtig ben ®ebrau(^ be§ gemininumS überwiegenb

begünftigt: „auf ber Sßortl)", fo bei SBolf^ogen, ^i^renberg, .!pofgei§mar,

6rinf(^wcrb. .^in unb wieber leu(^tet bie ap^ellatibifc^e Sebeutung noc^ bur^;

fo werben j. 33. in ^i^i^ßn^^'^S ^^^ uneingefriebigten ©rabtonbereien , wel(^e

jwifd)en ben ®ärten unb bem Stderfelbe liegen, mit biefem SBorte bejeit^net, fo

ba^ l)ier bie Word fid| mit ber ^0(^beutfd;en Biunde (Binde, Beune,
f. b.) berührt.

ifiirkeil ift, mit einziger StuSna^me ber ßompofition ausicürken, nirs

genb§ in Reffen bolf§übli(^ (fein würfen, fein einwirfen, erwirfen, bewirten,

mitwirken, nac^wirfen, üerwirten; jerwirfen ift te(^nif(^).

auswürken, gef^)r. auswirken, bebeute-t ßoibe au§ bem Steig bilben: das

Brod auswürken. ©ben fo ©c^mibt SBcfterw. 3b. ©. 329.

AWlirm msc, 1) wie gemeinf)oc§beutf(^. Gewürmze neülr., ba§®ewürm.

2) 33eäei(^nung üon ^ranf^eiten. 2lm meiften ift je^t nod^ übli(^, trebg;

artige £rantt)eiten ber 2;l;tere, g. 33. ber ^ül;e am ©djweif, ber longot;rigen
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^unberacen an ben Df)rränbetn u. bgl. ben 2öurm ju nennen, biefelBen aw^
iüol nod) immer einem mirflidjen, ^ücnn [d)on nnetfinbli(I)en SBurme sujufcfjteiben.

SSor nicl)t gar langer ^^it, unb ^in unb njieber üieüeic^t nod) je^t, nonnte man
ober aud) äranf()ctten ber 3L)Jen[d)en, jumat (Snoeiterungen unb ^erfnorpelungen

be§ .JperjcnS , mitunter aud) 3et)rfranf[)eiten , ben SSurm, unb fc^rieb biefelben

ganj ernftlic^ einem Sßurme ju. ®a^cr rül)rte ber, in älterer ^dt ungemein

läufig üortommenbe gtud): „bo§ bic^ ber SBurm befte^", „ba^ bir ter ^urm
brein ial)r" , wieldie gormein jetjt nid)t mel)r gc()ort njerben.

IViii'SCliel fem., unorDentIid)e, in illeibern [ic§ übel ^altenbe unb
einen trüften .§au§i)olt füf)renbe g-rouengperfon.

wurschelig , unorbentltd;, aüeä burdjeinanber werfenb.

©e^r üblidje SluStrücfe in fcer Dbergraffd;oft §anauj in 3Utf;effen unbefannt,

IMFurstikvackel msc, ©pi^name für ben a3en)o()ner ber ©tabt
©(^maltalbcn, >x)eld)er üon feiner Öiebüuggfpeife, ber SßtutiKurft, f)ergenommea

ift. ^afjer benn aud) ber, ben ©pi^namen begleitenbe ©(^manh ßin grember

fragt na(^ bem SBege nac^ ©d)malfalben, unb ber ©cfrogte antivortct i^m: er

foUe nur ben 2Suvftfd)aIen nod)geI)en.

iviiseln, wusseln, \id) eilig, aber ^olb friet^enb, unfidjer bewegen; am
tneiften tion tletnen ilinbern gebraudjt, um bcren Slnfänge im Saufen ju bejeid^nen.

2lügemein üblid), lüie oud; anbermärtS, ©djmibt SBefterw. 3^". ®- 334.

©d;mcUer 4, 188.

wusselich, lebljoft betveglid) , befonberg l^on fleinen Ätnbern gebräud)li(^.

'Wlispelll (wuschpeln), burd) .^erumgetjen in ber 9?ad)t ©eräufd) cr^

regen. ,,®er £rante ftunb auf unb tüufc^^elt bie gon^e S'iadjt in ber ©tube
I)erum". ^erSfelb, ^oungrunb, aud^ ttjol fonft. S)ie iJeDeutung ift etroaö wer*

fc^tebcn üon wispeln;
f.

b.

IVu», Wutx, fem., ba§ ©djttjetn, in fc^meidielnber, locEenbcr 33e5iel)ung;

fel)r getuol)nIid) ift in 3^cgen^ain, Dber^effen unb g-ulba (nidjt nörblid) Don ber

(Sber, f. Kimmchen, unb aud) njeniger gebräudjUd) im füblichen unb öftlid)en

Siiicber^effen
, f.

Ritz) ber Socfruf an bie ©djweine: Wuz komm, Wüzche»,
Wulzchen. '^m ijilural bie WüzercheTif Wulzerchen, womit man om regel*

mä^igften bie gerfcl bejeid)net.

©d}meller 4, 308.

3.

Zsilll fem. 93ei ben ©^jinnern ttjirb eine Stnjal (^e^n ober jiwonjig) uon

©ebinben cine3o^l genonnt, fo ba^ bann lieber eine Slnjal Qeljn ober jjwanjig)

toon 3^^^" ^'"^" ©trong (eine ^^fP^O au§mad)t. ^n münd)en ©egenben ftubet

\\6) aber aud) weber ©trang no(^ ^a^pcl (f. b.) im ©ebraud), unb eg wirb ßai)i

für biefclbe Slnjal gaben gebraud)t, weldie fonft ©trang ober S^fP*^' i)ii^t. 3lber

eine Slnjat toon jwanjig Strängen l)et^t bann wieber eine^atjl- ®§ liegt nol)e,

l)ierin ten ©ebrouc^ »on 3^^)^ ^^ß numerus xar' i^oyjjv ju fud)en, unb auf

bie alte, urfprünglid) feltifd)e, ©runbjal oon gWanjig (f. ©teige) jurüd^ugeben.

©eltfamer ii>cife aber finbet fii^ in einer SBalbauer 9?ed)nung tton J488:
XVI czabeln garnsz zu spinde. ^\t biefe Slufjeic^nung ridjtig, woran ein 3weifel

nic^t vuol auffommen tann, fo ift an zala, numerus, bei unferm ©)3innerworte

3a 1)1 md)t 5u beuten, unb e8 mu| biefe§ SBort ber ©vinner^ zfil, anS zahel
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giifommcn gcjogen fein. 5Ifcer iua8 Gebeutet zabel? STn labula, lüie in ©dmcl}5at)pl,

\\t fein ©etcinte. ©oute ehoa zabel = Qop\ fein? (gc^nicUer .l)Qt 4, 217
Zobeln in ber 33cbeutung : bei ben Jg)aaren siet)en, waS ber ©ad}e nci^ »on 3"^^?

unb ber g-crm nad) »on zabel nic^t all§u weit abläije.

©onft Vüirb ^ai)l oud} x^on jeber beftimmten Stnjal gefcraui^t: ba§ fleine

2)?äb(f)cn ntu^ feine 3«^^ (^"^ ©töcfen, a}?al Ijerum, ^iätdjen) ftri(fen; eine

3a{;l (11, 25, 50} ©diafe (f. 3af)lfct;af) u. bgl.

Kalllscliaf* ift in ben älteren ^Renterei;, SSogtei? u. bgt. 9tecf)nungen

bo§, wa§ l^eut ju Sage ©d)nittl}ammel genannt njirbi'bie Slbgafce be§ elften,

tneift jebcd) nur be§ fünfunbjtoonsigften ,
ja be§ funfjigften ©d)afe§ ©«iten§ ber

juni ©d}aff)alten beredjttgten ©diof^alter unter ben Unterfa^en, U)el(^e für bie

23enü^ung ber ^errfd)oftlid)en SÖtiben geleiftet njerben mit^. 3n jenen 9tcd)nungen

erfdjeint regelmäßig bie Dhibrit: „^nname 3oU<i)f fc" (»"^^ S" unterfdjeiben Don

bem ^ölutje^nben, ben 3et)"blämmern). ®er öanbfnci^t ju 9kufd)enberg , Äurt

i5^ettmild), fagt in feinem ber Dtcntereiredjnung üon 1578 beigegebenen „Siegiflerlin"

über biefe auSjujälenben ^6ia\e g-ülgenbe§: „inenne ber Üientmeifter bie fdjoeffe

jeljclet, unb bie n)ei)bel)emet( l)ebett, gibt mon in ber ftaitt 9ioufd)enbergE Don

©inem Ijolben Jpunbert f(^aeffe ©men §iemlid)en l)amell, nit ben beften auc^^ nit

ben bofeften mit bere ivuüen; ivanne ban etlid)e fd)aeff ein man t)ait über ba§

tjalbe Jpunbert, ba§ bo§ l)alb ^unbert nidit erlonget, ba gibt man Don t}e bo

einem fd^aeffe ij 3unge [seil. .IpclUr]. 3^^"^ ^ie om:pt§ Dnberfacffen in benen

borffern Dff bem lanbe geben Don ©inem Diertell fd)aeffen, ba§ feint jwancjtg!

Dnb fünff fdjaeffe Einen jimlidjen \De^bel)ameü, nit ben beften awd) nit ben boften,

tonb iwanne »ber ober Dnber §alige fd)acffe ober ^lioeffer feint Dnber ober über bie

Diertetl ba§ baS Diertell nid}t erreidjet, biefelbigen fdiaeffe nennet man ßmcjclle

fdjoeffe, ba gicbt man Don ^e bo einem fd)aeffe Dier junge l)etler". 9Iuf ben

Hniuevfitätggütcrn (©ingtig) irurbe jwar ba§ elfte ©d)af genommen , bagegen

geiDÖ^nlid) für baffelbe 3^^""3 geleiftet, unb ^wax mit fed)§ StlbuSj freiließ

foftete bann aud) ba§ „einzelne ©c^af" einen falben 2llbu§. 2Sgl. Hammelschnitt,

Zalliibreclier. „®r ruft (fd;reit) mt ein 3«t)"^red)er" iDor noc^

bi§ tu bie jiDanjiger ^a^re biefeS 3fl^^""^f^t§ eine ber üblid)ften SSergleidjungen

für ein ungefüges lautet Stufen', rcie fie c§ feit bem ßnbe be§ 17. 3flif)ii»i^crt3

buriJ^ gans S)eutfd)lonb , bo(i§ DorjuggiDcife ba§ norblii^e, geiDefen »Dar. „^e
ro^Jt offen Seinnebreder". ©trobtmanu Idiot. Osnabr. 1755. ©. 241. 3«^t

finb bie ehemaligen 3<^f)"^i^<^<^£'^ Doüig Dergeßen unb bie ouf fie fic^ bejieljenben

9?eben§arten faft gän§lid) erlofdjen, aui^ bie l)ier aufgeführte; nur ba§ SlbjectiDum

„martlf(^rcierifd)" bauert in ber ©c^riftfpradje bi6 je^t nod) fort.

Zalliiraffel fem. , ©(^im^fmort für alte äBeiber, beren 3ä§ne iDadeln.

