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1. Allgemeines.

lage der destsfhen Sporaden in OHterreleh. — Ein schopferischer

Draiig, der vervvaiidt ist mit seiner llingabe an ideale Ziele, ist es,

der deli Deutschen treibt, die sichere Heimat zu verlassen, um Geist

mul Arbeitskraft zu versuchen in Bezwingung grosser Aufgaben, in

IJrbarmachung von VVildnissen, die weniger entschlossene Volker oft

Jahriiunderte und Jahrtausende hiadarch imbeautzt umwohaea *). £iQ

1) Auf meiner Reis« in das ungrische Bergland 1858 theilte mir ein junger Kricker-

bauer mit, dass er lucb dem siidlicben Ungarn auazuvraodern entschloasen sei. £9

9tkm MiM n viNMUiiiMi ZailM guia fanllim mm Um Bted5rfem4«liB«fi-

g«ira«d«rt maš habrn liok w«l befnlta. lA inuiarto kh teflbar, ia «r ifok

in V^MaaA «Bd b aagvadiiMa TcrUUaiMM m Mbiin mU«ii, iam «v Min

•dlOaM Besitzthnm rerlassen woUe. Danaf «nri«46rt* tT airs ti« mIo Grossvater

noch auf seinein Benllz Felsen mit Pulver spreng^en musste, um Raum zu schaiTen,

hIs sie nofh um jpdps Grundstiick Mauera auffiilirten, iiicht rnir ztiin Schutz, »on-

dern um die vielen Steine auf die Seite zu schaffen, aU noch dicke, miichtige

Biume sUnden« wo jeUt die Scheonea stebeo, da irm nodi eiae Frani« sa vAti-

tan aiit W*ifc and Ktod» Ua alla« daUa InM, wi« «a naa Uegt an4 atekt. Jatet

abar, wo dar Haoia nit allan Flataa diaaaa Batita aehlaclilardiafa alalit nahr

hAn fauu, Jalsi lat daa Biahla lir aiaaa Hna, dar aoeh bal IrUlaa tat. Br

wolle sichs g^eine noch ein Paar Jahte saner werden lassen, weDn er dabai nar

die AaRsicht habe. duss noch Raum iibri^ bleibt fiir Kiiid und Kiudeskind. sich

zu vcrgTossern ! — Icli bewunderte an diesen Ausseruiifcen fiiies bHlbwilden

deaUcbeu Uiaterviildlers , deasen ^tamin aeit UOO Jabreu von DeuUchlaiid los-

gatrennt iat, wia trm dia dantiAa Natur slab dau tmA biar gabUaba» lati Tali«
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alter Scliauplatz dieser Art sind jene Theiie der osterreiehischen

Moaarchie , die voa niehtdeuUehen Vulkern bewohiit sind. Die arpa-

dischen Konice Ungarns wussteii die edle Kraft des Deutschen wol zu

schatzen und haben die Siebenburger ^Sacbsen**, die ^Sacbsen** der

ongriscben Bergstadte und der Zips mit Pririlegien begabt, deren

Wirkuiig aod Segen in Siebeobttrgen wol xu spGren ist, obwol dureb

die gegenwfirtige ZeitstrGmang bedroht, wfthrend die ungriachen

Sachsen siemlieh TerkoDimeii sind. Keine spStere Regiernng het die

Bedeutang der deutseben Aonedeluogen roebr so gewOrdigt nnd

erkannt ude die arpadiseben Kdnige; aber dies bindert mcbt, dasa

der Deatsebe, dnem unabweisbareii Natnrgesetie folgeod» nacb

nnd oaeb auf allen Puncten der Monarttbie, wo es etwas za sebaffen

gibt, Fuss fasst und mit seiner ThStigkeit die firemden Gebiete der

CiTillsation gewimit 0ie Gleiebgiiltigkeit Deutscblands dieser be-

deutsamen Ersebeinung gegenflber kdnnte niebt grSsser sein, sie

gebt Hand in Hand mit dem Mangel an nationalem Selbstgefuhl und

politiscbem Sinn fur das nationale Interesse. Niir diesem Umstand ist

es zuzuschreibcu, dass man in Deutsehland im allgeineinen hesser

uiittTrichtet ist iiber die ZustSnde der Rothhaule in America, auch fiir

ihre Lage sich inniger interessiert, als iiher die der deutschen Sporaden

in der osterreiehischen Monarchie, die nicht nur gnisser an Zahl als

jene Rothiiiiule sind, sondern gewiss auch einc grSssere Zukunfl;

baben. Nur diesem Umstande ist es zuzuscbreibeo, dass man sich

bmniitt miaar geiatigen mil kSrptrllclMii ^artefioliiil •ehOdarto ar

ir ii«ch die aaden Nattoimtlttten nad vias am ihran 6awokalMit«i and thtr-

Uafaraag«« tnfiMri aMb: araiaa tla aahaa dea Deatachan nialit avIkaBaiaii

Manen. Nicht der Unterricht, nicht der allgemeine Fortachritt in Deutschlaad,

nur die ein^eborne ideale Triebkraft hSIt dieae Deutschen noch fort uud fort. —
Im Soininer 1867 er/Jlilte mir der deutscbe evangelische Pfarrer voa Mag-j'arb61 in

der Baran^er Gespanachafl: er h»he jetit einen Zuwachs von sieben »Schvaben-

gemeindea", die er zu beaorgen Itat, beliommen, die sich diesen Sommer in den

Urwll4arB SlaTOBiaat, uhiifi aaffliliah aMaoUa«i mit Waib aad Kind

Bied«rgatatt«B kabas« dia aber faaa irtrgaMgi aad dar Halkvag alad, lai aloluteB

Jabre aboBtaviala ataUHcba DSrfar sa bavebBeal — — Solehe Tbataaebea an«

dem Leben, die nur eine Wiederboinng' !iind von Erscheioungea, dia lait JabrbVB*

derten fort luiil fort in afler Stille und imnier in derselben Richtunp auftreten,

naaten im G;)nien und itn Zusammenhanf^ betrachtet vverden; erst dnnn werden

•ia in ihror Bedeutung erkannt werdcn und die Theiloahrae unaerer Vaterland^-

fraande finden, die aie verdieneu.

Digitized by Google



BIn Ausflug niieh GoUmIim. 3

abfiiKlen tSsst mit der Auskunft: diese Sponiden wol1en sich ent*

Dationalisieren, 8ie haben diese Beatimiiuiiig, irerden aueh in einigen

Jtthren Ton den andern Nationalitftteii TerseUnogeii mu; Spraeh-

inseln m je 20, 50, 100, 200, 300 tausend Seelea, die sieh aeit

1000, seit 800, seit 500 Jahren erhalten haben, fortwihrend aiu

Deutocbland her veratftrkt werden, sollen im 19. Jahrhnndert ver-

schwinden nnd keine Stimme in Dentschand eiliebt sich, macbtig

genug, 80 dass eine AntwortTor ganz Earopa gegeben werden musate

auf die Prage: ob dieae Sporaden bestimnit aind, wie in Rassland,

vertiigt za werden, oder ob man, in gerecbler WQrdigung ihres

Wdrte8, ihnen ihre nationale Enateni, wenn aiieb nor dureb

6ewShrang von nationalen Untemcbtsanstalten, naeh Massgabe ihres

Betlurfnisses, gonneii will! — Noch iiabeii die Siebenbiirger Sachsen

sechs deutsche (lymnasien, eiue deutsche Realschule, eine deutsche

llcclilsakademie. Die Deutschen in IJiigarn, mindestens se ch s m al so

stark an Zali I, haben nicht Ein deutsches Gymnasium, nicht Eine

deutsche Realschule mehr! Und schon wird das Beil gelegt auch an

die Grundfesten der Verfassung der Siebenbfirger Sachsen. — Sie.

sind die einzigen Deutschen der osterreiehischen Monarchie, von

denen man bisher sagen konnte, dass deutsches Nationalgetuhl in

ihnen lebendig ist. Sie hatten eine eigene nationale Vertassung, sie

hatten deutsche Schulen. fieides fehlt den Deutschen in Ungarn. Ihre

iuteUigenz kann nor madjarische Schulen besuchen und wird dadurch

ihrem nationalen Leben fremd. Wer kann da erwarten, dasa das

NationalgefOhl lebendig bleibe? — Eine ahnliche An8chauunggewann

ieb bei meinem Ausfluge nach Gottschee im Sommer 1807.

leh fand daseibst eine deutsche Spraehinsel, Ton der, al s

Herzogthum Gottsehee, die fBrstliehe Linie der Auersperge den

Herzogstitel fiuhrt, von 2!S.916 Binwohnem <).

Dieses Volklein, an dem man bald alle trellliehen Bigensehaften

des Deutschen achten lernt, wenn man es nflher zu beobocbten

Gelegenheit bat, ist ganz in der Lage wie die Spraebinseln der

1) DieM IM ei^Uti iicli »mIi 4m AngibMi i»» Catdogu cltri 4io«««ib Uibacenm

anni 18A7, indem ich aus dem Deeansito Gottsrhee die slovenisi-hea nhrr«n F:ira,

Ossiuuitz, Banja Luka nu«sclieide uiid ntirechiie umi dafiir die jetzt VOD dcnisfilicn

getrennton deutsohen Ffarren von TschermocchniU nad Sucben and die Orte

Stockeodorf und Masern iiinzurechne.
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Deutschen in Ungarn. Die geistliche und weltliche IntelUgens miter

ihncii siod Slorenen, die von dem Gesichtspunkte ausgehen: ver in

Krain wohnt, ist Slovene. Ihre Jugend, die hohere Bildung anstrebt,

wird in den Schulen slovenisiert Eine unglfiokliehe poUtische Ein-

theOnng von 1850 serrdsst das Ubidehen als politisehes Ganze, so

&S88 aie bei den Landtag8wahlen, nach awei Seiten hin betbeiligt,

fibarall uiiter Slorenen in der Minoritftt sind— und dann fnige man
naeh: w«rom sie sieh nicht rfihren, waram sie es nicht darehsetien,

daas man sie in ibrer Nationalitfit sebfltie und respeetiere?— Ab-

gesebiiilten Toro deutscben Mutterlande und Ton seiner Cultor, mfissen

sie Terkommen und wena sie» den Anforderungen der Zeit eni-

spreehend* nacb den Mitteln bSberer Bildung Terlangen volUen, so

vSrde man sie sloTeniscb lebren* sourenig sie daraaeb aueb Ver-

langen tragen! —
Merkwiirdig ist es nun, dass sioh bestiitigt, was ich geahnt : um

ali diese Sporadeii der iisterreichisclicii Monarchie schiingt sich —
ausserdem dass sie ein gleiches Schicksal traijen — eiu Band der

Blntverwandschaft, was bei den grossen riiumlichen Entfernungen

wirk!ich wunderbar erscheint. Und so fiihlen wir iins denn auch von

dieser Seite her autgefordert, diese Spracliinscl, die bisher ein so an-

ziehendes Rathsel war, niebt als veninzclte Erscheinung, sondern

in ibrem Zusamraenbange mit den andern Sporaden ins Auge zu

fassen.

Ilaadrer. — Die Uberviilkerung, Hungersiioth und Uberschwem-

nungen in Flandern im 12. Jahrbundert veranlassten Auswanderungen.

Scbon fruber, in dcrMitte des i l.Jabrbundert8*gi*undeten dieFlandrer

in der Grafschaft Pembroke in England eine ansebniiche Colonie. Der

Erzbischof von Bremen bevdikerte 1106 seinen Sprengel mit hoUSn-

diseben Ansiedlem. im Jalire 1154 wird den wm$ eohni$ Fka^
drensibuB mit besonderen Freibeiten die mUm Corynm Meissniscben

Sberlassen. Um dasselbe Jabr ward eine flSroische Ansiedelung, noeb

spiter die Tlfimiseben Herren genannt, lu Bitterfeld in der preussi-

seben ProTins Sacbsen gegrilndet Die Iltesten seblesiseben Einwan-

derer werden Flanderer und IVanlcen genannt. Ebenso beissen die

Siebenburger Sacbsen scbon im 12. Jabrbundert Flandrenses und

Teutonict. Unter den letzteren sind bdcbst wabrscbeinlieb benacb-

barte RbeinUinder, bober den Rbein binauf, bis ans Siebengebirge,

m rersteben. Die bobe Coltur dieser Flandern maebte lie su will*
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iomrnenen EimraDderern; dalier wiirdea sie gerne mit FVeiheiteii

l»egabt

SmIami. — Eine iweite Kategorie Ton Eimranderern sind die

sogeDannten Saionea. Daa Vordringen des SaehaenToIkes im slari-

scheo Gebiet nacb S&doston, das mit Otto dem Erlauehten beginnt^

bat den Saehsennaineik bia as Ostemieha Greiuen rorgesehoben«

nad im Zosamroenbang damit ateht daa areitere Vardiiiigeii aoicher

SaehseD, unter deneo hier nieht mehr atnng onTenniachte Nieder-

deutsebe au TentebeD sind, aondera denen sicb bereita andere mittd-

deutscbe Elemente beigesellt haben, in B5bmen» MShren, Galiaieo.

Sie haben aueb in der 2Sp8 und in SiebenbOrgen die ursprQog1icben

Flandrenses und Teutonici versiSrkt und auch ihnen d«i popularen

Namen Sachsen verliehen. Besonders waren die Sachsen kundige

Bergleute, Thietmar von Merseburg sagt (II, 8): ,,In Otto's Zeiten

brach da<i goldene Jahrhundert an. £s ward zuerst bei uns (um das

Jahr 961 ) eine Silberader entdectt". Es war das Bergwerk zu Goslar,

das um jene Zeit angelegt wurde, von dem man ein goldenes Jahr-

hundert ableitete, was auf den grossen Glan/, hindeutet, den dies

&lteste sachsische Bergwerk verbreitete. — Uber die iil teren Nieder-

lassungen von Franken und Sachsen in Osterreich unter ikarl dem

Grossen s. Biidinger osterr. Gesch. S. 160.

Eine dritte Kategorie Ton fiinwandereni aind die Ansiedelungen

des deutschen ftittertfdeiSf zu denen unter andem auch das Buraen-

land in Siebenbfirgen su sSUen isl, daa demaelben Andreas II. um
1211 verlieben.

Kann man nun Ton Iteiner dieser altern Ansiedelungen mit Tollem

Reebte aagen, daaa aie, so wie sie aind, aua einem beatimmten

Gebietb Deotscblands berstammen, ireil sie inuner der Anbaltapunkt

fQr apitere Zawanderungea ana Teraobiedenen Gegenden waren» wo-

dmrcbBeimischungen entstanden aind, die den uraprung^chen Bestand

beeinliuast baben, so verden Eiuwanderangen des 12. nnd 19. Jabr*

bnnderts doeb in den meisten Ffillen in Eine der drei oben ange-

ffibrten Kategorien fallen.

CImbiL — Damm m5ebten denn ancb Hindeutungen anf einen

aolcben Znsammenbang in Sage und Hondart, wenn tbnen aoeb ge-

schichtliche Urkunden nicht zur Seite stehen, wobl zu beacbten sein.

Solehe Hindeutungen sind z. B. die von mir VVorterb. 10. U) t", nach-

gewiesenen mittcldeutscheu Elemente im Cimbrischen, das doch im
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Ganzen sonst t! en Charakter der bairiscli-osterreichischcn Mundart

tragt. Die Moccheni aus Persen (Perg^ine) , die von alten Canopi

(Knappen «)» Bergleuten) abstamiiuii, CWtb. 9, zogcn im 12. Jahr-

hundert in die Vil comuni, s. CWtb. 33. Eine Sage, dass sle (gleieh

den Siebenburger Sachsen) aus der Gegond von Koln am Rhein ge-

kominen seien (Hormayr s Ge<;ch. Ton Tirol 1, 136), der Uinstaad^

dass sie ihr Land* wie die Siebenbnrger Sachsen , de sieben Perge

nennen, die noch zuweUen Torkomroende Form 'at, 'dU^furrohd. da* '

CWtb. 114 (was ieh t. t. O. flberseben babe), lassen durch alle

baieriseh - oaterreichiseben, Qberwfiltigenden EinflOsae bindureh»

memer Anaieht naeh* iminer noeh etwas darehacbimmeni, daa tod

weiter her stamint

Th«nMta TM Sirciarla. — Hier aei noeh gestattet« anf cwet-

Spracbeigenheiten der Cimbri biosnureisen, die um so mehr be-

aehteiiswerth «nd, als sie sieh sehon in der Spraebe des 7%om<»Mi*

«0» Zvrhana, dessen Heimat den deutseben Ansiedehingen Italiens

80 nahe licgt, naehireisen lassen*).

Die Fureht heisst cimbrisch vo%'le f., fSrcbten vorten . vurten

CWtb. 122. Und so reimt denn aiich bt kanntlich Thomasin vorht: port

599 f. vorht:dort 243o. 2847. (hrt: vorht i>o8o. ort. vorht 0078.

Die iibrigen Reime Thomasiu's, die fiir einen Ausfall des h sprechen,

gehoren auf ein anderes Blatt. Dieses vort (Tir Fiiroht ist md. nd.,

erscheint aucli einn[ial alemannisch, und die Beispiele Weiiih. hair Gr.

§. 194 widerlegen das von Pfeiffer iiber den Lobgesang, Freie

Forschung S. 119, ausgesproehene nieht. Die Uhereinstimmung des

beutigen Cimbrischen selbst im V^ocal ist jedenfalls beachtens-

werth. Fn neueren bairiseben Mimdartea findet Scbmeiler anderNab:

furt §. 433.

