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Das von Dr. P. Barnils in der Biblioteca FilolOgica del'Ins
titut de la Llengua Catalana (Barcelona, 1916) zum ersten male

herausgegebene Worterbuch weist in seinen Formen und Be

deutungen viel Fremdartiges und Seltenes auf, dass eine eingehen
dere detaillierte Untersuchung fordert. In den vorliegenden Sei
ten habe ich es unternommen, das was im deutschen Teile auf
den ersten Blick auffallend, unklar oder unrichtig erscheint.,
zu erklaren, lokalisieren und datieren. Es konrrte nur eine

Stoffsammlung werden, die teils Losungen bringt, teils darauf

hinfiihren oder ihre Moglichkeit zeigen will. Infolge der Zeit

umstande sind mir nur die Werke zur Verhigung gestanden,
die die junge Biblioteca de Catalunva zu Barcelona an germa
nistischen Buchern enthalt, namlich : Lex er, Mitielhochdeut
sches Tascheweorterbuch, die deutschen Worterbucher Pa u Is,
Kluges und Heynes (L., P., Kl., H.), weiters habe ich

Vogels katal=deutsches Wbrterbuch. und Tolhausen Ncues spanisch
deuisches und deutsch-sbanisches Worterbuch (1908) herausgezo
gen. Trotz der vielen Aufklarungen, die ich dort gefunden habe,
musste die Arbeit ein Bruchstuck bleiben, da eben die einge
hender uber Dialekte handelnden Werke und Spezialabhandlun
gen fehlten. Dem Hauptzweck folgend bin ich fast nirgends
auf formelle Bemerkungen eingegangen. Zuerst suchte ich aus

dem mhd. den Nachweis fur das Bestehen des Wortes und seines

Sinnes an der betreffenden Stelle zu erbringen, dann zog ich
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die' neueren 'Belege heran sowie Bemerkungen tiber seine Existenz
in den Mundarten, seine Gesehiehte und Bedeutungswandlnn
gen. Die Zeitschrijt jUr deutsche W oriiorschwng (Z) hat viele
Anhaltspunkte gegeben, wo die andern Hilfsmittel versagten.
Go. G. bedeutet Gottinge» Gelehrte Anzeigen, Wo ein Schwanken
oder Zweifel moglich war, oder eine andere Auffassung geboten.
war, habe ich nicht entschieden sondern nur hingewiesen, da ja
die genaueren Werkzeuge abgingen.

Wie die oft moglichen Lokalisierungen der Ausdriicke be
weisen, ist Rosem bach Ostsehwabe gevvesen, vielleicht aus der
Gegend von DIm oder Augsburg. Eine nahere Behandlung der
Formen seiner Sprache wird ein einheitlicheres Bild geben als del'
erste Eindruck bei der Lekture ist und die Vermutung tiber seine
Heimat bestatigen. Sein Wortschatz ist dem Charakter der
damals wenig geregelten Literatursprache gem�lss stark mit Dia
lektformen durchsetzt: wenn seltene Fremdworter begegnen, sind
sie doch aus der deutschen Heimat und nicht erst in der Fremde
erworbenes Gut. Das Ubersetzungsverfahren und die Anordnung
sind bisweilen willkurlich und ungenau, wozu Dr. Barnils in
seiner Einleitung Ausfuhrliches bemerkt hat.

nuozesten. Heute ist das jungere niuelich. ublich, bei sudd., z.

B. Schiller, Hebel findet sich noch nutz (H.)
vocabulario. Ist das lat. VOCABULARIUS. Das moderne «Worter

bueh» ist im 17. Jahrh. fur das bis dahin ubliche lexicon
aufgekommen (K1.). V. finden wir im IS. Jahrh. gebraucht,
z. B. Vocabularius incipiens latino-teutonicus (1481). In
Z. XI. 20g ist Vokabelchen 1542 bei Luther; XV. 216 Voka
bel 1531 belegt als im Deutschen gebrauchtes Wort.

betrachtest, Die altere Bedeutung ist «nachdenken tiber etwas,
den Sinn richten auf etwas» erst abgeleitet ist «mit den Augen
beschauen» (L. P. H.); hier ist wohl «durchdenken. durchstu
dieren» gemeint.

sunder. L. : s u.n der , adv, «auf eine gesonderte Weise», praep.
«ausser, ohne», conj. «ausgenommen, vielmehr, sondern».

mag. L. : mugen «kraftig sein, wirksam sein, vermogen, gelten,
honnen ... » Heute bedeutet mogen. «gem haben, Lust zu etwas
haben»; der alte Sinn war noeh im 16, 17. Jahrh. im Ge-

Estndis 'r omanics 23
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brauche, heute in «vermogen» (P.). Das jetzt an seiner

Stelle verwendete «konnen» hatte in der rilteren Sprache
ausschliesslich geistige Bedeutung im Gegensatz zu «mogen»,
also, «geistig vermogen, wissen, verstehen, kennen» (1<1.).
VgL 2086. Wie in 40 und 2344 ist der Sinn noch heute rnoglich.

wan. L. wan, Nebenform zu inande «weil»,

weg. Vgl. H. : Weg, Art und Weise: so in «allerwege» = «unter

allen Umstanden» (P.). Hier wohl «bei mannigfachen An

lassen, Gelegenheiten. das «in maencherley weg» wieder

zugeben.
1. mechtik ait. L. : meh.ii cheit «Macht, Herrschaft, Majestat».

Vgl. 68, 77, 2662.

richtung «Reichtum». Vgl. 68, 8r, 972. Betreffs der Form des

Wortes vgl. 7. XI, 46, wo Falle angefuhrt werden, in denen

schwab.vbair. Schriftwerke am Ausgange des Mittelalters

fur das Suffix -ung, -U1'11. einsetzen : quittumb, erlosumb, und

die ersten deutschen Bibeln (A.ugsburg 1474, N Limberg 1483,
Strasburg 1485) statt crdbidmen, erdbidum, die Formen era

bidung, erdbidmung gebrauchen. vgl. 68.

2. segon - ander, Vgl. P. ander czweiter», ursprunglich und noch

anhd. auch Ordnungszahl, noch erhalten in anderthalb, selb

ander . Vgl. 57, 59, 86, 600, 1923.
2. parla - sagt. s. 1915.
6. Zuogehoerung. L. : z u o g eh.o e r. n. Zubehor. An Stelle des

veralteten Zugehor ist jetzt Zubeh61' ublich (P.). Vgl. Z. I, 234

\� 0 bei Scheic1enreisser Zuohorung verzeichnet wird. Vgl. 41.

uswenig und inwendig. L.: u.z-wendic «auswendig, auswartig,
ausserlich». Als adj. jetzt kau m mehr gebraucht, mehr

als adv. «auf der Aussenseite eines Gegenstancles» (P.).
L. : i n.n e-, inwend?:c «inwendig» adv, vgl. 242.

7. senyorias -- herschajiten, L. h er sc h a]t f. «Herrenwiirde,

-macht, vornehme Gesellschaft, Obrigkeit». Wahrscheinlich

ist eine der letzten zwei Bedeutungen gemeint.
8. de nobles clones -- von edeln [romen, L.: ur o ut» e, ur owe, f.

Herrin, Gebieterin, Frau von Stanch>. Wir wurden «Edel

frauen» sagen, um Damen von Stand zu bezeichnen, cia das

adj. fur sich nicht rnehr im Sinne von «adelig. angewen

det wird.
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.9 ..

··

fedrines -� dirnen, s. 409.
10. bisane y tots los parents - urene und [ruent. s. 414.
II. de les noces - von hocheiien, L.: hochzit f. «hohes kirchli

ches oder weltliehes Fest, Verrnahlungsfeier».
de tots los estats - von allen stoeten, .L. : stat, m. «Stand, Zu

.

stand, Wurde». Vgl. H. : Staat ohne pl. «stand, Zustand»

vgl. 448.
IZ. de ciutats - von stetien, L.: stat, f. «Ort, Stelle, Ortsehaft,

Stelle». Die Bedeutung «Stadt» entwickelte sich erst anhd .

.
an Stelle des alteren Wortes «Burg» (Kl.). Vgl. 36,477, 479,

1514, 2649,2717. In den Zusammensetzungen ist noch heute
die alte, allgemeinere Bedeutung bewahrt, vgl. 1045, 1596.

!4. de tot metall - von allen dingen die man schsnelizt. Kennt
Rosembach das Wort «metall» im Deutschen nicht? Vgl.
If33·

IS .. mercaderia - lwuf.frnanschatz. L. : h owfm a.n.s cha t t
, f.,

-sch az
;

111. f., «Handel, Kaufrnannschaft, Ranc1elsgut, Ware»,
Das jetzt herrschende Wort «Ware» ist niederd. und erst

spatrnhd. weiter verbreitet (Kl.). Vgl, 16, 550, 795, 826.
16. merceria - kroemerey, L.: krlimerie, kr a emer t e, f.

«Kramhandel, -ware». Vgl 826, 891. Rente ist in der

Schriftsprache «Schnittwaren-handel» ublich,
21. de coses de menjar - von essigen dingen. L. : a e z e c «essbar».

23 .. de pedres precioses - von cdlem gestein, L. : gestein e n.

«Edelsteine». ·R 0 S em bac h hat den modernen Gebrauch, wo

«Gesteine gewbhnlich von naturlichen Steinmassen, unge
wchnlich von kunstlich zusammcngehigten Steinen gesagt
.wird, wahrend es mhd. fur «Edelsteine» galt (P.). Vgl. 946,
1II6, III7.

24. de arrnes - von gC7I'Jafjeen. L. : g eto ae t en , n., kollekt.;

«Waffenrustung, Bewaffnung». Das hochgestellte e sollte
wohl tiber dem a stehen wie II82 in. geiaegt.

mestre d armes - mcster toattner. L : m eist er
,

m est er
,

m. «Lehrer, Handwerksmeister». Bei L. finde ich zvaffner
nicht: es ist cine Bildung wie hauenaere. Vgl. hajner 876,
oder «Wagner» usw. Also wohl « Waffenmacher», vgl. Vogel,
mesire de cases, - de coixes.

27. de coses salvatge - von allen ieilden dingen. L. : ieil de,
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wilt «unangebaut, wild wachsend, in der Wilde wohnend ... ».

Vg1. I280, I333.
28. de animals - von tieren, L. : tier, n. «Tier, besonders wildes

Tier», Ursprunglich wurde Vieh «nutzbares Herdentier, Haus
tier» von Tier geschieden (K1.). Vg1. 29. I307, I30S.

29. de caths y bestiar - von ... inuermen. und. uichern, L. :

ie-ur m
,

n. «Wurm, Insekt, Nattere. In der Volkssprache
hat Wurm eine ausgedehntere Bedeutung «alles was kriecht»

(P.); so bezeichnet im bair. - osterr. Grasieurm, Hiurm
(I Raupe» (K1.); der pl. -e statt -er ist noch schwab. (P.).

L. : ui h e, ueh e, n. «Tier. Vieh», dialekt. Nebenform ist

vich, viech (K1.) vg1. I334, I36I, I363.
30. . .. generacions - von geschlechten, L. : g eslekt e

, gesleht,
n. «Geschlecht, Familie, sexus»,

3I. geschlechten, Vg1. P. : Geschlecht «Gesamtheit von Leuten

gleicher Abstammung», dann auf die Tierwelt ubertragen, vg1.
476, I3S6, I424.

32. de galeres - von geleren, S. I439.
3S. batalla - von streitien, L. : stri t , m. «Streit mit Waffen oder

Worten, Widerstand, Streitmacht».

guerra -. criegen. L. : kriec, krieg, m. «Anstrengung,
Streben, Widerstand, Kampf.» Die jetzige Bedeutung (also
guerra) ist die jungste (K1.).

4I. pertany - zuogehoert. L. nur das subst. zuo gehocr, s. 6.

Wir wiirden jetzt sagen «was zu ihr gehort, was ihr gebiihrt».
Wir haben die subst. Behor, Zubehor, fur die anhd, ein
oberd. Gehoerde bestand, wie behoren die niederd. Entspre
chung zu hochd. gehoeren zu sein scheint (K1.). Vgl. 53,
5� 55· I653· ISS7· IS77· I900, 269I.

45. manaments - potten. L. : bot, n, «Gebot». Vg1. IJoS.
46. estudi - estudi. Vg1. I72I, I722 studio L. hat stu d ier-u-n g e,

f. «das Studieren, die Studien», Rosembachs 'Wort durfte
dialektisch sein, vg1. ostfrk. di studio

50. obediencia - gehorsamheit. L. verzeichnet diese Form nicht;
es ist eine cler bei Rosem bach haufigen Abstraktbildungen
auf -heit -ung, die im 15 Jahr11. im bair.-alem. Dialekte

oft erscheinen (vgl. Z. II, 162). Auch modern sagen wir

nur Gehorsam,
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5I. dels fols y orats - von narren und toerichten. L. : n arre, m.

«Tor Narr». Urspriinglich «lrrsinniger», jetzt noch in «Narren
haus», «der sich berufsmassig verriickt stellt»: heute «der sich
durch Seltsamkeiten lacherlich macht»; dagegen heute Tor
«der sich schlecht auf seinen Vorteil versteht» (P.).

toerechten, L. : tore, tor, m. «Tor, Narr, Irrsinniger,
Tauber». Urspriinglich «Irrsinniger, Blodsinniger», anhd.
toricht, torlich. (P.). Vgl. I623.

54. estuba - stuba. L. : stu be, f. «Stube, heizbares Gemach». Ur

sprunglich «Heizvorrichtung», dann «heizbares Wohnzimrner»
(P.).

55. cambra - camer. L. : kamere, -er, f. «Schlafgemach, Vorrats
Schatzkammer, fiirstl. Wohnung». Jetzt als selbstandiges
Wort fast ganz auf die Bedeutung «SchIafgemach» eingesch
rankt, friiher uberhaupt vom Wohnzirnmer des Fursten,
abgeschlossenem Raume eines Hauses gebraucht (P.). Vg1.
952. I900.

-56. graner - kornhaus, L. : !?ornhlis, n. «Kornspeicher».
de tots 'los grans - von weicz und korn. L : k orn , n.,

«Fruchtkorn» speziell «Roggen».
-57. tractar de -- haltet in. L. : halten «hiiten, in Stand halten,

behalten, in sich enthalten»: enihalten, «halten, stillhalten,
aufhalten»; enthaltnisse «Zuruckhaltung, Inhalt». Wir wer

den wohl haliet in = enthalt annehmen durfen.
paraules y mots - die red und wort. L. : red e, f. «Rechen

chaft, Sprache, Gesprach.» Vgl. P. : Rede «Gesprach zwischen
mehreren».

segon tota sa manera --- neck sinen laui]. L. : louf, m.

«Lauf, Gang, Ereignis».
·6I. de comparacions -- von sprichioorten, L. : sprichwort, n.

«gelaufiges Wort, Sprichwort, Redensart». Zunachst war aus

geschiossen als Sinn, was wir jetzt sprichwortliche Reclensart
nennen, sondern es becleutete «oft gesprochene, sich wieder
holencle Reclewendung (P.).

,62. esperance -hoftnung. L.: hoffenunge, f. «Hoffnung». War
clem alteren mhcl. fremd (P.). Es ist md. Wort, jetzt ist es

auch in den oberd. Mundarten heimisch (K1.).
'63. demandes - frogung. L. verzeichnet es nicht. Es ist eine

,
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Bildung wie zuogehoerung in 6. und uerhoerung 1962. Vgl. Z.

VI, 72 Frisch 1741 «das Aufheben oder die Aufhebung».
64. de son artefici - von sinen kuensten, L. : k-u.n st ,

f. «Wissen,

Kunst, Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit». Seit dem 18.

Jahrh. erfuhr «Kunst» die Einschrankung auf die fur den

asthetischen Genuss arbeitenc1e Tatigkeit (P.).
65. altres belles crises -- andel' huobsch. ding. L. : ho ues ch,

hiib esch
, h iib s c h. «hofgernass; fein, unterhaltend». In der

alteren Sprache kann es mit [ein. tauschen und erweitert

werden zur Bedeutung «angenehm» (H.).
66. fornan. L. : uorn ti n ,

uo rn en ,
adv. «vom». Vorne noch

jezt in der nordel. Umgangssprache, c1aneben auch uornen

(P.). Vgl. 2159, 2573.
67. taula --ta/al. L. : ta.u el e

,
t auel . f. «Tafel, Gemalde, Schreib

tafel». Vgl. H. : Tafel «Register».
75. salvador -- behalier . L. : b eh alt aer e, -er , m. «Halter, Be

wahrer, Erloser», Vgl. 2272.
82. pobre home -- arman. L. : arm a n n

, m., pl. ar m l i ui e , «ar

mer Mann, besonders der nicht freie Bauer, Bottler». Arm

ursprunglich «beklagenswert, unglucklich»; del' Gegensatz
zu «reich. ist jiinger (P.).

92. los apostols -die zmeljbotcn. L. : zioel i-bote, m. «Apostel»,
sg. zu «die 12 boten»,

127. vergenitat -l'nagtum. L : m a g et-tuo m, n. f. «j ungfraulich
keit»,

128. verge -_ magaet. L. : m a g e t, f. «jungfrau, Dienerin», Noch

sudd, ublich gegeniiber norclel. «Madchen» (P.).
141. debitorlbus - schuldiner. L. : sch.ul d en a er e, -er, m.

«Schuldner, Glaubiger», VgI. H. : Diefenbach debitor «schul-

diner».
.

a malo. - VOl' allen ubel, L. : VOl', praep. «vor» bei

Worten der Befreiung : «be warn VOf», jetzt ('VOW).

143. nun. L. : n1{, n.u n «nun, jezt», Nun taucht erst spatrnhd.
auf und ist erst spat herrschend geworclen, 1%£ ist auf die

lVIundarten beschrankt (P.).
146. dimoni - poes feint. L. : ut awt, m «Feind», Diese Zusarnmen

steHung als Name fur den Teufel, bosen. Geist bei Luther (del'
ali bose feind) unel noch bei Schiller (H.)
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148. enernich -�m!r'Unt. L. : �tnv1'i-unt. m .. «Feind». Als subst.

selten, haufiger als adj. (P.).
152.' scuretat - finsteri. L. : ui-n sier i , f. «Dunkel, Finsternis».

_ Die Form Finstere hat noch Schiller, jetz ist nur Finsternis
gebr�i.uchlich (P.).

157. pena - pen. L. : pfne, pin, f. «Strafe, Leibesstrafe, Qual,
Pein». Vgl. Z. XI, 258 aus 1584 peen = Strafe belegt.

r62. castigat - gestraujet. L : str d i en. «mit tadelnden Worten

zurechtweisen, schelten, zuchtigen». Die oberd. Bibelglos
sare des 16. Jahrh. geben das md. und moderne tadeln dutch

strafen. estrafen» wieder (Kl.).
166. temporal-zeitlich. L. : zitlich «der Endlichkeit angehorend,

zeitlich, weltlich».

167. transitori. - zergangleich, L : z er g a-nclicb «verganglich».
170. cristian � christ. L : hri st en.. m. f. «Christ, Christin», In

der alteren Sprache war Christ Verkiirzung fur Christus
(noch Christkind), wahrend das heutige Wort Christ aus

kristen iiber Christe entstanden ist (P_) und Christus erst seit

Anfang des Buchdruckes verwendet wird (KL).
172. principi - an gang . L : aneganc, m. «Anfang». Heute ist

das vb. angehen noch iiblich (P. H_)_
185. bissesto - schalkiar. L. : sch-alt idr, m. «Schaltjahr». Hier

Druckfehler fur schalti ar,

188. miga nit - mitnachi. L : m itte-n ah t ,
f. «Mittemacht».