(Sd)mibt iDefterw. ^b. ©. 157. 9fiein»Dalb l)at 2, 146 'baS Sßort nac^» ©damals

folber 5Iu6f^3xod;e al§ „S^^^'^ff^^" i ^^W ^^ S" ^"ftel)en.

zacken (sich), fid) neden. 3m gulbaifi^en. 6§ ift bie| Söort o^ne

3vDeifel baffelbe, weldjeg 9fieinnjalb 1, 198 al§ jäden (fid) mit einem 5.),

mit iljm im ©djer^e janfen, unb ©(^melier 4, 222 al§ „jeden, bre^en,

tai^en, lacesso" aus SlDentin unb au§ ÜJeimen Don 1545, ttjo jeden ouf nedeu

reimt, 'onfül)rt, unb get)ört ju bem £inberj)jiel ^zd bei j^rifi^ 2,467, bem
3iggi bei ©tolber 2, 471, bem 3^'^cl bei ©d;meller a. a. D. unb ju

äiden ebbf. ©. 223.

zaekeni bebeutet in .Reffen, jeboi^ mit 9lu§na^me ber füblii^en obers

f)effif(^en unb fulboifdien fonjie ber ^onouifd)en SBejirfe, nii^t „ju Slder fof)ren".
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iüie am SO^ain unb 9W)ctn ((S(!)meüer 1, 28. 4, 222)^ fonbetn ba3 ßaufcii

einest [djlci^ten ^ferbeS im tursen "Xiahe, tt>o^er folt^e ^sferbe [)3otttüeife „^adcn
gäuld)en" genannt werben, fobann ober auc& baö wotfelnbe, f(^led;te SIetten, bei

jüelct)em ber ©(^lujj fei)lt. ^qik§ „jadern" in ber 33ebeutung von ädern \x>\xX)

je^t im !o[feUf(^en Dber^e[]en nur in ben ©rensborfern nact) ©üben unb ^IBcften^

unt) a\x<S) ^ter nur »ereinjelt ge[)ört, unb ift and) wo\ in frütjerer ^^it nidjt

^äuftg gewefen; in Urfunben tft e§ mir nur einmal begegnet, in einem Ülüges

geri^tg^jrotofott »on 1741 au§ .§abam§^oufen : „Jg)an§ ^enrii^ 9^au toon .IpabamSs

Raufen rügte ^onrob ©iefe tneil er it)m im n)ct)ben6ad) 3 fert^en abgej.odert".

©leid) bqrauf ober folgt ßon berfelben ^onblung bie Sejeidjnung ob geädert.

Xh.1, Zael msc, bo§ jufammenge^ogene zagel, al)b, zakal, got^. lagls,

bom 3:^ier[(^v»an5e , bo(^ f)ou^3tfäd)lic^ nur fcer luilben Sljiere ((Sidj^örndien,

i5ud)8, 3Sögel), unb t»om penis (0. xMelander Jocoseria [8i(^ 1604] <S. 6Ö3)
gebräud)lid) ;

|in unb lieber wirb e§ aud) üon ber ©^i^e be^ gefoUten 33aum8

gebraud)t. „4)end)en ®re[c^er fam^jt feinen Cnnsorlen vor 3äl)ie vnb Slffter:^

fdjlege ßon bem brenn^ol^ fo bff§ J^auS 3)2ar^urg ift gemad)t werben". 9iauf^en*

Berger i^orftregifter üon 1585. ,,ei(^en §ogel", „lotten jogel", „4 latten jel",

„3 latten 5el)l", „ejlti^e ftum))ff »nb ^nl^d §u ben SBein^selen". SBetterer gorft»

tegifter üon 1569—1602; oft. Ochsenzael, ^^arrenfdiwanj, Dd^fenjtemer,

Sauzael, ©auf(i^wanj, 9?ame be§ 2Birbelwinbe§, ober eigentlii^ be§ Steufeli,

inbem ber SBirbelwinb ol^ eine bämonifc^e SBirtung, al8 eine %\)at be§ ^erfönlic^

gegenwärtigen SteufelS angefel)en wirb; in ganj Reffen in biefem (Sinne übli(^.

Vosszael, gomilienname in ^e\Un au§ bem 13. unb 14. ^ot^unbert; Hasemäl,

nod) je^^t Dor^anbener gomiliennome. Rolzaelchen, ber gewo^nlii^e DZame be§

©ortenrotling^. Zaelmeise, ©djwanjmeife, meift nur im ©d^nmltolbifdien toor«

fommenb. „®u 3ung, bu wilt rod)? S)u falt ber £a^ am3ael rod)"l Jg)er§»

feiber ®d)eltrebe gegen einen £naben, weld^er Zahat xand)t. SSgl. ^^i^fdjr. f,-

^eff. @efd). u. 2St. 4, 102. Slbelung 4, 1644. ©c^meller 4,229. 3ieiu=

wölb ^enneb. 3b. 1, 198. 2, 144.

Xalg msc, Kalten msc, auc§ Zeig, Zeigen, nieberbeutfi^ Teigen^

ramus, ^"'^'B/ ^"'^ ^^'^^ ^^ 3'V 9^"8 -Reffen, bie nieberbeutfd)e §orm im

fä(^fif^en unb weftfdlifd)en .Jpeffcn , tl)eil§ üU0fd>lie|lic^ gebräud)li(^, tl}eil§ übüd),

t^eilä wenigften§ befonnt. 'Mijt. zeich unb zeige, nieberbeutf(^ (angelf. telga)

nur fd)wa(^ beclinierenb ; in le^terer gorm ift eß in .Reffen üblid); bie gorm
mit a, wenn glen^ im größeren 2;[)eite bon .Reffen bie gebräud)lid)ere, f(^ eint nur

eine ^etgröberung be§ ®ialect§ ^u fein.

3[Jgt.i8rem. 2033. 5, 51. grifc^ 2, 471. (Sd)mener 4, 255. S^ii^ei?

©. 306: "nad) ©trobtmann Idiot. Osnabr. ©. 244 bebeutet im SD>5nobrüdifd)en

Teige uii^t nnen 3^^i9> fonbern einen jungen Si(^baum, unb in biefem ©mn,
»on €in€m f. g. 6infd)ö^ling, wirb Qal^, QcIq and) in Jpeffen mitunter gebraudjt.

Zalke msc, ein fflüfi^el ineinanber gewirrter, befonber§ aud) jufammcns

flefcenber ^aare. ^m ^yultaifd^en ; im .^oungrunb in ber g-oim Zölke.

SSgl. ba§ boierifc^e 3ol>i) unb^olf^ wel^eS jiemlic^ äl)nlic^e 33ebeutung

{)at.©d)meller 4,255. 2lud) 3teinwolb 2, 148 I)at Qolt, polten in gonj

gteid}er 23cbeutung wie unfer 3^^^^» QöÜq.
xallcril, fäumen, fäumig fein, joubern, jögcrn. Zallerer, gauberer.

^\ix im g-utbaifdjen 2onb, ^ier ober burd;gangig üblid;.

Kainilieil , Juden
,
jumol fc^merjlic^ juden, im ®(^mer§ jufammenjudcn,

wie j. ^. bei d)irurgifd}en Operationen.

Zamm msc, ba§ S"'^^"/ ^^^ S"*^^- 3"^ ^aungrunb fef^r ii6li(^.
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Xaiumetc fem., bot^ meift nur :t3luroIi[(^ getrauert, ber DorjugIi(| im
giilbai[d)en unb ©d^malfalbif (J)en , aber au(^ in ber ffl3erragegenb unb [onft noc^

^ier unb ba übliche Sf^ame einer bort ^etmi[c^en (Steife: ilartoffelfi^nitte in Det
ober (SpeiS im Sieget gebraten. 3m gulbaift^en fpric[;t man Jeboc^ Semmeie
unb bet)anbelt ba§ SBoxt nur al§ plurale tanlum. ©e^r gebräud^lii^ ift au(^ bie

ßompol'itton : Kartoffelzammete, KartoiTelsemmete , um {)ierbur(^ (ttJentgftenS in

©dimalfalben) jene ©(^nitte »on ben eigentlichen ^artoffelflo^en ju unterfc^eiben,

n)eld;en ^d)i faeigemifi^t ift unb bie be§l)alb Mehlzammete t)ei|en.

©(^melier i)at 3, 248 ©emete in gleiifier 23ebeutung au6 Slfc^affenburg.

zampen, mit ein§elnen ©(^(ägen lauten, mit ber ©lotfe bie ©türm*
jeii^en geben, [türmen, gulba.

Zailkel f.
Zinkel.

Zar^e fem., üblit^er Zargen msc, 9?anb be§ ©iebeS, be§ 9?abfaften8,

be§ 2)iüf)Igerinne§ u. bgl. ®ie ©iebbre^er be§ 16. u. 17. 3ar§unbert§ [testen

eine ©d;af|'d)eere in bie 3^1^92 n be§ ©iebe§ unb hängten bie ©c^eere an einen

ginger. ®ie[e§ uralte SBort i[t tool bur(^ gonj SDeutf^tanb tocrbreitet.

Kaspel fem., im o[tIi(^en Reffen unb in ©(^malfalben ber 5)?ame für

einen Strang, eine 3^^! (f- ^0 Sinnengarn. SSgl, Stbelung 4, 1657 (ftjo jes

bocl) bo§ irrig ift, ba^ St'^hd aü6) Jpaf^jel [^effif(^ 2ßeife] bebeute). S)ie 3a§^ef
:^oÜ §wanjig ©ebinbe, ba§ ©ebtnbe aber lieber äwanjtg ^aben toon je uter ßüen.

kn fid) fd)eint bie Stbleitung bie[e§ 2ßorte§ (ei(|t ju fein, unb fii^ biefelbe fe^r

einfad) au8 bem ml)b. zaspen, auSeinanber^ie^en
,

jerftreuen u.
f. U). (Haupt

Zeitschr. f. d. A. 7, 337) ju ergeben, ^oc^ft auffallenb aber ift e§, ba^ biefe

©tränge in äüern ^effifd)en ßinnenorbnungen, Dom 24. 9?ot). 1681 (ÖD. 3,

151 -153) unt) toom 27. Dctober 1683 (SO. 3, 249-251) 3a^lf^ielen unb
3a l«^ ein genannt raerben. SSgl. Äo:pp ^anbb. 4, 258. SJibglid) bliebe freiti(^

immer not^, ba^ biefe formen ber SSerorbnungen nur Sntftedungen fu^jerftuger

^atbtt3ei§beit tt)ären; inbe§ wie foüte wot a\x6) ber rterfe^rtefte .^albvüi^er gerabe

auf jene formen ßerfaUen fein? SSdren fie rid^tig, fo mü^te 3«^fpi£^ eine SJJenge

»on 3^^^^" bebeuten, 3abl aber bann freilid) amS) fo biet bebeuten tt)ie ©ebinbe.

zaiien (sich)
, fid) eilen. ®iefe§ alte Sßort ttjar e^ebem in ganj .Ipeffen

»Dl!§übli(^, je^t ift e8 , wenige 9?efte, befonber§ in Dber^effen, wo ber ^m^eratiö

zau dich! nc(| einjeln gehört wirb, aufgenommen, überall bi§ auf bie -iperrfi^aft

©(^malfalben auSgeftorben ; im ©i^malfolbtft^en ift e§ no(^ in boUer Uebung,

wie au(^ anberwartS im wefttit^en Dberbeutf(^Ianb. ©(^melier 4, 209 f.

(worna^ übrigens bo§ SBort felbft in Saiern nii^t me^r »olfSüblii^ ju fein

fd)elnt). ©c^mibt wefterw. 3b. ®. 337. 9Jeintoalb 2, 145. Älein gJroö.

2B33. 2, 242 (au8 Soblenj).

SSgl. W. Müller miltelhochd. WB. 3, 941—943.
zauHch, eilig; du tzog er gewaldiclichen unde tzauvclichin zu siner

swesler. SB. ©erftenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 308.

Ciiezail neulr., ©eräte. Gemuwagen unde karne. ©erftcnbergct

bei Schminke Monim. hass. 2, 507.

Zelir msc. , bie t)od)beutf(^e jjott" ^^S i" i"« nieberbeutfc^en gorm f(^rift*

beutfi^ geworbenen 2Borte§ 3:eer (wie noc^ ^^rifi^ ft^retbt), 2;l)eer. §8i§ »ot

^urjem war biefe ^o^beutf(^e %oxm bie in J^effen ganj allgemein üblii^c (^an§
toon 23uc^enau, SBürger ju SBetter, liefert 19. 3uli 1566 „bier feigen f^war^
SSagen 3ebr ibe§ oor fieben alb."), Wie benn bie ^effifd)en gJoftorbnungen

regelmäßig SBagense^r (2öagenfc§miere) fc^reiben, unb ^erfc^t no(^ au8fd;ließlid;

SSilmar, Sbictifon. 30
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in ten ®e(ienben an ber untetn Bdjwalm (2BaBern u. Umgcgenb). Stngetfa(^[.