Das Schwanken zwiscben s sod teh in der Aussprache, derart.

dass man nicht veiss ob man « oder »ck hort» findet sich an der

norditalisehen Grenze bei Italienem, Deutseben nnd Slovenen. Der

Gottseheeirer spridit mhd. $ darehaos wie weiehes (tonendes) scA,

1) SowoU iDif^f« mdi Ka«k« tchaiMi licM Siterrtkhi«^ AtMdrflcfce,

K n R p p e togar 4w«h ni. Binfloat, tmi Ift«lcrrlieim gakona««. Gr. Wtt.

v. i;i4i.

') Der unlsclie G a »t wurde ura das Jahr 1216 beendet, wie nus Zelle 11, 717

erftichUich Ut, was zuerst Pfeiffer bem«rkt su habeo tcheint, a. desaen Waltber,

t. AaiiKe, 8. H%. Frel« Fondiaif S. ISt«
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fnaaibnaGhje, auch vor w: f^ars u. dgl., z. B. ;ain, tV> lia^en*

fdoftf, Arun^^ Der Furlaner spricht: /u vivt« in tantis miseritB: iu

wiwUeh m ianHteh mkekmikeh. LInder- nad Volkerknnde. Prtg

1823. Bd. 18. S. S61. Der Slovese spricht: glaz, iaotmi, iagm:

Glas, lansend, Sfige. Cimbriseh lantet s fsstm sdk, s. CWib. 45.

Und biersus eiUiren sieh deim die Reime bei Thomasio: kmtiz

vmmM 9ZVt und kim9t:immsdU 8901.

An Retme von d und g, die liei Thmnasin Toikominen, wird

uns die Gottsebeeirer Handart noch erinnern. S. das W9Herbaeh

onter D <)•

Sachsei in Balnallei. — Hier sei denn aoeh noeh enrilbnt, was

bisber venigen bekannt sein dilrfte, dass die Spuren Ton sicbsi-

schen Ansiedelungen, wenn auch nicht in Istrien und Venezien,

so doch in Dalmatien aus dem 13. Jahrhundert historisch nachge-

wiesen werden konnen, worauf mich der Herausgeber von Safafik's

gesammelten Schriften, Herr Sectionsrath von Jirecek aufmerksam

inachte. S. daruber Miklosich: Monumenta Serbica, ViennaB 1858, Lil

(anno 1240—1272): Stefanus Uros, Serbiae rex confirmat pmilegia

Ragusinis, a patre concessa, et statuit controversias inter

Saionem et Ragusinum a duobus judieiis dirimendas esse, quorum

unus Saxo alter Ragusinus sit.

LIII(1240—1272). St Uros privilegia mercatoria Ragusinis con-

cedit. Dabci ist die Rede von Blutgeld (vrazda)^ wel(>hes fiir einen

Mord IU zableu ist »wie es die Saebsen sablen (kako i Sanpldet^u)*'.

*) Bdbr badmerto teh, tin deatscbe« Oedieht eiae* Kraiaeri dan
14b JalirhaaSarl, da« haadadkrifUieli ia dan flifgllich Anar^trgiialiaa Ax«hhr

la Laibacii aeeh In Jahra ISet varimdaa war, bal aielaaBi Aafinthatt ia LaOtad

tS67 nIcht melir sn ladea I 80 »ehr iak iaakla— aa int Tersohtruadeal — Biaa

Nacbricht darnn gub P. vod Radica ia dan HIUheiluRgen des bistoritcheo Veretaa

(Tir Krsin 1862, Seite 95: „Hs. No i86, morales concionatoria XIV. Jabrh., eia

Zwoige9praoh zwischen Satan und dem Herrn in mlid. Spruche und

in R «101 en von Otto dem Ras p. Dieaea Gedicht ist nun das erste in deutscber

Spiadia dai Ilittalattm bakMUila tob aiaaai Krtiaar kanihnanda oad dabar va«

dan grSMlaa latarMna. Idi liails, dan du nHura griadliaba l^alMi te dlatea

SehrUMiak wiehtiga BaUrlga aar CalInffMaUalita Eraiat in 14. JtliffeaBdaHa,

sowie fiir dio Geschiclite d. deotachea Spricba liefern wird''. So Herr v. Rldiei.

Noch mncbe ich darauf nuTmerksain, dass Rerr von Hudics in dem ii. ii. O. gege-

benen Bericht iiber das Auerspergischo Archiv zweier Hss. des Schw«b0B-

apiegel, die icb daseibst eatde«fcte> auffaliender Weiae, nicht gedenkt.
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Safarik Faiiiatk> (Prag 4851) p. 44 Gesetz des St. Dušan tob

1356 handelt VOH Wa Idiodungen der Sachs en.

Uber Sfreitigkeiten zwischen Sachscn und Ragusanern werdei\

ahniiche Bestimmimgeu wie oben w iftderholt 1387. 1389. 1405.1428.-

1445. Miklosich a. a. O. CXCV. rXCVL CCLl. CCLII. CCC. CCCL.
v

In Salaiiks gesammelten Schriften (sebrnnd spisjf) III, 74
werden deutsche Ansiedelungen in Novo Brdo, Kiprovec und Thernovo

ervahnt. Novo Brdo wurde 1455 von Sultan Mehemed erobert, 1466
wurde die sScbsiscbe Kirche da^elbst von den Turken genom-

men. Alte Grabsteine solleo noeh alte sachsiacbe Namen und In-

seliriften aufweisen.

Hattsekee. — Die deutaefae Anmedlang Toa GotUeliee gehSrt nan

jenen ilteren Ansiedelangen des 19. vnd 13. Jalurfaonderts nieht an.

Wir urerden Aehen, dasa niebt oiir die Annahme von Zeoss, der sie

Ilir einea Vaiidalenrest lueK, unhaltbar iat* Bondern dasa ihr LSnd-

ejK»n ae^r um die Hitte dea 14. Jahrhonderts noeh eine iinbewohnto

WQdms8 war. Die Mondart leigt VenrandUebaft mit den nScbst ge-

legenen devfseben Gegenden ?on Steiermark» Kftrnten» mehr noeb,

was bemerkensvrertb iat« mit den entlegeneren Cimbri. Ober die Stel-

lung m den Hundarten dea niigrisclieB Berglandes werde ieh v^ter

unten noeb sprecben. Wa8 aber besonders und in anffallender Weise

die6otlscbeewerMundartTon den genanntenMundarten unterscheidet,

das sind Spuren 8chwabischen oder allgemein alemanniseheu und

' mitteldeutschen Einflusses. Moglich, dass das weiiige, diis auf

Mittcldeutschlanil oder Niederdeutschland hinvveist, mit diesen ale-

raannischenEleiiicnten eingebracht ist; wahrselieinlicher noeh scheint,

dass man neben einer alemannischen auch eine frankische Zuwande-

rung \vird annehinen mussen, was auch zu der Th. Cbrdirschen An-

gahe stiinmt. Ob nun diese alemannischen Zuwanderungen durch

freisingisehe Coionisationen oder dureh Beziehungen der Orten-

burger zu erklaren sind, dies mussen uns die Uistoriker aufklaren,

Dass der jetzige Bestaad der Gesammtbevolkerung von Gottschee

nicbt rein auf eine einzige Einwanderung zuriickzutuhren ist, son-

dem dass sieh dieselbe nach und uach noeh dureb Zmvanderungen

Terstirbt bat, ist kaum lu bexweifeln. — Wie es nm die Frage der

deutscben Niederlasaung Yon Zarz stebt, das babeieb unten

S. 30 erortert Vielleiebt fordert die dOrftige Naebriebt solebe, die

dazu in der Lage sind, z« weiter«n Mittheilnngen auf.

Digiii^eu by Coo^le
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2. Die AnsiedluBg in Gottschee.

Es Boi mir erlassen, die Tielen, nameoflidi Id letster Zeit

liSufig geirordenen Nachriehten idier Gottschee in Bucbern,

Zeituitgen und Jabrbficlieni , auf die ich gelegentlich noeh zn

sprecheii komme » hier aufmsihlen t), und bel abenteaeriichen Ver-

muthungen, wie die uber ihre Abstaimniing von Goteii, Goto-Sueveri

u. dgl. zu verweilen, die doch iiicht dcrart sind, um in wissenscliaft-

lichen Kreisen eriistlich Eiiidruck zu machcn; doch mnss ich einer

Atiiiahme gedenken, die nicht nur in Ansehiing ihres Urhebers, der

zu unseren grossten Forsehern zu zablcn ist, sondern anch wegen

dep vorgebrachten ansprechenden Griinde, Erwahiiung verdieiit, nm-

somehr als gerade diese geuiehtigste Annahme den Verfassern von

Abhandlungen und Auisatzen uber Gottschee, die bis in die jOngste

Zeit erschienen sind, entgangen ist. Ich meine die Annaiime von

Kaspar Zeuss, der in seinem Werke: „die Deutsclien und die

Nachbarstamme« (1837) S. 4o4f. 589 f. und 614, die Gottscheevver

fiir einen Rest der Vandaleti hiilt, der in Pannonien zui'uckblieb»

indem Godegisil sein Volk iu die Westlander (iber den Rhein tiihrte.

Procop. de bello vandal. I, 2Z, Hierzu kommt, dass Constantinus

Porpb. de admin. imp. Cap. 30 unter den Stftdten des Bana ron Crea-

tien ein Twr(nxa (al. VovTinnA) nennt, wobei Zeuas an das populua

Guduscanorum oder Godaseanoram, we]ehea nacli Biiihard'8 annal.

(t. Jabre818. 819} an derKulpa vobnte, wie jetzt dieGottscheewer»

aueh Abgeordnete an Liidwig den Froounen sandte u. a. f., erinnert—

O Das Beachteiiawcrtheste Ut enthiilten in J. W. Valrasior*« : ii« Ehre des Herzog-

thumft Krnin (i65Gj, 4 Folianten; in einem oft rnamentlich ron Radtcs) benut/ten,

alier iiirgend genannten Aufsatz in J. M. SchoUk}''s Voraett uod GegeDwart. Fosen,

bei Mauck. 1823. 1. fid. 3. Stiick, S. 257 bis 278: da« Ueniogtham Gottsebea,

betproeln« dnrek Fkvf. Rlcktor uA tob BniMh. Dm BmIi ww iMMr a«cli

die Sekrill tob Tk. Hm: OotoohM sni il* 6«lMi««w«r. Aw i»m S. MtttMi
4fli krti*. L—J«iMM>MH. Laibicli 1861.— Klu ImI wi«a«rkoII in Mlickriftea

uber Gottscbe« ^eaebrjcbcn, t. neia* D«rctellHn(r S. 23. Ebenso Radie« u. A.

Dabei wurden ^ewissp Spraohppohen immer »ieder Hbjedniokt nach handschrift-

lichen Mittheiiutigen, ohiie liucksicht auf die p^edruckte Quelle, aus dr-r sie abge-

schrieben vrarea. In folgerichtiger Schreibung iat keiae dieaer AufzeichBungen

gitgebeD, daher lie tob der Hundart nur eia venriiTMite BHd gtkva. Am trtiie-

•tea MkriabM RndMh i«Jmm bIIm A^Mm md A. RlahtarM Fronian VI, 521.
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Diese Gotluscani konuten nun wol auch Goduscaui geheisscn uud

ihr Land Goduscauia, Goduscauua genannt haben (wa8 wol Got-

schaua, Gotschowe, Gotschau, kaum aber Gotscht^we, Gottschee

geworden ware). Zu Gutzica, Gutzisca wurde das haib un^

halb woI stiinmcn.

Es ist kaum zu bestreiten, dass jener Vandalenrest , wenn

die Erzahlung wahr ist, moglicherueise (ahnlich den Goti Tetra-

rilae <) am Caucasus , aus Mannern des Friedens bestehend), wah-

rend die andern der Drang nach Abenteuern hinaustrieb, viel-

leicht gerade in Krain zuruckblieb. Ob der Name der Goduscani mit

den Vandalen, ob er mit Gutzisca und dann wieder mit krain ischen

Ortsnamen* wie G oe (im Wippaeher Decanat) , Gottschee,

Gotoavasbei Rudolfsvrert, zusaniiiienhSngt« wird eben so schwer

sein so beweisen» ak geradeiu iu. bestreitoD *). Weii]i auch die

Goduscaaer UDd Gotziker niebt Gottaeheewer, so konnten die

Gottscbeewer doeb Vandalen sein. — Hier mosste nmi eiamal die

Haadart von eutscbeideoder Bedeutuag seio. Um dlese aber kenneD

zn lernen* gab es bei der UiutalAnglichkeit der Naehiichten darOber

(s. meioe Darst. 23 f.) keia anderes Blittel, als binzoreisen, wa8 mir

dena auch im Sommer 1867. so wie 1858 ins vngarische Bergland,

durch Uaterstdtzuog der kais. Akademie der Wis&enschaften mSglicb

gemrordoi ist 9).

*) Ich w«iM nichtt iromf Mimomiib n^^iell, iodea ur, rvm ilMsa 6«l«i cprc*

eheiid, mmntti ^irttt aohatU kalm nw<r* dl« GoUacheer bcrbeicittcrtl* Haapt

I, 864.

*) Wie feft ZeuH m teine Amabne, die (loftsoheewer seien jene GodiucMer, glanbte,

crbellt a. a. O. S. 614, wo er den Text bei Einhard durch ein Comma «'mendiertt

weil Borna nicbt zugleich ara Timok „und in Gottsehee gebicten konnte". —
Dr. Kandler in Trieat, ein mit dieaen Gegenden vertrauter Foracber, schreibt rair

iiber die betreff«nde 8t«lle CoBttantlB^a (6 Boavo; aumv JcportT rijv Kpij3a9av,

vi^ AirCftv, Md revfCi9xS): «d«r Bmim b«MM inf Liadtr — rSnladie

6r«MgMiei»d«i — Uk», Corbavi« 6«ii«ai iw iMvtig« OttodkH m Flnii«

GtMUCoUn AvMid«), dMi BirtbtoM' in tMlickMi Tbtil« Ukninl« ttirMlieeuto* .

Dunit w8re Gatzisca eflelfgl« wenn auch der nihere NachweU nook enrtateki

wire. Dass die Goduscaner nber m6glicherweiae wohl Gutiiscaner, gewis8

nicht Gotlscheewer waren, crhellt itn« der Stelle a. a. O. bei Einhard: Borna ad

OoiapiuiD fluTiaiD Liudewito ad se veaienti occureas — die Kulpa lag demnach

dn Ooduouiara ndrdlich; fEr OoHidMd liegt si« «idlich. Du iit nItdicidBBd.

*) Z« Dank Terpflicbtet bia ieli «mwdein noeh dem koktm lltal«l«rhm 4m tanani«

du nir dv«h -IrMadlid« Bnpfililnig m di« IteMrdm fSHUrlieh w»r, »bMio

uiyui^ed by Google
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Das Verwirrende des ersten Eindruckes einer Mundart, deren

Lautstand zum Theile aus allen Bahnen des Erhorten heranstritt, und

dessen Rep^el, durch den Einlliiss der Sclirittsprarhe oft verhiillt, ofl

geliilscht erscheint (weiui z. B, alle f zu w, alle ?r zu b werden und

daher w gevvordene
f,

fiir urspriingliche w gehalten^ zuweilen zu b

iiberspringen, oder zu b gewordene w, geziert, w, und, als w fiir

ursprungliche/'gehalteiit /'gesprochen verdeni), so dass man sich

manchnial in einem schwinde1nden Kreislaufe weehAeloder Laut*

verhaltnisse befindet), einige aafiSllig alte Formen, daztt abnorme

Eracheinungen, wie die ficheiobare weibliche Vergrosserungssilbe -o,

Reben der Verkteinerungsform and eiDer Form fiir den Ausdrack

des Spottes Hile—> alle dieae 0iiige enreckten in mir anfangg aller-

dmgs Gedankeot ron denen aneb die Hdgiiehkeit aiuserordentlieber

Ergebniese meiDer Forsebmigsreise nicbt au^eseblossen war. —
Solche E^nrartODgen aebiraiiden nocb io deo ersten Tagen meines

Aafentbaltes inGottsehee* gleieb dnem Moigennebel! und es erscbie-

nen bald alle die nenen, immerbin interesaanten Enebeinungen, trn

Gansen durcbsicbtig und Uar in ihrem Znsammenbange mit Be-

kanntem. Der Werth desjenigen, das sicb in Spracbe und €berlie«

ferung in Gottschee Torfindet, wird daber nieht darin lu sucben sein,

dass es von einem erloscbenen dentscben Volksstamme uralte Reli-

guientrfimmer wahrt, sondern nur darin , dass es Ton dem , was aus

derVorzeit nocb iml4. Jahrhundert lebendig war bei unserem Volke,

sehr vieles, mit bei weitem grosserer Treue bewahrt als andere

Stilmme, die, weniger abgeschieden lebeiid, im Strome des Cultiir-

lebens alte Erinnerungeii mebr abgestreift habeu. In dit\ser Art

bietet Gottschee jetzt noch eine reicbe Fuudgrube, aus der ich frei-

lich nur Proben Yorweisen kaun.