Friiher Mittnacht (P_); vgl. Z. VII, 114, 1557 mitnacht,
1567 in Frankfurt M'itternacht.

197. primavera - der herbst. L : h er b esi, h er b si, m. «Herbst,
Ernte, September und Oktober», Es fallt die Nebeneinander

stellung von primauera, eigentlich «Frii h ling», und herbst auf.
Herbst bezeichnet zunachst «Einernten der Fruchte», dann die
astronomisch bestimmte jahreszeit. daneben ist aber die nicht
unerheblich abweichende unbestimmte Fassung im gemeinen
Leben herrschend geblieben (P.). Nach K1. bedeutet es im
oberd, fast nur «Obst-, Weinernte», die Jabreszeit heisst

Spatjahr, Spatling. Vgl. auch X. II, 183, Vocab, 14. Jahrh.:
vindemia «herbst oder winablesunge». Ursprunglich unter

schied man nur zwei J ahreszeiten, Winter und Sommer

(Kl.). Der Ausdruck «Fri.ihling» ist erst im IS. Jahrh. aufge-
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kommen, in Bayern ist noch jetzt ublich Lenz (Kl.), fruher
war Mai dafi.ir allgemein (P.). Frichjahr ist erst in nhd.
Zeit entstanden und ist ein vorwiegend landschaftliches
Wort, bedeutet die unmittelbar auf den Winter folgende
Zeit (P.).

20:). heligen -- L. : heilec, h el ic «heilig».
204. asencio - aufart. L. : 11/-vart, f. «Fahrt stromaufwarts,

Himmelfahrt», Es ist Auffahrt anhd. und sudd, fur «Himmel
fahrt» ublich (P. H.).

205. carnestoltes - iasnachi. L. : oas-n aht, f. «Vorabend vor

Beginn der Fastenzeit, Tag vor Aschermittwoch».
216. pesar 0 desplau - muoen. L. : mu en, miieien «beschweren

qualen, argerl1». In der alteren Sprache, qudlen. «Schrnerzen
verursachen», sudd. «das miiht ihn = clas tut ihm leicl» IP.)_

217. fortment - herilichen, L. : herte liche, adv. «hart, streng,.
hartnackig».

218. pesar - muoe. Vgl. P. : Mithe aus clem vb. abgeleitet,
in der Bibel L u ther s noch ofter «Qual, Unannehmlichkeit»:
H. : in der alteren Sprache «Bedruckung, Kummer, Schmerz»,

220. resussitacio - ursteni. L. : ur sten d e, f. n. «das Erstehen, die
Auferstehune», Von neueren Schriftstellern wircl in alter
tumelndem Stile Urstand verwendet (P.).

221. rvsussitat - erstanden, L. : ers tn n ,
- en «aufstehen, '.'OIn

Tode auferstehen, sich erheben», Noeh bis 1800 steht es fur
«auferstehcn», so bei Schiller (P.).

225. dirnarts - eriag, L. : er ta c, m. «Dienstag», Bair. 110c11 Er
tag (P.), das bis Ulm unel Nurnberg gilt, in Ostschwaben
(Augsbnrg) dafur aftermaentig (K1.); sonst oberd, Zinstag
wofur aus Niederdeutschland Dinstag, Dienstag vorgedrun
gen ist (K1.).

227. dijous -pfingstag. L. : p/inztac, m. «Donnerstag». Es ist
ein dem bair. -osterr. Dialekte eigentumliches Wort (P., Kl.}
und reicht bis an das schwab. (Z. II, 2).

229. disapte _. samstag. Die Form «Samstag. ist das oberel. und
rhein. Wort fur das md. unel neld. «Sonnabendi (Kl.).

237. logar -- dingen, L. : ding en «Gericht halten, einen Vertrag
schliessen, mieten». N och im Dialekte erhalten.

238. fer pactes - pach: machen. Vg1. 1574 pact. Vgl. Kl. : Pakt;
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wurde anfangs des r6. Jahrh. als Kanzleiwort aus dem

mittellat. entlehnt.

239. emprar - pestellen. L. : b esicll en «umstellen; besetzen,

bestimmen, als Eigentum zuweisen, zur Stelle bringen, be

sorgen»: «ordnen, zurechtmachen» (P.). Vgl. Vogel: eniprar,
«entlehnen. leihen, benutzen, verwenden».

240. posta - bestelung, L.: bestellunge, f. «Besetzung, Bestel

lung, Anwerbung, Anordung»,
244. homens -manen. L. : man; m. «Mensch, Mann, Kriegs

mann». Die schwache Form des pl. mannen ist. heute

eingeschrinkt = «Lehensmannen» (H.); sie komt spatmhd.
anhcl. und noch jetzt schweiz. vor (P.). VgI. 856.

245. la gent-di leut. L. : liut, m., «Volk, pl. Menschen,
Leute», J etzt besteht kein sg. mehr clazu. In Zusammenset

zungen ist es 1'1. Zll -mann (P.). Vg1. R56.
246. la persona -di person oder der leib. L. : b er s dn e , {rcr stin ,

f. «Person, Gestalt, Ansehen»; liP, lib 111. «Leben, Leib, Korper,
haufig geraclezu Person», In der alteren Sprache ist geliiufig,
Leib fur die ganze Person zu gebrallchen min lip "''' ich (P.).

"Person taucht im 13. Jahrh. in der Gelehrtensprache auf.

247. cors - leib. Der alte germaniscbe Ausdruck war Leich;
Korper ist im r3. Jahrh. als korper, korpel; entlehnt (Kl.).

249. preporcio - gestalt. L. : ges tal t , f. «Gestalt, Beschaffenheit,
Ursache». Vgl. Z. I, 232, Scheidenreisser: «Gestall oder phi-
sonorney».

250. preporcionat - gestaeltig. L. verzeichnet es

abgeleitet von gestalt, ptcp. Zll stellen, das

gestaltet ersetzt ist (P.). Vg1. 559.
252. cap - haubi. L.: h o ub et , h.o u bt , hou pt , n. «Kopf, Haupt,

das Oberste». J etzt ist es in seiner Anwendung durch Kopf
eingeschrankt, nur im hoheren Stile und in Riicksicht auf

die geistigen Funktionen verwendet (P.); es ist das alte ger
manische Wort und in allen Dialekten imrti, Jahr!.l. durch

Kopj verdrangt worden (Kl.).
253 .. testa - hoN. L. : leo i� /. m. «Trinkgefass, Schropfkopf,

Koph. Vg1. 1647.
260. la galta - di baken, L. : b ack e, m. «Backe, Kinnlade».

Seit dem r6. Jahrh. ist es, namentlich nordd. fern. (H. P.).

nicht. Es ist

jetzt durch
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261. las galtcs - die zl!Jangen. L. : ina.n ge, n. f. «Wange, Antlitz»,

Ursprunglich bedeutete es «Knochengeruste der Wange» (P.);
es ist in Tirol noch volkstumlich, in den meisten Dialekten

durch Backe verdrangt (Kl.).
262. colorat - roesaloi. L. : ro eseleht, -oht «rosenfarbig, -rot,

rosig».
266. las selles - di augprage. L. : au g e- bra, f. «Augenbraue».

Die Art des Wortbildung ist anhd., noeh erhalten in A ugap
fel. (P.).

271. los labis - di leiizen, L. : leis, leise, m. f. «Lippe». Es ist die

eigentlich oberd. Entspreehung Iiir md. und ndd. Lippe (P.,
Kl.).

275. genives - di pileI'. L. : bi ler-n , bil er , 111. «Zahnfleisch».

278. gargarnella - di liel. Durch einen Knoten im Papier ist

im Original das Ii nicht ausgedruckt. Zu lesen kel.

279. sal iua - schaithel. Druckfehler Iur spaichel, Vgl. 364.
280. moch-rocz. L. : r o z

,
rot z

, m., n., «Schleim, Rotz». Es ist

die vulgare Bezeichnung des Nasenschleimes (P.).
282. tresquilat 0 tos - peschorn. L. : b es c h ern «die Haare weg

schneiden, scheeren». Vgl. auch. P.

283. spalla - achscl. L. : ahsel, f. «Achsel, Schulten. Achsel ist

synonym mit Schulter, Luther unterscheidet Achsel «Achsel

gelenk» (P.).
288. los musclos - di schulter. L.: s ch ul i er, f. «Schulter,

Schulterblatt», In nhd. Zeit ist Schuiter vielfach hinter

Achsel zuri.ickgetreten, so alem. schwab.; die Basler Bibel

glossare i.i bersetzen Schulter mit A chsel (Kl.).
290. boffetada-·maulschtrei:::h. L. : mitl-streich, m. «Maulschel ..

le». Vgl. Z. I, 230, Scheidenreisser: backenstraych ,
das noch

jetzt i.iblich ist. Maul statt Mund, WI' den Tierkorper, fur

den menschlichen in derberer Rede, im sudw, auch fur den

Menschen ublich, wo lVIund ausser Gebrauch gekommen ist

(P.). Vgl. 270.

295. palmell-tenr. L. : t en er M., tenre, f. «die Hache Hand»,

Vgl. Z. I, 230. Scheidenreisser : handpallen; Z. II, I69
Voc. I4. Jahrh. : palmus «zuo getande hand oder gemunde»:
Z. V, 7, rnhd. Glossen : vola, in hende. Bei Tolh. finde ich

tenar «Hand-, Fussballen».
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.29B. les tetes :_ di tuien. L. : tute , iutt e, m. f. �(Brustwarze, weib
liche Brush. Nhd. ist es in der Form Zitze erhalten (KI.) und
in «Tuttel» (P.).

30r. la panxa - di wampen. L. : ie a mb e, to arn-p e . f. «Bauch,
Wanst». J etzt ist iiblich vVamme und Wampe, f. letzteres
gewohnlieh «Irihalt des Bauehes, Eingeweide» (P.).

302. les tripas - di wampcnflek. L. : wamp en-sil ec ,
m. «Kuttel»,

vIce m. «Stuck zersehnittenen Eingeweides, pI. Kaldaunem>.
Jetzt dafur aueh gebrauehlieh «Kuttelfleek, Kutteln» (P. Kl.).

304. 10 carall - der z er s . L. : zers, m. «mannliches Glied».

306. euyn -_. [ted. L : u« t, f. «emma, vulva».

3Ir. euixa - diech, L. : di ech, di ehes , n. «Oberschenkel», Vgl.
Z. II, 163, VaG. 14- Jahrh. : gesa, beindiech,

3IB. la sola - di solen. L. : sale, f. «Schuhsole». Spater auch
«unterer Teil des Fusses» (P.). Vgl. 933. 1062.

327. los budels - di daerm, L. : d a r m
, 111. pl. derme «Darrn».

Der sg. gilt jetzt fur einen einzelnen Darm, fur den pI. ist

Gedarme ublich (P.).
.

332. vexiga - plater. L. : bltit a er e f. «Blase, Blatter, Harnblase».
Vgl. P., Kl.

333 ..
los ossos - di pain. L. : bein, n. «Knochen, Bein, Schenkel».

Bein hat die Grundbedeutung «Knochen» in Formeln und
Zusammensetzungen bewahrt, z. B. : Nasenbein, usw.,
uncl wurde fur sich bis zu den Klassikern in diesem Sinne
verwendet (P.). Knochen ist md. Herkunft (Kl.).

334- 10 pixat - das gesaichi. - L. : sei ch en «harrien», seick 111.

«Harm. Seiche ist den Dialekten geblieben, das oberd. hat
ZUl11 T eil andere Ausdrucke (Kl.).

335. la orina - dry harm. L. : h arn harm, m., «Harm Es ist
oberd. Wort (P.); die Form Harm war im 16, 17. Jahrh.
besonders ostmitteld. ublich (Kl.). Vgl. 336.

336. 10 orinall -das harmglas. L. hat nur harn-uaz, VgI. Z. I,
231 Scheidenreisser : «ain harmkachel von corinthischer
glockspys».

337. la merda -der drek. L. : d rec, -c k es, m. «Dreck», Dreck =

Exkrement, weshalb noch vielfach als anstossig angesehen,
derber Ausdruck fur «Schmutz, Unreinlichkeit» (P.).

33B. eagar - scheissen. L : s ch.tsen «caeare». Urspriinglich
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355·

357·

360.

36r.

362.

wurde es auch in anstandiger R.ede gebraucht mit dem al

testen Sinne «beflecken, besudeln» (R.).
344. sofflar - plausen L. : bl ds en «blasen, fauchen»,

345. tirar I alent - den autem zyhen, L. : dt em, dt en, m. «Atem,
Lebenskraft», Man sagt Atem helen, fruher, Atem ziehen,
darnach A temzug (P.).

346. pren alent - fauch auiem, Es ist [ancb zu lesen, also fang
Atem, fass Atem; fur [auchen miisste oberd. pfausen, 'pJuizen
stehen (Z. XII, 21), das als pfuchen, im 18. Jahrh. als pfuch
zen, im 19. Jahrh. als p,fauchen erscheint (Kl.). Auch in. der

Bedeutung wurde es zu unserer Stelle nicht passen, da es

gesagt wird vom «wiitenden Schnauben der Katzen». Hauchen

ist md. und wird in den oberd. Bibelglossaren durch «blasen,
wehen» wiedergegeben (Kl.).

.

348. gratar - juken. L. : [uck en «jucken, kitzeln, kratzen,
reiben», Heute wird es unpersonlich oder von Sachen ange
wendet (P.). Vgl. 1895.

349. arapar - craczen, L. : kr at z en «kratzen». Wir wurden

abltraizen sagen. Vgl. Vogel: arm-par, «raffen, wegraffen, fort

reissen, rasieren»,

352. cantador - singer. L. : sin gaere, -e1', m. «Sanger, lvri

scher Dichter, Kantor». Singer war, trotzdem es eine jiingere
Form ist, mhd. ublicher: erneuert ist es in Minnesinger (P.).

la pell - das fel. L. : vel, n. «Haut, Fell, Pergarnent». Jetzt
wird es ausschliesslich von der Tierhaut . gesagt, mhd. auch

von der Menschenhaut in edler Sprache, heute noch in

Bauchfell usw. (P.).
10 cuyro - di haui. L. : hut, hou t, f. «Haut, Fell, Perga

merit». Hier ware Leder zu erwarten. Vgl. Vogel: cuyr «Leder».

10 rot - der gropiczt. L. : h r o-p i i sen «rulpsen». Neben

rulpsen finden wir heute das vulgare grolzen. (P.). Vgl. Z.

VIII, 232, Anm. 6 : Grellpitzer bair.sost.. = Riilps.
10 pet - der schais. L. : scheiz, m. «Darmwind». Heute in

der derben Volkssprache siidd.

petegar -- [urczen ader scheissen, L. : oarze n. «pedere». Die

FormJurczen, die siidd. iiblich ist, ist wahl von Furz gebi1-
det, das zum "b. uerzen gehort und eine andere Ablei

tungsstufe zu [arzen darstellt (R.).



363. dexa un pet -loes ein schais. Ll. : l o esen «losen, befreien,
losmachen», Vgl. «einen Schus losen», Oder ist est mit lassen

in Verbindung zu bringen, so dass ein Versehen im Drucke
anzunehmen ware?

364. las bavas - di spaichel. L. : s-p ei ch el , f. «Speichel».
365. 10 sy - der puosen. L. : buosem, -en, m. «Busen, Schoss».

Das Wort ist in den oberd. lVIundarten ausgestorben (Kl.).
368. 10 collar - das goiter. Vgl. P. koller, mhd. kollier «Hals

kragen», gewohnlicher «Wamms», auch als Frauenkleidung,
noch gebrauchlich als Name fur «Lederdress der Soldaten,

.

Koller». Ostfrajik. goller «Rock der Bauern, Weste».

369. la falda -- di schos. L. : schoz , sch.o :«, f. «vom Leibe

niedergehender Teil des Kleides, Schoss». Bis ins 18. J ahrh.

blieb es fem. noch osterr: erst ubertragen ist es· als Bezeich

nung eines Korperteils (P.).
372. los gaffcts -di haeitlein. L. : h e i iel i-n; n. «Spange zum Zu

sammenhalten eines Kleides, Agraffe, Hertel».

376. manoll. - das 'knuol», L. : hli�tzvelin, kliuwel, n.,

derninut. 7U !?li-uwe, n., «Knauel, Kugel».
385. 10 baro - der [rei. L. : 1)1'i e

,
m. eder Freigeborne, Freiherr».

Noch erhalten in Freiin (P.).
389. 10 cavalier - del' ritter, 390. cavalcador _. del' reiter. L. :

rita ere , -er, ritter, m .. «Reiter, Kampfer, Ritter»,

Rosem bach differenziert bereits, wahrend mhd. beide Worte

ohne Unterschied fiir beide Begriffe galten (P.).
394. el serenlssim. - del' allerdurchluchtigost. L. : dwrckli uhtec ,

«alles durchstrahlend, beruhmt,
.

erhaben». Durchlaucht ist

ptcp. mit Ruckumlaut von liuhten, durchluht «durchsichtig,
glanzend», seit dem 15. Jahrh. Uebersetzung von lateinischem

ILLUSTRIS, Tittel fiirstlicher Personen, allmahlich im Werte

gesunken, jetzt dern fiirstlichen Range zukommend; fur

durchlauchtig bis ins 18 Jahrh. durchleuchtig ublich (P.).
Hier allerdurchlauchtigst.

406. fadrin - bueb. L. : b u o be, m. «Knabe, Diener, zuchtloser
Mensch». Noch jetzt ist es im sudd, allgemein Uhlich; nordd.

«Knabe, Junge, Lehrjunge», erst spater hat' es die jetzt
nordd. ubliche Bedeutung «Schurkei erhalten (P. Kl.). Vgl.
1976.

-
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.
'

409. fadrina -di diem, L. : di ern e , di er n , f. «Dienerin, Magd,
Madchena, vorzugsweise «Madchen aus niederem Stander (P.);
es

"

ist md. und bair.voster. volkstiimlich, dem schwab.«
aleman. fremd (Kl.). Die jetzige uble Bedeutung ist erst

junger.
413. el bisavi - der oren, L. enthalt dieses Wort nicht, es ist

«Vorahne, Urgrossvater». Vgl. 414.

414. el avy -der en. L. : ane, an, ene, m. «Grossvater, Urgross
vater», Ahn bedeutet jetzt «Vorfahre im adeligen Geschlechte»,
oberd. auch «Ahnherr»: dialektisch noch in der Schveiz Aehni,
bei Schiller Ehni (P.). Das moderne, Grossuater, -muiter ge
hart erst der nhd. Schritsprache an (Kl.).

416. 1 avia - di aendel oder an. «Grossmutter, Ahnfrau», noch
schwab. ene, osterr. aenl, anI (K.).

429. 10 parent - der [reueni. L. : vriunt, m. «Verwandfer». Bis
auf Luther wird es in dieser Bedeutung verwendet und ist in
den Mundarten so erhalten (P.). Vgl. 435.

431. la parentela - die freuntschaft. L. : vriuntschaft, f. «Fre

undschaft, Liebschaft, Verwandtschaft», Seit 1439 ist Fre

undschaft «Blutsverwandtschaft» zu belegen; Luther bringt
dann den Sinn « Verwandtschaft: zur Entfaltung und Geltung
(Z. XII, 98); es hat sich dann tiber das ganze Sprachgebiet
verbreitet (Z. XII, 93). Das jetzt auch ubliche Familie er

scheint erst 1709, dafur war anhd. und mhd. hils ahd. mhd.
hiwisJa:, hiwische ublich (Kl.).

.

433. 10 amich - der ginner. L. : gunner, m. (,Gonner, Freund,
Anhanger». Vgl. R. : Gimner in alterer Sprache «Anhanger
Helfer, Schutzer».