/er«, pix fluida, engt. <ar. .§o^beutf(^ zdr, ^orj. SSgl. ©(^melier 4,239.280.
Zehrbaum., %\d)ie; je^t ntd)t me^r iibUi^. „bei bem Q\)cxha\.m", 33es

jeic^nung eine§ ^elbpfo^eg bei Slmenau 1550.

ZeicIieilKelier, ö(tere ^öcjeic^nung ber Function, toeli^e mix je^t

mit bem läftigen grembtt)orte Gontroleut, 3oöCD"t^oIeur benennen. (S§ I)atte ter

3ei(^enl)cber bie 3oltSei(J)en ju ergeben, tt)a§ freilii^ je|t md)t met)r (Stott

ftnbet. „Sin t)alb mattet forn ^^^en^eber belotjnunge ^ot ber 9ients

tneiffer jum 9iau[d)enbergl mir (Surt ©trofatf ju ©)3ejtt)tn(!ell gütli(^ entrißt i)nb

bejatt, be§tt3egcn bo§ bie 3ei<i)en genante§ ortS bi§ 3o^r 603 öon mir ergaben'',

Keilicil, 1) objectin mit 3Icc. ber 5perfon unb ©enittü ber ©a(^e, wie

gemein^oc^beutfct).

2) reflejiü, gtei^fatt§ mit ?Icc. be§ ©ubject^ unb urf^rüngli(^ glei(^fal(§

mit ©enitiü ber ©ad)e, «jofür f))äter glei(^er 2Bet[e ber Stccufatiu eintrat: ich

zeihe mich des (das), [i(^ etttjai einbitben; geiüö^nlic^ in einer unwiQigen g-rage:

wes (was) zeihet ihr euch? wes (was) zeihet sich der? W0§ bilbet i^X eu(^

ein? njaS für ungereimte ©ebanfen ^at ber?

®iefe gonftruction , e^ebem fe^r übli^ (Reinh. Fuchs S. 331, v. 1096,

Müller minelhochd. Wß. 3, 878) i[t je^t gän5lt(^ untergegangen, mu§ aber {)iet

tüegen einer t)öd}[t bc§eicbnenbeu Sleu^erung be§ ßanbgrafen ^t)ilip)) n)ä()renb be§

9leligion§ge[präd)e§ §u SOJatburfl 1529 toer§ei(^net werben. 2)?atl}efiu§ in ben

^Iftorien uon 8ut^er§ 2(nfang, ße^r Jc. (1568. 4. 58t. 73a) erjält nämli*^

§oIgenbe§: „^d; \)ah üon ^etro ^tateano, emrem alten ©c^ulmeifter (f. ©triebet
11, 97) geprt, ber e§ am .!pef[ifd)en .!g>off erfahren, Sanbgroff fol \\ä) faft be^

müt)et, unb etlid)e [onbere gefpred) mit Scolampabio toon biefcn @ad)en gehalten,

tonb unter anbern gefagt ^aben: 'Mm ßr ®octor, bie Don 2Bittenberg fielen

bennod) auff gewiffem 2:;ejt, \l)x aber ^obt nur ©lofen unb beutungen, 9?un l)at

eines vuartid) mel)r grunbg, benn ba§ anber, n)a§ jeii^t jt)r eu(^? ©arauff

fcU S). (Scülam:pabiu§ mit einem feuff^er geantmort I)oben: ©nebiger %üx\t unb

§err, ^"^ ^^^^^ ^"1 i^i'^ ^^fß S^^f^ ^^^ ^^^^ gewejen, et;e id; t)ieuon ein 23ud;s

ftaben ge[(^vieben''.

23gl. ©rünblic^e 5tu|fü^rung ff. S^arburg 1636. fol. ©. 701. (3n einigen

8tu§gaben uon be§ 2)?at{)efiu§ .giftorien Sut^er§ [tet)t jeui^t ft. jeidit, vuoö

auf einer 2Sern3ed)feIung be§ 5eit)en mit jie^en beruhet, bie fdjon früö l)in

unb wieber, j^.
iß. in ßarl[tabt§ ©(^riften, uortommt). 3m 16. 3art)unbert er*

fd)eint biefe gormel no(^ öfter, namentltd^ bei 2)Jat^efiu§; im 17. 3ai^§""^ß^t

i[t fie mir nid)t me^r begegnet.

ZCineil ift in ©(^molfalben ber terminus lechnicus für ba8 5lorbf[ed)ten,

au|etbcm bebeutet e§ auf ben bortigen Sifenwerfen wie fonft überall: bo8 (Sifen

gu ©täben fd)mieben. 2)a§ 2ßort ift uon 3 ein (3^^"); dünner (Stab, abgeleitet.

zeiseil (eigentlii^ zaisen), jupfen, ou6einanber jupfen, 5. 23. SBoUe

ober .§aare. 3n 3'iieberf)effen unbekannt, in Dberbeffen (wo zesen gef^srot^en

wirb)
,
gulba unb ©c^matfalben allgemein üblidj. @8 ift ein olte§, urfprüngli(^

rebu^5licterenbeg SSerbum, unb ^in unb wieber lautet oud^ no(^ je^t baS ^artici^sium

ni(^t gereift, fonbern gejeifen (bie äBolle ift fertig gejeifen"). zucken und

zeisen fommt auc^ bei SS. ©er ften berger bor: Schminke Monim. hass. 2, 363.

©(^melier 4, 287.

Keite fem. (wol e^er Zeuie, f. u.), bie f;eröorragenbe 93?ünbung ber

S3runnenrö§re, bie aufgebogene 2D?ünbung («Sdjauje) eine§ ©efäpe^j in ben
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©tobten ^tiirt) ber SRo^rSrunneu gerabeju (f^netboi^lfd)) bie 3^^*^ genonnt. „^ie

^^ägbe [tef)en on ber Qütt"; „3eitengef(f)tt3ci^". 3n 90115 Reffen libtic^; nur

njitb im gulbotfc^en unb ©d)matfatbi[(f)eu Qott ge[^)ro(^cn; biefe ^^ortn tiot aud)

@. mhtxu§: „em 3ott, fisiula"
,

g-ri[c^ 2, 481 „Sote,.vulgo bie 9fJöt)re au

einer 51'anne, lubus"
, unb ©cfimellet 4, 296 of§ „3"tte" aus Stfc^offenburg

unb eben al§ „3ott" bon ber 9i^ön. £Iei.n ^^rob. SKb. 2,250 M al§ ^enne^

bergifd) Qüttid), bie 2i}2ünbung beS .§al[e§ an einem ^rug ober glo[d)e; bei

9teinn)alb [e(}lt ba§ äßort. .

^eitentra^er wirb fc^r genjo^nlic^ bem 33runnenn)a|eT- (S^ueüttja|er)

al§ baS f d;lect)tere , njeil burd^ lange 8eitung§rö§ten gelaufene unb i)aib abge=

ftanbene, entgegengcfc^t.

®a§ ^JIBort, n3e((^e8 auf einen nic^t attju großen Umfrei^ bef(^ränft ju

fein fiJieint, ift offenbar baffelbe, maS ©trobtmann Id. Osnabr. ^. 249 0I8

Slöte, dii^ex) Id. Hamb. ol§ Steute ju ber 23ebeutung 33ierfanne aufführen,

bgl. SBrem. 2Bi8. 5, 56-57, Unb e§ ift biefe§ Töle, Teute, l)oa. Tuyi, em
nteberbeutfd;e§ ©^2ract)element, bei un8 nur mit t)0(i)'beutf4em 2tn(aut oerfe^en

werben.

Zeitloise'fem. ift in bem gemein^oc^beutfc^en ©init, .al§ S^ame ber

Spftanje Colchicum autumnale, nt(J)t bolfgüblid) ; bie ^flonje f)ei^t gen)ö^nli(^

„nadte Jungfer" , im ©(^malfalbifi^en .„©c^ulblume" , ober aud) blo^ «>§«bft=

btume'\ iü£ld;e te^tere iöenennung fc^ort SllberuS ^at. 3" "^^^ altern ^dt mu^
jebo(^ biefer 9?ame' üblii^ getoefcn, unb bie 33lume ganj allgemein für eine bors

jüglid) fd)öne öel)alten njorben fein, benn fie erfdjeint in einem ©ebid)te,

befferi Urf^jrung auf .^efjen liini'üeift („^ie Srlöfung" , 1858 ßon 33artf(^ l)er=

auggegeben), m SSerbinbung mit Cilien, Violen unb 3tofen (v. 2529. 5709);
in erjterer ©teile lotrb bie 3u"gficflu 3J2aria „du zarte zUlosa" genannt, in ber

anbern blühen bie genannten -SSlumen ber SDJaria jü ßt)ren. Sßgl. W. Grimm
Goldene Schmiede <S. XLIII. CDa^er fam eS,. ba^ im 15. 16. unb noi^ im
17. ^orljunbcrt Zoiilose em in Jpeffen jiemlid^ üblid)er grauenname njar; fa l)ie^

bie ße|te be8 ©tammeg ber Sliebefel (Riiesel) ju 3o§bac^t , verheiratet an Steins

l)arb. ©d)ent ju ©djioeinSberg
,
3citlofe (f nat^ 1610). S)er 9?ame mu§ bie

au|er ber ^dt blü^enbe 33lume bebeuten; man ft^eint jebo(^ unter biefem 9?amcn

auc^ nod) anbere Sölumen, 3. 33. bellis perennis, ben SrocuS, fogor bie SfJarciffen

u. bgt., üerftanben. ju ^oben (©c^ melier 4, 293; 5llbery§ Diel. 831. EE4a),

wenn oud) ber öltefte ©ebraud) be§ 2Bortc§ beftimmt auf ben Hermodactylus,

eine 5lrt Colchicum, l)inn)eift. Sluffallenb ift e8, bafe bie 23lume, früf)er in

(Sljreu fte^enb, jc^t mit bem, bo(^ ttjol ,al§ «Sc^mat^ttjort ju »erftetjenben, Flamen

„nadte Jungfer" , auc^ : „nadte ßure" belegt wirb.

bezeitien, meift nur in ber §orm benemen laszen (einen), ift no(^

je|t in ben fädjfifc^ön unb weftfälifdien ®egenben\§effeng, fo mt in beren

©renjbejirfen tl)eilg üblid) t^eil§ n)enigften§ ocrftonblid), „9^0(^ 5 tagen fei fie

einmol mit iljrcr le^rmeifterin in ben 2ßalb gegangen, fei ein ®ing wie ein

fdjwarj ^ferb ju i^nen fommen, ^ah bie %xaw gefogt, fdiwetge bu füll ßnb la§

mi(^ mit il)m beje^men, »nb fie allein gelaffen". granfenberger .Ipegen^iroceffi

acten 0, 1648 (wiber bie CDie^en ßlfe au§ ^ottenborf, 3tu§fage berfelben). 2lu^

bei 23. SBalbiS erft^eint „einen bejemen la^en" öfter, 3. 58.

„er f))ro(^, la^ mit^ ein weil bejemen (: nemen)

ba§ i^ mein teftament mog ma^en" 3, 25;

einmal j;ebo(^ au^ auffallenber SJßeife mit bem 2)atiö : „bei mir laffenb bir wot

bejemen" 2, 26; inbeS t;ot ben SDatiö ouc^ 9fiic^et) ©. 306 (lote bem betämen).

30*
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m tft bic| au§ Sutl)er§ ^Sifcelüberfe^ung (2. Som. 16, 11, »gl.