Sr. £xc«Uens Grafen Anton Aaersperg. In Krain selbst den Herreo K. Deschniiinn

imd A. Dialti fiir BajpfeUmgtbrief« ud fimuidliek tefhitigte Tbcilukna i« a«-

Lnlbndiar 2eilwig'» S«b B«rreH Pftmn Slearer ia mtterdoif, KriM in ll«raliiU,

KnMBbhols in Attlanf oad Lobbe in niak, •SUck dan ]i«bg«w«ird«i«n Fk«in4en

in Gottschee, den Herren Dr. WeQedickter and Apotheker Braune fur freundliche

Aufaahme! — Fiir schriftliche Mittheilungeu liabe ii'h Lesonder«! z\\ d:uiken Herrn

Stud. Theol. G. Jaglitach und ilemi Mag. Pbarm. R. Braune und Caplaa

Fa ra p a i.

fHdartflhiMbi lMl«t ridiliff t VHMUUtoin, geflMt Bridrtiehatoin, fiidratetoin

;

Wnld helMt ri«Migt Rmd, gafllMlili Fand, ndd; Fdd rlehUg« fTni^ g«fibcht

'

Brad. NuiMi Mihirankan, s. B. Ftudue wird teld BuAtt, Md WMue m, dgl. m.
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Das Gebiet tod Gottseliee Ut deijeoige Tbeil tod Knin, der

iregen Unwegsunkeit» noeh lange nachdem das flbrige Land urbar

gemaeht war, eine UDbetretene WfldoiM bfldete. Indem man im

librigen Krain flberall romisebe vod baibarisebe Altertbfimer fiadat*

so iat in Gattscbee noch nichts au%efunden worden» das andeutete,

das8 Tor dem 14. Jahrhundertc ein menschliches Wesen dieses

Gebiet betreten. Deutsche iniissten koiniiien mu liier eiiizudriiigen

in die Wildiii8s; Slovenen luitlon es nie unternommen, gau/. wie iiu

ungrisfheii Bergland, wo z ur selbenZeit als in Gottschee,

in gebirgigen, steiiiichten Waldungen, die die umwohnendeii SIo-

raken nichl zu beu utzen wussten, von den Bergstadten aus, jeiie

deutschen Niederlassungen gescbeben sind, die man die HaudoHer

nennt. S. ineine Darstell. der Mund. d. uugr. Bergl. S. 144.

Und 80 bietet denn auch die Muudart von Gottscbee keine

Spur von Eigenthumlicbkeiten dar, die, selbstaodig aus uralter van-

dalischer oder gotiseher Wunel entsprossen, unterschieden von

den Mundarten sigambriscben, markomaniiiscbea und alemanniscben

Stammes, sicb eohriekelt babeu koontea.

WIIirend dessen dud, als diese ADsehauungeD sicb io mir bei

meinemAufentbake tn Gottscbee immer deatlieber berTorbildoten,

batte mir IVof. J. Zabn id Grfis freuDdliebst die Absebrifl eioer Ur-

kuDde nacb Gottsehee geseodet, auf die ieb dareb die Anmerkaog

bei Else S. 7 geleitet wurde uad die ieb bier, naeb dem ieb sie mit

dem Original im k. k. Wiener Hof- und Staatsarcbir Tergliehen,

wobet nnr Herr Regierungsratb T. Meiller frenndKcbat bebilflieb

mr, vollatandig inittbeilen will.

Sie enthait die bisher bekannte aiteste Enr&bnang des Namena

Gotscbe, wenn auch nicht zu bestreiten ist, dass die G e gen d wo

dieses Gotsche entstund, schon hundert Jahre fnihor als Leben

von den Palriarcheii von Aquileja deu Ortenburgern verliehen sein

mochte. S. Taiigfl, d. Gralen von Ortenburg I, S. 222. II, 21). 40 «).

So wird auch autzutassen sein die Angahc im Calalogus i lei-i Laba-

reusis (1867 S. 131): „anno 1247 regio Gotbo - Svevonim cum

omuibus adtinentiis Friderico Ortenburgico concessa est etc",

1880 wwil Bvr Ciip«ll0 81. Barlkelni in Hotirald »ia« 8eeU<»rg«itatioB «rrichtet

(tug«l II, 183). WcBB Iter crkabt wlra« tm 41« «11« Buiholoniiiikiirebe bei

Gottscbee und an dat Doff ]Imw«U M Oottech«« n 4«lifcnt M ib8hI« Hotirald

ilter aeu ai« GotUchM.
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obwol hiei* irgcnd eine Ungenauigkeit oder ein MisTerstundniss

schon aus dem Umstande klar ist, dass um jene Zeit ein Friedrieh

T. O. nicht naebKoireisen ist Vennuthtiich istffir 1247: 1277 ta

aeben. in we1ehem Jabre* 20* Sept» die Belebnung Fnedricfas r. O.

sCattfand, Tangel ti, 40.

Urkonde vom 1. Mal 1383.

Nos Ludouicus dei gi^Atia sanetae se^is Aquilegensis patriarcha

ad nemorian aeternam esse uoluinas ^nod nd iiostt-am deducta noti«

•Uam, quod in quibusdam ncmoribus seu siluia infra confines curatae

ecclesiae sapcti Stephani in R«iffniz nostrae aguilegiensis dioecesia,

et in eius cura seu paroehia, quae inhabitabiles erant et in-

cnUae, mnltae homiaum habitationes faetae sini et ne-

mara buiumnodi ae silnae a d agiriculturam redocta et non mo-

iki populi eongregatio ad habitandum cannenit jn guibus qnideni

loels per babitantes Ibidem* ad bonorem dei, et glorioaae rirginis

matris et ad consolationeni difiti populi et subsequentium atque de-

•oationis augmeatam,. de no«o qipaedam ee^iesian eonftruelae sunt

•fidelicet in Gotsebe, PSlan* CosteU Ossiamis etGotenii

jat una infra confines curafae.eccle»iae sancti Petri in Ratmansdorff.

Tidelieet, in Cbrainau <) etiam dietae nostrae dioeeesis de nooo faeta,

eonsentienfe, et concedente filio nostro in Cbristo carissimo specta-

bili coniite domino Ottone de Orteiibuig, in cuius {ioinitiio et juiis-

tiiL'liune territoria e.«se et consisteie huiusmodi dinoscuiitur. Nos

deuoliouem di(!ti populi ibidem congregati ut suarum inaauum la-

bores uiaiiductMit paternis alleelibus aduerteutes et cupientes ani-

niaruin ipsoriim prouidere saluti, ut pei- huiusmodi prouisioncm ad

deuotionis et charitatis opera lerueutius aniinentur, supradicfo comiti

.eiusque i)aeredibus concedimus nostro et successorum patriarcbarum

nomine instituendi et ordinandi in dictis ecclesiis sacerdotes ydo-

neos, per qui)8 celebrentur diuioa, cura animarum eserceatur 5talu-

briter, sacramenta administrentur ecclesia&tica et seruiatur lauda-

biliter in diuinis. -Quorum sacerdotum praesentationem ad dietos

.eomitem sttusque liaeredes pro eo, qnod *) in ipsius dominio et juris-

') Kronuti in OI»er-Kr«in.

*j lil rler Oi igliMturkuiiiU! im k. k. Staals-, llof- utul Umi^ari Jiiv ist rniichtlirh, dan

Jer Texi ura|>i-uiij;livti ko iaulete. Eine spitere ilaod hai die Worle pr9 e»

(S(ritrd«r ) 2
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dictioiif praeiiicfa consistunt, spectare decreuimus el uolumus ct

ipsoruin confirmationem in ecclcsiis praedictis videlicet G otsche,

P 5 lan, Costel, Ossiwniz ct Goteiiiz ad plebanum seu rccto-

rem in UeiiTnitz et eceiesiae in Chruinaw, ad plebanum seu rectnrrm

in RaUmaDstorfr, suh quoruin curis et parochiis esse noscuntur. qui

qaidem sacerdotes, plebanis praedictis et ipsorum plebibus in onmi-

bus subsint, obediant et iotendant, ac ipsis reuerentiam debitam ex-

hibeant et honorem qtiodqoe eontradietores et reb«Ues auctoritate

nostni eeclesiastiea censura compellant. In gnoium omniuin testimo-

nium praesentes fieri jassinias noatri aigtUi appensione miiniri.

Diitae in castro nostro Vtini prima di6 meBsis Maij »ub anna domi-

nicae nativitatis nillestino Ivaoeiitesimo, aeiageaimo tertio, indie-

tione prima.

Wir selien ms dieser Urkmde, dasa der Patriaich Ladvig
Ton Aquileja um diese Zeit erTahren babe: dasa in gewi98en Hainen

ond W5ldeni in dar Naebbanebaft voa Raifnita and sn dieser Pfbne

gelkorig, in Gegenden, die biaber nnbebaat and nabevohn*
bar waren, viele Henschenwobnungen entstanden and dasa dieae

Haine und Walder nun urbar gemacht sind. Es sei eine Tolkreicbe

Niederlassung zu Stande gekommen und babe Kireben gebaul in (dcr

Gcj]:end) Gotscht^, Polan, Costel, Ossiwniz und Gotenitz.

Es ist dainit nicht ausgemacbt, dass damals scbon eine Ortschafl

Gotscb<? genanitt \vurde. Die Stadt G ottscbee beisst nocb jetzt

schleobt\vp£:r: die Stadt, und weim man sie naber bezeicbnen will.

die Stadt m der Ci)ltsclu'ahe d. i. in dem Gebiete G ottscbee.

— Was nun dieser Name bedeutet, welcber Spracbe er angehort,

ist schwer zu sngen. 8o\vohI in Gothchee, als in GotenitZf ebenso

in einem dritten Ofte in Krain : Gotna vas (wie ein anderer Ort

Slovenska vas beisst), Gotendorf, ist die Siibe Got enthaiten. Ein

Familienname Got und Gode ist bei den Cimbri und in Gott«

sebee nacbznireisen. In Goiitehee aebeint aber der Stamm

gffiBek entbalten. Nacb beatiger Aassprache (dcr aa Fdge

mbd. Go($ehš abd. GoUdUwa anjcanebmen ist) wOrde GoUMab
als ffoieB ima (Gottes Reebt) and als goten tS (Gattes See) gul

a deuten sein, letzteres besonders in Binbliek auf die Rfinse, A(šn

verinderl in et »uccc»»ore» qui untl »o isl der Text »uih lu lesen iii den B«f-

•elMtxgvwoIbbuchfrn in Arobive 4»r k. k. StuUkallerd « Grils lom. iv. pa^. Oi:*

uiyuizeci by Google
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^'Umlerbami Bergstrom, der die Stadt (iotlsclice einscihliesst und

|]nweit der Stadt in vollcr Kraft entspringt, um tiriterhalb <lers<»lbpn»

ebenso plotzlich ru verschwindcn, ein VVundorsee! — Einer solciien

Ableitung ist aber entgegen die Schreibung des Namens iii obiger

Trkunde, die in jener Zeit nicht leicht die Zusammeniiehung got9

f^r got€8 und gewiss nicht die Vervvandlung des s in ttch aufNveiseii

wurde, weaB jene Deutung richtig ware. Uud dicses sch wird fesU

gebaken Tom 14. Jahrhundert bis in unserc Zeit. Die Schreibung

ist immer GoUchet im 15. Jahrhundert« erst 149tt finde ich Got-

*ehet. Mei-kwurdiger Weise auf dem Gottscheer Stadtsiegel

Toa 1471: Mj/Ultm eiuUatm in Kot9ckew (d. i. Kot^eb^vr*} miti;

iodMi ffiher und spftter g gesehriebeii wird. Die slorenische

Beneanoog tod Gottschee ist Betdj^i^i so fiod«! ste slch bet

«llea Slterea Schriftstelleni imd in dem FamilieoDaineii HoSivar, der

eieh in Kraia nicht selten findet, bat sich diese Form festgesetzt

Nenere ScbriftsteNer sehreiben £oi^Je und leitea danti den Namen

ton Uia die Htttle ab, eine Ableitnng die nur dann aagenommen

werden kSnnte, wenu die Hlltte anch hdea biesse. Aber Gottscbee

itt nicht der Name ven Hiltten, urspi-unglich niebt der Name einer

Ortsebaft» sendem einer 6egend im Umrald. — Wenn ieh nun

aaeh die gewohnJiche Ahieitnag ans dem SIo?eoiscben nieht an*

nehme, so will ich doch nicht iibergehen, dass alle luni' in obiger

Urkunde geiianuteu Orte (Gotschc, Puhm, Costel, Ossiv niz,

Ootenix) undeutsch aussehen <). Ain deullichsten slovenisch ist

Polan, si. poljana die Ebene (we«ii iiuch, und dies ist bemerkens-

wei th, mit deutschem Undaut, also in germanischer Form, dureh den

Mund von Deutscheii dem Patriarchen von Aquileja bekaniit ge-

worden» bci Deutschen in dieser deutschen Form ia Gebrauch). la

O ,Sie hciaMU* (die G«tUckeewer) .rraiMri«eh HctsrlieMrle od«r BottMik«riH**

ViIffMor VI, SM. Bift Dorf HoIstJ« fladc teb MCh bel GiiteBfeU (wM«r «1»

(l«l«r«Mf I Oobnp«\fe) in RtIMtMr Demaat; »te 4rittei Ko£«Tj«, <m ieb Mf
bcber Kari« Baiaa kaaa, aell bei TaftbtfnMaibct Ktgea. 8. lale«b. a. a. 0. 8. 104.

*j Slovenisvhe Ortsnamen, die vielleioht OrtlickkaKaa kei«icliiielen . bevor ai« la

Dfirfcin geworJen findcn sich in niehreren ganz t1«uUchcu O tfn, wie wir

ehen weriten. Aber iv\<\\ sloTenisohe Kimiilit'nt»»in«'n, die nur *mu Thcil IJhcr-

•euungea deuUelier Aaui«a siud (s. Hiris, JaglKscbj. — Ein Beis|>iel, wie die

Nanaa daaltabar AaiicdaittBgca amtlieb ubtraetil vardea, fahtta lek aa DaraM«

laaf (a. Abkteanfaii aalao 8. ItS) Saila 13. >
•
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eigentlich deutschem Gottselieewer Gebiet liegen davoii jetzt our

Gottschee iind Gdtenitz; Poland, Costel und OssiuniU sind jetzt ganz

sloveni.sch, womit freilich nicbt gesiigt ist, dass sie es urspi iiaglicU

waren. Sie liegen an der Grenze von Gottschee und siud vielleicht

im Laufe der .lahrhunderte sloveuisiert worden. Aus obiger Urkunde

ergibt sich mir iiiiinlich (olgeiides IJilil von der urspriinglichen Aiisie-

delung in Gottseliee. liei der lievolkerung von Krain hatten die (Je-

genden der benachbarten Wiblniss allgemeine Namen wic: JJocerje,

Gotnica, Poljane, deren erstere beideu Tielleicht urait und daher

iiehwer zii deuten sind, indem die letztere die Ortliebkeit ila EluHie

bezeichnet, wie das benachbarte T hal (Dol) an der Kiilpn.

Otssiunitz bezeichiiet sein Name vielleicht aU Neuland, Ansaat«

weiin es gestaltet ist an slovenisch sejati (sUeii und sieben) zu den-

ken» urobei mir die alovakische Form otywdm vorschwei>t. Kostei

(von lat eatiellum: Burg* slovakisch: Kirclie) bei Fam (fara be«

daatet jetst slorenisch: Pfarre, eine aehon wegen des Anlautos nnr

slavisebe Form* woht ursprilogHeh aua napeoUa, parocbla siiiiaeb»t

aber aus dem Deutscben abd. pfarra und farra eotlebot) bat w»\

Ton eioem kireblicben oder weltliehen Bau seinen Namen. In diesen«

bis dahin ttnbewobnbaren Gegenden (»Uainen und ^Vitldera** wie

die Urkunde sagt) bat sieb um die Mitte des 14 Jabrbuuderts labU

r^ebes Volk angesiedelt und Ktreben gebaut in Goltscbee (so bicss

ursprunglich wol die Gegend etwa Kwiscben Mttterdorf und Musel,

die jetzt das Land heisst), in Goteuitz (der G<^gend die jet/.t das

Hinterlaiui heissl} umi aii der Stidgrenze von CJoltst hee in P6-

land, Coslel und Ossiunitz. Die neueti Aiisieiller babeu die Namen der

Gegenden, wo sie schnn benannt Avaren, angenoinmen und nur neu

entstehende Orlscbafteu neu beiianrit. So erklare icb mir die slove*

niscben Namen aucb nuch eiiiiger amlerer Orte mitten unter deutscben

Ortj?nainen, in deutscher Gegend von (Joltsehee, z. B. Maig»M-n

(si. mala gora: kleiner Herg), Tappehverch (si. topli verh: VVarm-

ben>) u. a. Das Gebiet von Gottschee dehnt sich nordlich bis u))^r

Altlaag hinaus, ostlich bis Mascben (xur J^omcIiš** sU Cmrmoii^he,

amtlich jetzt Tgcliermošehnitz).