434. 10 tutor - der gerhab oder Pfleger. L.: g er-hab e, m. «der
das Kincl auf dem Schosse hat; Vormund»: phlegaere, -er, m.

«der etwas von Geschafts oder Amts wegen besorgt, Aufse

her, Vorrnund». Gerhab ist osterr., Pfleger schwab. ublich
fur schriftd. Vormusid (Kl.).

435. 10 parent - der fetter. L. : vetere, veter, m. «Vatersbruder,
Vetter, Bruderssohn», Heute auch (<Geschwisterkincl», fruher

auch, «weitlaufiger Verwandter» (P.).
436. cusin - der oeham, Es ist wohl oehaim zu bessern. L. :

oeh eim, 6heim, m. «Mutterbruder, Oheiin, Schwestersohn,
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Neffe, Verwandter uberhaupt», Im siidw. besteht noch die
Form Oehm fur das schriftdeutsche Oheim (P.). Wir konn
ten an eine Vertauschung der deutschen Ausdriicke in 435
und 436 denken, da Oheim auch fiir der «Vaterbruder»
und fur «Verwandter uberhaupt. verwendet wurde und

wird, und Vetter meist das Geschwisterkind bezeichnet.
In der alteren Sprache sind diese Bedeutungen nicht fest (K1.
«Neffe») .

437. cusina -muom. L. : m uo m e, f. «Mutterschwester, weibliche
Verwandte uberhaupt». Muhme «Tante uberhaupt, Cousine,
zuweilen Nichte» (P.). Tante dringt im 17. Jahrh. vor (K1.),
mundartlich ist dafur noch Base, Muhme erhalten, letzteres
oberd. (Kl.).

446. ennamorada - di bulschajt. L. : buole, m. f. (maher Ver
wandter, Geliebter, Geliebte»; in edlem Sinne noch bei Luther

(P.). H.: Bulschaft in der alteren Sprache auch «buhlende
Person, Geliebter oder Geliebte» noch bei Moser (18. ]ahrh.).
Vgl. Z. VII, ZII: Wickram 1563 «eines hauptmans buhlschaft
zu beschlaffen».

450. el novio - der pre1,digom. L. : briute-gome m. «Brauti

gan1». In der heutigen Bedeutung «Verlobter» ist es erst nhd.,
mhd., «Brautigam am Hochzeitstage», oberd., «Hochzeiter»

(K1.).
451. la novia - di prut. L. : bru t, br iut, f. «Verlobte, Brant,

junge Frau». Die Grunclbec1eutung ist «Braut, Neuverrnahlte
am Hochzeitstage» (P.). In def heutigen Bedeutung «Verlobte.
erst im 16. ]ahrh. mit L u t h e r aus dem ostmitteld. aufge
kornmen (K1.).

45z. 10 esposat -- der gmaechel. L. : gemahel, m. «Brautigam,
Gemahl».

453. la esposada - der gmaehelin. Es ist die fur der anzusetzen.

L. : g em ehele, -el, f., n., «Braut, Cemahlin». Rosem bach
hat die moderne Ableitung statt des alten gemahel. Gemahl

war neben dem masc. auch neutr. und dann fur beide Gesch
Iechter, bald bloss auf die Frau bezogen, angewendet, jetzt
nur in feierlicher Rede iiblich (P., K1.).

456. viudo - der ioitib. 457. viuda - di untbae. L : ts iteu:«,
zviti b, f. «Witwe». Witib hat sich lange in der Kanzleisprache
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erhalten (P.). Die Bezeichnungen fur «Witwer» sind jungere
Ableitungen (Kl.). Witfra% hat in der Volkssprache Witwe

meist verdrangt (P.).
458. sagre - stseher, L. : stneher, m. «Schwiegervater». Jetzt ist

es veraltet, volkstumlich noch in Oberpfalz, Franken, Hes

sen, Alpen (Kl.).
459. sagra -swiger. L. : sie iger f. «Schwiegermutter». Jetzt ver

altet, volkstumlich noch in Oberpfalz, Schwaben, Hessen

(Kl.). «Schwiegerrnutter» ist von Niederdeutschland aus

gegangen (Kl.).
462. la nora - di snur. L. : s nur

, snuor, f. «Sohnes Frau». Es

ist im bair.vschwab. ausgestorben, in Hessen, Thiiringen,
Obersachsen, Alpen volkstumlich geblieben; die Basler

Bibelglossare sagen dafiir Sohnesjrau (Kl.).
471. arnistat - [runischajt. Hier ist das Wort im modernen

Sinne agewendet. Vgl. 431.

472. le matrimoni - di cuegab ader e. L. : zuo gd be, f. «Zugabe,
Mitgfit»; ewe, e, f. «Bund der Ehe». Vielleicht ist cuegab mehr

in verbalem Sinne aufzufassen «Hingabe, Hingebung, Zu

gebung», wie wir ja sagen «eine Tochter zur Ehe gebem;
von del' .Mitgift wird gleich darauf (473. 474) gesprochen
und das kat. Wort spricht fur das Uebergewicht von e.

473. la erencia - der erbtail. L. : er be-teil , m., n. «Anteil am

Erbe, Nachlass». Das masc. war das ursprungliche Gesch

lecht (P.), jetzt «das Erbteil»,

474. la dota -das uaeterleicb erb. L. : er be
,

n. «Erbe, Vererbung,
Erbschaft». Erbe ist nur noch im hoheren Stile ublich, es

ist in der Umgangsprache durch Erbschaft verdrangt (P.).
476. 10 generacio - das geschlecht oder di gepurd. L. : g e burt, f.

«Geburt, Entbinclung, Geborenes». Vgl. Z. II, 169 ze-,

Math. 14. Jahrh : «geburtlicheit, generatio».
478. la terra-das ertereich, L. : er ir ich., n. «Erde, Erdreich, Erd

boden». Jetzt wird es nur als Stoffbezeichnung aufgefasst,
fruher «Erdboden», wohl als Gegensatz zu «Himmelreich»

gebildet (P.).
480. 10 ciutadan -derp�trger. L. : bur g aer e, -er, m. «Bewohner

einer Burg». Burger knupft an die ursprungliche Bedeutung
von Burg = «Stadt» an (Kl.).
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485. 'pilars - die syl. L : sul, siul e
, f. «Saule, Pfosten, Pfeiler».

Siule ist die mhd. pl.-Form; daraus ist modernes Saule
entstanden; das der mhd. sg.-Form entsprechende saul ist
rheinfrank. schwab. bair. erhalten .(P., Kl.). Vgl. 1077.

489. parrochia - di Pfarr. L. : p harre, f. «Pfarre, Pfarrkirche».

P[arre ist oberd. durch Pjarrei, das aus Pfarrer abgeleitet
ist, verdrangt (P. Kl.), Vgl. 1758.

488. la carrera - di gassen. L. : g a z z e , f. «Gasse». f. Gasse ist
ublich fur die Wege in Dorfern und Stadten, irn Gegensatz zu

Strasse, die die Orte verbindet. Allmahlich hat sieh Strasse

eingedrangt und Gasse wird nur fur kleinere enge Gassen
verwendet. In Siiddeutschland besteht noch der altere Ge
brauch (P.).

495. 10 cami ferrat -'- di gengstras. L. : g en g e, f. «Gang». H.

verzeichnet, Gangsteig «Fussteig». Heute sagt man Pjad, das
in. der Volkssprache zuri.ickgetreten ist; bair. Fnsspiad. (Kl.).
Steig ostfrank. osterr.

498. la presort -cl'i pres?ln. L. : prisun, jJrisune, f. «Gefangnis».
499. 10 career - der karczer. L. :. k ar k a er e, -er, m. «Kerker»

Z. XV, 188 wird aus 1627 kartzermeister als erster Beleg fur
unser Wort angefuhrt. H. meint, dass Karzer aus dem
Lateinisehen in gelehrter Form, und eingeengtem Sinne
ubernornmen worden ist, und zitiert Schiller und Benedix,
also junge Quellen,

500. 10 cep - del' stok. L. : stoe, m. «Stock, Kni.ittel, Grenzpfahl».
Stock «aus Holz g�hauener Klotz, an dem der Gefangene befes
tigt wurde» (P.).

SOT. 10 costel -del' pranger. L. : pr an ger, m. «Zwangsbehalter,
in den der Verbreeher zu offentlicher Sehaustellung geseh
lossen, oder Pfahl, an den er gefesselt wurde» .. Die Form ist

wegen pr- aus dem ndd. aufgenommen. Vgl. oberd, pjrengen=
pressen, drucken. (P.).

503. pendre - [ahen. L.: vd hen «fassen, fangen, gefangenneh
memo Irn r6. Jahrh. wird das praes, jangen, die jetzige allge
meine Form, noeh als niederd. erwahnt, die dort '170m praet.
und ptcp, aus ins praes. gedrungen war (K1.) , .

509. porter - del' [urbieter. L. : uiir-bi eter, m. «Vorlader».

518. advocat -- der uors-prech. L. : uit r-, ror s br ech, m. «Fur-

Estudis romanics 25
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sprecher, Verteidiger, Anwalt» .. Noch in der Schweiz ist ublich

Ficrsprech, Ficrsprecher fur «Rechtsanwalt» (P., 7. XIV 136).,
Advokat war im Anfange des 16. Jahrh. bereits ublich (Kl.).

531. honest - beschaiden: L. : b eschei d en, «bestimmt, klar, be

lehrt, verstandig»: auch «gut erzogen, artig, zuchtig», 110eh
im 18, Jahrh. (H.). Vgl. 555, 556, 2674.

532: honestament - beschaidenheii. L.: bescheidenheii, f. «Ver

stand, Miindigkeit, Bescheidenheit». Pei Luther Erlienntnis.
Es sollte eigentlieh beschaidenlich heissen wegen der adver

bialen Form des kat. Wortes, oder umgekehrt, sollte dieses

honestat lauten. Vgl. 555, 2654, 2677.
533. 10 romun - die gemein. L. : gemeine, g em.ein, f. «Anteil,

Gemeinschaft, Gemeinde».

535· comunalment - gemainclichen. L. : gemein ecl iche, «auf

gemeinsame Weise, insgesamt». J etzt noch der alte Sinn in

gemeinhin, gemeiniglich. (igewohnlich» bewahrt (P.). Vgl.
2099, 2659.

536. solet - ainig. L. einec, -ic «einzig, allein, allein ge-
lassen», Bis ins 18 Jahrh. hat es die alte Bedeutung erhalten,
so noch Schiller; die heutige Bedeutung «einig, iiberein

stimmend» besteht seit dem 16. Jahrh. (P.).
537. per si -- b esurui er . L. : besunder, aclv. «abgesondert. ein

zeln»,

541.
.

general _. g em ai n . L. : gemein, «allengemeinsam, allge
mein, bekannt, gewohnlich. Jetzt ist «allgemein» ublich (P.)).

546. el diligent - der jlissig, L. : vlizec, -if «beflissen. eifrig,
bemiiht». Es ersetzt im schwab.valeman. das Wort em

sig (Kl.),
549. ladespesa ----di zerung, L.: zertcn ge , 1. «Nahrung, Aufwand,

Zehrgeld». Heute ist es iiblich in «die letzte Zehnmg»=«Ster
besakrament» (P.). Vgl. 2()26.

551. mercaderia. - kautmansguot. L. : g uot , n. «Gutes, Gut,
Besitz», Vgl. 15. Rosem bach kennt Ware nicht.

552. ben - wol. Es ist das alte adv, zu gut (P.).
559. desgraciat - un. gestalt. L. : u-n g es talt «ungestalt, verun

staltet, hasslich», danebeneungestaltet» (P.). Vgl. Z. VII, 214 :

hdsslich. «unschon» verdrangt alteres uwgestal: im 17. Jahrh.;
beide sind im 16. Jahrh. gelegentlich nebeneinander zu
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finden, Vogel hat nul' desgraciat «unglucklich»: Tol h , des

graciado ... «ungestalt». Vgl. 561.
560. brut - unsauber, L : uns{tber «unsauber, unrein», Sauber

ist mehr siidd. Wort und vertritt «rein»: schwab. bair. .hat

es auch clie Bedeutung «stattlich, schmuck» (P. Kl.).
561. letg - ungeschaiten, L : ungeschaiten, «nicht erschaffen,

ungestalt, hasslich». Vgl. Z. VII, 214. 1482, «ungeschaffen vel
hesslich machen und ungestalt machem.

562. 10 avar - der gitig, L : gitec «gierig, geizig». Der heutige
Sinn war erst als Nebenvorstellung ublich und ist erst im
18. Jahrh. allgemein geworclen (P.). R 0 s em b a c h verwendet
es berei ts so.

564. cobejador -- tounscher, L : to icn sch er
,

m. «der wiinscht».

Hier vielleicht «cler Gierige». Vgl. Vogel cobejos. L. :

to iin sch en , «wunschen, verlangen, begehren».
569. an trarnes a dir - enbui mir. l. : en.bi eten

Boten sagen lassen, entbieten, dareichen»,

«wissen lassen», noch bei Schiller (P.).
572. sostenir -ufhalten. L. : u/halten, «einhalten, Halt machen,

erhalten, erretten, Auferrthalt gebcm. Vgl. H. : aufhalten
«Schutz gewahren, bewahren».

577. encolpable - entschuldigen, Das deutsche Wort bedeutet

das Gegenteil des kat. «von der Schuld befreien, lossagen,
freisprechen».

578. acotar - usschlahen. L. : ersl ah en, «zerschlagen. nieder

schlagen, totschlagem. Vgl.. P. : zuweilen ausschlagen «aus

prtigeln».
-580. sous - schilling. L. : sch.illi-nc, m. «Schilling». Es ist die

urgerm. Bezeichnung einer Munze, die allmahlich im Werte

herabsank und aus dern Verkehre verschwand, erhalten in

Zusammensetzungen wie Kauischilling usw. (P.).
582. escombrar 0 granar. - keren, L : keren, kdren, «kehren,

wenden ... », Unsere Bedeutung ist nichtverzeichnet. Vgl. Kl. :

kehren «fegen»: kehren scheint mehr md. ncld., «fegern oberd.
zu sein, so wird Lu t h e rs Kehricb in den Basler Bibel

glossaren mit «Feget, Staub, Kutter» wiedergegeben. Das
zweite kat. vb. granar bedeutet «Korner bekornmen,
komen» (Vogel, Tolh.). Liegt ein Versehen Rosembachs vor?

«durch einen
U rspriinglich
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'/gl. 2405. Es ist nieht anzunehmen, denn die heutigen kata
lanischen Mundarten kennen noch dasselbe Wort granar oder

agranar in dem Sinne von [egen.
595· . cnvida - buyiz, L. : bi et en; «bieten, anbieten, darreichen.

In del; alteren Sprache bedeutet bieten «fordern, bieten, ein

laden, aufbieter» (H.), «ein Cebot. machen» (Kl.). Heute noeh
im Spiele, bieten...

648. creador -- der lylmer. L. l eh en a er e, l en er, m. «Darleiher,
Glaubiger», Lehnen «als Darlehen geben» hat sieh am langsten
im oberd. erhalten, sonst «als Darlehen empfangen» anhd.
und oberd. (P.).

649. un florins - einen guldin, L. : g ul d in adj. «golden». Ur

spriinglich war es eine .Goldmunze. In Gulden ist die lautge
reehte Form crhalten (1'.), dem alteren oberd. gemiiss
(TO.). gegeniiber heutigem adj. golden. Die Bezeichnung
florin kornmt mit der Miinze im r4. Jahrh auf (Kl.), war bis
vor wenigen Jahren als offizielle Abkurzung infl. fur «Guldem

in Oesterreich ublich,

758. centenar - czentner . L. : s en te n aer e , z e nin er, m. Zent
ner», Hier soll es wohl «Hunderter, etwa hundert. gleiehbe
deuten. Zentner ist nur als Gewichtsmass ublich, gleich roo

Pfund.

761. march ---mark. L.: m ar k c , marc, I. «Mark, halbes Pfund

Silber oder Gold». Spater bezeichnete Mark ein Goldstuck,
das allmahlich kleiner wurde, in Hamburg sich erhielt. (P.).

765. argensso - grato L. : gar dt; n. f. «Gewicht fur Gold, Peden,
Edelsteine». Das nhd. Karat ist eine neue Entlehnung aus

franzosischem carat, oder aus dem italienischen, seit Ma t t h e

si us (Mitte r6. ]ahrh.) belegt (Kl.). Mhd. ist die erste Silbe,
nhd. die zweite betont (H.).

766. moneda - muntz, L. : micn z e, f. «Munze»: Silbermiinze im

Gegensatz Zll guldin, Spatrnhd. wird es auch auf Kupfergeld
bezogen, so noch sudd. fur nordcl. Kleingeld (P.).

767. dines -- jJhenning. L.: pfenninc, m. - «Munze, pl. Geld;
Silberdenar, Pfennig»; '/12 schilling (Kl.). Unsere Form ist die

altere, die noch lange auf den Munzen in Inschritten bewahrt
blieb und noch jetzt in Siiddeutschland zu Iinden ist (P.).
VgI. 968.
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-780. vexel d. argent - silbcrgeschir: L. : sil b er geschirre, n .. «sil

bernes Geschirre», Das Wort Gejas» in dieser Bedeutung ist

eigentlieh md. und wird in den oberd. Bibe1glossaren dureh

Geschirr ersetzt (K1.).
So r. clavclls --naegelein. L. : ne gel in, n. «kleiner Nagel, Gewiirz

nelke». Die vorliegende Form ist die anhd., noch oberd.

(P., K1.).
'

814. pantza -- durre ioinber. L. : win-her, -bere, n., «Wein

traube, frisch oder gediirrt». Es ist noeh sudd, ublich, sonst

Rosine, Korinthe, letzteres seit dem Ende des 16. jahrh.

belegt (K1.).
819. castauvcs v=- kesien, L. : kestene, -en, f. «Kastanie». Diese

Form ist die siidd.; die hcutige sehriftspraehliehe Form
ist seit clem IS. Jahrh. bezeugt und aus Nieder- oder Mittel
deutsehland vorgedrungen (Kl.).

835. rahors - scharsach, L. : schar-sahs, n. «Scherrnesser». Vgl.
Messer <mezzirahs> mezzi-sahs. (Kl.).

838. telar -linvat. L. : linwtit, f. «Leinwand», Das moderne Wort

ist daraus durch Anlehnung an Gewand entstanden (P.).
84I. serpilera - plahen, L.: bla he, bl d, f. ('grobes Leintuch,

Plahe», Blahe, f., mundartlieh «grobes Leinentuch», na- -

mentlieh zur Uebercleekung eines Leiterwagens, daneben

Blan, Plan m. (P.).
842. fustani -- parchhat. L. : b archani, b arch.dt, m .. «Barchent

= barkan», Barchent ('graber Stoff, urspriinglieh aus Ka

meelharer» (P.):. ,

845. argent viu - kechsilber, L. : quec-, kecsilber, n. «Ouecksilbere.
Das adj. keck, kech ist noch , in Baiern, Sehwaben, Sehweiz

volkstumlich (Kl.).
849. cova de cavall - rosstoancz, L. : rosz agel, m. «Pferdesch

wanz»: smanz, m. «schwankende tanzartige Bewegung, Sch

leppe, Schmuck, Schwanz».

850. barrill -legeln. L. : l d ge], l aegel, n. «Fasschen, ein Mass;

lrlgele, legel, f. «Fasschen». Ldgel ist anhd, und noch land

scbaftlich und bezeichnet einen kleinen Behalter ftir Fltissig
keiten unci fur Gemlisse (P.).