5D. w. ©tabe (Svläuterung K. ©. 130 f.) tefannte SBott ein bem Söorte jiemen,

gejiemen (m. j.) ^araQeleg intran[iUüe§ (ni(^t tran[itiüe§, unb mit I)e§ä()nien,

domare, m(^t ju Dervnec^felnbe^) SSerBum, in ber SSebeutung: fiä) in bem 3«=
ftanbe, tueI(J)er un§ anfielt (jiemt) befinben; fi^ eine§ ®inge» jiemen be«

beutet: bie ^ad)Q für \i^ ^Jaffenb, angeme^en galten, tüie mir bie ^^ormel „ber

ar'me 3)?ann §emt \id) feine§ 58raten§" au§ bem SßoIfSmunbe (boc^ freili(^ ni(^t

in .ipeffen} begegnet i[t, ganj eben fo nsie 9ti(^e^ <S. 305. „©inen mit einem

anbern bejemen la^en" bebeutet mithin: einen mit bem anbern fertig nierben

Ia|en, lüie e§ itim gut bünft, i^n mit bem anbern fid) berftänbigen
,

jurtdjt

fommen la^en, \vk and) 8ut^er§ gormel ben ©inn l)at: la^ it)n feiner Suft §u

flu(i;en, bie er nun einmal ^at, folgen.

3Sgt. @d)melter 4, 2ö9. ©trobtmmann Id. Osnabr. ©.383. 33rem.

2B23. 5, IT. ©'.-^ü^e ^olft. 3b. 1, 96. ©tieler ©. 2ö94.

©i(f)erlii^ i[t bezemen fein anbereS SBort al§ zimen, gezimen, fonbcrn

nur bie nieberbeutfdje gorm beffelben. ^ebenfoüä l)at e§ ©rirnm SB^ö. 1, 1794

irrig unter „bejäE)men , domare" , wenn er au(^ bie 23ebeutung unb beir @ebrau(^

»on bezemen bollfommen ri(i)tic; angibt. 3SgI. 3KüUer m§b. 2B33. 3, 889.

2Sgl. geziemen.

zerteil, in bösartiger SSeife neden, jum ^otn reijen burc^ n)ieberf)orte

aufregenbe S^iederei. • „ben §unb (ober an bem .g>unb) jergen"; „jerg nicljt on

bem £inb"; „ber bofe Sunge fann ba§ jercien nid)t la^en". ^q§ SBort ift

attgemein, tn ber §orm terjen ayxd) in ben nieberbeutf(^en S3ejirfen üblic^.

Sfieinnjalb Jpenneb. 3b. 1, 199. 2, 145. 5lud) in ^^Jalau (©^mibt njeftcrn).

3b. ©. 336) unb am 9?l)ein ift e8 üblich (£lein 5]3rott. 2ßS.J , in ber ©raf=

fc^aft ^oljenftein (Sourn. ü. u. f. ^. 1786, 2, 118), fommt in ber t)oaonbifd)en

©pra(^e ßor, unb ift ein alte§ SBort: tergen, irritdre, Hoff mann horae

belg. 7, 35.

zetteil, ftreuen, jerftreuen; meift üon bem 2{u§einanberitierfcn ber @rvi§=

f(^h3aben (nsofür aucf) jiffeln gebraui^t wirb) unb ber ®ünger{)aufen auf bem

Slder (ITiift selten, aber aui^ a)äft breiten) gebräudjlK^. ©d)mibt wefterw.

3b. ©. 338. ©talber fd)Vü. 3b. 2, 469. :

Zetter fem., 5Dei(^feI, jumal bie 2Sorbei(^fcl , an weldje ba§ borbcre

unter einem S"*^ ge^enbe Dd)fen)3aar ongef))annt wirb. 3^^ j^iii^^^fii)^" / ""t

©d)lüd)tern, ©teinou, ©(^war;^enfel§ iibli^, wie in 33aiern, wo zieler gefprod)en

wirb. 5)a8 äßort ift au§ ziuh-triu, 3teI)t)oIs, ^i^^^flum, entftanben, unb bcms

nod), gleich bem ibentif(^en nieberbeutfdjen /«rfer, fieser uralt, ©d) melier 4,

295. Seitfc^r. für ^eff. ®ef(^. u. SanbeSf. 4, 103.

Zeiiiia , ein g-rauenname, wel(^er fid) in alterer 3ett ^in unb wiebcr in

Reffen, §umol im 23aunagrunbe, fanb, unb ^ter (in Slltenbouna) nod; im 3ol)t

1720 öoiffam. (S§ ift berfelbe fonft unerl)ört, aui^ öielletd;t entftellt, aber auf

feinen gall ein latinifierter ,
fonbern ein beutft^er 9^ame.

%ie^e fem., gef^ro(^en lege, ift in S'Zieberljeffen übli(^er, OiU ©ei f.

(Smmerid) in feinen j^^anfenberger ©ewon^eiten, Schmincke Monim. hass.

2, 698 fd)reibt tzigeln, ©. 707 fogar tzeygeln. 1550 führte ein ßinwo^ner in

j^ranfenberg ben Siamen Zacharias Zigelnbeupt.

Sine auffattenb magere ^erfon, namentli^ eine grauen§perfon, wirb

fc^erjenb, aber aud^ fc^im^fenb eine Siege, eine bürre QicQa genannt, bo§

©c^im^jfwort für bie ©d;neiber ift Qis^inhod (ßQX^ho^ gilt für etwoS bcrbet
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[(^im^fenb); eine ouffaaenb bürftige SBo^nung wirb mit Stegenftalt tejci^^net,

unJ) eine bunfle unb enge ©tra^e in bet Unterneuftabt in £a[fel fü^rt ben mmn
„im 3tcgenftaa" , nac^ ber Jüercinberung bet ©tro|ennamen curc^ 8. griebric^ II.

imx officieU ben 5«amen „@t. 6[)ri[top^§ ©tro^e^', weli^en inbeS im gemeinen
geben niemanb fennt, gefi^aeige benn gebraudjt. 'Xa^ ba§ 2ßott in .!&e[fen )ion

älteiter ^eit ^er ba§ f)erfd)enbe, @ei| ni(^t ober bocf) n^enig üblid^ gciwefen ift,

fceireifen bie uralten 9Zamen 3iegen[)ain, Siegenbcrg unb ^iegen^agen,
lüä^rcnb fein einziger ^effifc^er Drtgname mit ®ei| com^oniert i)t (Obergei§ unb
@ei§mor [inb gonj anbern ©tammeS,

f.
b.). 9^ur ^in unb »cieber finben fic|

aSerge, welche ©ei^fojjf tjei^en. 3m gultai[cl)en big nad) JperSfelb unb in

Dber^effen ift bagegen @ei§ üblicher al§ 3iege, unb nur bie jungen ©eipen
I)ei^en 3i(fel, ^ecte; in 9?ieber^e[fen ^ei^en [ie 3icfeldmm(^en.

9teben§art: „er l)at§ innerlid), njie "oi^ Siegen'^ üon einer ^erfon,
ml^e unbebeutenb ift, burc^aug fein Sleu^ereg befi^t, bennoc^ aber für flug,

einfic|tig, geiftig bebeutenb gelten mü, o^ne bie[e ongeblir^e 5!Iug^eit an ben
Sag geben ju tonnen. „®a§ ift fo feft löie 3iegenf)ain", 9fJeben§art, um
bie Unabänberli^feit eineS ®efd)Iu^e§, in me^r eigentlidjer aSebeutung aud) bie

geftigfeit, ©auer^aftigfcit eineg 5probucte8, einer Strbeit, 5. 33. eine§ a3aue§ u.bgt.

gu be^eic^nen. J^ergenommen i)on bet e^emoligen |e[tung§be[d§affen^eit bc8
©täbtc§en§ 3iegenf;ain, tt)elc^e§, weil leicht unter 2Ba|er ju fe^en, für uneins

ne^mbar galt, ift biefe 9?eben§att, eljebem ungemein üblit^, je|jt fd)on im ßr»
löfc^en unb tuirb nac^ Slblauf eines ®ecennium§ nsol gänjli^ ijerge|en fein.

Zie^euscliiiider Ijci^t in ©^malfalben ber 9Jorboftn3inb , »eil er

ben ^iiQm im t)ol)en ©rabe em^finblic^ ift.'

Ziegliiig. „3^r 2Kann f)atte bie ©taubingerfi^e gefragt, ob ©ie bem
2)(ägbgen ioeld;e§ fie la^m bet)ejt, wieber ^elffen tonne, baxauff fie i^m geant-

toorttet, er folte 9Jeic^arbt toon <Bd)x\d tonb bie bide ©^mibbin am ©teinweg
brauchen, bie mochten il)m »ietteic^t t)elffen fönnen, bie ©c^mibbin tt)el)re ein

3iegling, weil er nu§n bie ^ege befragt, ^ab it)n ber Dberfc^ult§et§ ing ge=

fangnüS gefegt". 2)?arb.Jpejen^roceffacten »on 1655. ®iefe§ fonft nid)t erfinblic|e

SBort mu^ bie eigentümli(^e ^ejeidjnung einer ^erfon gcwefen fein, weither bie

^raft §u feilen, namentlid) ©djabenjauber ju feilen, eigen geraefen ift; bie .^ejen

»erfi(^erten toöUig einftimmig, fie tonnten ben ©i^oben ben fie angerichtet, ni($t

felbft ttiieber feilen. ®o§ iffiort mu^ »on jeugen abgeleitet fein, unb biefeS

SSort n)ol „etma§ au§ri(^ten, 3U ©tanbe bringen" im ©egenfai gegen bie §er=

ftorenbe SBirtfamfeit be§ Qaixhixß, bebeutet l)oben.

Ziellbetzel fem., bie wei^e (an ber ©djwatm: blaue) Obermüjje,

weldie bie grauen auf ben ^Dörfern in Reffen über bie eigentliche 3}iü^e gießen

(^m unb loieber fo, ba^ bann noi^ ein fc§«3ar§famtne§ 2)2ütjd;en auf bie Qid)s

be^et gefegt wirb), wenn fie jum ^. Slbenbmal gel)en ober einen ßeic^enjug be«

gleiten. ®er 2tu§brud ift nur in 2)Jittell)effen übli(^, anberwärt§ ^ei|t bie

3iel)beljet entweber nad) i^rem Urf^jtung (Sd)leier, ober a\i(S) ©tül^e; te^tere

S3enennung tommt, wo jene fdiwarjen ä)2ü|en übli(^ finb, biefen ju.

geKieilieil, fi(^ in 9iu^e, in feinem angeme^enen 3uftanbe befinben,

unge^tnbert fein, „dr, fin ©rben no(^ Siiemanbt öon finent wegen fotlen auc^

fütter mel)t tetnerlet) @ere(^ttgfeit,' forberunge no^ anf^rac^e boran t)aben not^

begatten in feiner wife, fünbern bie .^erren bamibe gän|li^en gejiemen tonb

önge^iubert gewerben laffen". ©i^iebf^jruc^ oon 1467 beiöenne^) ßei^e §u Öanb*

fietelre(^t Cod. prob. ©. 243. ©. bezemen, beffelben ©innc§.

zijöne f. «fane.
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ztinlier, Stbjectimim unb 2(büerbiiim ,
• in- Oßer^e[[en gen)ot)iiItcf) öhftatt

be§ gemein^o(^beut[(^en jim^etH(^: „ba§ ß1nb i[t gar ein jimbet ©ingelf^en"

i[t gar ein 5arte§, järtlic^e§ SBefen; „bu mui3t ben ^ä§ ^imber e|en", b. i).

in flcinen ©tücfc^en, ni(^t bem Srote gleich m 33ro(fen,

Kiitie fem , £a^e, in ber ©iemelgegenD neben 3)Zinse gebräu(^Ii(^.