Es frugt sieb nun, ob diese Ansiedler, die auf einmal ^Hobe-

wobnbare Gegenden** in weitem Umkreis urbar machten, Deutsche

waren?Die vonGottsebee undGiitenitz waren es bestimmt, dafGr seigt

schon der Pfarrer Jobanpe« Zengg (aLZiiik) aus Schwabeu

. Kj L y Google
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(Memmingen) , der in Riegg, Gottenit^, Prausenprun-

en (? etwa Pi use) vom Jabre 1370 bis 1414 wirkt. Zu GotUehe«

.irirkte 1^3» lo viel bekannt ift, cin Plebaniis Uermamiis.
leh miehte glaoben, dtM aMh . die aoderen Rodungen tu Polan«

K»M ODdOasmiriti T»n Dentachen gemaeht vrorden. Deutsebe bab«i»

wi8 gesagt» Babn gebroeben tmd g«ietgt» dass man wobnen kann in

Gegeiiden, die anderen VSIkern aibewobiibar schianeB i). Obvol

die Ifanen voa Geltaebee und ren Gvtteniti nicht deutaeb smd,

«'»readie erstefiBetrobnerdieserOrleDeotache and,wenn nun gleich-

zeitig mit ibnen aoch jene anderen In nnbevehnbaren Hainen gele-

genen Orte orbnr gemaobt umrden, so gesebab diea wabraebeinlKeh

aivcb dareh neaangekommene Deutjiehe; hiiUen die SloTenea

Last gehaht, in diese Wildnt98 einzndringen, so konnten sie diefl

lan^st versuclien, aber es geschah erst jetzt, wo eine Einwanderung

voti Tausenden imteniehinender Deutsclier stnttfand und \vird denn

anchdurchsiegescheliPiisein. DafUrscheint mir stjuk zu sprechen der

Umiaut in dem Ortsnamen P G 1 a n, der in der Urkunde von 1 363 — icli

habe das Original im Staatsarchiv eigens desshaib eingesehen,— zwei-

mal vorkommt nnd mit der lebenden Mundart iibereinstimmt; es heisst

auch jetzt noch P o lan d. Weder der Graf von Ortenburg, noch der

Patriarcb wurden den Ortsnamen gennanisiert haben, und die Form,

in der sle ibn urkuadlich nennen. ist geu iss die populSre, bei der

Heviilkerang Obliche; eine BevoUierung aber, die eine von Slovenen

Poljiine genannte Ebene Plkltn nennt, kann nicbt slovenischer

Znnge stln.

Woher . diese Deutscben nun kamen, ist die nfiehste Prage. Die

Hundart intirortet darauf: ea aind im Ganzen Markomannen, die

Mundart bnt im Gnnten den Cbamkter der baieriaeb-Sstenreiebiseben

09tleehmvndarten» aber mit dnem alten Zusats Ton Sekwaben und

Franken ber, darch den sie, bei grosser Verwandtschafl mit der

Hundart der Cimbri und dler Kfirntner, aich Ton diesen in Tielen

Wortformen und gevisaen Lanten unteracheidet.

Die Sebwiegertecbter jenes Otto von Ortenburg, zu dessen

Zeiten Gotteebee-bevdikert vnrde, irar Margaretba gebome Ton Teck

und Hohenlohe, ihr Bruder Ludwig ward sp&ter Patriarcb roa Agui-

Gani so wie unicr deu Slovaken itn ungr. Berglam] di> Gegendea der Hindorfer,

dic (Ivichiieilig mil tiuUschee gegiundet wurdeii. Siehe Seite 19.
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leja. Die Besitzangen dieser F.iniilie reichen nun in sc'hwabisclres.

und Irankisclies Gebiet. Der Schreiber der Griifin, dana Pfarrer iu

Riek, J. Zink, war aos Henimnigen, ttll4 sn ihm kam Burkard Zink,

^ein NefTe und dieser war von ihm, wegen der Schule ,»in die Reif-

niU in die kost gedinget zu ainem biderben man flans Schwab,

der war graf Fridrichs baameister m OrttDbarg* (wie B. Zink

•rzihtt). Dieser war wol aacb ein Scbirabe «).

Hier baben wlr nun einer Sage za gedeaken, der Else ge«

aebiebtiiefaen Wertb beilegt. Valvasor enabH XI, S. 194» der Bisisfaef

Thomas CbrOa babe in Jabre lfi09 im freisiogiseben Arehir im

Bfiscboflack folgende Naebrieht abgesebriebea: „Carela8 IV. impe-

rator, res Bobemiae, derietis Franeonibua et Tburingta ad

petiUoaem Friderkt eomitis ab Ortenbarg, dedit ei 300 Tiroe eom

coiijiigibiis et lilreris in servitatem, qui aliaa debebani poniri propter

rebellionem: ifuos transmisit ad silras uU nune Gotsefia est: qoi

pi-ocessu temporis, eicisis arboribus, septem ecctesias parocbiales

erexerunl.*

Uberrascbend ist nun, dass vun den sogenannten Haudorfeni im

ungi-ischeuBerglaud,diemicbj}cliou so oit au die deuUchea GoU»chee-

*) filter Burkard Zink : 4ie Cbrontkrn der dMtMkn 8(Mte t9m 14. ki» im

16. Julnrhudcrl. Uipcig 1M8. V.Bd. Chroaik d« B. Ziak 13f8~ll68. B,Zlvk

isl geboren za Memmmgen 1396, wo mein Yat«r n^in gewerbic man" WHr, der

aich diircb seinen Ilandelslicli ieb nach der Sleiermark „4r utii} t^iiel"

erworben hntte. — Burkard verlies!« mit dem 11. Jalire die H«iniBt und begsb »iell

zu seinem Oheim, Pfarrer zu Iliek ia GolUchee etc, ; er kan tpiter ku ReiehUiiiM

und AnaeheD in Angaburg, f 1474.

kk geb« aia SIcIImi mi »siner Ckrosik, di« hJsk«r g«b5rm« to WdrtarWek«

HBter £lak. —> In der Torliefendea Angebe iet di« Scbreilnuip drr OrtMMieii

Tielfliek entotelll. So ilekt clunal Reienita fer Reiftiita und 66 lae lir Ooltocke«

(wcaB 1» derSteliei »darnucb [tog icb] gen Giltze, FeulrilSt CiHi etc* nlcht ei«

anderer Ort (rpineint i<iit). Diese Leiart tat uuhaltbar, venn man die Schreibsnges

(iotscbe (laOSJ, Kotschew (1471), Gotschee (1496) und ao fort bis iS66

vor Augeu bat. Im Staaisarcbiv befindet aich eine tVkuiide, ein Prnudbrief Koa-

rad'« von TtekerMoUil vom 24. ttMer ISTA, ta weleheB der Ortename R6teeke

voikSniat, lek kaa« auek lUea aickt fir Oottaekee kritoa. Wire ea (Sollaekee,

daan wlrde dadarck obife Sckretb««; 66l«e elMraella, andercraeilB der Aala«4

. in jenem i;otaekew ailerdiaga ctaigui Bati f0wimi«o. — Tiot vahrscbeinlieher

ist abcr kier das S. 15 erwShnt»-, vielleicht jetzt erloscbene, Kozherje bei Tsch«>rw

nembel zu verstehen. — Ein Ort-snam« Kotschen bei Riek (s. d. W6rterb.) ist

noch lu ernahneo. Divaer diiifle nun wol dat aluTenische kita Hiillc eat-

ballen.
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wor eriniicrten utid mit diesen und den Cimbri durcb die Verwand-

lung des f iti w uod des w w b eine gemeinsnme Eigenthumliclikeit

aufNveiseii, die sie von allen andern deutschen Miindarten unterschei-

det (^bosner und wdHer spridit man in den VII comuni wie in

Krickerhftu ffir: Wa8ser und Feuer; in andern Hiiudurfern und in

GotUeliee : bo§$er und waier), die gleSehseilig mit deo Goitseheenrern

sieh angesiedelt lutben* eine fihnliehe Sage ensSUt wird; s. meiaWSr-

tferbueh Seite 17. — S2egedy enShIt nSmlich iii seiuen Robricae

juris bung, Tyrnatt 1734» pars H. pagina 96: Kari V. babe oaeb der

Šeblaebt bei HOblberg (1S47) aeinem Bnider Ferdinand eine an-

scbnliebe ZabI von kriegsgefangcnen Sacbsen zugesandt* die in der'

Barseber. Gespnnsfbaft angesiedelt wnrden; und das soUen die Vor-

fabren dieser HAudorfier sein. Dass diese HJiudOrfler liter aind* babe

leb orkundlich nacbgenrleaen, Naebtrag S. 32. Darst 8. 144—164'

(Kunushuu gegrOndet 1342: Krickerhuu 1364; GlaserbSo 1360;'

Sebmidshau bestand spalesteas schon 1393; Deutsch-Prabea aber

sckon 1293).

Da nun, nach unserer obigen Urkunde, die Grfindung der Gott-

scbeewer Niederlassuiigen dureU Kriegsgefangene gleichCalls sieh in

eine Sage auflost, so mucbte man fast annehnieii, dass ein Bestand-

theil der Bevulkerung an beiden Orten eine Stammsage mitbrachte,

wie sie etwa die roinischen Kiiegsgefangenen des Katwalda, die

zwi.schen Mat-us und Kusus sieli niederliessen, und den quadischen

Vannius zum Kooig erhielten (Tacit Anoal. 11» 62}» von ihrer An«

aiedelung erzahlen moebten.

Die Gottscbeewer Sage liegt aber von dem geschichtlich Be-

kannten nicht so weit ab, a!s die der Haiidui-fer. Die Niederlaasung

falit in der That in die Zeit Kaisers Kari IV. Auffallend ist nur, dasa

der Kaiser die beaiegten 300 Fanilien dem Grafen Friedrieb ron

Ortenburg sebenkte* derVicedom des Hoebstifts Bambergin Kiimten

var» und dass dieser damit Gottsebee bevSlkerte, indem mit Gott-

scbee sein Bmder O t to belebnt war. Es.bleibt die Moglichkeit* hier

anKnnebmen* dass ein Tbeil in K8mten unter Friedrieb aieb nie-

deriiess und die Obrigen in Gott8cbee» so dass gevisse auifallende

demeinsamkeitenimKSrntiscben und 6ottsebeewiscben'daraof zuriick

xu fObren wSren. Gescbiebt- undSpraebforacber konnen. dieser Ver-

nratbiHig nacbgebend, bler tielleielit norh anziebende Ergebnisse

erzielen; \\enn auch die ganze Erzubiung etwas Abcnleueriiciics iiat.
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Ist diese Sage auf gescbiebtlicbeii Tliatsaehen berohendf.co

kanu die der HSudSrfer eine EnlstelluDg derselben Gescbicbte teiii,

die von KSrnten oder Krain, dureb Znvandern in die H§udorfer (die

vielfuch statt gefuaden bat, wie ich nuQ ge\riss biu) rerpflanzt

wurde.

3. Eigenfhtaliohkeit der Gotl80heewer Mnndart

Den Ausspnich Weinhold*s, balr. Grammatik Seite 9 Anmer-

kung**}: die GoUcljcer Muiidart sei Lairiscli mit windischea Ein-

fliisseii, kann ich niclit als vuliig zutrefTerid ancrkeiiiien. Die Eigeii-

thiiinlichkeit der Mundart, d. h. die Eigenschaften, diireh welelie die-

selbe YOn dem Bairisch der nachst gelegeneii deutschen Gehit te

absticht, sind zum grosseii Tlieile deutschen, \vetm aurh iiicht bai-

rischen Ursprungs. Der Einfluss des Windischen oder Slovenischen

auf die Mundart ist lange nicht so gross, uls der des Deutschen auf

das Slovenische, und inanches mabut zur Vorsicht gegen allzuschnelle

Zugestandnissf^ dem Slorenischen gegenOber. Die Verwand]ung des

19 in 6 wird z. B. sloTenischem Einflusse zageschrieben. Wir finden

diese Verwand]ung im Aniaut vor Vocalen nun durchaus im Cini-

briscben und im ungrischeo Bergland (in den HGriliiden** nnd in den

»Hftudorfern*'). Sollten die Cimbri diese Eigenheit Ton den Slorenen

baben? oder die Dopsebauer?— Betraebten wir etnmal das Verbal-

ten der SloToniseben Spraebe gegeniiber dem deutseben w und swar

an entlebnten WSrtem, an denen \filn Hiingel ist, tiod Tergleicbea

wir damit die Form, die das Wort in Gottscbee annimmt:

abd. mhd. beiutalorenuieb

:

10 Gofiseb^e: dmbriteh:

icnga wge vaga boge boga

w€mpa vfambe vamp bampe

waso wa»e vase baio

icisa trise vlze bi§e bisa

icisjan tvisen vti(iti bai§en

wi8ari wher vizar bai^nr

tcuochar icuocher vohernija buochar

Das von der Regel abweiehende slovenische bognar Wagner,

madjar. bogndr ist im Sloveniseben irabrscbeiolicb nicbt unmittelbar

aus dem Deutschen entlehnt.

Wir seben, die Verwandlung desl^in B ist nicht slorenischem

Einflusse suzoscbreiben, obwol der Slorene, deutscb redend, so wie
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der Ciinbro oder Gottscheewer. genie b Vir w sprieht. Ober dts

Alter und die Ausbreitung der Ersckeiuung a. meiuc Lautlehre S. 227.

\Veiiili. liuir. Gr. S. 128 I'.

Ebeiiso raochte man die Vern andlun": des f in ta* die wir in

Goltschee findeii, slovenlschem Einnusse zusclireiben. Dieselbe Er-

scheinunj trt-lTen wir bel deu Ciriibri urid in deii uiigrischeu Haudor-

fern. Wie die sloveniscbe Sprache sich aber zu dem dcutschen /'

verhalt, woilcn \vir uieder aii fieispielea seben ia Wdrtera, die aus

dem DeutscUen entiekot siud

:

alid. infid. beisst slovenitcb: in GotUche«: cimbr.

:

faraica vartee barea wiirbe fcarba

faldan vaitm bavd-ati m&lden waMcn (?)

veni burat wor§i worMt (7)

gefatero ffevatere bdter {tote, gSte) gawaier

frist vrist brint wrift —
fHthiff vrUhof briief wrmicf tfftaitof

frtm
•

*

vrum bnmm wrum vmm (TJ

Dtci Vervandloog de9fiaw vtamint denuiach wieder niehtm
dem Stoveusebeii« denn der SloTeue Tervandelt fin b, weaii anch

Dieht immer; maiiehmal bewBhrt er das deutsche f. Aber aueb dieae

W5rter untersebeideD sich Tom Gott8eheewiscben:

•bd. mhd. beiiat tlov. iaGotiaebte.: inKrickorU«:

(fingaj'huotJ vingerkuoi fingrat mingarhiet

finoizzi virtptiz firbic vfirbitz wuebeUt

furisto vurate firšt tciir^te

fogalhds vogelhus foglovz u'6geLkau§

fri vri M wrai

Das mbd. ei spricbt der Gottschee\ver oi. Diescs oi ist aber

eber i» Seh^aben als im Slovenischen zu Hause. Das Slovenische

gibt dieseti deutscben Laut verschieden, z. B. in marof mbd. meier"

hof nach dem iisterreichischen mdrhof. In Gottscbee heisst der

Meier: movrat^— Ahd. geiaildt mbd. geisel heisst sloveniscb gaizljot

in GotUcbee: goifel— Ahd. seifd, mbd. seife heisst sloveniscb

in Gottscbee 901/0» ja selbstfirot/i?.— Ahd. meinunga, mhd. meinunge

heisst sloveniscb : majnunga, in Gottscbee motnunge. Nur in abd.

hUrd aiki. leiier$^mt derVeea) im Sloveniseheo me Uandart ven

GotUcbee; sloveolseb lojira, in Gottscbee hUtr, vielleiebt geradesu

aus dem 6ottscheewischeii entlehtit.
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Dasmhd. i ist Gottsclieewisch ai selbst Friderkh: Wr'idrnich;

gnldin: giddain; vtntlichen, icaintlain; im Slovenischen wird es

kurzes / ; mlid glich^ slov. gllh, mhd. Um, slov. Um, mhd. Utkouf

slov. Ukof, nilid. rtben, slov. ribati; mhd. rtbisen (Reibeiseii), slov.

ribezin, mhd. snidaere (Schneider), siv. znidar ; mhd. W«e (Weise)

slov. rizn; mhd. str^/e/ (Zweifel) sloT. cvibel. — Mhd. -Un wird iu

GoUscliee -le, slov. -//' in gottsch. oarringle, slov. oringelj u. s. f.

—

In neuerer Zcit entiehnte Worter haben slovenisch allerdiogs fur

inhd. t : aj : cuspaiz (Zuspeise), cnjtirige (Zeitung) u. a.

Worin die Mundart von Gottschee mit dem Slovenisehea fiber*

eiasUaiinttjdas sind aber folgende Punkte:

1. Der AbM and Ausfail des h, Sloreniseb ifigt in eiitiehntea

deutseben W5rt6ni, mit k im Anlaat, ofl diesen AbfalI des h: ajda

(aueh j^da Heidekom), aniotrh, aniverhar (Haadverk. flaod-

werker), 0p(ttk (Banptbueh), aferi (boffahri). Die Mundart voa

Gottsehee lusst k im Anlaut saweilen fallen (ieb horte: dr Heer o. a.)

und setzt es manebmal urieder Tor Selbstlauten Tor (hanpX\p u. dgl),

beides aber 8o» dass, obne StStigkeit, aaeb der andere Fatl Torkom-

men kann {hiin Aup).— So scbreibt eimbrisch der Katecbismus Ton

1602: herstcn liir ersten, aiUghen fiir haiUgen \l dgl. CWtb. 4.

Lie Krbte heisst huffa uod affa CWtb. 127.

Die Ubereinstimmung zwisehen eimbrisch, gottscheevvisch uud

slovenisch ist min wol nieht dem Einflusse des letztercn auf erstei e,

sondern dem genieinsamen Einflusse des Italienischen aufdiese Spra-

chen zuzusehreibeii. Dass der Italierier (wie der Franzose) das anlau-

tende h gerne utiaust,'e8prochen liisst (wie auch der Neugrieche den

spiritus asper) und es dann oft ungehorig vorsetzt, ist bekannt

2. Die Vervvandlung des a ia § (slovenisch zu sprechen wie

franzosisch je). Mittelhochdeutsehes 8 iin Anlaute ver\vandelt sich

im Slovenischen vor Vocalen, vor w, I und (zum Theil) vor n ia

zajfa Seife, zenof Senf, zaga Sitge, zamet Samet, zegiii Segen,'

iektar Sechter, zemlja Semmel, zida Seide, zlakta ahd. »lakta Ge«

schiecbt, Vervaodtsehaftt zldk Scblag, «1060/ Sebnabel, »tiph

Sehvefel. Vor i wird es seharf gesproeben und / (sob) gesehrie-

ben: i^Mtmpel Spannbett, ipearaH sif/uetn, i^otSpass, ipik Speek,

l^ft^ViSpiHe, i^i%^iiM,i^rafaii, ifra/bt^a strafen, Bestrafmig; ihrena

Stran; iifftife Stuek (Kanone) u. a. Einigemale wird, vielleiebt nnricb-

tig, aucb Yor « « gesebrieben: inHleh Scbnittlaucb, s/ijajcar (voii'
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mhd. snittze Sclineuze) Lichtsclieere, snofati sclinupfen. Das mlid.