859. baxstax - heber. L. : heber m. «der Hebencle, Taufpate».
Heber «Person, welche hebt, Werkzeug zum heben» (H.)_
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·86!. corrador -- underhaofler. L. : -underkoufel, -er, ill. «Zwi
schenhandler, Makler», P. belegt Unterkdufler bei Haller

(Mitte 18. Jahrh. in Sehwciz).
87!. almarmeister. s. 984.
-87.:'). forrador�· undcriuotrer. L. uuoier aer e, -er, m. «Futterer;

der im Kriege das Futter auftreibt, mit Futter handelt».
Wir miissen hier von der Bedeutung Futter «Unterlage in del'

Kleidung, Einlage, um das Tuch zu schutzen», Un ter/utter ,

sp. [orro, ausgehen, claw das vb. ionterfuttem: Heute ist
das Wort Rosembachs nieht iiblich. Vgl, 936.

876. oller - halner, L. : hauen.aere, h ajn er, m. «Topfer», Vgl.
986.

877. specier � speczger. L. : sp eci ger, sp eci er, ni. «Spezerei
handler»,

880. banyador -� pader. L. : b ad aer e, -er, m. «der die im Bade
haus Baclenden besorgt, Arzt», Noeh siidwestd. «Bader =

Chirurg» (P.).
88!. asahonador -ledrergerwer. L. : Leder-germe, 111. «Gerber»,

lederaere, m. «Gerben>. Die heutige Bedeutung von gerben
setzt sich seit 1300 fest aus «fertig machen» (Kl.). So1lte nieht
das 'Wort Rosembaehs in zwei zedegt werden konnen :

ledrer gcneer, letzteres schon in jiingerer Form?
882. moliner -- mulner. L. : m icl n a er e

, -er, m. «Muller». Vgl.
II47·

883· nestler s. 948.
894. mestre de sala - der hoimaister. L. : hove -meister, m.

«Aufseher tiber die Hofdienerschaft, Oberknecht»,

895. camarer --kambraer. L. : k a m er a er e, -cr, m. «Kammerer,
Schatzmeister, Aufseher». Beziiglieh der Form start das

-b-; ist dafiir -c- einzusetzen oder miissen wir vielmehr

jenes dem Einflusse des kat. cambra zusehreiben?

897 forner - oejner. L. : ovenaere, m. «Ofenmacher, Backer»,

Vgl. Vogel, [orner «Backer».

902 barater. -- scholdrer L. : s chol d erer , m. «Veranstalter von

Gliieksspielen, Aufseher daruber», Vgl. 1592.
907. morat - praun. L. : bricn; «braun, dunkelfarbig, glanzench>.
908. rosat - rosuar . L. r sse-, r o senoar «rosenrot».

917. vyolat - uioljarb. L. : ui ol.nar «veilchenfarbig, -blau..
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923. camisa -hemat oder pheit. L. : hem d e
, h em ede

, n. «Hernd:

pheit, f. «Hemd». «Pfeid ist sudostd. «[acke, Hemd», davon das
in Oesterreich gebrauclilicbe Pieidler «Handler mit Stru111-

pfen, Hernden (P.); Herndenmacher (Kl.).
924. braga - pruoch. L. : br uoch , f. «Hose urn Hiifte und Ober

schenkel». ]etzt veraltet (P. KI.).
927. capus -capen. L. : kappe, f. «Mantelartiges mit einer Ka

puze versehenes Kleid, das auf der Reise getragen wurde,
Bauernkittel, Miitze, Kappe».

930. les calses - di hosen. L. : hose, f., nur im pl. verwendet,
.

«Bekleidung der Beine vom Knie oder vorn Schenkel ab, samt

den Fussen, Hose oder Strumpf»; oft bezeichnet es auch

«Gamaschen», seit dem 18.. ]ahrh. tritt Hose hinter Beinkleider

zuriick (Kl.).
938. aguila de cap - gufen, L. : glufe, f. «Stecknadel». Gufe,

Glufe, Klufe, noch in den oberd. Dialekten fortlebende

Bezeichnung der Stecknadel (P.).
945. annell - virgerlein. L. : uin geriin, n. «Fingerring». Es ist

vingerlein zu setzen.

946. pedres precioses - edelgestain. vgl. 23.

948. les tiretes - die nesteln. L. : nestel , f. «Bandschleife, Schnur
riemen, Bindel). ]etzt nicht mehr ublich (P.).

958. la litera - das spanpett. L. : span bette, n. «Bett, clessen
Pfuhl auf untergespannten Gurten liegt, Tragbett».

960. travesser. - der hauptpolster. L : houbet-p Incime, m. «Kopf
kissen»: bolster, polster, m. «Polster», ]etzt sagt man «Kopf
polster, Kopfkissen». Vgl. 252.

962. lenssol - lailach. L. : Linlachen, -lach , n. «Bettuch». Es
ist noch landschaflich gebrauchlich (P.), das schriftd. Wort
Lacken komrnt aus dem Ndd: (Kl.).

963- vanva - goiter. L. : kulter
, goiter, m., n., «wollene Bett

decke». Kolter ist noeh im siidw. iiblich (P.).
966. la caxeta - das truchelin, L. : tricheltn, n., «Demin. zu

iruhe». Truhe war ursprunglich oberd. Wort (P.).
967. la roba - das guot, L. : guot, 11. «Gutes, Verrnogen, Gut,

Landbesitz». VgI. Vogel : roba ... alte Bedeutung «Habe,
Fracht, Siebensachen»; im Deutschen haben wir die Zusam

mensetzung Heiratsgut, die sich meist auf clen Bezitz an
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Wasche und Einriehtungsgegenstanden bezieht, welche die

Toehter bekornmt. Vgl. 969.
969. 10 tresoro - der schacz guoies. L. : schaz, schaizes, m. «ver

arbeitetes Edelmetall, Schatz, Geld und Gut,
.

Reichturn».

Ursprunglich war Schatz «Vermogen», aueh speziell «Geld»;
erst spater hat sieh die Vorstellung von etwas besonders

Aufbewahrtem und Behi.i.tetem angeschlossen (P.); bis ins. I3.

Jahrh. bedeutete es wesentlich «Geld, Vermogen, Reich
tum» (Kl.).

973.. 10 ardit - der taphar. L. : taP.fer «fest, gedrungen, wiehtig,
bedeutend, streitbar», Die jetzige Bedeutung ist eine speziali
sierte, noch anhd. ist es allgemeiner «wichtig, bedeutend» von

Saehen, «tuchtig» von Personen, (P.).
974. question - hadern, L. : hader, m. «zerrissenes Stuck, Streit,

Zank». Heute noch poetisch Hader. Bei Rosembach sollte

hader stehen. Vgl. 2055.
984. 10 tinell - di almar. L. : al m erl in , al mer l, n. «Schrank

chen, Kastchen», Vgl. P. : almer, almaere, m., mhd., im I6, I7.

Jahrh. bei md. und oberd. Schriftstellern also Almer, f. be

zeugt, lebt noeh in Baiern, Oberpfalz, Schweiz fort.

986. la olla - der haien. L. : haven, m. «Hafen, Topf.» Hafen ist

der oberd., noeh in der Volkssprache fortlebende Ausdruek

fur «Topf» (P.), das mhd. noeh selten und dern obercl.

eigentlich fremcl ist (Kl.).
990. la pastera -- di muelta, L. : mulde, m.uolt e, f. «halbrundes

ausgehohltes Gefass, namentlich zum Reinigen des Getreides,
Mal-, Backtrog». 111 ulde ist noch mundartlich verwendet

(P.).
992. la lanterna - di lucern. L. hat bloss laierne, f. «Laterne».

Vgl. Z, VIII 36 aus I6ro : [anahl oder lucernen, Es ist dem

nhd. fremd.

999. agre - suer oder agrest. L. : sit?' «sauer, herb, bitten>; agraz,
m. Art saurer Bruhe». Ein adj. agrest habe ich nirgends
belegen konnen, es diirfte wohl dem Dialekte Rosembachs

agehoren.
rooo. mostalla -senff. L. : s en e], sent, m. «Senf», Die md.

unci ndd. Dialekte haben Mostart (Kl.).
I002. gras - faist. L. : ueis e «gemastet, feist, fett». veiz ist nodi
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sudw, erhalten, daraus abgeleitet ist mhd. veizet vom vb.

veizen, oberd. noch feister «Braten e-fetter Bratem (P.). Das

jetzt iibliche fett ist durch Luther eingefiihrt worden aus

dem ndd.; in den oberd. Bibeln steht dafur feisst (Kl.).
1004. butifarras. � swais wurst. 1.. : stseiz-teursi, f. «Blutwurst».

Scl�we1:ss hiess in den nord. germ. Sprachen in alter Zeit

das Blut, in der Jagersprache heute noch, vgl. Schsseisshund:
ust». (P.).

.

1007. mantega � schmalcz. L. : smalz, n. «ausgelassenes Fett,
Schmalz, Butter», Oberd. bedeutet Schmalz noch «Butter»,
wahrend nordd. nur (<Schweine,- Ganseschmalzr iiblich ist

(P.). «Butter» ist norddeutscher Herkunft; schweiz. und

bair. ist dafur Schmalz ublich (Kl.).
1008. colis capdcllats -- ha1)1:skl'au'[' 1.. : ka be z !?rut, n. «weisser

Kopfkohl». Das einfache Kabes, Kabis, Kappes ist noch sudd.

mundartlich (P.).
1009. coli briton at � koelhraia, 1.. : kole -, koeiekrat, n. «Kohl».

Vgl. 1213.

1015. collada � topien. 1.. : top/e. m. ('Quark». Quark stammt

aus dem ostlichen Mitteldeutschland, Topfen ist sudd.

(P., KL).
1016. gras del let �milchraem. 1.. : milch-r oscm, m. «Milchrahm».

Ublicher ist heute clas einfache Rahm, dessen a statt 0 in

roum dialektischen Ursprungs ist (KL). VgL 805, wirach, 1210

knoblach fur iairouch, knoblouch, Landschaftlich wircl dafur

auch Sahne, Schmetien, Obers gebraucht (P.).
1017. farinetes � mues. 1.. : muos, .n. «Essen, Mahlzeit, Speise,

breiartige Speise». Jetzt beruhrt Mus sich mit Brei (P.).
1020. triumphar � tool leben, 1.. : ioollust, m. f. «Wohlgefallen,

Freude, Wohllust, Wohlleben, Genuss». VgL H. : Wohlle

ben findet sich in cler alteren Sprache vereinzelt : 1600, wenn

der Konig ein Fest oder Wolle ben halt. Z. XIV, 75 : Zesen

(Mitte des 17. Jahrh.) : hygiene «Wohllebenskunst». Auch

Tolh. fiihrt das subst. an. Man sagt ein gutes Leben f1;iJ�ren,
sich. ein gH�eskebe1J.Jnacjun. I-Iier vb. iool leben = ('gut leben».

Vogel hat clas vb. nicht und Tolh. fuhrt keine entspre
chende Bedeutung an.

1035. la colacion � di collaiz, 1.. : colldci e, f. (Nortrag tiber Tisch

.

j

Bstudis romimics
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in einem Kloster, Abendmahl, Trunk nach demselben». Vgl.
Yog,el : colaci6 «Irnbiss».

1036. 10 dinar - der imbis. L.

Mahlzeit», Imbiss bedeutet

speziell Fruhstuck (P.).
I037. la berenda - abentzeren. L. : abentezzen, n., «Abendessen».

Wir sagen noeh Wegzehrung. Vgl. 549. Fur A bentzeren

konnte ieh keinen weiteren Beleg finden.

I038. almorsar - zumorgessen. ('ZU Morgen essen, fruhstucken»,
also vielleicht Rosembachs Wort zu teilen.

1039. grans merces - gros gnad. L. : gen dde, gndde, f. «Nieder

lassung um auszuruhen, ruhige Lage, Gliiek, Gunst, Huld,
Gnade, eliptiseh in der Anrecle vor her, vrouwe, bittend oder

clankend». Vogel, grans merces «besten Dank», Vielleicht
konnen wir es hier wiedergeben mit «viel Gluck» oder «besten

Danb.

[045. la fornal -d£ es oder feuerstat. L. : esse, f. «Esse, Feuerherd».

Esse bedeutet urspriinglieh «Feuerherd des Schmides» (P.)
und seheint den oberd. lVIundarten fremd zu sein; sie haben

dafi.ir Herd, Kamin (Kl.). L. : uiursiat, f. «Feuerstatte,
Herd».

1046. la meitat - das halbteil, L. : h al-pt eil , n. «Halite». E;; war

friiher oberd. fur das niederd. Hdlfte; die oberd. Bi

belglossare haben Halb, Halbteil (Alberus I540), Halbteyl
(Kl.). Vgl. 2525, 2526.

1047. la mesura - di mas. L. : m dz e ,
f. «Mass, riehtige Grosse,

Angemessenheit, Art und Weise». Vgl. r869, I871, 2388.
1053 .. 10 aprennedis-der lerkenecht, L.: iere k-neh», m. «Lehrling..

Vgl P. : Knecht, ursprunglich «mannliches Kind, junger
Mann», bis ins r6. ]ahrh.- schriftdeutsch. Fruhzeitig ist die

Beziehung auf die dienencle Stellung in den Vordergrund
getretel). «Knappe, v�selle», Gegensatz zu «Meister»; jetzt.
Gegensatz zum hoher Stehenden : Hausknecht. Soll man

lereknechi setz_eI). oder Rosembachs Wort so lassen, wie es

in seinem Drucke erscheint? Vgl. Kl., der ein lanzichenecco

belegt .•
r06!. tapins - soken, L. : soc, socke, m. «Socke». Gewbhnlich

steht es im pl.: nordd. bedeutet es einen weichen Schuh,

,

: imbi», m.; n. «Essen, Irnbiss,
jede Erquickung, auch Speise,
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wie er irn }I��s'e�getragen wircl, siidd. einen kurzen Strumpf;
diese Sondernngistaber nlcht alt (P.).

1064.,'" Ia fo�ma :_ de?; laist oder form. L. : leist-'-ill. «Weg, Spur,
: Form des Schuhmaohers». ]etzt Leisten. Vgl.· Z. V, 8 mhd.

-Glossen ': [ormella v�l [ormula «leist»: Z. XV::185, 1495 Augs
burg': �le.n (or.m gios odeI' elein.

1075. la balesta. - das armbrust. L. : arm brwst ,
n. «Armbrust».

]etzt femininium.

1076. I'arch - de]' hanZpogen. L. : Aant- bogc, m. «leichter mit
der Hand Zll spannender Bogen», .

.

1077. 1 abrer _. di armbrustsaul. Hier wohl «Armbrustschaft»,

Vgl. 485.
1078. la nou de la balesta - di armbrustnus. L. : n-u z , f. «Kerbe

am �A"rmbrustschaft worin die gespannte Sehne ruhte».
ro8r: r armador -- eli spangucrtel. L. : span g icrt et, m., f. «Wincle

zum 'Spannen del' Armbrust».
r08s. la vira 0 tr et - del' zilpolez. L. : zil« «zielen. strebem;

bolz, bolze, rn. «Bolzen, Lotkolben, Schlusselrohr». Vg1. Vogel:
tret «Schuss, Pfeil»; vira (<Saum

,
Rand». Tolh. : vira «spit

zer Pfeil, Rahmen eines Schuhes», Ziipolcs werden wir also
durch «Bolzen Geschoss, Pfeil» wiedergeben konnen ; oder
konnte es daneben auch «Schussrinne, -rahmen» bedeuten?

1084. la joya - das clainhait. L.: kl eing uot, - hei t = klei
not, n. «kleines Ding, kleine ( = feine) gearbeitete Sache,
Kleinod». Die Form von Kleinod ist in der alteren Sprache
mehrfach schwanked : clenei, urngedeutet in kldnheit (H.).

1090. fes un tret en la clau - schus in nagel. L. : nagel, m. «Na

gel an Hand unci Fuss, Nagel von Metall oder Holz, Aststel
Ie im Holze». Hier soll Nagel vieIliecht <,Zie],> heissen, wie die
Redensart den J.VageZ au] den Kop] treffen ja bedeutet «etwas

erraten, bei einer Antwort sogleich das Richtige finden».

Vogel und T9Ih .. haben-nicht Glatt, clavo.«Zieh.
.

r097· 'la taula 'o.,'pos(' ;�. d(,·tafel ;ier brei. L:: tatiel e
, iauel,

f. m, «TafeL Spielbrstt, Tisch».: brei, n. «Brett, Schild, Spiel
brett'; Zall,lb·retb>.

.

rIOO. 10 edifici.- der In« oder zimern. L. : b tt, m., n. «Bestellung
der Felder, Wohnung, Gebaude, Bau eines Hauses»: zimber,
n. m., «Bauholz, Bau, Cebaude von Holz, Wchnung». Heute

-:
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ist Zimmer eingeschrankt «abgegrenzter Teil eines Hausesi

(P.). Das n in zimern ist wahl zu tilgen.
IIOI. edificar -- buen oder zimern, L. : si mb ern , z im.mer n «mit

der Axt behauen, bauen, erbauen». Es wird noch poetisch
in diesem Sinne verwendet. Die Verwendung von bauen

« Herstellen von Gebauden» ist junger: ursprunglich war der

gewohnliche Ausdruck dafur zimmern (P.).
IIo9. la pedra marbol - del' marbelsiain. L. : marmel , mer-mel,

m. «Marmor». illdrbel , 111arbel ist -alte volkstumliche Form

neben Marmet (P.). H. belegt es beim schweizer Keller (19
Jahrh.)

IIII. calz - kalch. L. : kalc «Kalk». Kalch ist eine oberd.

Form (P.).
1IIZ. argarnassa - moerter. L. : mo r t er , martel, m. «Mortel»,

Bis ins 17. Jahrh. hat die Form morter bestanden (H.). Es

stammt von lat. MORTARIUM und hat urspriinglich das Cefass

fur den Martel bezeichnet und ist claher mit Mol'ser(vgl. 1893)
gleichen Ursprungs (P.).

III9. 10 esmaralt - der srnaral. L. : sm ar a c , -ct , -d t, m. «Sma

ragd». Die Endung -al scheint fur -ai zu stehen.

IIz3. ambre - agstain. L. : a ge-, a g et st ei-n
, m. «Bern-, Mag

netstein», Das heute ubliche Bernstein ist nclcl. Wort, clas im 17.

J ahrh. clas bis clahin obercl. gebrauchte A gstein verdrang t:

clieses verschwinclet irn 18. Jahrh. (Kl.).
II33. meta II - glokspys. L. : gl och cs-p tse, J. «Glockenmetall».

Speise becleutet bei den lVIetallarbeitern eine kunstliche

Mischung (P.).
II36. la mola - der schlyistain, 1137. la pedra de molar - der

wetzstain. Schleifstein ist inehr cler raclfiirmige Stein zum

Sch1eifen der Messer, Scheren; Wetzstein ist cler langliche,
meist in einem holzernen Gefasse getragene Stein zum

Scharfen cler Sense ocler Sichel.

II39. 10 tempre - di hoerti. L. her ie , f. «Harte». Vgl. H. : Harte:

bei Eisen- uncl Stahlarbeitern client cler pl. Harten um

verschieclene Hartegrade cles Metalles zu bezeichnen. Hier

Hdrtegrad.
II43. azur - bleichlarb. L. : bleich.u ar «bleich von Farbe». Vgl.

P. : blau becleutet ursprunglich eine unbestimmte Farbe.·
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\

lIS!. 1a semola - d1: clyben. L. : kl ie , kUwe, hUge; f. «Kleie,
. zerriebene Getreidehulsen» .(H.). Fri.i.her gewohnlich pI. klien

.

mit alterer Nebenform kliwen _(K1.). H. be1egt kleiben, kleib.