Kiiiliiierniailil i[t in mandjen ©egenCen, 3. 58. »on Dber^effen,

einer »on ben 3'Jamen, mit tt)e(d)en bo§ Phalongium opilio [ä)iiillermaler f. b.)

bejeicbnet tvirb; t)ier unb ba fommen nvimli(^ noc^ antere, Vüie e8 fd)eint, jiemlic^

wiUfürUi^ gewählte 3^amen für biefeä ^[;ier üor, 5. 33. Stdcrmann, ^'^'^^'-''^''^ß'^"/

3a).^pelmann u. bgl.

ziilgeril, oud) mitnnter zingeln, bejeit^net ba§ fc^meräbofte ®efüf)t,

tt3el(i)e§ bie in ber £ölte erftarrten §änbe bur(^5iel)t, fobalb fie ^jlö^lid) m eine

ivarme Temperatur tommen, ober iwenn bie ©lieber „eingefdjlafen" finb: „fcie

^änbe jingern mir", otier: „e§ jingert mii^ mein %ü^"
,

„bie §änbe §ingern

micf)". Stu^erbem wirb eS ü\x6) juiweilen üon bem brennen ouf ber 3""Sf»
iuelcbeS bon fd)arfen ©))eifen, »om Pfeffer u. bgt. beiüirft wirb, gebraucht, „©ie
ijüt [le (bie gi[(^e) gar wol gepfi[[ert, fie jingerti red)tfdiaffen". 0. Melandri
Jocoseria. Uch 1604. 8. uo. 533. ©. 488 (®cl)molM6li. 12. 2, 133. ©. 169).

(Sben fo au(^ in 33aiern. ©^melier 4, 27Ü. ®a§ 2Bortl)at mit S^^^S? ^'"^

SBurjel (zinge, zang, zungen), unb e§ ift beö^alb fe{)ler^aft, e8 f enge In

(©c^mibt äßeftertü. 3b. ©.218, £lein ?Proü.2B23. 2, 155) ober gar fontetn
(Steinwalb t;enneb. ^t. 1, 155) ju fpred)en.

KilllLel msc, ein einjelneö 3Jei§, fleiner ^^eig« Sulba.

Gezinkel neulr., 3fieifig. 9}tarburg. 3SgI. ©(i)ottel ©. 1448.

Kaukel msc, langer biinner, i)erüorftei)enber ober ^erobljängenbet

3weig. §aungrunb. ,

Zinkel ift bo§ deminutio Don got^. täins, a^b. zein, 3^^£'8/ ^^iit^« ^3^-

zeinen unb zinn. '^z\\\&)\,
f. ^ff. ©efd). u. ßanbeef. 4, 103.

Kinn fem., gen)öf)nli(^ im ^Deminutio Zinnchen
, ^anbforb mit Jpenfet

unb ®ectel; morburgifcbe SluSf^jracbe ^c§ gotf). lainjo, ot)b. zeinna, oberbeutfti)

3aine. ®ic^ in Oberbeutfdjianb fef)r gen35i)nlid)e ^ort (^lein ^row. 2Ü23.

2, 241.; ©c^meller 4, 205; ©talber fd^weij. 3b. 2, 468) ift in Reffen nur

in 2}(arburg (wenn nic^t etwa in ©d)malfalben, ba üteinwalb 2, 147 baS

Sffiort l)at; im ßeben ift e§ mir bort nid)t ijorgefommen) unb in beffen nädjfter

Umgebung üblid), unb jwar für bie fo eben bejeid^neten JJörbe ouSfdjliejjUd), fo

ba^ ba§ j^'^embwort Äorb nur für unbebedte Slörbe mit ©riffen, 5. 93. bie jur

Sßäfcb^/ S"t 3luffamlung be§ Äel;rid)t§ beftimten, gebraudjt wirb. ©. 3^i^[<i)'^'

f. t)eff. ©efc^. u. m. 4, 103.

2}gl, zeinen.y Zinkel.

Kiii^ msc. unb Zinse fem., erftereg in Dberl)effen unb j^ulba, le^tereS

in 9Jieberl)effen üblicher; in älterer ^i\i ^attc nur ba§ 3)?a8culinum ©eltung, wie

ou(^ im SDhinbe be§ SSol!e§ in ben üi.erwiegenb meiften ©egenben 2)eutfd)lanb8

Tio(^ jc^t. ^a§ SSort ift fi^on in fel)r olter "^ixi ou8 bem lat. census in bie

beutf(^e ©iprodje herüber genommen worben.

Bauzins, 51bgabe üon .^äufern. „3(^ 23oIprad)t Don 5?etcnbac^ — bc*

fennen — boS wir ünb tonfer ßrben geben follen ben erbaren geiftlii^en 3""9'

frawen ber 5l)>tifc^.en — »on ßalDern ju red)tem buwen jm^ jwelff f(^iUing

i)fennig gelbeS — uon ber f)obeftabt juiDZarburg in ber äöerbergaffen gelegen".

Xlr!. V. 1379.
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Bodenzins, ©ritnbpS. „<Bed)ß Pfennige gelbe§ er^>ti^e§ tinb etrigeS

tobenjinfeS b§ ben brei f^iding ))fennig gelbe§, bie toir §an Dff bem ^au§,

fetter mi> §o6e[tabt ju 3)Zart)iirg. Urf. b. 1388. „öon ottem erftem er^Iic^en

SobenjinS. Urf. ü. 1401. ,aw\ ÜJfunb ßetter au rwitem altem erftem

S3oben3in§. Urf. ü. 1404.

widerkäufliche Zinsen, (So^)itaIjtnfen , ben et filteren S'^^f^i^ (33au3in§,

S3oben5in§) gegenüber.

ziiiscrlicli wirb ^in unb n)ieber fo ge6raucl)t mie ba§ gemein^o(^beutfd)e

zimperlich, järtlii^, fc§tt)ä(^lid) , or6eit§f(^eu. Steinwalb 1, 2U1. 2, 147. Sin
aae§ 2Bort: zinzerlich. ©d; melier 4, 276. W. Müller miUelh. Wß. 3, 901.

Zipfe msc, genjo§nIi(^ Zippe unb Zjppen gef^roi^en, njie gcmein^o^s

beutfi^. OJebenSart älterer ^^xt: „bem @c[;alf bie 3'Wfn a6[d)netben" , bem
Starren feine 9iorrenfleibnng jerftörcn, b. §. ber 23ü6erei bur(^ eine ernftU(^e

.l^anblung ein Snbe ma^en. „ttjo fi(^ ein 6eueU)a6er nit allent^olBen wol toor[il}et,

Dnb bem f^ald ben si)^^en a6[(^neit, mctg er fi(^ lei(^tli(^ i^erlauffen".

3. i^errariuS üon bem gemeinen nu^. 1533. 4. 231. 23b.

YerKippelii, einzeln i)erftreuen
;

„li^ ^aiie mein ®etb fo toerji^3)3elt

ou§gc(^et)en"
;

„er I;at fein ®ut öeräi^^elt" üereinjelt; „tt)ir njotlen un§ bo^
nici)t üer§i))))eln" üereinjetn, [0 ba§ njir un§ berlieren, einanber nic^t njieber

finben. ®ie Stjeilne^mer an einer ^erfamlung, bie ©4"^^"^^^^^ tommen „tters

gi))pelt". §ier [te^t ber 3^^^^^ bem ©anjen erfennfcar gegenüter. ©(^mibt
SBeftertt). ^b. ©. 314.

Zipolle fem., 3^«f^€l, meift im fäc^[if(^en Jpeffen, bo(^ au(^ anber*

toärt§ übli(^. ©e^r feiten ttjirb 3tt>iebcl, mciften§ ^i)^^^^/ '^xh^iX gefprot^en.

WA^Wi (ober njol e^er Ziss?) fem. §ei§t im gulbaif(^en, im Jpaungrunb,

6i8 na(f) ^erSfelb ^in unb barüber I)inau§, ba§ SSeibdien ber :^a^en, £anincl)en,

ßafen, ßidi^örnc^en. <S(^ melier 4, 289 I)at ba§ Sßort ton ber Diolan, aber

at§ bloBeS 9tuftt)ort.

ziisseln, au§ einanber ftreuen, auSf(Rütteln. ®a8 in ©d^maben liegenbe

®ra§ ttjirb, bamit eS bürr Qu §eu, ©rummet) werben fonne, gejiffelt, wcl(^e§

fomol mit ber ^anb wie mit bem 9ie(^en gef(^ie[)t. „®en Stotf jiffeln",

fignificante iöewegung ber SSeiber niebrigften ©tanbe§, um eine gewiffe dinlobung

äu bejeic^nen. 3)^orb. ^ejenpr.SI. B. 1655.

toer^iffeln, »erftreuen, verlieren. SSgl. ©(§mibt Sefterw. 3^. ©.
338—339.

auSjiffeln, j. 23. ba§ S;if(^tu(^, um bie Krumen abäuftreuen, f(^üttetn.

Slöe biefe 2tu§brüde fiub allgemein übli«^. zisseln fd)eint übrigens ein

grequentatiuum toon zeisen (f. b.) ju fein.

ziives, äumal, befonber§. „©§ ift nic^t gut, biet 2eut am Sifi^ I)aben,

giwe§ bei ber tlieuren 3eit". Dbcr^effifc^er , befonber§ fübli(^ Don aJJarburg

£in^eimifd)fcr 2Iu§brucE.

ÄHvive fem., §ünbin. 3n gan§ 9Zieber= unb Dberl)effen bie gebräud)=

Iic|e 23f§eid)nung , luäl)renb .^ünbtn niemals gebraucht wirb. (S§ ift bie ^alb

niebcrbeutfd^e gorm be§ t)0(^beutfi'^en zoha , nieberbeutfd) teue, canicula (®tuti§fa

2, 204a). 3m g-ulbaer ßanb ^ei^t bie ^ünbin Kopp. ©c^meUer 4, 277,

welches gleid)faa§ ein alteS 2Bort ift, inbeS bo^ wol ju bemfelben ©tamm ge^

:^ort, weld)em Zoha unb Tewe angehören.

3n ben nieberbeutfi^en 23esirfen .Ipeffens! I)ört man aud) tetve fem., eS

wirb aber bie^ äßort bann ou(^ otS epicoenum, für §unb überhaupt, gebraucht



472 Zogen — züclilen.

(m6)t öoräufllii^ für ben niännli(|en §unb, tt)ie m^ ©c^ctmtJod; ©. 229 in

©öttingen k.).

3n Qtlen biefen ^^ormen ift baS SBort eine f^tm|3fenbe Sejeii^nung für

eine Iüberlid)e SÖeitSpetfon; ftcirfer: läufifc^e ^ii^w^e«

2S9I. Scitfc^rift für ^e[[. ©efi^. u. ßanbc§tunbe 4, 103.

a^o^eii, ü6cl te^anbetn, eigentli(^: §in unb t)er jie^en, jerren, wie

9?iljel. 466, 2 u. a. @t. ®in alte6, e§ebem ^ter lüie überaU ü6lic^e§ S&ort,

je^t felbft im 9SoIE§munbe au§ge[tor6en. <Sc^ melier 4, 23ö.

Cezog msc. Jpaber mit 3;t)ätli(^feiten , (Schlägerei; „ba§ I)er e^nen

gcjog ertjaMn ^atte". Su^regifter be§ 15. ^i^. in ber 3eitfc§r. f. {)cff. @efc^. u.

Sanbe§funbe 2, 373 u. a. ©t.

xo^licll, fi(^ joglic^ gegen jemanben [teilen, SE^ätlii^feiten gegen

jemanben tierüben ober menigftenS 5U verüben im 23egriff fein. ßbbf.

zöpelii (zoepeln), em)3finbli(^ §üd)tigen. 5yjur im ©(^mal!albif(^en

üblii^. DUinwalb ^enneb. ^b. 1, 201.

Zopf msc, 1) ö)ie gemeint) ocI)beutf(^. 2) ba§ ©eäfte beS 33oume§, im
®egenfa| gegen ben ^aumftamm. Zopfreisig, im @egenfa| »on ©tammreifig,

^ier wie faft überall in ®eutfd)Ianb. ^n ben nteberbeutf(j)en SSejirten wirb top

eben fo gebrandet, e§ bejeidjnet aber üorjug^meife nur bie ©:pi{^e, ben äu^erften

©i^jfel be§ aSaumeS, unb fobann and) bie ©pi|e eine§ einseinen 33aumo[te§.