8ch wird /, zuweilen ik: min Schale, sapel mhd. schnpel; nek

Schecke, sina Schiene, iuba oder iaoba Schaube, »knf SchntT, skopa

Sehaub. škarje Scheere, ikrdt mhd. ichrat (elbisches Wesen).

lulautend and aaslautend wird 9 ta z: gaizlja Geisel, rozin'

krone Rosenkranz, gartroza Gartenrose* vita Wei5e^ Jjnia Speise,

MB&U ruza Wasen, Rasen, glaz Glas.

Mhd. s; bleibt seharfes «; 16», litaii Loos, loosen. Romanisches

t ebenfalis in »tMdi* Daher dfirlle das i eia Zekhen sein, dass zegin

Seagen nieht direet aus ngmm ins SlaTeaisehe dbergegaogen ist

•ondeiii ans dem Deotoehen (ahd. Migan, nhd. štyeu).

Diese Terhfiltnisse cntaprecben nun, ihrem gansen Umfange

nadb, dam goUsebeeiirlseheB Lautstande und hler mOssten vir non

alofenUehen Ehifloss geltea laMen» wenn diese Erseheinung oieht

gerade wie die nnter 1. besproehene, aueh im Cimbrischen und-

Italiehisehen (und Farianisehen, s. oben Seite 7) aa bemeriuD wSre.

Za bedaoem Ist, dass in der im CWtb. gegebenen Laollehre dieser

Punkt nicht ansfilhrlicher behandelt ist, obwol ich aus den daseibst

gegebenen Andeutimgen anzunehmen nicht Anstand nehme: dass das

Verhaltniss ganz dasselbe ist. „iS klingt, n a c h der italienisch e n

Aussprache jener Gegeiid, fast wie «cA, slavisch «•* C\Vtb.

S. 45. Dieses „fast wie ach, slavlsch i"* bezeichnct wol niclits

anderes als das tuncnde .fch d. i. slovenisch 2, franzosisch 76'. Dass

es vor I m n b (=tr), wie im Gottscheewischen tonend, vor p und /

scharf klingt, diirtle Schmeller entgangen sein. Vor r wird nek

(scharf) geschrieben und gesprochen. die «» die es auch in der

fiiteren deutschen Sprache sind, setzt das Cimbrische, obgleich sie

wie die oberitalienisehen 9 gesprochen werden, sein einfaches s» als

glagfmam, disar, lesen, biso**. Es ware demnach zu schreiben, wie:

in Gottschee : gla§ (slovenisch glaz}, nuaif, difar, lefen, bifo* *Cbs

wird gescbrieben — «s and ansgesprochen — išeik$ wie: aesot tae$,

me9 (^u, wah$, vuhij" aiso olfo, baJkf, wuk§ wie in Gottschee«).

Wenn wir demnach nicht annehmen votlen, dass das SIotc*

nisehe anch aof das Farianische, Oberitalische« Chnbrisehe ge-

') Die Witlser in Vorarlbei^' haben unter an«!erm auch f (z. B. fi: »ie) im Aniaut,

s. Fromin. IV, 324. Die Deulschpn am M.uit«' Kosa eLeusoi Aa/o, leganj sein,

Uue, leseu SchoU, tlie Deulaclieii in i'ieiijuut 1'63,
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w\rkt habe, so miissen \vir wieder eineii, vielleicht klimatisehen? ge-

ineinsamen Einfluss auf Slovenisch uiid Gottsclieewisch gelten lassen.

l)ie Angahe iit Weiiih. bair. Gr. §. 154: ^der bairische Mund

spricht s im Anlaut ohne SchSrfung aus** ist ungenau. S« weit mir

osterreichische Miindart gegenvviirtig ist fund diese ist bei Wein-

hold unter der bairischen mit iiibegrifTeii), spricht dieseUbe: tmgMn,

9ehm* šingen, mrgen, Suppe ganz seharf: szaffn, Mtffn^ »zingen^

Mtnrgen, timpifm und kennt das nd. timende a (franzos. « in pr^sant)

im Anlaut gar nicbt. Vgl. Lexer karnt. Wurterb. S. XIV: „S. Im An-

latite seharf gesprochen**. Dies az fiir « sieht auf Einer SUifo mit.

pf^rb,t fiir d, Auch diese tonenden 6 uud d kenot die oftemi«*

chUche Httitdftrt Tor Voealw im AdU«I Aiebt.

Bm f fiir « stolit 4mi nA tSoenden š nfilier, alt diMem g«—

sehSrfteB osterreiehuelieD » fiir «. Und da ia Gottaehee nmi dieiM

§ fltreng giMbieden wird voo arsprfiiiglicbefn %, so niSebto maD auf

eine frflbere voa der osterreiebiseben veraebiedMie AttMpraebe dieaes

# in Gattsebee aeblieeaen, die den nunoiebrigen § foraosgegangeo ist.

3. Der Obergang des / in « Tor Consoftanten vad
naeb einem Voeal. Der 6ettseheewer spriebt das i, ibniieb den

Siebenbiirger Sachsen und gewis8en IIfiud5rf!ern im ungriscbenBerg^

land, s. meine Lautlehre S. 213, schwerlallig aus. In Wortern wie

:

a//, alp, galgen, salbe^ mal spricht er es entneder dem polaischen 4

tihniich oder ganz vocalisch: z. B. a^t, iUp» gatgen, faibe, md^oder

iuit, iiip, gaugen, §aube, mati.

Diese Erscheiiiung finden wir nun auch im Slovenischen, wo

galge und gavge der Galgea, geaobrieben wird, ebenso ; zaoba die

Salbe u. a. m.

Dieser im Niederlitndiscben haufige Obergsng (alt: ouf, wald:

woHt» halten: AsiMbn, saix: aotU u. a.f. Gr. gr. !•» 467, 482) fiodet

sieb im Alemanniscben, z. B. in Argau: wa|d: wmmpd* wa1: wa«wt

autj baud, Goud: alt. baid, Gold etc. Spuren daron in der inner*

rbodischea Mundart Appenzells, im WalU9 und aai Monte Rosa,

s. Weinb. al. Gramm. 8. 130. Am wettesten ansgebildet im

nngrisoben Berglaod in Hopgaard, s. meine Lautiebre S. 218*

Nene Beisplele Ton daber tbeilt mir mit E. Lindner» die icb bier

folgen lasse : |/4im steblen, deftun gestoblen, w^tui wellen(wo11en),

domu sollen, dfimdun gemablen, hotzeun Hotzeln, eube eilfe, zmenbe

zwe)fe, kilami wArfWoK wAuw0n W61fe, gdugcnbdrfj Galgen-
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berg, haube hallio, djund geld, rjond gold, «M^tv alter, /r<^«^ itmm/

und tr»/^ woIlte, o?/«/* ailes, weHi<t v, \\\st^ pouach poiisch, fuut fuhlt»

d^unt geriiliU, deušlj (geliicke) Gliick.

Aadere Ungestaltungen des deutscheo Lautes, die dem Slorc-

nischen eigen siod, theilt das Gottschee\vi$che nidit. Z. B. er\veicht

das SloTenische das auslautende k: antcerk^ speh, zmah Handwerk,

Speck, Geschmack. indcm das Gottscheewische diese Auslaute noeh

in alter Wei8e iSrspricbt; dafon iftt ploeh Bloek keine Aiiftnahme«

denn diet Ut die eclito bd. fvrm, mlid. ItUtJi*

ElMfindct in denAusdrfickeii(sl<h unten imWorterb. S. 90 niiter

hmhraieH^ mmuun und bnibeB fSr heirnten ttoTeaisehen Einfluts,

indem oieniii, $» vnd oautiUi $e bllerdiiigs nrSrdich dasselbe ist D«

aber aiieh inVonurlberggeMgt wird: sie bat gmannet ond er bat

g.wtbet CWtb HS>\ eimbr. numnem und idiben ebenso gdnraoebt

wird WUi. 108» 146, ja die Ausdrdeke nuamdm M6h sebon abd.

Torkoimato, ao ist hier fceinGrtnd TarfaandenEatlebnung anmntbineii.

Die sloveiiiscbe Zunge verurandelt demnacb den deutfchen Levt

eBtweder ganz anders als derselbe in Gottschee gestaltet wird, oder

sie steht, wo sie mit der G<)ttscheewep Aussprache ubereinstimmt,

seibst untcr treni de in Eijitlii.s.s uiid imEinkiaiige mit Deutschea

und Welschen an der Greiize Italicns bis aii den Monte Rosa.

Uiid so wird sich dcnn der Eiiitluss des Slovenischen auf die

Mundart von Gotiscbee woI grostenlheiis auf eiiiige slovenische

Ausdriicke besebriinken. s. z. U. ratze, §upan, im Wurterbucb, die ein-

gedrungen sind, bei weiteni nicht so zabireich als deutsche Aus-

driicke ins Slovenische. Dass in dea Greuzorten Masereben, Snehe»

Obergras u. a., wo an der Slovenisierung stark gearbeitet u ird, hiiu-

figer slovenische Ausdriicke ia die Rede geoiiacbt werdea» mU damit

nieht in Abrcde gestellt wcrden.

Wenn wir demnacb die Anschauimg, der zafolge das Eigen-

tliOnulicbeb Beaondere ia der Mundart von Gottschee, aloTenisebem

Einflufse aoauacfareiben wSre» niebt begrflndet iinden. ao fragt es

aieb: ob dieses Besendere sicb niebt aua der tangjSbrigen Abg^
aebiedenbeit ven denlsebem Leben, lonaebst von dem bairiecb-Sster-

reiobiaeben VoUcsleben, erUfiren ISsst Es baben sieb filtere Formea

eibaUen« eigeatbflmUcbe Bildongen in der Abgescbiedenbeit erst ent-

wiekelt and aus diesen beidenFaetoren allein sebonmnsste die Spracbe

ron Goliscttee nethwendig ein eigenthandiebes Anseben gewinnen.
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Wir wcrden an einigen Erscheinungen, die ich berv^rbebcn

selien, wie wert eine solclie KrkiSrung zureichend ist.

Mhd. ei i.st in Goltschee oi. Diese Erscheinuiig ist heimisch seit

dem 14. Jahrhundert iin Alemannischen Weiuh. aleni. Gr. S. 69 im

Sclnviibischeii S. 104. Sie iindet sich iiu8st;rdein nocb ia der Ober*

pfalz s. Scbm. Gr. S. 488. Weinb. bair. Gr. S. iOO.

In Karntcn lautet mhd. ei: dy e, ei, ea uiid oa Lexer S. XI,

cimbr. oa CWtb. 38. Hier liegt demnach eine Abweichung von den

Diicbstgelegeneii Alundarten vor, die sehon im 14* Jabrbundert z. B.

ao8 dem Alemanniseben mitgebracbt scin kann, und Mean wir Faiiii«

liennamen fin den. wie: Rankeli, Singeli, Kešeie, CkrUe o. a. M wer-

d«n wir iiber ilir :demannisches Absseben uns nicbt mebr wundern.

lihd« € ist in Gottschee «r. Auck dieser Laotirandel ist heimiteli

seit dem 14. Jtbrh. im Alemaiiiuielieii» ^einh. al Gr. S. 11, In

-WaIIl8 in der Schweix» bei den Wal8em in Vorarlberi^, an die wir

nneh oben bd dem | erinnert warden» amMonte Roaa, WeinlL aL Gr«

S. 11, lebt es noeh.

Senat findet sieh dies a fOr # am Mittelmain, eigenilieb babriack

l»t ea nicbt Nur im Etacbthal, PusterthaJ und den angrenienden

Orten Kfiratena iat es flieiiveise eingedrungen, Weinb. bair. Gr* S. 6.

DerGeaanunteindrnck, den das\Veaen der Gottsebeeirer maebt*

ist se versebieden Ton dem, den vir von dem bairiseh-^sterreicbi-

schen Stamm einpfangen> dass man bei ihncn sich ctM'a unter Fran-

kou zu befindeii glaubt. Wer aus deiu Fniiikisehen je ins Bairische

gereist ist, kcnnt wol deii Unterscliied iin Ton der Spracbc , in

Gebarde und Benehmen. Das Derbe, Rucksichtslose, IJn^jeschlachte,

ja selbst Robe, das uns bei dem Baier autTiilit, die zu ausgelassener,

jancbzender, jodeinder Lust geneigte Sinulicbkeit und Lebendigkeit,

bilden eiiien aufl*allenden Gegensatz zu dem Ireundlicben, geschliflTe-

nen Franken. Det* Gegensatx ist namentlich bei dem weibiicben Ge-

scblecbte auffailig. Das friinkische MUdchen erscheint in Baiern, selbst

Venn sie ihre Mundart spricht, gebildet, tein. Das Umgekebrte wird

\vol nicbt gefanden \verden. Die bArisebe Diern kann durch Mun*

terkcit, wenn sie sebun ist, einen angenebmen Eindruck machen,

nber immer mebr den des drollig Naiven, als den feiner Sitte. Und

dies letstere findeo wir bei den Gott8cbeewerinnen. Trotidem, dass

das Weib in Gottsebee bei aeburerer Arbeit nud gros«er Armnth

ein JcfinuneHtcbes Leben lubrt lu Hauseinriebtnng und Kleidnng ist
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nlcht viel melir als fur das dringendste Bedurfniss gcsoi-gt. Und so

tragt sie denn auch sebmuckios, heiite wie ror 200 Jahren und wohl

noch langer, ihre einfache weisscTuclijoppe und ihrweissesKopftucl»

:

keine Haube, kein Burdlein» keiii MUder oder Kleid, das ganze Jahr

biudurcl), seibst als Braut bei der Hocbzeit. Dennoeh erscbcint sie

in ibrem Benebmen so sittig, edel, dass man von manchem Miidcben

sagen mochte, sie braucbte iiur Stadtkieider aiizuzieheu und wurde

durch ihr Benebmen gcwiss sicb nicbt a!s Landmiidchen vcrrathen.

Von Jodlern und Sclinaderhiipfeln, die im benachbarten Karnten und

Steiemark so laut erschallen und seibst uber das Bairische binaus

Torgedningen sind, bi>rt man bier nicbts, wol aber Balladea, die

nit dem grossten Ernst» ja seibst mit Riihrung vorgetragen werden.

— Val. Pogatschnigg, der seit Jahren mit grusstem Fleisse karntische

Lieder und Marchen sammelt, theilte mir mit, dass es ihm bei aller

lluhe* die er sich gegebent nicht gelongen sei^VolkaballadeB iiiKSni-

ten 10 iiiideii. Und in dem nabeo Gottsehee soleber Reiebtbura!—
Wenn sieb nnr bald ein Sammler fSnde, deo Scbats sa beben, be?or

er Itir immer versinkti — Wir werden sehoD.aua den Proben, die

ieb im Wlhrterbocbe mitdielle, ersehen* welehe Scbitse hier erhalten

sind, aneh irelebe Gemathstiefe in der Wahl uod Betiandlung der

Stoffe sich aussprichtt Man aehe das Ued unter paukhe, noter iiat

(die bisber nos dem Volkamonde nocb nicht nacbgeiiriesene Ballade*

dieBOrger m Lenore Terantasst bat), die achane mdrarin (die

Scbftne am lleer *).

Dieser Eindriick, den das Wesen des Gottscheevervolkes in

seincr Gesammtheit macht, wird nicht wcnig unterstiitzt durch

gewisse durcli die ganze Mundai t gehendc Eigenheiten, die aut* uns

Osterreieher den Eindruck des Vornebmen machen und nur in Mittei-

deutschland zu Hause sind. Eine solche Eigenhcit ist die vulle Aus-

sprache der Vorsilben ge- uiui hc-, von dcnen die ge- auch dort ge-

sprocben werden, wo sie usterreichisch ganz ahCallen, ja seibst, wie

in md. Mundarten (s. Pfeifier Jeroschin S. XXin) zugesetzt wcrden,

,iro sie sonst nicht stehen z. B. recht geraeht; iuik = gcdankh;

Uecht: geliecht. — Ist in der osterreichisch-baierischcn Mundart

dieAusspracbe des šiu deoselbeo SUben unerhurt, so ist in Gottsehee

.*) Eiie Billa««» Atrab JLlmKrklicit nit der TVt, AveMtttre der Gadnm Jmlrafklto
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ilep AusfalI undenkbnr. Man hurt da keia: pfcHt, gniduj gschtcister^

ffjo(tdy gfreut, gmachi. sonilern : pehen(lc% gemome, ge^bifter, gejait

gefribet, oder geicrebet, gcmachct. — Eben 50 vornehm klingt uns

das -e im Auslaiite bei dem Gottscheewpr, wo die baierisch-o.ster-

reichische Mundart Apoeope hat, oder, bei scliwacher Biegang (durch

Vortreten des Genitir in den NominatiT} -0»; diernc (osterr. dcam),

engefp9uge (Sstarr. elpdgn), rdafe, (Ssterr. rofit)* sekuoie (sehUn),

fMš (JkUn,8dl)ideraLGemLm, u.«.— Hitteldeiitaeh klingt miraueh

iert: wird (aach cimbriseli)^ ntce: non; drin fGr drein(meht(1irdriii-

nen)* jvairMen und/4f0ji,fiirtrofninelnaiid trompeten, ge^te S. 92 a.«.