II56, 10 levat -dey hejel. L. : hebel , h eu el , m. n. «Hefe», Erst

fruhnhd. erscheint es in der Bedeutung «Hebestange» (Kl.).
II57. das capitel. Bisher war capitel nur a1s masc. behandelt,

jetzt mischt sich das neutr. mit masc. Geschlechte und von

1454 an b1eibt das neutrale allein.

II64. 1a cuyrassa - di platen. L. : blate, plate, f. «metallner

Brustharnisch, Plattenpanzer»: Das Wort Kurass ist erst im
16. Jahrh. aufgekommen (Kl.); vgl. aber Z. XIV, 25, IS.

Jahrh. : das Kicris».

II68. 10 estoch - der stichling.
kleiner Fisch». Heute nur

Fisch» ublich (H.).
II7!. 1a punta - der spicz. L. : s pi z , spitz,. m. «Spitze, Pfahl»,

Noch im bair. ist das masc. SP1:tZ fur schriftssprach. fem.

Spitze gebrauchlich (H., P.).
II72. 10 esgrimidor - de?' schirmer. L. : schirmaer e, -er, m.

«Fechter, Fechtrneister, Beschutzer». Das Zeitwort schirmen

ist in diesel' alteren Bedeutung efechten» in die romanischen

Sprachen ubergegangen (P.). Vgl. 1953.
II74. voltejador -- gaukeler. L. : go-uliel aer e

, -er, m., «Zauberer,
Gauk1er, Taschenspieler», In der Umgangssprache nicht mehr

iiblich.

II76. fortaleza -- fest. L. : »est.e, f. «befestigter Ort, feste Stadt,
Burg». J etzt wird es nur poetisch statt «Festung, Burg» ver

wendet.

II77. 10 guardian - der a�Ijseher. L. : tits eh er , rn. «Aufseher»,

Schon im 13. Jahrh. kommt es als Name fur ein Amt VOl' :

Gejangnis-, Strassenaufseher (H.).
II79. la bombarda - di puchssen. L. : bii ch se, f. «Buchse,

Feuerrohr». Das Wort wurde zuerst auf Morser zum Stein

schleudern, dann auf Pulvergeschosse ubertragen (P.).
II8!. 10 encalcador - der wegioecher. L. : jauchen, [ou ch en ,

Vb. «jagen, treiben». Vgl. Vogel: encalsar «verfolgen, hetzen,
bedrangen» Das Wort ieegioecher konnte ich nirgends belegt
finden; es ist wohl mit dem aus L. angefiihrten vb. in

L. : stichelinc, 111, «Stachel;
letztere Bedeutung «kleiner
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r
Verbindung zu bringen, .nicht mit dem mhd. [egere «Jage[»,

IIih.. 1"3. r cassa --' das geiaegt. L. : geja g et
, g ejeit, m. n.,

"

.. gej"eg'ede, -ei d e, n·.' «Jagd, . Mente von ]agdliimden,
Jagdbeute». Von Uh lan d und Scheffel ist Geiaid' wi�der
aufgenommen (Anfang des 19 Jahrh.), aber nicht ublich

geworden (P.).
II93. 10 batle de la vila - der schultheys. L. : sch ulth eize

,
m,

«Schultheiss», Hier ist die volle Form bewahrt gegenuber
anhd. Schultesse, Schultess «vorn Grafen eingesetzter richter
licher und polizeilicher Beamter», sparer, «der von der Ge
meinde gewahlte Vorsteher». In Wurtemberg ist es noch
ublich (P.), in Altbaiern ist es nicht volkstiimlich, ein frank.
ndd. .Wort (Kl.).

.

II97. arar - buen. L. : buwen «angesessen sein, dis Feld be

stellen, bewolmen, saen, pflanzen».
1200. 10 cavech - houen, L : hOHw en. «hauen, stechen,

abhauen» Also im kat. subst., im Deutschen vb.
I20I. 10 cavador - der hauer . L. : h.au m er m. eder haut; Holz

faller, Erzhauer, Rebbauer. Heute in der Bergmannssprache
Hauer (H.), osterr. Hauer «Weinbauer».

I2II. porros - porren. L. : phorre, porre, m. «Lauch..

1214. 10 iulivert - der peterling. L. : peterlin. n. «Petersilie».
Peterli ist oberd. mundartl. (P.).

1220. melon -mehm. L. verzeichnet es nicht. Vgl. Z. IX, 220,
Glossar 14. Jahrh. : melones, pfedem, Z. XII, 220, 1604:
melaunenoepffel.

I22I. carabaces - kiros. L. : kurbiz m., n. «Kurbis. Wohl
Druckfehler fur kir bs.

1222. donsel - toermuot. L. ieermuot. f. «Wermut», Vgl. Kl.
Alsern: der Name dieser Pflanze ist sehr verschieden in den

Dialekten; WeY1m.£i ist im aleman. Gebiete gebrauchlich.
Wennut wird ofter fur die Essenz als fur die Pflanze verwen

det (P.).
1225. .10 ort fruytal - der baumgarten, L. : batt1ngarte, m.

«Baumgarten». Wir sagen heute lieber Obstgarten. (

1228. perer - birbaum, L. : bir, bire, f. «Birne». Vgl. Z. XII, 18;
16. Jahrh. birbaum,

1:236. pruners - kriechebaum. L. : krieche, f. «Pflaumenschlehe».
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Bei Kl. unter Krieche findet
-

sich kriachboum, criech.baum
erwahnt.

1237. _plivers- - oelbaum; 1238. oliva.�. oelber. L. : ol ber,' n.

, «Olive», Heute sagt manschriftspr. Oliuc, Oliuenbaum.

1239. toronges - pumerancsen; L. hat das Wort nicht. Nach Kl.

erscheint Pomeranze am Ende des IS. Jahrh. 1490, als pama
ranee, 1539 pomeranze. Es ist noch im oberd .. ublich (P.).
Die Schriftsprache benennt die Frucht heute AjJfelsinc., das
ndd. ist und seit dem 17. Jahrh. belegt wird. Ein dritter
Name ist Orange, seit 1545 nachweisbar : Arancien (KI.).
Vgl. Z. 1, 231 bei Scheidenreisser Pomerantzen.

1241. magranes - margranoepjel. L. : mal gran, m ar gr ani, m.

«Granatbaum, -apfel», Z. XII, 220 werden margranoePffel,
margrandenoepjel fur das 16 und 17 Jahrh. belegt.

1242. nesples - nespelen, L. : nespel, f. «Mispel».
1248. bolets - schwammen. L. : swam, siaamme, m. «Schwamm ,

Pilz» -. In der wissenschaftlichen Sprache bezeichnet e.s heute
nur die spongiae; steht volkstumlich aber auch fur Pl:ZZ. (P.).

I250. madur -:- zytig. L. : zitec, -ic «was die rechte Zeit erreicht

hat, ausgewachsen, reif», Jetzt ist es in de)." Schriftsprache
nicht mehr ublich in dieser Bedeutung (P.), noch oberd.

(Kl.).
1251. la vinya - der weingarten. L.. : wingarte, -gart, m. «Wein

berg». Es ist noch in Schwaben, Schweiz, am Mittelrhein
ublich K).

1254. raels - uncrzen, L. : wurz, f. «Pflanze, Kraut, Wurzel»:
ieurze, f., dasselbe. Noch im bair. ist das einfache Wurz
fur Wurzel vorhanden; schriftsprachlich in Niesswurz. (P.).

1257. prernca - pres. L. : presse, pfresse, f. (IPreSSe, Weinpres
sell. Vgl.Z. XI, 285; Kelter wird in den oberd. Bibelglossaren
durch Weinpress, Trotter erklart , Vgl. Kl.: Presse, nach clem
franz. presse, mhd. presse «Weinkelter».

I265. spiga =: eher. L. : eher, dh.er, n. «Aehre»,
. ..

1n4. alfal c -;--:seges. L. : segense, segens, f. «Sense», Hier ist wohl
das-x Zeichen uber clem zweiten e ausgelassen worden.

;J:.2·7S.. segadors de erba - mader . L. : mat, -d es, n. f. «das Maheu,
�i� Heuernte». Mdhder, daneben besteht jungeres Maher (P.).
Kl, erwahnt ein mhcl. maedaere, maeder.
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I282. salvatge - waldman. L. : walt-man, m. «Waldbewohner,

Waldhiiter, Waldrnensch».

I283. desert - untest, L. : toiieste, «wrist, ode, leer». Wiist «ohne

Vegetation», dazu sind gebildel Wide und das vb. inusten,

j etzt gewohnlicher vertoicsten. (P).
I284. en 10 desert - in der ieuoscht. L. : touestc, ieuo ste, f. «ode

Gegencl. Wilclnis, Wuste».

I290. florir - pluem oder grid«. L. : bluomen «bluhen»: gr'uonen

«griin werden». Noch anhd. ist blicmen <,mit Blumen schrnuc

ken» ublich (P.). Gricnein wird noch von Goethe und Ruc

kert verwendet (P: Kl.).
I292. bastonat - steblein, L. : stap «Stab», Vgl. H. : Stdbel

«Weinpfahl, Gerat zum Staben eines Weinstockes», Ist sieb

lein allgemeiner als Stdbchen, Stablein oder spezielIer als

Stabel aufzufassen?

I294. lenya grossa - grosholcz, Diese Zusammensetzung konnte

ich nirgends sonst finden, Parallelen dazu sind Weichhol»,

Hartholz, Kleinholz.

I295. murter - buchsbaum. L. verzeichnet es nieht; es ist aber

ein altes Wort, bereits ahd. (P.) und begegnet mhd. oft.

Die zwei Entsprechungen decken sich nicht, denn murter,
ist «Myrrhe»; vgl. Vogel, murtra, box.

I2<)8. sambuch -- holder. L. : holwnter
, holder, m. «Holunder»

«Holden) ist die obercl. Form des Namens CP.).
I304. alber - allber . L. : ai bel', m. «Pappelbaum». Das schriftd.

Pappel ist ein in mhd. Zeit ubernornmener gelehrter Name,

wogegen Alber eine durch ganz Oberdeutschland verbreitete

Form ist frir «Weisspappel», landschaftlich auch fur «Schwarz

pappel». (Kl.).
I305. enpeltar -- pelzen. L. : b el z en , pelzen «pelzen, pfropfen»,

verwandt mit provenz. empeltar (Kl.).
I3I2. cerva -- hint. : hinde hinte, f. «Hindin, Hirschkuh».

Die jetzige Form Hindin erscheint I562 (Kl.).
I3I3. la cabra montesa - das rcch, L. : r ech, r,S, n. «Reh».

Bei Vogel und Tolh. entsprechen cabra montesa «Stein

bock», clagegen Reb «corzo». Rosembach kannte wohl den

in den Zentralalpen heimischen Steinbock nicht und setzte

das ihm bekanntere Reh.
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I3I6. olifant -- helfant. L. : elefant, helfant, m. «Elefant».
Das It im Anlaut ist dutch neue Anlehnung an ELEPHAS

geschwunden (P.).
I323. cunitl·- kunigle. L. : kilniclin, kuniglin, n. «Kanin

chen», Die schriftd. Form begegnet erst I500, die oberd.
Bibelglossare verwenden Cunykel; bair. sagt man kinigl
(K1.).

I329. zebelin - zob. L.: zobel. m. «Zobel». Es Jiegt wohl eine
Auslassung vor und ist zobel zu setzen.

I333. domestich - haimlich. L. : heimeli cb «einheimisch, ver

traut, zahm, zum Hause gehorig».
1"338. moxon - goelczen. Ist bei L. nicht enthalten. Vg1. P. :

Gelze, f. osterr. «Schnacke», seit dem IS. Jahrh. bezeugt
(K1.).

1342. sigala - hoeschrek. L. : ho-uschr ecke, m. «Heuschreck, b.
Vgl. Vogel : cigala «Zickade, Grille». Also ungenaue Wieder
gabe der Bedeutung von seiten Rosem hachs.

T358. arnes -schaben. L. : sch abe, f. «Motte, Schabe». Fur elas
schriftd. Motte erscheint das oberd. Schabe, das auch in den
Bibelglossaren fi.ir Luthers Motte eintritt (K1.). Wir scheiden
jetzt Schabe «Kuchenschabe», dialektisch auch Schwabe,
«Kafer der sich haufig in Kiichen und Laden findet», von Motte
«Insekt, elessen Larve die Kleider zerstort».

I359. gat - katz; I360. gata - hater. Die deutschen Worter sind
umzustellen; vg1. Vogel: gat «Katen>, gata «Katze».

I36I. les bestials - Filter. L. : uih e, n. «Tier, Vieh», Ursprung
lich ist Vieh kollektiv und auf die dem Nutzen des Menschen
elienenden gezahmten Tiere beschrankt, elann auch fur ein
einzelnes Tier verwendet, In der Mundart findet man es als
Schimpfwort Viech, p1. Viecher (P.). Vg1. Vogel, bestial «vie
hisch». Ist es als Schirnpfwort aufzufassen? Vgl. 28, 29.

I368. molto - hamel oder schauf. L. : hamel, m. «Hammel»;
schd], n. «Schaf». Eigentlich hezeichnet Hammel den ver
schnittenen Widder (P.), entspricht also genau malta und
I37I castron.

I37I. castron - kastraun, L. : kastrun, m. (Hammel». Es ist
wohl Dialektwort.

I373. cabra - geis. L. : geiz, f. «Ziege». Geiss ist oberd. (Kl.).
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1374. cabrit - kicz. L. : ki z, kitze, n. «Zicklein». Es ist siidd.

fur «junge Ziege, junger Ziegenbock» (1'.).
1376. porch - schwein oder sau. L. su, f. «Sau». Es erscheint

teils mit Hervorhebung des weiblichen Geschlechtes, teils

ohne Betonung desselben ziemlich gleichwertig mit dern
davon abge1ei teten Schioein (1'.).

1377. porcha - di zuchimuoter. L. : zucht-muoter, f. «Zuchtrnut

ter, Erzieherin, Zuchtsau, Sau die geworfen hat», In den

Mundarten gibt es viele Bezeichnungen dafur. Vgl. Mutter
schwein 1561, Schsseinmutier 1691 (Kl.).

I378. 10 porcellet _. das ferrlein. L. : verhelin, verlin, demin.

zu varch «Schwein , Ferkel»,

I384. pallets - Junge hoenle. L. : huon, n. «Huhn», Vgl. Kl.

Kuchlein, oberd. dafiir hicenli .

1382. 10 gall - del' han. L. : han, hane, m. «Hahn». In der md.

und oberd. Vo1kssprache ist es fast nur in der Bedeutung
«Hahn am Fass: gebraucht und durch Zusammensetzungen
verdrangt : bair. Gbckelhdn, schwab. Gockeler, Guier (Kl.).

1391. 1a sarpa -- di crembel. L.: krempel, m., m. «Kralle,
Hackchen», Das nhd. Kralle ist jung, vom mhd. vb. krellen ,

jetzt krallen (seit IS. Jahrh.) gebilclet (1'. K1.). Krempe!
ist c1emin. zu hrampe «Spitzhaue: (L.); Kramme, Krampe
«Klammer» (1'.).

1396. 10 corp - der rapp. L. : r ab e, r a p-p e, m. «Rabe», Noch
oberc1. ist Rappe fur Rabe ublich (P.).

1398. saura - cray, L. : kr d
,

kr eje, kreie, f. «Krahe,
Kranich, Stan. Vgl. Z. IX, 229 cornix «cray»,

1399. garca -alster. L. : a gel ster, alsier , f. «Elster». Alster wur

de noch in nhcl. Zeit verwenelet (K1.)., schwab. dafur haeb,
bair. -osterr, alstern (Kl.).

1401. calandre - kalandre. L. : g al an der, m. «Ringlerche».
1403. tort - trostel. L. : droschel, irostel, f. «Dressel, Singdrossel»,

Heute bair. droschel, schwab. drastic (Kl.).
1423. las --laz. L. : laz

,
m. «Band, Fessel», Vg1. Kl. Latz, «anhd,

franz. laz; N estel, Schnurband». Hier wohl «Schlinge»,
1431. 10 delphin - das merschtnain, L. : mer swin, n. «Delphin».
1435. truyta -_ [oerhenn, L. : jorhen, [orhe, f. «Forelle». Anhcl.

und noch landschaftlich besteht Fohre anstatt Forelle, das
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ein dernin. dazu ist (P.). Fur das schwab. ist in der zwei

ten Haflt e des 16. ]ahrh. [orhen bezeugt (KI.).
1436. anguila - aul. L. : aI, m. «Aal».

1437. les tripes ·-das creus. L. : kroese, kr o es
,

n. g ehro ese,

«das kleine Gedarrn, Gekrose»,

1440. les naus - di nauen, L. : ruiu:e, f., m. «kleines Schiff, beson

ders Fahrschiff». Naue ist noch in der Schweiz erhalten (P.).
Aehnlich ist Nach.en, das in den oberd. Bibelglossaren und

beim Baiern Eck das luther. Kahn ersezt (Kl.).
1441. les galeres - di galein. L. : g aite, gal ine, f. «Ruderschiff

mit niederem Borde, Galeere». VgI. Z. X. 45, 1561 : unser galeen
lirey; Z. XIII, II7, F'is h ar t, galeenrechi. Nach B. ware Galeere
im 17. ]ahrh. aus franz. galere entstanden fur alteres galee
(bei Aventin, 16 ]ahrh). Vgl. Z. VIII. 35, 1610: galleren,

1444. 1 arbre - der segel-paum, L. : seg el-bourn , m. «Mastbaum»,

]etzt ist es veraltet, war im 15 und 16. ]ahrh. iiblich (P.).
1446. la vela - der segel. L. : segel, m. «Segel, Vorhang». Das

moderne neutrum ist ndd. und gelangt im 17. ]ahrh. zur

Berrschaft. (P.).
1449. el timon - lias laitbret. L. bringt unter denZusammenset

zungen mit Zeit die vorliegende nicht. Das jetzt ubliche Steuer

ist ndd. Herkunft (P.), erscheint erst spatrnhd. Also «Brett
zum Leiten eines Schiffes, Steuer»: Z. XVIII, 36, 1578 bei

Fronsperg steht das Fremdwort tymon,
1450. la sentina - der schluch, L. : sl-uch, slo-uch, m. «Haut,

Schlauch, Schlund, Abgrund», In der vorliegenden Bedeu

tung «unterster Schiffsraum (vgI. Vogel) konnte ich Schlauch

nirgends belegen. VgI. Z. I, 228 wo Scheidenreisser dafiir
aneucht = mhd. eeizuchi gebraucht.

1456. los aires - die 114ft. L. : luft, 111. f. «Luft, Luftzug». Die

Grundbedeutnng ist «Luftzug» und ist oberd. i111 masc. be

wahrt: der pl. Liifte wird auch in dieser Bedeutung gebraucht
(P.).

1465. trons _.- donder. L. : do n er, toner, m. «Donner». In alterer

Sprache war ein unechtes d im Stamme : donder dunder, was

mundartlich noch im Suden lebt (H.).
1468. ventos - blitz en. L. : blitzen «leuchten, blitzen». Das kat.

Wort ist adj. und entspricht in der Bedeutung nicht.
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1469. 10 lam - donderschlag, L. : danerslac, m. «Dormer». Das
kat. -Wort bedeutet Blitz (vgl. Vogel).

1470. relampagar - himliizen, L. : himel-litzen «blitzen»,

1473. clar - haiter. L. : heiter «klar, hell», Urspri.inglich war

heiter «gEinzend» jetzt aber «frei von etwas Trubem», si.idw.
«hell» Gegensatz zu «dunkel» (P.).