ZÖSClieil, auc^ wol zotschen gef^ro(f)en, mit nt(^t genug gef)obenen

i^ü^en auf bem 23oben ^in rutfclien, fi^lurfen, bte gü^e fd^leifen; nachzusehen,

nachgezotschl kommen, longfam unb §u ^pät ^interbrein Jommen. 9ieinwalb
1, 202. 2, 143. 9^ur im ©c&malfalbif(^en üblic^.

Zliliriiig^en, toerberben, ternii^ten; „bring ba§ liebe 23rob ni(^t fo ju"

wirb gu bem Äinbe gefagt, wenn e§ bo8 S3rob bertrümelt, onftatt e§ 3U e^en.

3n SKorburger ßriminnlproceffsStcten üon 1680 rät ein (Schwangerer bem üon

i^m gef(^wängerten 2}Mb(i)en, „e§ fotle ba§ ^inb jubringen", ein 9iat, weither

toon ber Unglüdlii^en nur §u bu(^ftäbli(^ befolgt würbe, fo ba^ fie (freiließ oI§

bie ße^te in .ipeffen) mit ber SCobeSftrafe be§ (Sädeng belegt würbe.

ziidlten, in ganj .Reffen wie in bem gröften Sljeil be§ übrigen ®eutf(^3

Ianb§: ber 33rout am .^ocI)jeittag , ber jungfräulichen ©eüatterin bei ber Staufe

ol§ ®efeHf(f)afterin unter bem Äronse, bem 9luffa^, (S(f)n^)el (al§ ^^f^t^^öS^f/
(S^e^)))elmägbe , ©d)no|mägbe, b. i. Ä'ranjjungfrouen) §ur ©eite ftel)en. ®ie
©itte, burd) wel(^e biefeS Sßort entftonben ift, ift jeboc^ fd)on am Snbe beS

toorigen 3arl)unbert§ faft, in bem gegenwärtigen 3flrl)unbert gänjUd) erIof(I)en.

2)iefe Syjäbclien mußten nämlict) in beft^eibener, buri^ Qwi^t unb ©itte gebotener

gerne unb ßnt^altfamfeit »on bem @aftmal)l ftet)en, unb burften mit ber ®e=
famt^eit ber @äfte juglcic^ weber e^en no{^ trinteu; togl. grif(^ 2, 483:
„jü(^ten, abstinere pudoris causa, at§ einige bei ben .!g)ocl)5eiten unter ben Jungfern
unb grauen ^jrangen, modestum se praebere, os egregie ducere"; unb ßftor
b. 9hcl)t8gel. 3, 1423: „5Üd)ten, ni(^t effen, nii^t trin(fen auf tjodijetten".

3efen brau(^t in ber Slffenat (1672) (S. 191 juchten f^noni^m mit ^runfen
unb ernften; gif(^ort aber übett)au^3t nidjt §ücl}ten, fonbern fc^mollen, weld)e§

gleid^e Sebeutung ^at (©(^ottel §aubtf|jr. ©. 1404: f(^mollen, 5ud;t galten,

abstinere a risu}. 23gl. zumpen.

3n uneigentlic^em ©inne wirb ba§ Sßort für warten, I)arren, jumal wenn
bomit ein unnü^e§ unb langweilige^ Darren beseidjnet werben foK, fe^r f^äufig
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ge6raiicf)t. ©o f(^on 6et Sut^er: „mußten alle 3uben fic^ St(f)ten, 618 ba§

et (Sf)riftu§) tarn". StuSI. beS 7. ga^. be8 1. S3r. an bie 5?otintt)er. 1523.

(3en. StiiSg. 1555 2, 293b).

Zuge fem. ®a§ (Si[cnrrerf an bcr Setter, gulba. Ste^nlicß i[t

Gezoeg neulr. , tm ©d)iuar§enfelfif(f)en bie Äette , n3eld}e ben ^fluggrenbel

(^jlugrä()t) an ben ^^|liigEorren , unb §tt)ar an ben ^fälf (©diemel , Slfteitrai^)

befel'tigt; ü6rtgen§ au«^, ä()nli(^ ttjie im gulbaif(f)en , ba§ ^ettenglieb, bur^
wctd^eä bie ^^^tct mit bem SSiberfi^eit uerbunben mirb.

ztigelieu, ber eöiptifiSe, •au8f(^lie|lic^ ge6räu(^ti(^c StuSbrud für: jum
^. SIbenbmal getjen, namentli(^ au^ für: jum erften SOJal jum Stbenbmal geiien;

„i(^ bin Dor jn^ei Sauren jugegangen", [tatt in ber ^trt^enf^jrad^e : „i(^ bin Dor

gttjei Sauren confirmiert würben". ße^tereS grembvvort ift bur(^au8 nic^t uolfg;

übU(^.

zuckeln, fäumig, sögernb, langfam ge^en. nachzuckeln, au§ 9'?a{^3

lä^igfeit, Slräg^eit, {)intenna(^ fommen, §u fpät fommen. ©(fiottel Jponbtfpr.

©. 1449. 3n 9?ieberi)e[fen am übli(i)[ten ; im (S(^malfolbi[^en unb gulbaifc^en

lieber §otten, nadj§otten, jotteln.

zulclieu, mü|ig I)erum[trei(^en
;

„mit einer ® e[eflfc^aft ange5u((^t fommen

;

auc^ in bem ©inne, in ttjeli^em fonft binfen gebraud)t wirb: „fid) mit einer

(unef)rbaren) ^erfon zulchen"
,

„ein Gezulch mit i|r ^aben". S)at;er benn

Zulcll fem., ein lüberlic^eS 2ßeib§bi{b.

j^ulba. 3n Dber^effen ift ba§ SSerbum jwar nii^t öblic^, wot aber ein au§

bem ^artici^ium gcbilbeteS ^bjectiüum verzolcht, tt)et(^e8 bebeutet: »erf(^(eubert,

toerloren, »erfi^ulbet, bem Untergang anheimgefallen.

KUinpeu fott „in einigen Drtfi^aften an ber ©renje beS ^armftäbtifi^en"

in bem (Sinne toon züchten (f. b.) übli(^ fein. ^«^ jnieifle faum an ber-iHi^tig«

feit biefer mir üor langen S'i^^en gema(^ten unbeftimten 3)titteilung , ta ba§

SBort in bem angegebenen ©inne in ber S^at auf bem SSogelSberge tootfommt.

zupfen, 1) zupfen gehen, f(^maro|en, unb jwar fo, ba^ man unter

trgenb einem SSortoanb einen ®aft bei einem ©elag auffudit, um bei biefer @e=

leger^eit einen guten 23i^en ju erf(^na^^en. ©oi^e unb $8e§ei(^nung finbet fit^

nur im ©d)mal!albifct)en. SReinwalb 1, 202 u. 58.

2) zoppen, abzoppen, ufzoppen, abluden, eine 5paufe matten, sumottm
SErtnten: „er trinft einen ©d^c^^jen S3ier, o^ne uff ju joippen". ^ünfelb, -l^oun*

gtunb, .^erSfelb.

Zuiielllag msc, ^unbf(^aft eineS üßirteS, eine§ ^anbwerferS, £oufs

mann§. „ba§ 2Birtet)au§ f)at guten 3"f<^^«9"/ ^- ^- *^"^ ^^'^^^ befut^t. Ueberatt

zusetzen, ber 3ufage entf^rec^en, ba§ SSerf^rec^en galten. „1 fl. wirb

i^riebri(^ SluSri^er §u ©teinerj^aufen geftraft, ba§ er bem SSirt §u ßalbern

e|Ii(^e§ gel| ju bejatjlen bei benamster bue^ mit .^anbtgelobnuB sugefogt Knb

bemfelben nii^t jugefe^t ^at". SBetterer i8u|regifter 1591. ®o§ SBort mxi no(^

je|t juweilen in biefer Sebeutung gebraucht; fonft aber wie gemeinI)od)beutf(^.

zustellen, ©e^r üblich in ber üiebenSort: „einer ein £inb juftcüen",

fie fc^wängern. ©d^mibt wefterw. 3b. ©. 7 ^at in biefem ©inne „anfteKen",

I;ier ni(^t üblid).

ziitzen, fangen an ber äKutterbruft , ))on ^inbern unb jungen 2;l)iereu

3m ©(^malfalbif:^en gebräu(^It(| , wo a\x^ ba§ fonft bem SSoIfe niijt geläufige.
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SBort Ziize, Söarje ber 2)hittet6rui't, geprt n)itb. 9?einwatb ^at jnjar jö^en
ni(f)t, ivol ober 2, 150 3"l3lfl8 ""b 3"l^«^Pß/ wetifie SBörter ba§ SSetbum

gü^en toorau§feljen.

Kn'ackel fem., gaBelformiger Slft, jttseif^iijiger 23erg, unb übert)aiH3t

©atel; fet)r üblich im gufbaet ßanb, wie f(f)on ©d) melier 4, 300 angemerft

l)at. rf«e Eberszwackel , befannte 9iuine ber 33urg (Sbersberg in ber ^ot)en Dt^ön,

burd) i[;re jjcei i)ol)en St^ürme «)eitf)in au§ge5eid)net.

Kival^ei* fem,, ®obeI an @ettjäd)[en, gabelförmige 2(efte. ^aungrunb.

SSgl. Zwackel.

Zii'ellle fem., nieberbeutf(^ , in ben fä(^fi[(^en unb n)eftfäUf(^en 23es

girfen Tweüe, S^ijAtud^, SLud) au§ linnenem ©ilbjeug, n)eld)e§ bie groueng^

^jerfonen auf ben Dörfern beim CMe^en über gelb, jumal bei bem (le^en ju

9}iarttc, über £o|)f unb Ä'öje I)ängen. ^]t au|er ber ©lemelgegenb nur no(^ in

ber ©egenb t)on Gaffel bi§ on bie untere ©d)malm (SBabern) üblii^. „SSon

ben 3^veln ju njafdien". 3[Bolf^ager 3?ed)nung Don 1563.

Handzwelde, Jpanbtuc^, in Dber^effen, ©(^maltalben, %niha, ©(^ttjorjens

fel§; bod) mirb in Dbertjcffen unb im g-ult)aifd)en bog 2ßort fi^on fo corrum^iert

gefprod)en, ba^ man bo8 ©tammmort, ben jweiten 3:{;eil ber (S;om:pofition, faum

iiüc^ I)ort, nämlid) .!g)an8tt)l, Jponf^el.

2tn \\<S) bebeutet o^b. duahila, altf. thuahila ein %n<S) um ben ^ör^jer ju

duahan (thuahan, zwagen), b. f). ivafdien; bo§ SBort tvafc^en n)urbe niemoIS

toom menfd)lid)en ßör^ser, fonbern nur Man ©odjen (Kleibern, Sinnen) gebrouc^t;

otfo ein %ü(i), um ben Körper nad) bem 33abe, tie §änbe nad; bem jur ä)(aljeit

unerla^Ucben ß^^^flS^ii C2Bafd;en} abjutrodnen.

Ziveitlelu (sich), fid) in jwct 3;^eile t^eiten. „und wo ein bus gewisl

wird, das acht tornus sind, die ziceidelt sich, unsern bern im stiiTt wird die

helffte, und unsern Junckern die hellTle". @aljf(^Urfer SBeiStum toon 1506 bei

(Sri mm 2Bei§tümer 3, 376. ®a§ Sßort foU in btefer ©egenb no^ je^t ju*

weilen Dortommen.

Z^veieii, zweigen {skh') , einanber unb miteinanber, ältere einfache gorm

ftott be§ jc^igen ßom^ofiti entjweien. „SGBibcI t£)ei8 ju ünberft ©imb|()aufen

Dnb SBibel §erman ju Dljmenaw ^aben fid) in t^eilung eine§ StderS einonbet

gejweigt". „9}2atern ©armftott, ba§ er fidi mit 3ol)anne§ .Ipendeln jweigt

mit njortten". fetterer 58u^regi[ter toon 1583 unb öfter. S)a§ SBort wirb no(^

je^t fo gebraudil, wiewol ntdjt fe()r Ijäufig.