Das Ansfalleo des e begiont schon in alter Zeit in den aben an-

geltihrlen Fiillen, sovol imAlemaonisehen Weinbold al. Gr. f. 1$•

als aiieb im Baierisehen, baier. 6r. %, IS. Im Cimbrisehen sind

noch die Tollen Voeale zum Theil arhalten. Seele: tStn, 6^, sind

bo-» ga, C Wtb. 37. Hier Ilisst sieh der Niehtausfall erllSren als ein

Rest ans alter Zeit; in Gottsehee ntcbt anders, als d».«s diese rolle*

ren Formen nus einer Gcgend herstammen, \vo im 14. Jahrhundert

dieser AusfalI noch nicht um sieh gep^riffeii iiiit.

VValirend dem ich nun, riclu a alemanniscbem Einflnss auf deu

Lautstand urul den VV ortvorrath, aucli einen Einfluss des Friinkischen

auf den ganzen Charakter der Mundart annehnie, so soli damit das-

jenige wa3 die gottsehee\vischc Mundart von der (islerreicbisch-

baierischen unterscheidet, bezeichnet sein: der Himplbest.indtheil

des Wortvorraths und der Sprachersclieiiiungen liillt \\ (»I in das Ge-

biet des usterreichisck-baierischen, und zwar dieser Mundart, wie

sle aiigetroffen vird zwischen der Ammer und Loysach, zvvisclieii

Isar und Lech, mit Eigenlieiteii, die z. Tli. an der Xab, am Ober-Main

und der Unter-Isar zu Hanse sind und sich durch gewisse Thaler

Tirois uud Kfirntens durchschiiiigen — bis Guttschee.

Derart ist das da fAr d, «fa PUr m (rAa^, r^a^hj: Rase, Rus-

lein^* lettteres auch ffir ^ {f^ale, §M: Seele» See^; das « llUr ti

^Un^ ^itfer); das « fur a (nAme: Name^ u. a. Ersehetniingen* die

wir auch im Cimbrisehen finden, weniger im Erzherzogtbume Oster-

reieh. — Vom^Sdden angeweht scheint mir die Mundart in ihrem

f fQr t. das vom Monte Rosa und den Cimbri bis Gottsehee reicht

— Die allgemeinen ftsterr.-baienschen AusdrOcke: Sunnwenden
(fumUenJt ertaCfdenk {hnk, dankh).diealM Iferkmale osterreichiseh-

baierischer Mundart gelten, sind alle drei in Gottsehee frh»lten.
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Dtft ersto* ms idi nun^ ala Ausbeute meines Ausfluges naeli

Gotttehee vorlege« iit die ervte Hilfte eines klemen W5rterbaehev*

Die nannigriltigeD EfaiselnbeiteD die sveh bei dner soldieft Riiaa

bcraBdrBngea uad doeh jede in ihrer Art nicht erschdpft irerden

koimeiiflaaseii sieli iiielitbesserTenrertheii als in dnem W9iterbQe]ie.

Idi babe demselben aiidi die Kamen der Orte und dieFamiliemiaiiica

Ton Gottidiee dogereibt, ae aH tmd so weit icb ste erreiebeii bonnte.

Wie sebr bedaBerte leb, dass keiner mdner Vorgiinger, ich rodoe

•die Verftsser ?on Idiotiken« mir liierin Torangegangen ist <). Wi«
gerne bStte idi die Namea toii Kirnten oder der Cimbri vergliebeiil

— Moehte dies bei knnftigen Sammlungen nicht fibersehen werden.

Das Sammeln der Namen ist ja doeh im Ganzen genommen ohne

grosse Miilie zu l)ewerkstelligen. Ain erwiinschtestea vare freilich,

wenn mau der iiltesten Formen, mindestens derer aus dem 14. Jahr-

hundert habliaft uiirde. Darauf musste ich in Gottschee verzichten.

Bei allem Suelien auf deu BiJden des Schlosses in Gottschee und im

Auerspergischen Arcbiv in Ijaibacb fand ich nichts Brauchbares das

iiber das 16. Jalirhiindert hinaul' reicbt. Das jiltesle Urbar, das vor-

handen ist und ein Verzeicbniss der Ortschalten nnd Familiennamen

entbrdt, bat Herr Radics mit sich fort genommen und die Beamten ia

Gottschee bedauern» nicht zu wisscn, wo cr sieh aufhait. Aber aaeb

dies Manuscript ist aus dem 16. Jabrhundert.

Nacb Zarz bin icb leider nicht gekommen ! — Es hegt so welt

ab und Gottschee alleia nahm roieb schon so sebr in Ansprucb, dass

icb darauf Terzichten musste.

Was icb selbst darfiber weis8, stelle icb im nScbsten Absebnitte

lusammen.

Bemerfcenswertb ist, dass onter den anten raitgetbeil(en Fa*

miliennaroen der grSsste Tbeii sicb im ungriscben Berglande vieder*

findet (Tgl. Paar, Fapeseb, Perscbe, Perts, Peutler, Biscbal, Playe»

Flesche» Portel, BSrts, Braune, BrSse, Biittner, Dietricb, Tittmann»

Tankel, TOrk, DGIIe, Eibin, Valand, Fink, Fischer, Fitz, Fritz, F^5-

licb, Fuchs,fi9berlin,Hage,Hoge, Handler, Hoss, Hattcr),was, sowobl

durcb die Obereinstimmung einzeloersdtener Namen, als die Terbiilt-

*) AnHcr Alb. Sdiott In a. dl« OealMkm ta PiOMst« wo «{im lientidi« AmAt
(wBram nickt alle?) Namen mit^etheilt sind. Sle tind meist verw3lscht. Aus tem

Munde des Vnlkt^n ^viiren \vnl noeh llic eigcaUiebeB KiiMeil, itm ObCTMUlOf

ie sind, m gewinacD gewesen.

(Schroer ) 3
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iiismiissige Menge dcr lioiderscits vorkonunenden , zHin arkund-

licheu Zeiignisse \vird fiir die Beziehuiigen dieser von einander ent-

feriitea Sporadcn. Dass Osterreicher , Tiroler. Kiirntrier, Steirer

als Bergleute und Baucm vielfaeli nach Siebenburgeii uiid iiis iin-

grisclie Bergland gekommen, wissen wir langst, und da diese Ele-

mente eben nach Gettoehee und zn den Cimbri gekofflmen, irSre der

Znsammenbang erklarlieh. Waram der Consonantenstand der Cimbri,

GottscbeeirerundKrickerbfiueraber inPonkten flbereinstimmt(s./*»w),

in denen sie von Tirol, Karaten, Steiennarkt Osterreib abweieb'en,

diea bleibt nnerkISrt und ein Zeugnisa grSsserer Gemeinscbaft

4. Die deutsche Spraehinsel Zars (Sorioa) in firain.

Iin rSordweslcn dos lliMZoirtluiiiis Krain ani Ausgange des Salz-

achei* Thales uiigelalir fiiiif StuiKicii von Bisehoflack Iii Oberkraiii,

dem alten liesitzthume derlilschore vou Freisiiig, jetzlStaatsherrschaft

,

kornnit man, enilang dem Fliissehen Zoyer uiitcr deu Berg Rast, in

der Mundart von Zaiz Ho selit Rai^t), slovenisch Poivalo, wa5

cbeiifalls soviel als Rast oder Rubeplatz bedeuteU An diesem Berge

windet sicb eine Stra(^e empor, auf welcher man in einer halben

Stunde dou Gipfel crrcicbt. Gerade uiiter nns erblicken wir die

Orte: Ober* und Niederddrfle, Ober- und Niederbueben,

hinterm Eck, Ebelein und Torka, welebe, auf den Bergen zer-

streut, das wahre Bild einer Alpengegend bieten — Auf mein An-

sueben um ein Verzeichniss der Orte undFamiliennamender deutseben

Spracbinsel yon Zarz bei der Landesregierung von Laibaeb, wurde

mir freundlicbst durch Herrn Landeschef von C o nra d die folgende

Mittheilung. Die sogenannten Zarzer, ursprQnglieb eine deutscbe An-

isiedelung, durch den Verkehr und slovenischen Schulunterricht

jedoeh bereits im Begriff sieb zu slovenisieren, bewohnen die Ort-

'scbaflen: Daine (Ober-Daine mit siebcn, Unter-Daine mit

•dreizehn llausernummern, Po res en (8 H.), Raune (7 II.),

Saberdam (G JI), Torka (Ji H.), Zarz (slovenisch Soricn:

Ober-Zarz mit 29 II.; I nler-Zarz mit 17 II.). NVahrseheiii-

lieii .siiici dies die .siuveniiiehen, amliieheu Aamen dcrselbeu oben nacU

*J lih entnehine ohi^res his luplier fasl woi*tlirh etaem Aufsal/.i' des verdieiTil volli n

Cielehrten A. U i in i t z: ^Kiiie lirolische Coluiii* in Kraiu" itn hiiikacher Tasclieii-

kaletider vuq iSfiU, S. 11 1'.
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DimitK deutsch benannten Orte <). Dimitz gitit 81 Hiiuser nn, and

«08 obigaii Angabeii der flfiiiseniiiminero von 1867 ergeben sich 90;

.vanaeb in letstor Zeit 9 Hftoser zngeirachsen wfireE <). Die Gesammt-

zabl der Emvabner vird jetst zu 1329 Seelen beroehnet, Catalogis

Cleri Labaeenais 1867 pag. 28. w8breiid der franzSnscbea Besc-

tzoDg Ton 1809 hia 1813 zSblte die Hairie Zarz, aacb dem Badget

VOH 1814» IISOO Seelen. — IMese deatscben AoBiedler aoUen nmi

nm das Jabr 1283 dor^ den BischofEniebo ans Innicben im Puster-

thale Udier Tersetzt wordeii sein, obwob) acbon im 12. Jabrbundert

-in der Umgegend deeCsebe freisingiscbe Colonea naebveisbar aa,
8. Zabn, in den Mittbeilimgen des bister. Vereins fflr Krain, Jfinner

1861: „die Leistungen der freisingischen Uatertbaneii in Kvtin am

Beginne des 14. Jahrhunderts.**

Dass die Zaizer alle 3 Jahre cine Opferkerzc mul eine Geld-

gabe an die Kirche zu Iimichen abgeben, Dimitz a. a. O. Seite 15,

lieutet wohl auf eiueii Zusammenbaiig bin.

Bemerkeii muss icb iramerbin, dass in ali den alteren Urkunden,

aiif die man sich hier bezieht, der Name von Zarz oderSorica

nicbt vorktiinmt und dass daniit demnacb Mohl die An\vesenbeit von

Deotscben um Biscboflack, nicbt ai)er dic Griindung der Zarzer An-

•siedeiung nacbgevviesen ist. Nacb dem oben citierten Diocesankatalog

wurde die Piarre Zarz erst im Jahre 1656 gegrfiUidet und etand

fruber unter der Pfarre S e 1 z a c h.

leb lasse hier die Famiiiennamen folgen, die noch am ersten,

wenn man eiiimal Namenverzeichnisse ans Tirol* Karaten, Steiermark

baben wird (mit Angabe der Orle wo sie vorkomroen) auf die frU-

bere Heimatb fObren konnten. Da ieb die 6ott8eheewer FarailieiH

.BloDen, 80 ToUeiftndig als ieb sie erreiehen konnte, dem W5rterbaebe

einverieibt babe, kann ein Vergleieb mindestens mit dieser Ansiede-

lang angestellt werden.

Adam in Ober-Daine.

Daxkoblerin Unter-Zarz.

Droll in Ober-Zarz.

E g g a r t in Ober-Zarz ; Unter-Zarz.

<) W«in Zara (Ob«r* Uiittr-) icUeehlhbi DSrfU k«b«t» alt IImiH«H,m

laMcn tick 41« anden erratkca. DalattBiiabea X^>* »vr 4ieaa NaiaMi Itabai

iiHch lieiden AagabeB* auaser Zarz, etn Ober- aad eia Unter^), Ranne : Bba-

lein (slov. raYen= eben) und Saberdam offeobitr; binterm Eck (slor. «a;

Iiinter und licrdo: din Kck<>); Poreseii mit 8 ilHUserii iihei^ipht DioiiU,

dareb die Diffierenz der Hausrrzahl, hia auf Eine«, sicb auaglvictit.

3*
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Egget-t iii Obet'-Zarz; Uiiter-

Zarz.

E k C r t in Unter-Zarz

.

Findler (Fiedler?) ia Unter-.

Zarz; Saberdam.

Frdlich in Oher-Zars; Unter-

Zara; Saberdam.

F a te 8 h in Unter-Zarz.

Gartner in Torka; Ober-Daine.

Gasser in Saberdam; Ober-

Daine; Ober-Zafx; Torka.

Geiger in Ober-Dama.

Graf in Ober-Zars.

Grobar In Unter-Zars.

Haufller in Uoter-Zars.

Heberle in Unter-Zarz; Unter-

Daine; Saberdam.

Holsmar in Unter-Zan.

HOblerIn Ober-Zan.

Jauch in Raune.

Jau er in Raune.

Jauke iti Saberdam.

J e n s t e r 1 e inOber-Daine; Unter-

Daine ; Saberdam.

Kakerin Unter-Daine.

Kas t ne r in Unter-Zarz.

K a u s C h I e r in Ober-Daine;

Unter-Daine; Torka.

Keischler in Saberdam.

Kemperle in Raune; Unter-

Zarz.

Kerschorin Ober-Zarz.

Kobler in Unter-Zarz; Raune.

Konrad in ObeN-Zarz.

Kdsehar in Ober* und Unter-

Zarz; Unter-Daine.

Krell in Ober-Zarz.

Kristen in Unter-Zarz.

r 5

Loker in Unter-Daine.

Maierle in Ober-Zara.

M a r k e 1 in Ober-Daine ; Unter-

Daine; Ober-Zarz.

Meri in Unter-Daine.

M e r t e 1 in Ober-Zarz.

Peterneli in Poresen.

Pfeifer in Ober-Zarz.

Plaschinter in Poresen.

Pochmann in POreten; Ober^

Zarz.

Preasel in Unter-Daine.

R i eb ter in Unter>D«ine.

Rollekar in Ober-Zarz.

Sabide in Poreaen.

Scbtmen in Unter-Daine.

Scbneider in Obm^Zarz.

Seborl in Ober-Zarz.

Scbuffer (Zhuffer) in Ober-

und Untei*-Daine.

S e li u s t e r in Unter-Daine;Ob«-
Zarz.

S ga g a in Poresen.

S t a d 1 e r in Ober-Zarz.

Stiindlerin Ober-Zarz.

S t r a u s s in Unter-Zarz.

S tur m in Unter-Zarz.

Thaler in Saberdam; Unter-

Daine; Unter-Zarz.

Ta u se h in Ober-Zarz.

Tboler in Ober-Zarz.

Torker in Torka.

Trojer in Ober-Daine; Ober-

Zarz; Raune.

ValentiniSic in Unter-Daine.

Walland in Ober-Daine.

Weber in Rnune^



Bitt Aiitivf BMk a«ttMh«e.

Die sogenannten Vulgarnamen. die sich alier Orten und bei den

Terschiedensten Nationalitaten und so dena aacb hier flnden und von

vielen uber Gebubr inerkwurdig gefunden werden, indem sie doch'

nichts anders sind ais der an dem Hause haftende Name des friiheren

Bemtzers, den dcr Nachfolger mit dem Hause bekommt (Lucas Tro-

jer, Tulgo Jaueh; Jobann Gasser* Tulgo Trojer; Andreas Fr9«

1 ieh, mlgo 6as ser «te.)» babe icb oben den anderen Namen einge-

reibt Beacbtensirerth ut. dass imter diesen Namen ein^ sebon 1916

anf den steiriseb-fireisingiseben Gfitern TOikommen. Daron sind

tMKeb manehe allgemein veibreitete Namen wie: Graf: eomes;

Oasaer: an der gassen; Trojer: am troin; Wallant:

(wenn bler daa Fwie in Gottsebee su WwM)z Vftlant; Kristan:

Cbriatan. Doeb finden aieb darunter aoeh Namen wie: Seburel

vgl. obenSeborI; Toaeb(daa ist doeh wobl Tdseb), vgl. oben

Tanseb; Grill.vgl. oben Krell, ^ Diese Namen von 1316 bat

Prof. J. G. Zahn mitgetbeilt in der Terdlenstvollen Abfaandlung: Die-

freisingischen Giiter in der Steiermark (aus dem 11. Hefte der

Mittheil. des hist. Vereins f. Steierm.) Graz 1861. Aiifcjefallen ist mir,

dass unter anderem unter diesen N a m e n f r e i s i n g i s c h e r I ' n t e r-

thanen in der Steiermark Yoa 131(> auch ein Meissuer und

ein Ras ta ter vorkommen.

Von Gottschee\ver Namen, die mit dcnen von Zarz verglichen

werden konnen, kann ich folgende anfuhren: Egger (Z. Eggert),

Frolich, Grill (Z. Krcl 1), Grocher (Z. Grohar), lloberle,

Jauer, Kastner (Z. Kastner), Kofler (Z. Kobler), Maicrl e,

Pfeifer, Samide (Z. Sabide?), Schneider, Scbuster,

Strauss, Sturm, Troje (Z. Trojer), VVeber.