1475. clar temps - haiter zyt. L. zit I. «Zeit, J ahreszeit, Zeit

punkt». Hier ist wohl «Zeit» dialektisch = «Wetter» angewendet.
1479. los monts -das gebirg. L. : gebirge, n. «Gebirge». Noch im

18. Jahrh. bezeichnete es auch eine kleinere Gruppe von

Bergen, so dass es mitunter nicht wesentlich von Berg un

terschieden ist unel der pl. gebraucht wird, wo wir jetzt den

sg. setzen wiirden (P.).
1480. montades - di bihel. L. : bii hel, m. «Hugel». Das nhd

Hiegel ist durch Luther aus dem md., ndel. eingefiihrt (Kl.),
Biihel, Biihl sind obercl. (P.).

1483. estaca - stickel. L. : sti chei, m. «spitzer Pfahl».

1486. la canal - der tuassergrabe. P. : wazzergrabe, m. «mit
'Vasser gefullter Graben, Wasserleitung». Das moderne Kanal
ist bereits spatrnhd. bezeugt, in volkstumlicher Laurent

wicklung schon ahd, kanali, mhel. kdnel (Kl.).
1488. 10 fanch---das hat. L. : quat, kat, n. «Ko t». Seit Lu ther

ist Kat ublich: oberd. ist Kat (Kl.).
1489. terratremol - erdbidem. L. : ert-bidem, m., n., - bideme,

n. «Erdbeben», Das Zeitwort bidmen war in der Literatur des
16. Jahrh. und im oberd. Linger ublich (noch bei Wieland,
Goethe gelegentlich), ist aber irn 17, Jahrh. geschwunclen
vor beben, clas bereits Luther hat (Kl.).

1492. en Alarnanya -- in tuischen Landen, Seit dem IS. Jahrh.
tritt der Name Deutschland als Zusammensetzung auf und
wird im 17. Jahrh. aUgemein giiltig. Das IS. und 16. Jahrh.
schwanken zwischen Deutschland und das teuisch land, mhd,
das tiusche lant, wofur mhd, meist die iiuschen lani steht

(Kl.). Lande ist heute eine altertumliche Plural form, die dern
hoheren Stile angehbrt und noch bevorzugt wird, wenn die

Vorstellung einer Mehrheit zurucktritt: osterr. Erblande,
Niederlande (P.). Der hentigen Form deutsck entspricht bei
oberd. Schriftstellern his in 18. Jahrh. teutsch (KI.).Vgl. 2352.
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1497. Alemanya alta - oberihutsland, Das I,\10rt Oberdeuischland

begegnet im IS. Jahrh., das adj. oberdeutsch im 16 Jahrh.
daneben dringt im 15. Jahrh. hockdoutsch durch (7. XII, 239).

'149S. Alernanya baxa _. niderihutsland. Niederdeutschland trifft
Kl. 1535 an; das adj. niederdeutsck bereits Ende des IS.
Jahrh. (Kl.).

1499. la marcha - di march. Gemeint ist die Marl: Brandenburg.
Vgl. Go. G. 1910,31 : march.

1503. Boemia - Behem. Die alte Bezeichnung fur Bohmen war

Beheim.

1504. Ongria - ungcrn. Vgl. Go. G. 1910 31. ungern auf einer
Landkarte aus dern IS. Jahrh. Heute ist noch im osterr.

Dialekte die Form Ungern fur Ungarn ublich.

1506. Merhern - marhern, Gi.i. G. 1910 31 «merherne. Jetzt
Mdhren.

1507. Sclavonia - windischland. Noch jetzt ist der Name fur das
von Slovenen bewohnte Gebiet in Steiermark das Windische.

lSI!. Italia - welschland. Vgl. Barnils, Einleitung 7.
1512. Lombardia -- lamparten, mhd. Lombardie, Lambarten

(vgL Kl. Lambcrtsnussi, «Lombardei»,

ISIS. 10 florenti - del' [lorenizer . Heute sind nicht mehr diese
volkstumlichen Formen gebriiuchlich, sondern die gelehrten:
Floreniincr. Vgl. 1523. venediger, dafur heute Venezianer.

1524. Verona - Bern. Bern ist del' altdeutsche Name von Verona
wie er auch in Epen erscheint : Dietrich von Bern.

1529. Genua - Cenau, Druckfehler fur Genua.

1530. Puya - pulen; Pulen ist wohl nach dem Romanischen ge
bilcleter Name fur Apuiien, la Puglia.

I53!. Naples - napels. Ist das der fruhere deutsche Name fur

Neapel?
1533. Belgrat - iuyssenburg, Vgl. Go. G. 1910: weissenburg. Es

ist die Ubersetzung von Bclgrad,
1534- Aguila -aglen. Das heutige Aquile]a, welches an der osterr.

italien. Grenze liegt und im Mittelalter Sitz eines machtigen
den deutschen Kaisern als Lehnsherr dienenden Patriarchen

war, hiess damals Aglei.
1539. Terranova - nuisestat. Gemeint ist Wiener-Neustadt. Vgl.

Go. G. 1910,31, wyen neuenstad,
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1540. Buda - Olen. Die fruhere deutsche Benennung fur «Bu

dapest» war Olen-Pest.
1541. Lubiana - Laibach. Der Name, der an erster Stelle steht,

ist das slovenische Ljubliani.
1848. en la mora ria - in der haidenschali. L. : heiden, m.

«Heide, Sarazene». Irn Mittelalter wird jeder als Heide bezeich

net, der nicht Christ ist, auch die Mohamedaner, an die vor

zugsweise gedacht wird (P.).
1550. los serrazins - di moreno L. : mor, more, m. «Mohr, Teufel».

Zuerst hiess Mohr «Nordafrikaner», erst spater «Neger» (P.).
Fur das span. moras gebraucht das Deutsche heute M.auren,

1555. renegat - der verloegnet. L. : verlougener. m. «Leugner,
Verleugner»: verlougnen «leugnen. ableugnen», Soll nicht fur

-t ein -1' eintreten, wie auch in hochiatt 1686 ein r fur ein t

eintreten muss' Renegat erscheint erst Ende des 17. ]ahrh.
im Deutschen (Kl.).

1556. bucerro - arschminner. L. : ars, m. «Arsch»; minnaere, -er

«Liebender, Buhler, Hurer». Die hier stehende Zusammenset

zung habe ich nirgends belegt gefunden. Vgl. 7. XIII, 57.
bei Moser, 18. ]ahrh. Mitminner «Nebenbuhler», Im 16.

]ahrh. ist das Wort minne veraltet, es tritt dafur liebe ein

(Go. G. 1912, 23). Heute verwendet man das Frerndwort

Padarast an Stelle des von Rosembach gebrauchten Wortes;
im 16. Jahrh. tritt cler Ausdruck Buseron auf «Buhlknabe»,
von ital. buggerare, das vb. clazu war im 16. Jahrh. ilorenzen
(Kl.). osterr, existiert noch Pusserant, [ntsserieren fiir Pada

rast, Padarastie treiben.

1558. Ia victoria - di ubenoindung, L. : uberisint, m. «Uberwin

dung; 11 benrinden uberwaltigen, besiegen». Rosem bach be

vorzugt die Bildungen auf -ung. Vgl. 63.
1564. juntar - stechen. L. : st ech en «stechen, turnieren»,

1565. squadra - ein schar mit folk. L. : sch ar
,

f. «Schnitt, Ab

teilung des Heeres, Schar, Haufen»: vole, n. «Leute, Yolk,
Kriegsvolk». Vall< «politischer Verband» ist junger (P.).

1567. 10 ca rnp - das feld. L. : velt, n. «Feld, Boden, Kampf-,
Turnierplatz».

1569. sencer - gantz. L. : ganz «ganz, volkommen, unverletzt,
heil, gesund». Es ist urspriinglich nur hochd, Wort, «un-
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verletzt» von Sachen, fruher auch von Personen, so noch bei

Schiller, dann «vollstandig», womit es alteres all zuruckge
drangt hat (P.).

I568. frid ruoffen. L. : uride, vrit, m. «Friede, Waffenstillstand,
Sicherheit». Mhd. ist es meist «Waffenstillstand» (P.).

1579. ribald - schalk, L.: schalc, m. «der leibeigene Knecht,
Mensch von niedrigem Stande, baser und ungetreuer Mensch».

In der Bedeutung «Knecht» war es im mhd. erhalten, in anhd.

Zeit war es «Mensch von baser Gesinnung», seit dem IS. ]ahrh.
ist es «einer der sich in harmloser Weise zum Scherze ver

stellt (P.). Vgl. I838.
I584. encantar - ussprechen, L. : uz-sprache, f. «Ausspruch»,

-sprecher «Ausrufen),-spr�tch «Ausspruch, Schiedspruch». Das

ussprechen ist hier gleich clem nhd. besprechen: Vgl. P. : be

sprechen «seine 'Norte an jemand richten», anhd. fur spreehen

gebraucht. Allgemein wird mit sprechen eine Beziehung auf

zauberische und sympatische Wirkung verbunden : einen
Kranhen besprechen. (P.).

1585. bordel-huorlnts. L. : huo r e, f. «Hure». Das schriftsprach
liche Bardell clrang im 16. jahrh. vom Niederrhein vor,

wahrend Hurenhaus der Vokssprache geblieben ist (Kl.).
1592. barater - handspiler. L. : hantspilc1', m. «Gaukler,

Zauberer», Bei V0 ge 1 ist baraier mit «Gauner» ubersetz t.

Dieses stammt aus clem Sudw. im IS. 16. ]ahrh. «[oner» ge

werbsmassiger Betruger im Kartenspiel (Kl.) , Vgl. 902.
1593. tauler - bretspil. L. : brets tn], m. «Spiel auf clem Brette».

Vgl. H. : Brettspiel «Schach, Dame».

1601. la trompeta - tru-meter. L. . trumeter, rn, «Trompeter».
Die beiden Worte entsprechen sich also nicht genau.

1605. la viola - di fidel. L. . ui del e, -el, f. «Geige, Fiedel». Erst in

neuerer Zeit hat Fiedel einen verachtlichen Nebensinn bekom

men (P.).
1612. geperut - hogret. L. : hover oht, -rehl. «mit einem Hocker,

Buckel versehen». Hoclcer ist nur hochd. Wort (P.). Ahel.

hiess es hover bis 16. jahrh., hojer oberd., bei Luther

hecker, in del' Schweiz seit dem 13. jahrh. hoger, das dort in

del' Literatursprache bleibt, wahrend clie Volkssprache
Buckel aufnimmt, das seit dem 16. Jahrh. fur Hocker und
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Riccken. in der derberen Volkssprache eingetreten ist. Fur die

Schweiz ist auch im r6 ]ahrh. hogrecht. (Z. XI, 275) und

hogericht belegt (Vgl. Z. XI, 285 und Kl.).
r6r4. la gotta - das gieht. L. : gicht, n. f. «Krampfe, Gicht»,

lVIundartlich ist Gicht noch neutrum; im schwab. der pl.
Giehter «krankhafte Zuckungen, Gicht» (P.).

r6r8. el cantaro - der ryterschus. L. : schuz m. «Schuss, rheu
matische Schmerzen». Noch landschaftlich besteht diese

Bedeutung (P.). ]etzt ist verbreiteter Hexenschuss «rheuma
tische Schmerzen in der unteren Rikkengegend» (H.).

r6r9. eagar sanch - bluot schyssen. L. enthalt ein subst.

bluotsuht, f. «Blutfluss». Vgl. Z. II, r64 alem. Voc. r4.
]ahrh : diseinteria «bluotschisse oder torrender siechtage».

r620. la postema -di druos. L. : druo s, f. Druse, Beule», Vgl. P.:
Drusen heissen verschiedene schwammartige Korperteile,
die meist als Absonderungsorgane dienen, dann chronische

Entzundungen derselben, anhd. gewohnlich Beule, Ge
schwulst (P.). Vgl. Vogel, posterma «Schwar, Ceschwur».

r621. inflat - geschwolle. L. : gesio ellen «auf-, anschwellen»,
r622. rabios - wietig. L. : tniceti c, «wutend, toll», Im sudd,

ist wutig die volksturnliche Form.

r623. sort - toerisch, L. : to erisch
, toreht «toricht, narrisch, un

besonnen»; tore, m., «tor, taub». Das hier behandelte adj.
belegt Kl. aus Tirol in der Bedeutung «taub», mhd. tore,
iaub, toup, oberd. dafur meist toeriseh.

r626. gerzo 0 tort - schilher. L. : .sckither, m. «Schieler». Das

adj. scheel ist von Luther eingefuhrt, bair.vosterr. ist schelch.
«schief», schilchen «schielen» (Kl.).

r627. ronyos - rydig. L. : riudec «raudig».
r628. calbo - glatzot. L. : glatzet, gl atz eh: «kahlkopfig». ]etzt

nur glaize «Kahlkopf ublich.

r629. picatos -- sprecklo: L. : spreckeleht, «gesprenkelt». Das
heute mehr ubliche bunt ist md. und seit Luther gebra
ucht, die oberd. Entsprechung ist gespreehelt, sprenklig (Kl.).
]etzt ist noch schriftsprachlich Sprenkel «Fleck», sprenhlig,
sudcl. Spreehel, spreckelig, gespreckeit (P.). Bunt und spree
klot durften sich hier nicht decken und Rosembachs Aus
druck wiirde mit gesprenkelt wiederzugeben sein.
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1635. coxo � hinken. Vgl. 1775 aigua corrent - das fliessen
wasser. Beidernale ist statt des ptcp. hinkend, fliessend die
Infinitivform ·vorhanden, wohl als Druckfehler anzusehen.

1647. metre ventoses - koepff setzen. Vgl. 253.
1648. lavar 0 banyar - baden oder waschen. Die. deutschen Aus

drucke sind umzustellen.

1652. 10 ayudador -der helffer. L. : helfaere, m. «Helfer, Gehilfe».
P. und H. belegen Helfer als noch heute ublich in der Schweiz
und in Schwaben zur Bezeichnung fur ein geistliches Amt =

DIACONUS; H. erwahnt es anch als vereinzelt verwendet =

«Artz» in Goethes Faust.

1657. la vicaria -der thsom, L. : iuom, m., n. «bischofliche Kirche,
Stiftskirche, Dom, Stitt». Unter clem Einflusse von Iranzo
sischen dome ist im nhd. Dom ftir alteres Thum, tuom «Kirche
der Geistlichen die ein Stift bilden» eingetreten (Kl.). Vgl.
Z. XV, 192. 1557 : Thumhirchen,

1661. Corpus Cristi - gotziychmam, L. : gotl ich.nam , m. «Leichnam
Gottes, hl, Abendmahl»,

1662. reliques - hayltsem: L. : heiliuom, n. Sakrament»; heilectiiom
n. «Heiligtum, Reliquie». Es ist anhd. ublich, bei Neueren nur

vereinzelt, so bei Goethe (P.).
1664. la trona - der predigst�tol. L. : bredige-stuol, m. «Kan

zel». Vgl. Z. XI, 207, 1579 : ein Predigt Stulchen,
1671. la sagrastia - dreschkamer. L. : iresekamer e, f. «Schatz

karnmer». Wir sagen heute Sakristei.
1682. ullades - schonutzen, L. : smutzen «den Mund zum Lachen

verziehen, schmunzeln», Bis ins 18. Jahrh, galt die oberd.

Form. schmuizen, dann erst ist das md. schmuneeln herrschend

. geworden (Kl.).
-1686. superbia - hochjatt. L.. : hoch.uart, hojt art, f. «Hochsinn,

edler Stolz, ausserer Glanz, Hoffart», Es ist wohl hochiari
einzusetzen. Vgl. 1555.

1690. gola -fraushait. L. : urizheit, f. «Cefrassigkeit, Schlem
merei».

1691. envidia - hass. Dem envidia wurde genaller neid ent

sprechen, da haz ; m. «feindselige Gesinnung ocler Handlung,
Hass» bedeutet (L.).

1698. oler - schmecken, L. : smeck en «den Geschmack empfin-
Estudts romhnics 28
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den, schmecken, kosten, riechen, Geschmack von sich geben,
riechen», Die Bedeutung riechen fur das vb. «schmecken»

bewahren noch das aleman. und bair. (Kl.).
I699. gustar - hasten. L. : hasten «prufend beschauen, erkennen,

schmecken», Nach Kl. (schrnechen) bevorzugen das aleman,

und bair. oersuchen vor kosten,

I705. visita los malalts - di crancken haimsuochen. L. : heim

suochen «besuchen». Noch im alteren nhd. ist heimsuchen

«besuchen». Vgl. Mariae Heimsuchung, gew6hnlicher aber

«einen in seiner Wohnung feindlich uberfallen» jetzt von

einer Plage, von der man betroffen wird, gesagt (P.).
I7I2. com a tu mateix-als dich selb. L. : also, als , «so, ebenso

vergleichend wie».

I7I8. bis - Imperativ von sin «sein.» Diese Form statt des heuti

tigen sei war in cler Literatur bis ins I7. J ahrh, i.i.blich und

besteht noch in vielen Mundarten (P.).
I727. 10 dexeple - del' iungel'. L. : illnger, m. «[iinger, Schi.i.ler,

Lehrling, Jungling». Urspri.inglich bedeutete Junger «der Un

tergebene», dann wurde es auf die junger Jesu bezogen und

in neuerer Zeit ist es auf ein ahnliches Verhaltnis von Schu

ler- und Anhangerschaft iibertragen (P.).
I733. la escriptura - di geschriit. L. : geschrijt ,

f. «Schrift, In

schrift, Schriftwerk, das Schreiben».

I735. previlegi -- [ryhait, L. : uriheit, f. «Freiheit, Itnmunitat,

Privileg». Heute noch gelegentlich so angewenclet (P.).
I737. la legenda ternporall- di weltlichl ee L. : ('we; e, f. «Endlose

Zeit, altherkornrnliches Recht, Gewohnheit, Gesetz, Ehe», Im

16. Jahrh. war ehe noch = Gesetz. Ehe ist md. Form (H.).
I740. la fisica - di erizkunst. Das vorliegende Compositum war

nirgencls. 2U belegen. Vgl. Kl. : erz-, ahd. in erzbischo]; ei

gentlich komrnt es nur in wenigen fremden Kirchenworten

vor, mhd. auch erzbote = erzengel, seit dem 15. Jahrh, erz

buobe, -kanzler, -ketzer; seit dem 17. Jahrh. verbindet es sich

auch mit adj. : erzdumm. H. belegt bei Luther: erzwohltat

«hervorragcnde \iVolhtat», Ersfeind. Hier .ist also ertzlninsi

«oberste hervorragendste Wissenschatt».

1743. molt ben -- fast wol. L. : vaste, adv., «fest, stark, schnell,
sehr recht». Nhd. ist die Form fest auch adv., wahrend das
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altere last cine eigcne Bedeutungsentwicklung eingeschlagen
hat «beinahe» (Kl.).

1762. devot _: goetlich. L.: gote-, gotlich, «von Gott ausge
henel, gottlich, gottesfiirchtig, fromm», Vgl. in Luthers

Bibeliibersetzung : ein g6tthch Leben (H.).
1771. la aigua clara -- das luter wasser. L. : later «hell, rein, klar,

lauter, unverrnischt». Die Grundbeeleutung ist «elurchsichtig,
hell» im Gegensati zu «trub» (P.).

1773. font -- brunn oder ursprung, L. : brunne, m. «Quelle, Brun

nen»; ursbrunc, m. n. «Quell, Ausgangspunkt, Ursprung».
Das jetzige Quell ist elurch Luther eingebiirgert worden (Kl.).
Ursprumg finelet sich haufig in geographiscben Narnen des

schwab. Gebietes fur «Ouelle.»
1770. la aigua salada -- Dz gesaltzen uiasser. Heute sagt man

Salzieasser. Vgl. Z. VII, 107 Bibel 1464 : gesaltzenst men),

Eck 16. ]ahrh. : gesaltzen meer.