3u zweien, zweidein, Zweig, Zwiesel, Zwackel U, f. W, Wel(^e gteic^

bem SBorte ^tt^eife^ ba§ 3'i'"^o'^t ätt'ci i" ]"i<^) entljalten, ge{)ört auc^ ber 9?ame

eine§ 33ad)c8 bei -Hofgeismar, de Twiwete, ber jweigeteilte 23ad). (^alfen^einer

©täbte unb ©tifter 2, 448.

zivihbelii (zwiebeln), flogen, unb jwar in ber läftigften unb em^finbs

lic^ften 2(rt; prügeln, befonberg in fo fern bie @d)Iäge eine 3">^;tigung fein

follen. ©djmibt weftertv. 3o. ©. 343. Dleinwalb 2, 151.

zwiclcn, zwigen, concedere, dare, mit bem Stccufatiü ber ?perfon unb

bem ©enitiu ber ©od)e. ®iefe§ nieberbeutfd)e, je^t au§geflorbenc, unb mir aud)

in ben fäd)fifd)en unb wefticllifd)en ©egenben ^cffen§ biS bal)in nid)t üorgefom;

mene SBort mu| et)cbem au(^ in ben nieberbeutfdjen ©rcnibcjirfen üon Reffen

toorgelommen fein. SBenigftenS erfd^eint e§ öfter in SBiganb ®erfterberger§

grantcnbcrgifc^er ß^ronif: „^ele§ [ocn genonnt ßoag — bnt§ ben üater, bag
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et en wulbc Ioi§ geten. 5BeIe§ ge^ujigete finen fon, iinbe ga6 en lebig unbe

loi^". Schminke Monim. hass. 1, 112, „ba§ er fie wulbe eret red;ten bebe

gel n) igen e&bf. <B. 143. 2, 385 u. a. ©t.

zwedig machen (izwingen und tzwedig machen) geneigt malten, ßbbf. 1,241.
SSgl. ajrem. Sßiö. 5, 143. äWüUer m^b. 2B^. 3, 958.

asiwiereu mit SJJcrbeln (Ueü^rn, SBadcn, ©d)o^ern) f^ielen. ©in nur
im ©c^malfalt)ifd)en gebräiic^lic^et 2lu§btu(!. Oieinwalb .Ipenneb, 3^. 1, 205.

SSgt. ©c^meller 4, 308.
*

Z^Yiesel fem., gabelförmig getwai^fenet Stft, Vüie man bergleii^en ju

SJei^enftielen , ©ätteln u. bgl.- gebraucht. SlUgemein üblid), aucf) in ber ©d;rifts

f^)rad)e nid)t ungebräuchlich, ©(^melier 4, 309. SSon ber ©obelform, weld^e

bie 23eine am men|"d)it(^en 9him:|3fe bilben , unb bie anbermartS au(^ mit ^"'i^f^^

bejeic^net luirb, fi^eint Zwiesel in Jg»e[)en nii^t gebroui^t ju njerben. ®a^egen
erfc^eint bo§ 2Bort gar nid)t [elten al§ geogro^3t)ifc§e 33e5eid)nung: bie 3*»'i)|et

(^3we[fel), 9hme eine§ 93ad)e8 in ber breiten <8trut, unb eineg glurftüdeS bei

^riebridje^aufen , ber ^^''iffe^oder (öfter, j. 23. bei S^ieberraolb).

zwieselicht, zweiteilig, gabelförmig; „ba§ stotefelii^te 2;l|al" am 23urgs

walb 1560.

^ier^er gel)ören aud), tuenn gteit^ nic^t unmittelbar, inbe§ eben fo bett

S3egriff ber ^^uei^eit auSbrüdenb , nod) mam^e anbern 9^amen, tt)ie Zwesien

(nod) im IG. 3^'^^)""^^'^' oft Twesten gef(^rieben) , Zwesl, Zwist ^ Zicislchen

(glurbejeidmungen) , unb bie 9?amen ber beiben glü^t^en Zwesierahn unb Ticiste.

23gl. Twiwele unter zweien.

Zivick msc. (im ^aungrunbe Zwiek), ber ©trau^ au8 9io8marin,

fünfttidjen („gebodenen") SSlumen unb S3änbern, ineli^en bie 5?trme§burfd)e unb
bie 23räutigame, in neuerer QqH auc^ bie gu bem 9}tilitär gezogenen Surfd^e am
Slu§na^metog tragen. 3n 2lltl)effen (bod) mel)r imS^ebcr? ol§ im Dberfürftentum)

unb im gulbaifc^en. SSgl. ßuftftiel, guft.

3DJögli(^ ba§ biefeS 2Bort nti^t§ anbereS ift, al8 ba§ gemein^oc^beutfi^e

3wetg, tt)elc^e§ fonft bem äJJunbe beS 2Solfe§ fremb, wenigfteng bur(^au§ ni^t

geläufig ift.

verasiwickt, verzivickst, 1) im ^o^en@rabe berbrie^it^, fatal;

»on ©adjen gebraucht. 2) fd)lau, toerfc^logen, toon ^erfonen gebroudjt. (Sben

fo auf bem ^efterwalb ©^mibt ©. 315.

zitilgeu
,

jirpen, jwitfi^ern, jumot öom Saute be§ ©^erlingS gebrau(^t.

^aungrunb.

Z^Yliizeu (gefpro($en zweinzen), blinjen, mit ben Slugen jtinden. der

Augenzweinz, bo§ ^lugenjuden. ^m ©d)malfalbif(^en , aber au(^ im öftlit^en

iJgeffen ^in unb njieber.

Zi^virbelu
, \\^ im ^rei^e ^erumbre^en

; fo am üblie^ften an ber untern

9i^5n (£rei| ^ünfelb). ©d)meUer 4, 308. 9iein»üolb 1, 206.

verzivirbeln , »or Ungebulb au^er fic^ fommen, (f(^er5l)after SSeife)

in SSerjnjetftung geraten wollen. SlUgemein üblii^. ®d)mibt wcfter». ^b. ©.344.

ZlTitzeril, micare, palpitare, mit ben Singen blinjeln, ober fonft

judenbe ^Bewegungen madien: ber ©lern jwi|crt, ber ©(^melterling jwi^ert mit

ben glügeln. ©e^r ollgemein. SSgl. ©Rottet ßoubtf^r. ©. 1450. grifc^

2, 489. 9U3 ein SluSbrud für ba§ ®e^ör (eine 8autbeäcid)nung), in welchem

©inne baS 2Bort in ber gorm jwitfi^ern gemeinl;od;beutf(^ geworben ift, ift

eS nii^t üoltSiiblii^, wiewol bem SSolfe befannt.
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KlvitzTOgel , ©(^metterling , öon bem flatternben ^lug beffelBen,

f. ztöüzern. 3" einigen ©egenben übliift: 9loten6urg, ©ranbeuborn, ©rebens

botf u. a.; geivM)nIi(^ ^utterßogel. 3"^^^^^^" ^i^'^ ^"i^ Zwicksvogel gef^roci)en.

veraK'%villl2Keln , verzwinseln, ivirb in ä^nli(^em, nur no(^ me^r

fc^er5{)aften (Sinne gebraucht, wie verzwibbeln (f. zwibbeln). ^n gleidjem ©inne

jagt man im gulboifi^en (.Ipünfelb) verzwatzeln; bie[e i5or"i ^öt cju(^ ©(^mibt
SBefterw. 3b. ©. 315.

Zylunder msc. , ber im (S(^ma(fnlbi[{^en Ü61i(^e D^ome »on Daphne

tnezereiim
, fonft in .Ipeffcn gertjo^ntit^ £eUerI)al§, a\\6) ©eibelboft genannt, iüä()renb

biefet ©ttau(^ in ©übbeut[d)lanb äl)nlicl) wie im ©djmalfalbildien
,

^i^i"^?

3wi(Iinb, ^eiJanb genannt wirb. S)er 9lame gi^unber i[t m^^t^oloc^ifd) unb

trägt ten ^iamen beS ©otteS ber beutfc^en ^eibenjeit, Qxvl, be§ ßrieg§gotte§,

in fi(f); er lautet eigentlii^ Ziolinta, b. t. ßinbe ober 23o[t be§ 3'"/ unb aug

biefem Ziolinta i[t auc^ ba§ Sßort ©eibelbaft ent[prungen. B. ©rimm beutfd)e

3)Ji)t^oIogie 2.5lu§g. ©. 1144—1145. 5t{§ ein ßuriofum mu§ erwätjnt werben,

bo^ Oieinwalb .Ipenneb. ^b. 1, 108 biefe§ SBort aüerbingS ouffü^rt, ober in

ber gorm S^Unber, mit ber ^cmerfung „bermutJ)li(^ toerfälfc^t toon X^Ianber",

unb bte^ meint er barum, weil ber Strand) and) ben 9tamen „^oljmänndien"

fü^re, wäl)renb biefer S^lame er[t ou6 bem, in 3£^Ianber bon ber J^albgele^rfam-

feit »erunftalteten 3^lunber entf:prungen fein fann.
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©. 7. Ackermännchen "^ei^en in Dbetleffen oucf) bie fleinen Cluarjconglomeratc

Bon oft auffoUenb inenfc^enäf)nlicf)er gorm unb ungemeiner .!^ärte, weli^c

juweilen, namentlich in ber S)Qmmerbe be§ Uebergangggebirgeg, beim pflügen
gefunben werben. Slu^erbem t[t Ackermann eine neben Müllermaler ba unb
bort gebröui^Ii(^e Benennung be8 Phalangiiim opilio.

©. 13. anschneiden ift in einigen SDrtfc^aften ber untern SBerra (3iegen^agen)

nod) je^t gel)räu(l)li(i) , um bie ©tütfja^l be§ 2ßeibeüie^e§ §u be§ei(^ncn,

naiS) iüel(^er („na^ bem Stnfclineiben"} bem -§)irten ber 8ol)n beftimt wirb;

bie gormel ift: „bem ©(fiwein wirb angefc^nitten" , b. I). bem ©«^weinljirt

wirb ber ßo^n md) [einem 2Inf(^nitt, einem noä) in boüem ®cbrau(^e be«

finblic^en ^erbi)olj, gegeben.

©. 22. 29. backen finbet fic^ im gulbaifc^en, wie im ©i^malfalbifc^en in ber

S3ebeutung: am Ijei^en Dfen wärmen, befonber6 Bom 23robe gebräuif}U(^

;

ber (Sd)malfalbi[(^e Baeices I)ei|t jebo(i^ im gulbaifc^en nur Baehbrod.

<B. 23. Iiaekerii, [ulbaifdier 3tu§bruä für fterben, meift fi^erj^aft unb
üerä(^tli(^. SS wirb §war biefe§ 2Bort ni(f)t al§ ou8 ber ^ubenf^ra^e cnt«

le^nt überaü em^funben, ftommt aber bo(^ wol au§ bem ^ebroifi^en pigger,

matt, f)infä((ig fein, woüon peger ber ßei(!)nam. S§ gewinnt bur(^ biefeg

fulbaifc^e baekern bie Bon mir (5. 30 abgelehnte 2lnfi(^t, auf bie .Iperr

g>rofefjor Sffietganb mi(^ aufmertfam gema(|t l)at, gro^e ^arf(^einli(^feit,

ba^ ba§ SSort beiem (ß. 30 unter 1) nur eine SSerfc^teifung Bon bekern

fein möge.