Diese Namen sprechen eber gegen als fiir eine niihere Ver-

vandtschaft, Essind eben solche, die auch in Karaten, Steiermark

u. s. vorkoounen oder ibre Vervrandtschaft ist fragiich. Da mir sowohl

die 2£aner als Gottsebeeirer Namen siemUeh Tolistandig Torliegen«

musste, venn daraus anf eine nSbere Verwandtscbaft geseblossen

werden soli, eine grosaere AnzabI ubereinstimmen und mussten na-

mentUeb einige der ganz eigontbumlicben Gott9Cbeewer Namen (wie:

Eppeieb, Grinseicb, Anderkul. Jonke, Lobbe, Hogge,

Lippe, Petsebee, Perscbee, Putree u. t. a.), die wir noeb

kennen lemen werden, aucb in Zan zn finden seio. Grobar,

Jauer, Sabide scbeinen bieber zu geboreu, aber gerade diese
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Namen sind iiiclit ileiitsdi iind diiriten aus demKrainischenzuerklaren

seiu. Bei Jauer an Jaiier in Schlesien zu deuken» ist nicht ni>thig,

da slovenisch javor nalie liegt«),

Uber die Mundart ist nichts bekannt, als das Vater unser aus

dem Koledarek slovenski S. 33—37, das Elze S. 39 und Dimilz

a. a. O. S. 15 mittheilen, das aber in einer so wenig folgerichtigen

Schreibung gegeben ist, dass es keinen stcheren AnhaU gewShrt.

Der Uuilaut io iin§, unfer zeigt sich wie in Gottscbee. Das s wird |.*'

un§er, pifi, ^ai. Das w wird b: berlt, bil. Aber das v, f nicht w:

foutcr, fergib, fom (»n ferloushen fur erlafien glaube ich nicht;

das p wird wohl nicht |). So wie in den GrQnden im ungrischea

Bergiand das w'mb venrandelt wird, wie in Kriekerhao« iber nicbt;

sogleieh das ^ in iv, s. Worterb. 102''. — awhon (Elie) oder avsoU

(Dimitz) soli: al s o heisson. WahrscheinUch wird hier aufou .tu

sclireiben sein und wSre demnach aueh die VerwftQd1ung des linu,'

ie inGottsehee, Torhanden. Dass die gehuldiger : $ehelma»eH(&eh^U

men?) heissen sollen, ist bemerlcensvrertli. Versuehuog, in Goti-:

seliee: werfue^$ii§ bat E, mit fersekuhem gegeben* D. fentuheng;

es wird demnaeb wobl: terfueeheng lauten. — Brotbraeb- m«-

soli, nacb D., das keilige Abendmabl beiften. — Das ist alles was

ich 0ber die Spraebe von Zarz anzugeben in der Lage bin. MSehte

es doch dazu beitragen, dass vielleicht einmal eine ausfiihrliehere

und zuverlassigere Mittheiluiig iiber die Sprache von Zarz in die

Offentlichkeit gelangt !
—

1) Aueh Ort JmWOt im DeetMl 8L Marein io Krain. Im ungr. Bergl. (Neiuot)

Sads l«h dM Hmitii Jtuw e r ichon 1S90.

*) LeMcr fehl«B vm dieF«Baiamaa«ii der demtachm Sporaden in Itatlien. Ii Scbmell.

BergniMiii timhr. W8rl«rbach S. 13 iinde ieli 20 Ninen, voa dcnen Tier aaek

in GotUebee vorkommen: Konig, Manrer, Keciier, StSngrel, unter denen

Recher, aU §e!teiier Name hcrvorrulieben ist. Die aus der Mundart deutlich

hervortrelende niihere Verwan4Usciiafl žwi»chen Cntt^chee und den „Cirabri"

durflea sclion die OrtAnamea Luog (L aa g), Padu a, Ebea, iklasereben (rgl.

Ptat«reb«n) |i««riE«Bdmi. Vi«lbleht aveh der vMgebreitote €hitl«di0«r«r Fanh
Ii«in>iB6t Lan parter.—Dtin T«r^ich teli noeh die TeeBergmaaniiiitigetheilleB

Wieecr JaluMleber der Lit. Bd. dZ, AneelgebiHit ti, s. anten die Nameni

Bgbcr. Bpieb, Valle, Wnehar. Hilter. Kofler. Gede« Lebbe, Znrler..



Wdrterbuch*

4. A%<licnmir (ABPDTEFGH).

A erliiilt tlen Umlaut: belgar m. Walger; negel m. Finger (vrsp.

Nagel); Iie§elj hftfel f. (s. d.) die Hasel, 2pfel m. ApfcL

A und A werdea Q uad lit sehirji^cfe n. Scharaaehs, Sche^messer;

girt gar; prtriif« f. Gartenrose; lAt da; fltf aeUafe; grif m*

gram Graf, Grafen; wrif frage; t ab, Akidei abkuhlen, tU«.

hinab.

A fur 1 a. uater B.

Das abd. A im Auslant wird als weiblicbe Einiablendung -A, al« Mebr-.

EaUendaDg^ s. unter -A,

A) t) niir zuveilen noch -a, die Enduog weiblicber Namen und

Worter, die in der alten Sprache -A batten. Diese alterthumlich^

Enebeinung, die auf den ersfen Anbliek an das gotbisebe -A

acbwaeher Feminim erinnert, aiebt aus wie eine Vergroftenings-

form, glefch den romaniscben AugmeniatiTbildiitigen, Gr. gr.

705, da eine Deminutivform -e daneben steht. Altere Frauen-

zimmer lieilkn: Gr^ato, Liano ^ Hino (in Aillaag: Idiio li. i.

Marie), Gero (Gerti ud), Ni§o, lJr.505 liiiigegen jungei e : tireate,

Liane, Mine (MAne), Gere, Ni§e, lr§e. — Dali diese -o aus der

Analogie alter Feminina iii -A zu erklareii siiid , daraiif fiiiirle

mich die Form .^ario ^^ria (aus llariA) in eincm Liede uud das

Wort amo (ahd. ammd). Uber die Deminutivrorm mit -e s. unter

E. Die ahd. Pluralendungen (-4) zweiler Deel. , namcntl. der

Subst. in -ari, sind aber e (are) gewordeo: snidard: ^naidare^

Gotscheicard : Gotschiabarc ete.

In TschermoscbniU (»in der Masche") bort man fiir das o weibK-

clier Namen noch -a: Uaa, Ur§a etc., voraus der Cbergang

ersicbtlicb wird.

a ein, s. »in.

ft» aft iiir den> denen, 9* unter dar.
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»• fOr In-, en-, s. ahiint, ahin, ahoime. Man h5rt auch t- und t- fiir ab,

z. B. man laszet ftkAelen. Ahin hinab.

k ab. kgesehiden abgeschieden, \vie jigestnrben von verstorbenen.

Mabashvrasser'' bei Elze s. jirbaisivrrasser unter arbaisze.

abend m. 6mt Abend. §<kb^n§) §Aba| aucli |fagil§: des Abenda. »bend-

stficken s. itmesUckhcB.

-šcb s. awernjteh n.

tehle n. plur. achiaia Uoiihaar.^cblinj^e zum Vogelfanp:. Tscberm.

hthi, iichtea acht, acbte. icbtoUasUte pMi bemd mit 8Zwickel 8.s(mb.

i^ekher m. Acker.

adte jetzt; su it, adeno; obwol auch ii^en in Gottsche« iauten

muB.

MtdlMfala^f. ruscus hypoglossttai.** E.

•Irui darom, auch driMBate s. d.

iff« f. Froseh siehe alb f,

aflua f. Affe. anale n. plur. -lali. ahd. afo m. afd t affmta f.

I|a n. Aaga. Agaifndle f. (d. i. mhd. — ougen hrimeUtt) Aug^aue.

AgeBdarn m. Gelbholz* s. d. iweite Wort Dte Avgbraaa lieiast

eimbr. egepluma Auganblimia; kirntiscli dper oder mugnprdm*

'

lgU§tar f. Elster* ahd. igakutar,

ahhat dort a- ist hier tfi-, «»- and kdni dieSaite. In diaier Bedaatung

ist dieses Kant eiaihfiicht baa vsUart dUk ofdkB kmif waa

flihrt dieh anf dtese Seite, hieher? Cimbr. Wtb. 128.

Šktr f. Ahre. Deminut. Aherle n. Hrnt. acher, mhd. aher.

ahin hin. a- = in- wie bei ah&nt uhoiiiie.

ah4 so. Wechsel zvvischen s und h s. d. ; man sagt eben so auch ajji*

Mit der Erweiterung drei akddre und a§4drc, s. auch dre.

ahidre s. ahd.

ahaime zu Ilau.se, nach Ilausc, hcim. InKarnt. hoam, eimbr. ahoam,

hoam; im ungr. Bergl. anlidm, eheim, oberplak. ehai, 8.Froinm.

VI. 249.

^ain. Dic Ableitungssilbo mhd. -m: saldaln, ^ilbrain, gondalnj aber

auch mhd. -Uchen Gr. 1*, 360. III, 95 ff. lV, 926 wird, diesem

•ain lihnlich, -lain, im Kurntnischen /o, in vaintiaia vintUcIusn;

greuhin griuicelichcH. — Eine gans ungewuhnUehe£rweitming

mit -ain erlnhrt zuweilen dram danim: drnnmain.

jetst Kaum au ahd. oz lazdst Gr. III, 106» obwol die Form leti

leUt auch cimbrisch erhalten ist CWtb. 142^ sondam wohl mhd.
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alrhst ahht. — AlAstre Erweitei'uug durcb dre s. d, wie oben

ahidre. vgl. anAst.

aU§tre s. 8l&§t.

allai ) mit dem Ton auf der z\vei{en Silbe: nur. Etwa allein, das

auch cimbr. alloan: iiir solamente, nur, iiblich ist CVVtb. 106.

tltol i^^an tie hial geh nur iiinl Vgl. auch aUan: aber, im ungr.

Bergl. Wtb. 30.

Ibal n. sprich Anbel kleiner Ort bei Banja Loka. Vgl. albe f.

aile Mbe f. Alpe, zur VVeidc dienende Bergwand. Karat iUbe^ mhd. albe,

AlbMi f. sprich Albit Der siovenische Name dieser zum Zirknitzer

Deeanat gehOrenden PftroelK« ist: flaiiia d. i. Bergwiese, Alpe.

Alp m. Aap aueh lup m. der Alp, in Gottsehee* gans irie tn Kfimteii

Leser <S, geirOhnKch nur fOr feorige Lnftarseheinaiig, Meteor

geMueUieh, vofur sonat die oHnmSsagen AuadrOeke der

fliegende Drache, hci denWaQaehen Bimo, inderZips

der ArsdUffot oder BeUebnmt^ s. mein Worteih. nngr. Bergl.

61. Naehtr. 82^ Torkommen. Ea erseheint hler demnach der

Alp naeh einer der ursprUngliehen Bedeutung, nach Grimni*a

Vermuthnng» als Lichtgeist Mythol. 413, IVorterh. I, 245, ent-

spreehenden, eigenthOinlichen, vielleieht aehr alten Verstelhing,

wie ihn die mhd. nhd. Quel]en sonst nicht kennen i)- Als necken-

der Kobold keunt man ibn in Gottschee nicht, das Alpdruekeu

wird der Trnde s. d. zugeschrieben. Wenn man IVagt was dea*

Alp sei? erhalt man in Gottscliee (wie aucb in Karaten} die

Aiituurt: dar Aup i§t dar Tuml der Alp ist der Teufel.

Alt- Ortsnamen mit vorgesetztera sind in Gottschee: Altfrlcsikeh,

AltlAag, AltUagbiichel, Ahpacfaer, Alt<«as:, Alttaber, AItwinkel.

Sie steben unter dem z\veiten Theile dei- Ziisnmmensetzung.

Alt-packcr) Altbacher, ein Dorf bei AUiaag, das 1770 vierzehn

Hiiuser zabite. Im Jahre 1614 finde ich es einmal gescbrieben:

„Pieher (da* dorf— kot vierikalb huebm: Joke, Rigel, Peer,

Strausz)**.

tmk f. Mutter, Uausfrau. Wenn man in Gottschee den Hof eines

Hauses betritt, ao ruH man: ano! — Wenn die Kinder oder das

Ifoidienle s. d. uns entgegen kommen, fragt man: wo Ist die

1) Ani nickatca koBinl ^utm Alp, aU UIIU«dMr Fenergeist, der Alp bei Br*

AlbemSf der 8chwcfdgerlc1ie vcrbrcfltl t. Gr. Wtk. I, %4S.
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an^f Das Lokndiernle und auch der Knecht iiennen die Haus-

iVau: aoio. In dieser Bedeutung kuiiunt das Wurt nameutlich

. w e s 1 1 i C h d C s L e C h vor. Schmid schw&b. Idiot. 2 1 im Allgaa und

Oberionthal. Schmell. I, o4. ahd. ammd, s. Gr. Wtb.I. 278. Karn-,

liscli, ciinhrisch und im ungr. Bergl.finde icli es nicht. \ gl. ate, -h.

taplatie f. omplafz m. die Jochwide. Das, sonst noch in Tirol uod

der Schweii crseheinende Wort. ist wohl znnsichst aus dem

Draathale in Karaten, s. Lexer keriiber in die Aiische (d. i.

nach Tsehermoschniti) gekommen. £s ist nur dort belcannt uD<i

mrird z. B. in der Stadt Gottscliee, in Mitterdorf» Bieck o.

nieht Terstanden.— Schopf fiilirt an aus Dufresne: amblaciam*

instrumentum rusticum.

lUiettMkhti xu Abend essen, fiibrt RodeahS. 267 an. Attch die« Wort

Tentolit man in Gottaohee nicht (vgl. JUnpUlie); nor ii der

Htecka hftrte ieh in der That: BttutecUeB ftur AbendeBsen;

also abendHšeken, wa8 hier um ao aeltoamer klingt als fru-

gfueken gar nicht gebriuehlich ist; b* iremais.

aa- ta- in aihem a. d., aitnger s. d. — aigeftaea (schwaehe Verba

mit atarkem Partic. a. anter 1 und T S. 63) angesflet, angebaut.

aiiat jetzt, ygi. aia§t. Vgl. kSrntiach an4arat Lezer 86 und eimbr.

e§f» e$ten jetst CWtb. 117.

anairh m. ^Platz vor dem Fenster" R., Holsstoss. Vgl. nanar.

an bage weg. ar raitot ahin anbdge er reitet hinweg (enhin enwec).

laderliBL An der kali. Anderkhol. Name, der 1614 in Kotschen

heimisch ist, dann aber auch in Riek, Eben, Morobilz, lolauf»

ProsuUen, Moos vorkommt.

An-der-kule d. i. an-der-Grube (vgl. die Namen : Aii-der^hurgt

An-der-heiden, An-der-mait u. a.) ist nicht oberdeutsch. Kvle

f. Griibp, nd., in Aachen kulK., bezeicbnet in Lievland zuweilett

eine Grenzgrube (Idiotikon der deutseh. Spr. in Lief- und Ehst-

land. 1795. S. 333}. — Weniger \vahrscheinlich ist mir eine

Zusanimensetzung aus ahd. Antnr- (wie Aniarmttr$ Antarpoi

Fdrstemann 87) und Cholo (Forst. 319). ,

tade^ ceteroquin, s. Gr. Wtb. I, 311. Genitivischea Adrerb;

fienn ib anderf nisch hiin

hkn ih doeh an achana miin;

benn ar 4nder$ niaeh kitn

|[ftn ar doch af micb jan.
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Bin Antta; meb GtftfadMC.

MM f. die Grossmutter, eno m. Grossvater. Vgl. sehirabisch nne f.

GrogsDlotter; oni m. Grossvater. Schmid 22 ; cimbrisch : ena f.

enom* *^Im ungr. Bergl. dnhs m. (d. i. anherre) neben ceni f.

(^^enel) Wortb. 30. VgL das gemeine bairisclHosterreichische

:

def tmel (>» enel Grossvater), dh dneh Dass in der Ostleeh*

form der enel den Umiaat hat and die anet vktht, fuhrt

auf den Einflnss der FlerionsTocale (mase. ano, amn fem. amf.

antm) znrilck. Schmeller Wtb. 1, 63. Dabei ist aber zu bemerken,

dass in dnel das d aucb einen Umlaut (vielleicbt einen jflngeren)

birgt (wie dsterr. waš9em« wSssem, Griz — Griz) ^ so das^(

bier mebrfacber Umlaut stattfindet (ano, ona: I. Umlaut die

dnel [» iinei], 2. Umlaut if«* eneCj wie in: o/i/e/, 1. Umlaut

epfBrl 2. Umlaut op/M u. dgl. Vgl. Schieieber. Sonneberg

S. 19 iT. £twa zu erkliiren aus abd. apfol-apfol-lili (naeb Gr*

III. 668) — epfilf.

So haben die alid. Plurale Ziiline, s/<?^f Schliige , sovvie

o/<rt/// KSlte den zweiteu Unilatit: Zent , Schldg , Iiiilden; hingegen

die Kleinformen: hendilin, hrnhelfn, lambeltn, viaHnilhi, sakkilin,

varhelln, traldiJtn, zangeUn den ersteii: Banderl, Bankerl, Lam-

perl, Manderl, Sackerl, Farh WaJdcrh Zangerl.

Die Gottscheewer IVliindart hat nun ahd. and noch ohnc Umlaut,

bingegen ano mit dem L inlaut, beidc obne Ableitungssillie -cl. Sie

zeigt uns die den dsterreicbisch-baierischeu Formea zu Gruade lie-

genden Bildungen.