1777. viver - Loyer. L. : wfwaere, wier, m. «Weiher». Vgl. P. :

fl"eiher urspriinglich «ein kiinstlich angelegter kleiner Teich,
der als Fischbehalter diente». Es lebt noch in Baiern, Schwa

hen uncl Schweiz fort, wahrend das osterr, und mitteld.

Teich dafur haben (Kl.).
1779. un sonch - das mos. L. : mas, n. «Moos, Sumpf, Moon).

Moor ist die mel. Form (P.).
1780. 10 rein - der ryn, Letzteres ist wohl = L. : rein, m. «be

grenzende Bodenerhebung, Rain», nicht = rin; = rile «Eei{i).

1781. la marina - d.z gestat am mere. L. : g estat, n. «Gestade,
Ufer». Gesiade ist urspriinglich siidd., wahrend Uler nordel.

ist (P.). Die oberd. Bibelglossare verwenden Gestad (Kl.).
Strand das heute fiir «Meercsufer» gebrauchlich ist, ist dem

oberd. anfangs fremd (Kl.).
I788. la nebla der r)'ff. L. : rif�, rt], 111. «gefrorener Tau, Reif».

Ungenaue Ubersetzung von seiten Rosem bac hs.

1797. les brasas -.die gluot. L. : gl uot, f. «Glut, Feuer, gliihen
de Kohlen»,

r800. cremar -- brennen. L. : br en ncn, sw. vb. «anziinden, durch
Feuer verwusten»,

rSoj. ja crema - es brini. L. : brinnen, st. vb. «brennen, leuch
ten, gluhen».
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1812. la luna - der man. L. : m dne, mtin, m. «Mond, Monat».
Die Form Mon ist noeh im 18. Jahrh. ublich (P.).

1815. la fermitat - das firmament. Bei 'Vogel, fermitat «Festig
keit», firmament «Firmament»,

1817. celestial - himelschlich, L. : himmelschlich, himmellich
«himmlisch».

1822. la obediencia - di gehorsami, L. : g ehtirs ame, L m. «Ge-
horsam, Arrest».

.

1825. contrari - widerspenig. L. : toi ders-p enc, -enic, «wider
spenstig, widerwartig». P. belegt noeh im 19 Jahrh. (Riic
kert) widerspanig.

IS3I. la conciencia -- di gewissni. L. : geuii zzen, f. n. «das Wis
sen, Kenntnis, Verstandigkcit, inneres Bevusstsein, Gewissen»:
gewizzede, f. n., geioizzende, f. n., «Einsieht, Bewusstsein»:
geieizzenheit, «Gcwissen». Das neuere neutr. Cetsissen ist an

die Stelle des alteren fm., rnhd. diu geioiszene, getreten. das
bis ins 16. jahrh. vorkommt. Bereits ahd. erseheint es in
religios-rnoralischen Sinne; Luther fiigt noch einigemale eine
nahere Bestimmung hinzu : das geieissen ihrer Simden (P.).
Das oberd. behalt das fem. langer bei; bei lVIelanchton ist
es erst spater mit clem neutr. vertauscht worden, das Luther
von Anfang an hatte (7. XII, 142).

1845. non te servell -- hyernschcllig, L. : schellec, -ic «laut
tonend, aufspringend, scheu, wild, toll». Anhd. und mhd.
schellig von Tieren «aufgescheucht», V0111 Menschen «aufge
regt», noch IS Jahrh. (P.). H. : hirnschellig «wild im Him,
toll», noch 19 )ahrh. bei Eichend o rff.

1846. fora sen)' -lmsi·nnig. L. : u.n si-nnec «nicht bei Verstande,
sinnlos, verruckt, rasend». Vgl. Z. XI, 288; ieansynig wurde
von Luther spater durch unsinnig ersctzt das im Sudeu
ublich war; die schweizer. Bibelglossare schreiben engstig,
Heute wird unsinning mehr von Sachen gesagt «ohne Sinn,
ohne Zweck».

I8S4. la biga -- d.er traum, L. : dram, tram, m. «Balken, Riegel,
Stuck». Tram ist noch munclartlieh fur Balken (P.). Vgl.
Sachs-Villatte : Tramel.

T86z. les dugas - die tugen, L. : duge, f. «Fassdaube. Die mhd.

Formen mit g finden sich 110ch schwab. dougs, oberrhein.
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dug, die Formen mit b sin md. und seit Luther ublich (Kl.).
1865. 10 embut - der trachter. L. : trahter, m. «Trichter», In oberd.

Mundarten besteht noch die Form Trachier (Kl.).
r866. tina - builtin. L. : buten, f. «Gefass, Butte».

r872. 10 taverner - der kelner. L. : kell aer e, k eln aer e, -er, m.

«Kellermeister, Verwalter der Weinberge. Vgl. P. Kl. H.

I88r. xeminea - kemnit, L. : kamin, hemin, m., n. «Schornstein,
Feuerstatte, Feuerherd». In den oberd. Mundarten erscheint
es als aleman. Kemi, schwab. Kemmet, hair. Kemich. (Kl.).
Das md, und nc1d. haben die latein. Form wiederhergestellt;
seit l\1atthesius, ist kamin ublich (Kl.).

1:892. 1 ast - der spiss. L : s-p i z, -zz es, m. «Bratspiess, Holz

spIess».

r893. morter -1noersel. L. : mors aere, morsel, m. «Gefass. zum

Zerstossen und Zerreiben.i Morser». Vgl. III2.

18(:)5. rallar - ryben oder iucken. L. : [uc ken, «jucken, kitzeln,
kratzen, reiben»: riben «reiben, 1111 Bade frottieren».

Vgl. 348 u. P. Wir konnten heute nur rei ben sagen, wenn wir

das kat. rallar in Betracht ziehen, denn jucken wird nm in

Bezug auf Personen als Object gesagt.
r896. coberta de olla - haiendoeh, L. : havendecke, f. Haien

deckel, Topfdeckel».
rgor. la cortina - der umhang. L. : «mbe-hanc, m. «Um-, Vor

hang, rings um die Wand auigehangter Teppich».
1903. filosa --- r oclsen . L. : roche, m. «Spinnrocken». Siidw. und

schwab. ist Kunhel iiblich; bair, und md. ist Rocken heimisch

(Kl.).
r908. -tovalla - tischlach. L. : tisch-l achen ,

-l a c h., n. «Tisch-

tuch». 1914. segla - der rochen, L. : roche, rogge, m. «Roggen»).
Die Schreibung mit cl: hat bis in die neueste Zeit gegolten.
Oberschwab., bair., hess., ist Korn dafur ublich (Kl.).

1925. parlar -reden. 1927. raonar -_ sagen . 1929. dir - sprechen,
Wenn wir damit die Entsprechungen bei Vogel vergleichen,
zeigen sichgrosse Abweichungen : dir «sagene: parlar «spre
chen, red em; rahonar «reden, begrunden». L.: reden «re

den, sprechen, sagen», absol. u. transit; sagen «mit Worten

ausdriicken, sagen, erzahlen, nennen, vorlesen»: spreehen
intr. «sprechen, sagen, reden, von einem sprechen», trans.
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«mit einem reden, bedeuten, heissen», P.: reden wird vorzii

glieh intrans. gebraucht, doch auch mit Obj. : uiel reden ...

oft als Gegensatz zu schseeigen; sagen : .immer nur mit einern
auf den ausgesprochenen Inhalt beziiglichen Zusatz ge-

•

braucht, dieser kann durch direkte oder indirekte Rede an

gegeben sein; sprechen wo es sich nicht um den Inhalt, sonclern •

urn die Lauterzeugung handelt, wird es angewendet. Von

sprechen. ist gewohnlieh direkte Rede, von sagen aueh

indirekte abhangig. Nach Vogel ware also umzustellen : I925
sprechen, H)27 reden, I929 sagen. Rosern bach selbst ist nicht

konsequent in der Anwenclung : parlar (Isagen» : 2, 68, 86,
1926; «rerlen» 2689; dir «sprechen»: 1930, 2192, 2193, 2358;
sagen 2318, 2346.

I931. scerrar -cla//en. L. : klait en «schallen, tonen, schwatzen,
sieh offnen», Klajten wird je!zt fast nur vom Hundegebell
gesagt, fruher wurde es auch auf den Menschen angewendet
«schwatzen», fast nur in tadelndem Sinne : «verraterisch, ver

laumderisch, schimpfend reden» (P.).
I938. renginos _. hadiig, L. : had er eht «lumpig, zankisch, streit

suchtig». Hier ist wohl hadrig zu lesen.

1940. content - willig.· L. : ieillec, -ic «Willen habend, willig.
geneigt, freundlich, eifrig». Vog e l ubersetzt content mit «ZU

frieden». Withg ist im Spanischen inclinado, pronto, dis

fluesto,de buena ooluntad, also di.irfte Rosembachs Wiedergabe
ungenau sein. Dagegen entsprechen sich 2485 : roluntari -

willig.
1946. I jo estich de mala gana - ich bin nit lustig. L. : lustec,

«heiter, lustig, verlangend, begierig». Vgl. P. lustig, 2. «Lust,
Verlangen zu etwas ernpfinden», anhd. haufig so', noch in

esslustig.
I962. la audiencia - di uerhoerune. L. : uer hoeren «horen, an

horen, vernehmen, prulen, erhoren». Jetzt ist das neutr.
Vernor ublich, das friiher in allgemeiner Bedeutung angewen
det wurde und jetzt auf gerichtlirhes Verhor beschrankt ist

(P.). Irn 16. Jahrh. ist schon Audiene allgemein. In Rothes
clictionarius ISP, audiencia «Zulosung, Aufmerkung, Verhor

(Kl.). Vgl. Z. XIV, 72. 17 Jahr11. Zesen : Audienzsaal «Ver

horsaal, Auclienz, Gehor».
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rg63. Ia resposta - di antmurt; L. : antieiirte, -ururt, f. «Ant

wort, Verteidigung».
I967. 10 coreu -- der lauiler, L. : lou/acre, m. «Laufer, laufender

Bote, Rennpferd». Das heutige Kurier ist im 16. Jahrh.

entlehnt (Kl.).
1969. modo -1n�(()t.. L. : muot, m. «Kraft des Denkens, Ernp

findens, Wollens, Seele, Gemut, Stimmung, Lush. Ursprung
lich ist J1I[ut «des Menschen Sinn und dessen wechselnde

Zustiinde, Gesinnung, Stimmung», so noch bei Luther und

in der neueren Dichtung sowie in Ableitungen (P.).
1973. cnganar - betriegen. L : betrieg en «verlocken, betriigen,

verblenden», Es ist oberd. Wort, das heute dem md, tduschen
zum Teil weichen musste; die oberd. Bibelglossare setzen es

fur tduschen L u t h ers (Kl.).
I976. tacayn - buoben. Vgl. 406.
I977, spera - bait. L. : b eit en «zogern, warten, Frist gebem.

Im nhd. ist es geschwunden. In der Bibel des Baiern Eck ist
es I537 noch verwendet an Stelle von Luthers harren, (Kl.).

I978. fer - schar/en. L. : sch.ai i en. «erschaffen, gestalten, tun,
einrichten»,

I981. mogut - gaemclich; L. : g emelich «lustig, spasshaft, aus

gelassen, Freude gewahrend». Es veraltet am Ende der mhd.

Zeit, vgl. Z. V, 29I gemlich. Mhd. Glossar vom Boclensee:
ludicris dicitur homo luscivis gemcllich» (Z. V, I3). Vgl. Vag e 1 :

anar mogut «laufig, briinstig sein», Es ist wahl gaemclich zu

lesen. Vgl. 2464 mogut - beweget.
2007. per alguna cosa - fur etwas ding. Vgl. P. : etioas bezeich

nete eine konkrete Sache, die man nicht genauer bezeichnen

will, gegeniiber iht «irgend cine Sache». Im nhd, ist dieser
Unterschied verwischt. Mhcl. verbancl es sich mit einem partit.
Cenetiv eines substantiviert en adj. «etwas Gutes»; jetzt steht
es gewohnlich mit einer absoluten Forrr eines Wortes ohne

Kasussuffix, so class etwas als A ttribut aufgefasst erscheint:
eitnas Geld.

2030. baxar � nideren. L. : n i d er en , «herabsetzen, nieclrig
machen, erniedrigem. Es ist als einfaches Wort veraltet, noch
in poetischer Sprache bisweilen benutzt: in der Gmgangs
sprache sagt man erniedrigen (P.).
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2037. stall ferm _. stand stet. L. : st aete , siaei «was steht lind be

steht, 'fest, bestandig». Vgl. 2710, continua - stet; 27II, [erm.
--- still.

2038 .. gros - dick oder gros. L. : di ck : «dicht, dido; groz (Igross,
dick, bedeutsarn». Vgl. P. : dick; konkurriert in der jetzt ge
wi:ihnlichen Bedeutung mit mhd. gross. Im mhd, hat gross
noch haufig den Sinn unseres dick, wahrend das gewohn
liche Wort fur unser «groSS) michel ist. Rei der menschlichen
Gestalt bezeichnet es die Ausdelmung nach einer bestimmten
Dimension, so dass gross und dick einander gegenuber stehen
wie sonst lang und dick (P.). Bier hat also gros noch den mhd.
Sinn.

2039. espes - oil oder dick. L. : uil «viel, in Menge). Vgl. P. :

dick ahnelt dicht in der Bedeutung dicker Wald. Vgl. die

Verbindung dichie Schlage «viele Schlage».
2040. prest -- bald, 2041 tost - behend, 2081. tost - bald, 2082.

prest - behend. Vgl. Vogel: prest «hurtig, 'schnell»: tost,
«bald, fruh». L. : b eh en de «mit Geschick zu gebrauchen, ges
chickt, schnell»: balde «mutig, schnell, sogleidv>. Irn mhd.
bedeutet bald «eilig, schnell», so dass die Bandlung schnell er

folgt, nhd. aber in «kurzer Zeit, kurz darauf», so dass der
Eintritt der HancUung schnell erfolgt (P.).

2043. subitament - gechlingen. L. : gaehelingen, «ungestum, hef

tig». Heute sagt man jahlings, bis ins 18. jahrh. [ahling
(P.). Mehr gebrauchlich ist jezt plotzlich., lutherisch blot-ding,
das von den oberd. Bibelglossaren durch gehling, schnellig
lich ubersetzt wird. Die Form auf -lingen ist aleman.- schwab.

(Z. IX, 88, III, 61), bair. ware -ling.
2044. la mort soptada -_ der gaeck tad. L. : gache, gdch. «schnell,

plotzlich, jah». Luther hat bereits fait (P.).
2048. debil 0 femeni -. bleed, L. : bloede «gebrechlich, schwach,

zart
, zaghaft». ]etzt fast nur in der Bedeutung «schuchtern»;

die alte Bedeutung findet sich in blode A�tgen (P.).
2049. despoderat - matlos. L. hat muotsieche, -tricebe «betrubt,

kleinmutig». Bier ist wahl mutlos anzusetzen ..

2050. meitadat - halbmessig, L. : m ez , n. «das Mass wonach ge
messen wird, Getreidemass». P. : massig «Mass haltend, das

richtige Mass nicht ubersteigend, Art wie etwas eingcrichtet
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ish. Vogel : meytadat «gehalftet, halbiert». Hier hat also

halbmessig eine dem mhd. me: naher stehende Bedeut.ung.
2054. desfet 0 guastat - getouest oder uerderbi. L. : ioicesten. «wrist

machen, verwiisten, vernichten, entstellen, verderben, zu

Schaclen bringen, zu Grunde richten». Das sw. vb. uerderben
ist allmahlich untergegangen; noch in uerderbt wird es, aber

bloss in moralischem Sinne, angewendet (P.).
2055. los trossos - die hadern. Vgl. 974.
2063. fes - cloben, L. : klo b e, m. «gespaltenes Holzstuck zum

Klemrnen, Fessel zum Vogelfangen, Spalt». In hloben «grosses
Holzstucki erhalten (P.).

2064. fendre - zcrklieben; L. : z erhii eben «spalten, zerklieben».

2065. la fenedura - clinsa. L. : hl-u ms e, hl-u.ns:«, f. «Spalte». Nhd,
ist eine andere Ablautsstufe Klinse, J(h1�ze, f. vorhanden (Kl.),
nach P. waren diese letzten Forrnen md. Oesterr. und ost

frank. sagt man Klunze.

2073. desenpatxar -:u.srichten. Vgl. Vogel: desempatxar «den

Magen erleichtern; despatxar «befordern, abfertigen, absetzen,
rasch aufzehren», Ahnlich Tolh. L. : uz-rihte, f. «Anwei

sung, Auskunft, Tadel, Vergiitung». P. : ausrichten : gegen
fruher ist es in seiner Verwendung sehr eingeschrankt: all

gemein «zU\.vege bringen, durchsetzen», nicht mehr «mit

etwas fertig werden», Man sollte also im kat. despaixar erwar

ten, vgl. aber 2085.
2083. agora - yetz. L. : iezuo , iezen «gerade jetzt, eben, gleicl1».

Anhd, iez lebte bis Wieland fort. (P.).
2085. desenpatxa - [urder dicit. L. : uur d ern , «vorwarts bringen,

helfend tatig sein, sich beschleunigen, eilen». Das reflex. sick

[ordern «sich sputen» ist jetzt ungebrauchlich, noch bei

Schiller verwendet (P.).
2094. companyon - gesell. L.: g es ell e, m. «Hausgenosse, Ge

fahrte, Freund». GeseUe «der den Saal teilt, einer der mit

andern etwas gemein hat» war in der alteren Sprache iiblich,
heute ist es zuruckgedrangt (P.); in der Bedeutung «Hand

werksgeselle» ist es bereits spatmhd. (Kl.).
2098. en cornu - in. del' gemaind, L. : g emeine, g emein

, f. «An

teil, Gemeinschaft, Gerneinde». In der ursprunglichen Bedeutung
ist Cemeinde durch Gemeinschafi verdrangt -worden (P.). Hier

Esludis r cmanics 29
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durfen wir wohl in der gemaind ((gemeinschaftlich» in. der Ge

meinscha] setzen, vgl. Vogel: C011'lU.

nor. tot sol - altersallain, - L. : alterseine ('ganz allein».

2110. conexer - bekennen, L. : bek ennen «kennen, erkennen,
bekannt rnachen», Diese mhd. Bedeutung ist noch einigemale
im 16. Tahrh. anzutreffen und erhalten in bekann» (P.).

2160. de haves -:-- nacli del' zwerchi. L. : tiaerhe, f. tum' (,Quere,
Seitenwand». Heute wiirde man sagen nach del' Quere, schrag,
.Im 18. Jahrh. findet sich noeh vereinzelt uberzieerch. (P.. ,

Z.

XIII, 65). Schrag wird noeh 1734 als dialektisch verzeich

net (Kl.).
2161. de cost at - bezytz. L. : best], b esit e «beiseite, zur Seite»,

p" bezeichnet beseits als sudw,

2166. devall - niden. Nieden «unten», verwandt mit nieder, wird

in neuerer Sprache fast nur in religiosem Sinne «auf del' Erde»,
in hienieden verwenclet (P.).

2168. la man dreta - di gerecht hant. L. : gereht ('gerade, recht,
dexter». Die Verbindung von gerechi mit Bezug auf eine Seite

des menschlichen und tierischen Korpers beginnt spatrnhd.
und es wird dadurch das alte ZeSle'e zuriickgedriingt. Erst

allmahlich wurde gerechi in der Anwendung von recht ge

schieden (P.). Vgl. Z. I, 230 bei Sch e id e n rei sse r : gerechte =

dextra.