©. 26. ISaru msc. ift im gulbaif(^en noc^ in einer warfc^einlit^ fe^r alten

33ebeutung itbtit^, ou§ wel(J)er fi(^ bie SSebeutung Bon £ri^))e, 9?aufe, SCrog

erft entwi(felt ^aben mag. S§ bebeutet bort Barn ber Streit ber ©(^euer,

in welcher ba§ §eu aufbewahrt wirb, ben 9iaum neben bem SCenn, wo btefc

5lufbewal)rung ©tatt finbet.

3u ©. 40. Blatze fem., bie a)2ot)nblüte. 3m gulbaif(^en.

3u ©. 55. brinen, Bon ber ©au, t)i^ig fein, no(^ bem (Sber Berlangen;

hauen (©. 154} bebeutet im gulboifi^en bie ^Begattung ber ©(fiweine.

3u ©. 58. Bücliel fem., im j^ulbaifi^en t)ie Sejeii^nung ber %xü6)i be§

23u(^baum§, ber Mn. ße^tere SSe^eid^nung ift jwar im gulbaif(J;en au(^

befonnt, ober ni^t geläufig.
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3« ©. 66. darclieil, um^erfdjlenbern, \\ä) mü§tg ^erumtreiten. Gedärch
neutr., ba§ müßige Um§erf(^lenbern, glonieren. 3m gulbai[(^en fel)r übli(^e

StuSbrüäe.

3u ©. 68. Deiclieil (foft »rie Deichen, bod) jn)ei[i(6ig gef^rcc^en) neutr.,

getuei^ete 3D'ieboilIe; Slbfür^ung unb ^emiiuition öon Agnus Dei. gulba.

©. 80. Dung x\t ein in Dber^effen noi^ je^t [e^t üblic^e§ Jtinbermott, tDel(^e8

ein mit ^öutter ober Jponig (3)Ju8) be[tri(f)ene§ ©tuet SBrob bebeutet: BuUer-
dung, Honigdung. ®ie beliebteften ®unge ber £inbern)e(t [inb Ixt Reiter

-

dünge, b. l). bie mit bo^^elter 3ut^at belegten Srobe, namentlid; bie .Iponigs

bunge, auf wetdjc £lüm))c&en Söutter aufgelegt »werben.

<£. 90. Euer, ^ebamme; e§ ift ijerge^en ^üorben, ju bemetfen, ba^ in unb um
.ipünfetb, im^aungrunb, l)ier unb ba im ®ebirg§tei( bet ©roffi^aft giegen?

^ain, ttjie auf bem 3Soget§berg, bie .Ißebamme ben Äinbern gegenüber ge^

wö^nlii^ Borneller genannt n)irb, Jneil fie bie Ä'inber au§ bem ft'mberbrunncn

f^Dpft.

3u ©. 102. Finkeljoclien msc, ®Ia§ ober «Sc^Iud 33rantenjein. ®ie
S3ejei(^nung ift jtüor im SIbfterben begriffen, aber in »ielen ©egenben no(^

»erftänblii^. ©et)r üblic^ roar fie im üorigen ^«^^""bert, namentli(^ jur

3eit be§ fiebenjöfjrigen ^riege§, usie benn auc^ eine ber fomifc^en, fretlii^

meift nur fomifc^ fein ^üollenben, im ©tUe be§ alten Sleftamente§ obgefa^ten

S3cfd)reibungen biefe§ £riege§, übrigen§ unter i^nen bie »er^ältni§mä^ig

befte: „®a§ 23u^ gifd)er" (j. 33. ©. 151), fic^ biefeg 2Iu§bru(f§ öfter

bebient.

3u ©. 103. fitzen, maufen, ftibi^en. gulba.

©. 107. fliitern ift au(| anbern)ärt§, 5. 33. in Gaffel gebräui^Iit^, wo ben jum
8a(^en geneigten Äinbern unb jungen 9)iäbd)en bie SBarnung erteilt ju

n>erben pflegt; „auf ein glitterc^en gibt§ ein ©ewitterf^en" , b. ^.

auf gebanfenlcfe§ unauf^örli(^e§ 5li(^ern folgt iöetrübniS.

3u ©. 107. fliirtag, im gulDaifd)en bie a9ejeid)nung be§ SCageS, on

tt)el(^cm um fcie g-lur geiuaüfattet njirb (meift (Sl)rifti ^immelfart, ober am
23ittfonntog), unt an loelc^em tenn aud) bieglurnjurft, ber glurgünter,

ouf biefen Sag aufgef^art, »erjcbrt tt)irb,

©. 128. decke, in ber nöd)ften 9W^e be§ faffelifc^en Dber^effen, in ber

SfJabenau, nsie auf bem SSogelSbcrg ubli(^, will fi(^ au(^ auf bie allerneueften

S^QC^fragen in Dberl)effen biS je^t nidtt finben. ©agegen foll la§ SBort

im Slnfange biefe§ 3^^^^""^^^^^ i" ^^'^ 9^^^^ ^"^^ Toffel (grommergljaufcn,

S^iebetoelmar) , unb gwar befonberö öom äBintergetreibe, gebraudjt werben

fein.

3u ©.158.185. lleilerjo, offenbar eine ^ufammenfiigung Don lieilal unbjö,

wirb no(^ je|jt im gulboifd)en al§ luftiger 3lu§ruf in 2ßirt§l)äufern geljört.

ß{)ebem foll biefeg 2ßort bei ben SBallfarten am ß^arfreitag toon ber ju

biefen SßaUforten gehörigen »ermummten ^erfon fortwä^renb ou§gerufen

worben fein.

©. 177. huidern, ködern Wirb au(^ »on bem ^urbaren ßobern ber glamme
gebraucht.

©. 181. Jane ift in Dberljeffen oft no(^ 2)?a§culinum , unb wirb au(^ I)ier

meift Jün gef)3rod;en.

©. 188. Kabe Wirb in einjelnen ober^effifi^en unb 5iegen^oinifd)en Drtfd)aften,

wo boneben aud; Held öorfommt, jjorjugSweife üon ber§aferf))reu werftanben.
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©. 244. ®a§ SBort leiern 2) ift tn ber j^otm /»ere» , ausKeren (b. ^. liuren,

lüren) au(^ im gutboifc^en Ü6li(^: ben Weich lieren^ auslieren bebeutet:

cte [(^warje 2ßäf(^e im 2Ba§er au§f^ii(en, reinigen.

©. 250. ®o8 Sßort Iisse ifl in ber ^orm Lassen plur. tanf. aud^ im (5ulbai[d;en,

unb in ber[el&en 33ebeutung, t»ie ba§ nieber^ef|"if(^e Lieser oblieg.

3u ©. 262. Ufarkoln^es ift, wie ic^ je|t nid)t me^r j^ceifeln fann, in

einigen D6erl)ef[if(^cn Dörfern bei S'Jame be§ Jpe^erg. ®ie Iateinifd)e Snbung
(Marcolfus) ben?eift jebod), b«^ ber 5'?ame nidjt urf^rünglid; öoIfSmä^ig,

fonbern ein frember ©inbrinj^Iing ou8 ber @elet)rtenwelt fein mag.

3u ©. 2G9. mider m"utr.,'ba8 SBeibi^en beS 5loninc^cn§. Dberfjcffen.

©. 274. Müllermaler ift im gulbaif(^en, wie in 23aiern, SSejeic^nung be8

©(^metterlingg.

@. 275. ®urc^ ein SSerfe^en im 9)Zanui'cri^t ift in bem Strtifel Münster r\a^

bem SBotte „gebröud)tic§" folgenbe ©teile im ©rucfe au§gefoOen: ^Dagegen

ift eS merfwiirbig genug, ba^ gerobe einer ber^ältnigmä^tg unbebeutenben

£ir(^e ber 9Jame 5D?ünfter biS auf biefen Sag geblieben ift, ber gwifd^en

DbermoUrict) unb (^'^i^lar liegenben ^irt^e, njeldie ben 9?amen j^^QU^"*

fünfter (entftellt geroö^ntii^: „grou 3)h"infterfir^e") füljrt.

©. 300. (Sinen er§eb(i(^en 33eleg ju bem Slrtitel Pfui tf)eilt mir Jperr Dr.

SreceliuS ju Slberfelb au8 3^enburg=33übingtfd)en 23u^regtftern ßon

1475—1482 freunbUi^ft mit: „Keysers Gobel hat die burgermeistern

verphyet vnder ire äugen". (S6 fd[)eint mit tiefem verphyen nod) (^erabeju

ba§ ©peien in§ Slngefii^t bejeic^net ju fein; jebenfaUS enthält verphyen

(verpfien), wenn e§ au(^ nur „5pfui fogcn" bebeuten fottte, eine fit^were

Snjurie.

3u ©. 336. ISamen msc. , im ^^ulbaifdien al§ deminutio: Saemchen,

fpecieüer: Wintersamen, Sommersamen, ift bie in 3tlt^ef)en unb j^ulba ou§«

fd;Ue|U(^ geltenbe 33ejei(^nung üon Brassica napus, Delfamen, Delfaat,

9lübfamen; bie Sontractton au§ 9f?übfamen: '3iap$ , 9Jep§, weld^e übrigen^

Slbelung no(^ nid)t fennt, ift in .Ipeffen bßüig unüerftänbli^.

3u ©. 342. SCliatiinbern, ein fulbaifi^er 5luÖbrud: es schatimbert, bie

©onne ge()t unter, ßtma au§ schale, umbra, unb dimber, obscurus, gebtibet?

©. 378. Schwein, ©d)tt3ein^irte , a\i6) wol 5?u^t)irte (Jpirte über^au^Jt) ^nbet

fic^ nod) in mehreren bem fäd^fifi^en -l^effen angrenjenbcn ©örfern um Staffel

unb äßi^en^aufen.



J r u th f e I) U r.

©. 29 3- 1 [i»^ ^ie Sßorte; beit Dfiamen jii [treicfien.

©. 31 3. 9 ». u. lies «Böbbicjev ft. Slibbiiigen.

©. 32 3. 23 fet)tt äivifcfeen ricfttinev unb Birkicht ba§ SBort alg.

©, 33 3. 2 ü. u. mufe ber le^tc t^ebväifdie Goufouaut n, nid)t n, fein.

©. 36 3. 10 ü. w. lieg beu fiatt bev.

©. 38 3. 8 ^, u. lies ©ecfbac^ fi. ©tecfk*.

<B. 42 3. 28 fcf)IeiffenptaioeI ft. jd^reiffeupraivet.

@. 4i 3. 8 lieä Blobaelt ft. Blobah.

©. 55 3. 7 lies 1582 |t. 1852.

©. 59 3. 25 t. u. lieg §i5fe ft. ^ör^e.

@. 85 3. 15 lies einfart ft. Ginfovt.

®. 86 3- 2 lieg ^iieten ft. Junten.

©. 135 3. 21 lieg gvaetfd^elt ft. gevaetfcfielt.

©. 138 3. II. to. u. fe^It ruinier 2033. bie 3iifev 2.

®. 154 3. 19 lies OUerobe ft. 3Ubevobe.

(S. 160 3. 15 lieg lüie fl. nie.

©. 188 3. 3 ». u. lies ben ft. ber.

©. 197 3. 5 lies 1521 ft. 1821.

©. 207 3. 21 lieg gclS ji. getb.

@. 208 3. 1 ü. u. lieg Kluter ft. Klute.

©. 209 3. 35 lies Qb ^. 21»,

©. 215 3. 3 fe^e r}intev erbfoben ein ) ftcitt beS JJonnnaS.

©. 241 3. 24 lieg bem ft. ben.

®. 266 3. 10 lieg mich ft. mich.

©, 284 3. 9 ». u. lieg bS« ft. 63«.

©. 298 3. 8 lieg denree ft. denre.

<B. 310 3- 6 X). u. lieg 9fJiebenneif[er ft. a^icbcrmciffcn.

®. 332 3. 13 0. u. lies aiemlid) ft. r;eimUd>

©. 341 3. 18 t. u. lieg gorm ft. govnieL

©. 345 3. 7 ü. u. lies ©tr. jt. DfJv.

©. 405 3. 18 fel^lt nac^ ©. bie 3iffer 33.
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