2169. la ma senestra - di giincl: hant. L. : gelinc (dink». Oberd.

ist im 15. u. 16. Jahrh. gling, glinck fur linl: im Gebrauch (K1.).
2177. corncncar - anheben, L. : anhe bel', m. «Anheber, Grim

den. Wir verwenden anheben nur in gehobener Sprache statt

anfangen.
2179. escoltar - uffhoeren. L. verzeichnet es nicht. P. : aufhoren

selten = aufhorchen; im gewohnlichen Sinne ist es der Gegen
satz zu anfangen (P. K1.).

2194. vestir - anlegen. L. : anlege, f. «was zur Bekleidung dient»,

Ein Kleid, einen Rock anlegen anhd. und noch spater iiblich

(P.). Jetzt gebriiuchlicher anziehen;

2235. jo e Iet fer - hie hab s machen. than. L. : machen «her

vorbringen, bewirken, zuwege bringen». Vg1. P. : machen 2,

der Gebrauch wie in rnurren machen, gelten machen ist jetzt
ungewohnlich, wenn es sich um Veranlassung zu einer mit
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Uberlegung ausgeflihrten Handlung handelt. Bei Wieland ist

es noch haufig. lassen: 4. heute oft «bewirken», da die friiher

zur Verfiigurig stehenden vb. ucn, machen, in dieser Verbindung
ausser Gebrauch gekommen sind. N ach Z. XII, IS8 ist die

Konstruktion : tun inf. + abhangiger inf. aus Niederfranken
und Holland im 14. Jahrh. eingedrungen, fur das. schwab. u.

alem. im IS. Jahrh., fur das bair. und osterr. nirgends belegt.
An Synonymen erscheinen im 13. Jahrh. heissen, im 14.

Jahrh. lassen.

2244. cavall - ros. L. : r os , n. «Ross, Streitross, Wagenpferd».
Im mhd. war Ross der Name des Streitrosses, pjert del' des

leichten Reitpferdes, dann trat Vermischung ein. Im siidd.

ist Ross noch das gewohnliche Wort, im Schriftd. ist es nur

in edler Sprache gebraucht (P. Kl.).
224S. mula -maul. L. : mul, n., mule, m. «Maultier». In der

neueren Sprache besteht es als einfaches Wort nur in der

Dichtung, gewohnlich Maultier, bei Luther Maul (P.).
2247. camel---:kemeltier. L. : kemb elti er , n. «Kamel». Die neuere

Form Kamel ist md. und aus lat. CAMELUS hervorgegangen,
clas altere und obercl. Kameliier, das auch bei Luther vor

kommt, ist arab. gemel (Kl.).
2249. 10 troter - der trotter. L. : irotcr, m. «Traber»,

22S0. amblador - der zelter, L. : zelter, m. «Passganger, Zelter».

Bair. undo mhd. zeit. «Passgang, sanfter Schritt» (Kl.).
22S6. la barbellera -. das kinraijj. L. : kinne, ki n , n. «Kinn»:

rei], n. «Seil, Band, Reif, Kreis». Vgl. Vogel, barballera

«Doppelkinn», Tolh., barbillera «Mundbinde, Gesichtbinde der

Leichen». Hier ist vielleicht Kinnriemen, Kinnkette «Kette,
die die Stangen des Pferdegebisses verbindet» (H.) gemeint:
Eine andere Zusammensetzung war stegreij, wofiir heute

Steigbicgel verwendet wird. Ist das neutr. Geschlecht dem

Dialekte Rosembachs zuzuschreiben?

22S9.' petral - das [urbieg, L. : v1'.ir- b uege, n. «Brustriernen der

Pferde».

2264. 10 pesebre - der barn. L. : bar, bar, f. «Balken, Schranke».

Vgl. P. : Barn, Barren, m. oberd. mundartlich fur Krippe, in

Fischel's schwab. Worterbuch angefuhrt (Kl.).
2272. aturar 0 salvar - behalten. L. : b eh ait en «erretten». Vgl. P.
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behalten. In der alteren Sprache zuweilen «erhalten»: sonst ist

es Gegensazt zu weghm «einer Sache beraubt sein», Mit aiurar

hat es keine Gleichheit in der Bedeutung, denn dieses heisst

anhalten, hemmen, vgl. Vogel unel 1277 : salvar - pehaiten .

2289. vituperar - schelken L. : s chel leen , «zum Schalk machen,
Schalk nennen,. schelten, beschimpfen» ebenso schalhen (2288
uituperat - geschalk), Vgl. 1579.

2290. vergonnyr.- zuo s ch an de n bringen. L. : schande, f. «scha

menswertes Tun oder Leiden»: bringen ze «verandern in».

Vielleicht wiirde im nhd. riigen entsprechen, das in den oberd.

Bibelglossaren durch schdnden, Selland entdeckens wiederge
geben wiI'd und im bair.- ost.> schwab. wenig volkstumlich

ist (K1.). Vgl. Z. VII, 214. 1482, diction. predicantium : de

turpare «schentlich machen, schenelen, schnoed machen»,

Bei Vogel findet sich avergonyir «beschamen»,

2292. pocha vergonya -luzil schand. L. : lictse] «klein, gering.
wenig». S. 2449.

2294. acusar - verclaffen. L. : verklaffen «verschwatzen, verra

ten, verleumden». P. : uerklagen,
2295. vilania - jluochen: Weder im Sinne noch in der Form sind

die zwei Worter gleich. Vgl. Vogel: vilania «Gemeinheit.
Niedertracht»: malehir «fluchen».

2299. enpresta - lych, L. : Lth e n «leihen, auf Borg geben, auf

Borg nehmen».

2303. a temps o. a terme :- 'Uff zit ader 'Ulf zi 1. L.: zit ... «Tages
punkt , Zeitpunkt; zil, n. «Ziel, festgesetzter Zeitpunkt,
Termin», Bereits mhel. und jetzt namentlich sudd. ist Ziel

gleich «Terrnin, Zahlungsterrnin» (P.).
2315. retorna - her wider. L. : widerldren, «zuruckwenden,

zurucktreiben, erstatten».

2325. jo me enutjava - mich uerdrust sin, L. : uerd.riezen, unper
sonl, «uberlastig, zu lange dunken, Uberdruss erregen». Irn

mhd. mich uerdriuze; cines dinges, j etzt dafur nomin. (P.).
Rosem bach halt sich nicht an die Zeitform des. zu uberset

zenden vb,

2326'. melenconia - grimen, L. : grimme, m. «Bauchgrimmem.
2328. jo tinch pour - icli [irch: mir. L. : uurhten, mit reflex. Da

tiv «sich furchten, besorgt sein»,

"'.
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2329. pensar � bedencken. L. : bed en ken, «die Gedanken anf
etwas richten, ausdenken»,

2331.' jo tich gran pensament � ich ham grosse sinn. L. : sin,
sinnes, m. «korperlich wahrnehmender Sinn, Verstand,
Kunst, Meinung». Vgl. P. : Sinn, rnhd, gewohnlich «Uberle
gnng, Verstands..

2333. torrnentar � recken oder martren .. L. : recken «in die Robe

ziehen, ausstrecken, ausdehnen; mariern .
«zum Martyrer ma

chen, foltern», P. : recken, friiher «auf die Folter spannen», (P.).
2342. ami ha desmenbrat � ich hab sin uergessen, L. : uer gezz en,

«aus den Gedanken verlieren, vergessem. Vgl. P. : vergessen
stand ursprunglich mit Genetiv, noch im I8. Jahrh., erhalten
in Vergissmeinnicht.

2345. esquixa � zerzerr. L. ; zerz erren, «auseinander zerren,

zerreissen, »

2346. ben dir wol sagen. Wir wiirden gut reden, gut spreehen

sagen. Vgl. I925.
2351. de bon senn - ernstlich. L. : ernestlich, «wohlgeri.istet,

streitbar, ernstlich, wahrhaft», Vgl. P. : ernstlich wird nicht
mehr wie anhd. auf die Stimmung oder Gesinnung von. Per
sonen bezogen, dafur ist jetzt ernsihalt gebraucht.

2352. anar en Alamanya -zuogen in Tutschland: L. : zi ehen, «ei
nen Weg einschlagen, ziehen, sich bewegem. Vgl. P.: in steht
bei Landernamen, wenn sie einen Artikel bei sich haben, Die
altere Sprache verwendet es auch wenn kein Artikel vorhan

den ist : Luther, dass wir in. Welschland schijjen sollten,
Wie in 2013 anal' debades -muessig ga.ngen setzt Rosem bach
dem infin. des kat. das deutsche praet. bezw. ptcp. ent

gegen.
2371. blan 0 moll -;- lind L. : linde, lint, lind, «weich, glatb>.

Anhd. und oberd. ist linde «was sich weich anfuhlt wie Rant,
Seide, usw.»; in der Schriftsprache gelinde, mehr in ubertrage
nernSinne (P.).

2372. dur _. heeri. L. : h erte , «hart, fest, rauh», Hart ist md.
Form. (P.).

2374.: esforsat.- redlich. L. : r e del ich, redlich «redend, beredt,
verniinftig, rechtschaffen, wacker», Vgl. P. : redlick «ti.ichtig
in. seiner Arb>; anhd. ist es 110ch haufig anf die kriegerische
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Tiitigkeit bezogen, heute auf das Moralische beschrankt,

Vgl. 2679 : gallart -- redlich.

2382. ferit 0 nafrat - gewundet. L. wunden «verwunden» ,

Anhd. noch hiiufig (P.)
2402. manquo --minder. L. : m in n er, min der , I. «kleiner an

Grosse oder Zahl, 2. st. n. «weniger» 3. adv. «weniger». P. :

minder war.im mhd. auch substant. verwendet = 'eine gerin
gere Quantitall).

2405. fregar -- [egen, L. : » egei« «fegen, reinigen, putzen». Jetzt
ist es auf das Reinigen mit dem Besen beschrankt, beruhrt

sich mit hehren. (vgl. 582); anhd. undo mhd. war es «blank

machen, polieren» (P.).
2406. estrenger - zwing. L. : twingen, «drucken , zusamrnendruc

ken, zwingen, Cewalt antune. Ist hier zwing cler Imperativ
oder ist das en des infin. ausgelassen?

2409. matat 0 mort - ertoetet. L.: ertoeten, «totem; ertoten;
«sterben». In eigentlichem Sinne war ertoten bis ins I8 Jahrh.

noeh ublich, jetzt nur in uneigentlichem die Begierde ertoien.

(P.).
24I5. Ian car - schupi. L. : sch'iipjen, «in schaukelnde Bewe

gung bringen, durch Stossen antreiben, wegdrangen», Vgl.
2406 betreffs der Form.

2426. bax - nieder. L. : nidere, ni der , adj. «unter, niedrig,
tief». Das adj. ist in der Umgangssprache jetzt nur sudd.,
nordd. niedrig (P.).

2435. provar - beuieren. L. : beto a er en «als wahr dartun, bewei

sen, erproben», Noch bei Schiller erscheint es so; erhalten

ist es in sich beioahren» (P.).
2444. abans - ee das. Vgl. l '. : als Konjunktion steht mhd. e

«bevor» neben e = denne, «denn», e daz, Jetzt ist ehe «bevor»

iiblich,

2449. poch --wenig oder teinizig, L. : winee, -it. «weinend, zu

beweinen, unflekt. und subst. wenig, nichts; adv. «kaum,
nicht»: winzic «ubcraus klein, uberaus wenig», Vgl. p,:

schon mhd, ist wenig h�lUfig subst., 7fimig erscheint

spatrnhd. als Weiterbildung dazu. Vgl. Go. G. I9I2, 25 : Die'

Ausdrucke fur gross und klein schrumpfen in spatmhd. Zeit

zusammen, indem michel und lidxel zuruckweichen, Vor-
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ubcrgehend findet iutzel. und andauernd zv,!nic einen Stutz

punkt in der substant. und adverb. Vcrbmdung. Diese Funk

tion ist fur michel durch 7.'1:1 verschlossen,

2458. la fasson -di machung. L. : machun g, 1. «das Machen, Er

. schaffung, Verrnachung». Wir sagen noel! die Aufmachnng.
2459 10 fet -·das gemechi, L..: gemechte, -ehi, n. «Verfertigung,

Arbeit, Fabrikat, Geschopt, Vermachtnis»,

2481. suspirar - syfftzgen. L. : siuften, siu,fzen «seufzen».

2'187. Ireturos - noturlttig, L. : n 6t-diir [tic «notig, notwen

dig, bedurftig», Jetzt «g':Oradehin fur das dringende Bedurf

nis ausreichend. (P.).
2489. freturosos - durittigen, L. :. durftic, durftic «arm, bedurf

tig».
2492 .. turbar -- true ben; 2493,. turbat -betruevet. L. : triieben,

«trub machen», reflex. «sich betriiben».

2517. en quin loch -- an ieelchenendcn, L. : en de, n. m. «Ende,
Ziel, Richtung, Scite, Anfang». Vgl. ·P. : Ein pI. wird fur

.den raumlichen Sinn von Ende gebraucht : an allen Enden

«uberall, .an allen Orten unci Enden» ..

2525. meitat _. haloes. L. : halve, f. «Seite, Richtung, die

Halfte»: halp, «halb». VgI. 1046.
2532. complir -. uerbringen; 2533 complit - uolbrachi. L. : ver

brin gen «vollbringen, vollenden, zu Ende bringen»: oolbrin

gen, «ans. Ende des Weges bringen, erreichen, vollbringen».
]etzt wird uerbringen. nur noeh auf die Zeit bezogen «hin

bringen, zubringen» (P.).
2542. cuyt -- gesotien, L. : si ed.en «sieden, wallen», Vgl. P. : sieden

ist die. alte ·genm1.l1. Bezeichnung, die durch das Lehnwort

kochen zuruckgcdrangt ist. Als Obj. kann dabei nur der be
handelte Gegenstand (Fleisch, Eier), aber nieht das Resultat

(Suppe) stehen (P.).
2549. bonyols - kucheli, L. : kuchel.in, kuchet, n., demin. zu

kuchen. Das demin. Kiichel bezeichnet sudd. «in Fett geba
ckene kleine Kuchen» (P.).

2552. spumar - [aimen, L. : ueimen, «abschaumen». Es besteht
noeh Feim; «Schaum» und abgeieimi in ubertragener Bedeu

tung, von alterem abieimen «abschaumen (KI.). Vgl. To lh.

ableimcn,
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255.5. bach on _. schynibachen, L. : bache, 111. «Schinken, t;erau
cherte Speckseite»; bachesmin, n. «Schwein dessen Schinken und

Speckseiten gerauchert werden». Bache ist urspriinglich eine

Nebenform zu Backe (P.). Noch bair. -schwab, und schweiz ,

ist Bachen «Spcckseite- (KL). Hier schieynibachen zu lesen.

2566. sornniar --. eniraumen, L : tr ou m en «traumen». Unser
Wort ist entstanden aus en-traumen, VgL P : ent- es ist

vielfach identifiziert worden mit del' praep. in in del'
verbalen Zusammensetzung «das Geraten in einen Zustand».

Also «entschlafen, entschlummern».

2561). badallar - gesoen, L. : giure«, gewen «das Maul aufreissen,

g�i.hneJ1)). Das n. von heutigem gahne« gehorte ursprung
lich nicht zur Wurzel (P.).

2574. enpatxar - .. bekummern, L. : bekum bern «in Not bringen,
beschattigen, sich beschaftigen, pflegen». VgL 'Vogel, em

patxar «hindem, hemmen
, storen».

2596. en presencia -- in gegentourtikeit, 2597 presentar - gc

genmurtigen oder zaigen. L : ge ge nsoertecheit, -iniirtikeit;
gegenwart, -teurt, L «Cegenwart, Zeitichkeit. VgL P. : Ge

gC111I!Jart «Anwesenheit», Die Beziehung auf die Sache ist

veraltet. Das adj. dazu ist gegenuartig, Ein daraus gebildetes
Gegenwarl1:gkeit ist vor Cegensrar; wieder verschwunden;

gege11wartigen findet sich vereinzelt bei Klops t o k, allgernein
ist noch sick verge.gem£'artigen». Vgl. Z. XII, 159: disen

gegenwurhgen brief ..

2598. negar -laugen. L. : lo u genen ,
lou gen , «leugnen, vernei

nen, widerrufen».

2602. perdonar - ierziehen. L : uerz then , -zten, «versagen,
abschlagen, vcrzichten, verzeihen», Vg1. P. und Kl.

2608. passat es 10 temps -- die zvi ist zerzeii. Druckfehler fur

zergangen, V;;1. 167. L. : zer g dn. «auseinandergehen, aufhoren,
ein Ende nehmen»,

26(,9. . passa - gang [u«. L. : viiri?an «iibcrtreffene: oueganc, m.

«das Vorausgehende, Vortritt». Vgl. P. : uorgehen «vorher

gehem bei Luther.

2624. segons se enten - nachdem unci man es uersiai. L. : ten de

«und ... relativ sowohl fur das relativ Pronomen wie fur relative

Partikeln», Vgl. Z. IX, 316. L!50 Nurnberg nachdem und gchoj-
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len toierd. Hier ist also [e nachdem toie zu ubersetzen im nhd.

2630. 10 traydor -- del' moerder. L. : mordaere, -cr, m. «Morder,
Verbrecher».

2038. 10 capdal -- das hopt guot oder del' erken, L. : houbet

guot, n. «Kapital, im Geaensatz zu Zinsen und Kosten»:
erkenne f. « Erkenntnis»; erkennen «kennen, wissen, anerken

nen, rechtlich entscheiden», Vgl. P. : «Hauptgut. war friiher

ublich als Verdentschung fur «Kapital», Fiir dey erken konnte
ich keine weitere Belegstelle beibringen.

264I. apetil � lust. L. : lust, m. f. «Wohlgefallen, Begierde, Ver

langen, Gelusten». Das jetzt gebranchliche A Pretit erscheint in

der ersten Halfte de 16. Jahrh; im siidw, und' oberd, bestand

dafur Gelust». Fi schard, 1575 : der Celust und Aj)etit (KI.).
2642. combregar � berichien. L. : berihien «in Richte bringen,

ordnen, die Ster besakramente cmpfangen».
2647. descomonicat � im bann. L : ban, m. «Cebot unter Straf

androhung, Verbot». Jetzt bezeichnet Bann «Strafe fur'

Ubertretung. besonders in kirchlichern Sinne (P). Wir wur

den jetzt sagen: excomunizieri.

2649. bandejat � banen von der stat «verbannen».

2652. la conciencia -- di gewisshait. L. : gewizzenheit «Gewis

sen»: geteisshcit, f. «Gewissheit, Burgschaft, Pfand».

2656. diferencia � underschaid . L. : u-ndersch eide, f. n.

«Scheidung , Trennung, Unterschied». Die Form Unierscheid

bestand bis zum 18. jahrh, (P.).
2660. conoxer -- erkennen. L. : er kenn en «kennen, wissen,

erkennen». Vgl. Kl. : das Simplex kennen war mhd.· und

ahd. wenig gebrauchlich, dafur standen erkennen, bekennen,
2682. traversar � umbziehcn, L. : umbeziehen «umgeben, um

zingcln; herumziehen, belastigen». Vgl. Vogel, airaoessar

«querlegen, durchbohren, kreuzen».

2685� avantar -- berumen, L. : ber ucmrn «riihmen, sich prahlen».s

Noch bei Schiller und Goethe Iindet es sich (P.)
269I. non perve a tu -- es gehoert dir nit zu, L. : zu oho eren.,

«zuhoren, angehoren», gehoren, anhoren, gebuhren». P. : zu

gehoren I. anhd. «sich fur jemand gehiiren 2. «als Eigentum
gehiirem. Nicht mehr iiblich, noch bei Schiller gebraucht.

2715. umer. L. : iemer, im-mcr, urnmer, «jederzeit, immer»,
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