Cimbriseb baben beide Formen den Umlaut, sind demnach jun-

gere Bildungen und nicbt im Widersprucbe mit den osterreichisch-

baieriscben Formen, nur, abureiehend ven der Osterreichiseb-baiert-

sehen Art, nicbt geneigt, einen zweifacben Umlaut zu bildea (vgl.

aucb cimbriseb: erseng, baieriseb*5sterreicbiseb arsebKng).

Die Formen aus dem ungr. Berglande uridersprecben nur sebein-

bar den obigen Formen. Anke (Anberre) ist dureb die Zusammen-

setzung Tor Umlautung gesebfitzt; tenel enel) entspriebt aber

ToUkommen dem 5sterreicbiscben dnel, weicbt nur, wie eimbriseb,

Ton dem Ssterreicbtseben Cbarakter darin ab, dass es fiir jenen ersten

Umlaut (a) das fi der Sebriftapracbe zeigt.

Das im ungr. Berglande, so wie cimbrisch, gleicbfans Torkom-

mende nan, nen m. Grossrat^ (s. mein Wtb. 83^) kSmmf bier vobi

nicbt in Betracbt
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Ilgel m. der Stachel der Biene; die durcli den Stachei veranlasste

Geschwulst. Zii sanskr. ajikn Bug, Klammer, Haken = «7xd«?,

07x0^ lat. uncu8y ahd. ango Spitze, davon ahd. angul bamus

eine Fortbilduug ist Gr. Wtb. 344.

hefei anheben, anfangeD. Auch unlieveti (f Wird iiberall zu w wie

cimbr.) Cinbr. anhevan. lirat. unkobn- Heben ist noch ahd.

heffun, got. hafjan nI. heffen, aber schon mhd. heben. Cimbr.

und Gottsch. steht demnach dureh das ? (fur f) dem abd, und

nI. nftber ala dem mittelhocbdeiitseben, obd., kfirotiseben ete.

ailegest sieb: aoUeideD. jI legntt )ieb gir tcktoici m; baufig im

Liede; umiegšn fflr anUetden* nocb allgemein dsterreiebiaeb, wiir

im ilteren Nbd. niebt uiigew$bii1iGb, s. 6r. Wtb. I, 395 f.

aitrtgar der Setsnagel oder Reibnagd am Wageii. TsebermosebDite.

Afer bifer adj. Ton Sebnee befreit Im IdngU i§t d&9UM Hdtr kiper

ebikr. Apom frei werden vom Sebnee. CW. 100^ llntlsehi

dper aebneelos. Lei. 8., tirelisebi dper^ alemailNbi ^6er Sber

ScbmeN. 1. 10. Stalder L 84; eber Scbmid 47; franktseb ofšr

Schmell. I, 10. ahd. dpar: serenus apricus, i^^rctpo; Wackern.

Wtb. z. Les.

ijlfel m. der Apfel. Ahd. apJiol, aphul, m\u\. apfel, altiiord. epli, alts.

dpi etc. „In der Oberpfalz bort man hie und da ganz wider-

sinnig den Singular als epfl, den Plural binge^en als ap/?."

Schmeller I, 89. Es ist also nicht eigentlicb baiiisch, beisst

aucb geniein-osterreichivSch: apfcl , demin. apferl, plur. dpfel.

Muss demnach auch im iiirntisehea, Lexer 8, als ein nicht bairi-

scber Eindriagliug betrachtet werdcn. Im Gottscheewischen ist

die Form als zunachst aus KRrnten eingcdrungen zu betracbtra.

Cimbrisch: offel m. demin. off'ele. CW. 151" stimmt nicht.

bflUter) epfeitar m. Apfelbaum; ahd. aphol-trd f. mhd. apkalier.

Daa in der Sebriftopracbe eriosehene alte Wort lebt auch

Boeb in lifntent hpfhUer. m. Les. 8. Sebmeller aagt dai:$ber

I, 31 : ader affalier iiir Apfelbaum seli nocb unter der Enn»

iiblicb sein." In der Heanzenmnndart in Ungarn, an der steiri-

acben Grense, fand icb sogar nocb d/bUer Apfelbaum aU
Femininum* S. Frommann VI, 23. In OberscbStien (gleieb-

iblls Heanienmnndart) soli es apfaltm' beissen.— L. FHacb ver-

aeicbnete nocb I« 13 afkolderbmmt aber In der Bedeutung

opulut, wo es demnacb mit Manolder vervecbselt ist Da es
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in Mundarten lebt, konnte das Wort der (besser dic) Apfalter:

Apfelbaum immerhia wie(Ier aufleben in der Schriftspraehe.

ar er.

ar- her-: arianen, araossea herinnen, hernusscn.

Itfbaifie f. Bohue. Rdnkhlate — rankende Bohnen; atoekkate —
Zwergbohnen: kuglaie — Erbseo. Diese Form weist auf ein

ahd. aratpfza zuruck, Ygi. aruuhza bei Graff I, 465, neben der

gewohnlichen Doppelform araweU md amwi», ItffcaifumaMr

m. Dorndreber.

iT} m. Aneh. Ar§walle f. Hagebutte. ftrgpUtte f. Arsebbaeke.

Af, if D. Aia» 9M, d» n.

•ackt f. Aaebe. Asekeiirigde n. Aachenbrodel im Mirehen.

Asra, A{M f. Holsstosa. Mlid. d9 f. Balke, StOtdMlke, dann GesteUe«

Gorfiat im Seliornstein f9r Gegenstiade, die ca troeknen sind.

Gotiseh tm m. der Belke. Umtiaek d»mit ddten, ete, ha, 10.

Sehm. I, iiH, eteam. am* t Stalder I, 114. Dies letstere

ami (sowie auch das gottsebeeiriache d§ne) sekeint eia mnge-

etelltea ansifaiue), so GriDim'8 Wtb. 1» 587. Die in Belem

und Tirol bocIi Gbliehe uralte Form am, an^amm, embmm iit

daasefbe, 6r. Wtb. I, 432, 484.

as4, so, also. Ebenso burt man: aki s. d. — agi dre s. dre.

das, s. dar.

assacb n- Holzgeschirr, HolzgefaAe. Ebenso karatiscb, dsterrekbisch

Lex. 10. Gr. VVtb. I, B87.

aisen essen, daher gufi, go-afi gegessen, statt rohd. gds^ S. Scbmell.

§. 962.

^t n. Nest.

Auch in Karaten sagt man eai f&r nest, Lex. 10

unter ast.

at- in: atidea unten, atiniei innerhalb, ataben oben, atoetea imteo.

Man wird in Gottaehee nielit Jeicht die Wdrter : unten. innen ete.

xu horen bekommen , sondern immer nor atiden, atinne, aucb

at aufien fiir auC^en. Sowohl das at*, ah auch namentlicb die

Form idee (wohl fttr iMee, 80wie Schmell. U, 681 'ide' fOr

itder anfubrt) kommen weder im Cimbrisehev, neek im Karoti*

aeken oder, meinea Wiaseii8, aonat iro im Oaterreiehiaeken Tor;

aaeh Sekmeller kat die Formen niehi — In aoleken BiMongeii

ceigt aieh eine JUfcnlkimllckkclt dcs iletfsckeewi>ck«i, die eine
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BllmShliehe fi«ntZDaliine des Landes to& benaeUMURleD dentsehea

G^enden faer aDzunehmen nicht gestattet

Da die Mundart a fiir f liebt, ist anzunehmen H- (in eticus,

etwnn, etioa, etwo ahd. etenun, eleivanne; iiilid. etetter etc. irn

ungr. Beigl. ehmi, itjedrer Darst. 34.) s. Gr. gr. III, 58. — Mhd.

ihtt aus ahd. icilitt got. vathts wird in der Gottscheew'er Mund-

art ei (s. d.) und kanu dalier liier iiicht in Betraciit kommen.

jiUich m. der Atticli. Man erzalill. daft cs noch unlangst in KUndorf

Sitte war, wahrciul eines ijit^AiHcis vor der Kirche Attich zu

verbrennen. Der Geruch des Altichrauches sei den Hexen, die

die Wcttcrwolken zusammentreibea uad in denselbeu kerbei-

fahren, unertriiglicli.

fimbrisch atot^ m. CW. 107\ ungr. Bergl. dtoch, sieben-

burg.-sachs. 6tch, mein VVtlrlb. 31 \ Lever 202 fuhrt an: ^otach

n. eine Futterpflanze" ; solite das nicht auch der Attich seio?

der freilich keiDe Futterpflanze ist. Ahd. atuht atah a c^kttS.

Die gottaeheewiflc1ie Form lieAe ein frOberes dfih Termotheo.

Ato in ilcrata, laifato fiir fiart (Gertrud), Imj (Hanoa) o. a.

hort maa oft im Scherz und mit verachtiicher Betonung.

ateaiiei atmen* hauchen. Ahd. dinnuatan, dtuaman; im Tocab. incip.

teut aimeaizen, 1429 : aimiexe» , jeUt tUmazeH Gr. Wtb. 1, 594.

—aiiai ilDr •ateei bemerkte ieh aueb in den W5rtern : i^Dapfai-

lai a. d., acUuchsen, weinen, jiebaliei, vo« wie bei ataicb}

ein al eingetreten istt das aonst filteres 1 Torauasetst, indem

doch nur i (neben a) Torliegt.

ate m. der Vater , Hausvater, Mann der am« s. d. — Wie im AllgSu

und Oberinnthal: der iitt und d' amm, Schmell. I, o4; auch

sonsl im Schwiibist'hi'n atti und ainm, Schmid 21, fiir Vater und

Multer gelten, so sfigt Uer Guttscliee\\ t r : dar ate und den am«.

ate ist die Kleiiilorni und cnts^l^iclil legelreclit dem aleinanni-

schcn a^^t ((7/^/ m. bei Hebelj, deun das e der zweiteu Silbe

steht fiir i s. uuler c und I.

Sanskrit hat nur die weibl. Form attd Multer (gothisch

aithei* ahd. Uioturcidi, finnisch uiti, lappisch etne^ madjar.

anya), aber griechisch arra ni. Viiterchen bei Homer, gotisch

aita (auflTallend ist das madjarische atya), ahd. alto» mhd. cUte,

iktter hernach, dann. Kiirnt ufter, bair. a/iert Lexer 3. Schmell.

1» 34 nI. achtpr* Uber d^ Schivindea des altep ,Wot'tea in der
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Schriftsprache s. Gr. Wtb. I, 1<SJ> Diircli Ausfail des f gewinnt

es im Guttscheewischen nordisehes Aasehen Tgl. sehiredisch

:

ater, daniscli : attei' rursus s. Gr. gr. lil, 259.

'MWy u, aw auf. irriseh aiirl — Der Auslaot wird saweneii unhdr-

bar. Dies namentlich in der ZnsammeiiseUiUDg: mUi iuDaaf*

68t.-bair. aifl, alanaiin. ifei (anfhin). Der Aaafall des f, und

nieht, wie in mtfjjl, ^en, des b, ist fur die Spraehe Ton Gottacbee

bezeiebnend. Daa f HUlt auch im Cimbriaehen veg, z. B. in : ater

auf der CW. 107.

aus.

•6ar— ans ber, berana ; eimbr. auer CW. 108. ADgemein

bair.-Ssterr. avfier; siAin «s ans bin, binaoa; b^r.-osterr.:

•dUt Bezeicbnend flir Gottacbee ist, dass der Aaalaat -m nicbt

iregflint

ansoinžindar, ansanilnder auseinander; ansanilnder mkehen zertheilen.

aasbart m. Fnihliiig; in Nesselthal. In Mitterdorf hort man dafiir nur

\kngh s. (1. Scliade, dass Lexer 12, 172 niclit angibt, v, o das

Eine iind wo das Andere in Karnten, da beide vorkommen,

prliraiicht wird und zwar, in (iotfsehee, fiir ersteres nicht

(lusiciirfs n. ((Jr. Wtb. I, 1011), sondern ausiciirt , au8weart

ohne ,s ini Auslaut So wie dies austcart zuweilen in ausfahrt

umgedeutet \vird (Gr. Wtb. I, 1011), so nennen die ungrischeu

Haudurfler den Friihling in Deutsciipraben vniebet d. i. furmdrt

und deuten dies um in funoetter (wie nI. voorjnnr, schwed.

vdrtid): vmebetta, wie es in Krickerhau, ganz nahe bei

Oeutsehpraben gesprocben wird, s. meinen Nacbtr. z. Wtb. 27'.

auibaiifluft f. Friihlingsluft. Fromm. Zeitscbr. VI, 521.

Awer, AwAar drauAen, foris. Eine Bildung wie ahitni, ahin, ahoime

mit a -« in-en s. Im»

•ftirenbeb n. Aborngebuseb. Aua Sloveniscb ^*avor mit der kfiratiacben

(Oatr.-bair.) Bildungaailbe -ack gebildet

— atiei in lackatien, I8flatici» nijaliei, fltehitiei u.a.w. nnd die

Nebenform —tiiei in atMalsei, $nfiUien, 'Jicbaiaen u. s. w.

Ober diese IntensiTa auf gotiseb : -atjan, abd. 'Ozan bat

J. Grimm ausf&brlicb gebandelt Gr. II, 217. f. Sle baben aicb

namentlieb in der Ssterreichiscben Muodart in FGIIe erbalten.

EinUnteraebied zirischen abd. fllccbaiei) na^rasei und AtaMen*

woratt8 obiges Atmaiiei neben Mffatien erl^litrt nrfirde, ist nicbt
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erirenohar. Eine Benierkung iiber eratere Form maehte ieh bei

Atmaiien.

Psteht fiir i/ und P.

Die mit B aulautcndeu Gottsebeewer Worte siod zu sucliea

unter W.

Ausfall des^, ausser in den Formen von liAbeii, s. d., iu kAch(Habicht)

m. Geier.

fMr Familienname inGottschee 1684. In Fiiclier (s. Altbacher) 1614:

Peer; in Nesselthal 1614: Paar. In Malgern 1684: Peer; ebcnso

in Sele, Gotcnitz 1700— 1800; vgl, pftr. — Ini ungr. BergUmd

Peer Neusoi 1492; spiiter Beer Bar sehr haufig.

ptch n. Pech. pachole n. piichMe n. Thecr, Wagen$chmiere, Peehol.

RarnUscht pechol Lex. 201, so auch Sciiincll. I, 4a.

plichen m. Speck, Speckseite. Auch Klrnilsch Lex. 13., im nngr.Bergl.

Nachtr. 16 und siebenbirgiMh Nachtr. 16. In Gottschee seibst

lidrte ieh, dass das Wort aas dem Slovenischea (b6k Speek}

absuleiten sel £8 ist wol das Umgekehrte der Fall. Das Wort

beiftt abd. pahk0, mbd. baeke und badte, altnord. bak, engl.

badt. Davon altfranzos. bacon Speckseite , und aneb sloTcniseb

b^ Speck. Eine mundartlicke Nebeofonn desselben Wortes Ist

Bmeke m. (Mebnabl die Baekem was man xttweilea fOr ein

Femininum bttlt).

pkck« baeken, pkekmeitter, — mklter f. 1) Backmulde, Teigmnlde

des Baekers. 2) Scbmetterling.

Anmerkung. Di-r Schmetterling vird i!Qh\m\i{v, e\se Milller {Mullermullertnaler O

,

Milchdieb und Mehidieh frenannt. w(»ratis die Enlstellung^en : Molkendieh,

Molkenstebler , Molkealeller, Milchtrut, Molkentdvertche Gr. Myth. 430 ff.,

lOM 9. Weiahold, sddat. ira». ZwiMha Hmtm. Fotmb wd 4wd

Goltickaeviaehin padlBi«lter (m CeflO mit HcM, Tgl. Mottvnidfer a
Oefift nit Hollie) n«n «iB Z«Mniii«nlMiig iuM!laiiweis«a Mim. MOemal*

(d. i. mUermaUr« JfSJfer) keiast ht\ SekmelL II, 6^7 dcr 8ehmetl«riiiiff;

ein anderer Name des Schmetterlings be! Schmell. IT, S73 Ist: FleimolUr'

/ain , offenbar EntsfcIIunfj des uralteii Feifalter (alid. vioaltra f.), aber

nahokomnicnd unsi rrn pac/nnoKer. Die Urundlage ist daa ahd. vivaitrd^

die Eatstcliungeu sind aber durcU die Mythe vou der Mebi- uad Miicbver-

nnbening und Vcnebleppung, die naii dei ia SchoMtterUage Tcnnuidal-

tea ub«rirdi«ehea W«mb susdureibt, Mjlhol. a. a. O., beeiafvMt.

Picber s. Altbacher.

fishbigeri Familienname 1614 in ErapfUm,
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packhen becken, mit dem Schnabel pickeii, s. h«iiipMkhir m.

Mm Ortoname in Gottschee, hatte 1770 zebn Hauser. Dieser Orts-

name seheint den Zusamrnenhang mit den VII comani, die lur

DiSeeao Ton Padua gehdren, in beurkuoden.

f§lt f. Bieoe. lini f4t Lex. 20» ct^. p^* CW.
pall n. grosser Spnnd am Fasse, Tgl. krAgerle. Unt peU m. 6r.

Wtb. I, 1377: bea 174S: bmd n, ^ Vielleicht n bmUe f.

mbd. Huk, ahd. ptuUd, m got ufbtui^ttH rvf^,

AlMBrkang. (^storreichiscb heis»t die BeuU, die man sich schligt: bSl B.,

ebenso der Spiind. Kimlpr mnchcn in p'\ncn Kiirbi^ . piiie Mflune, pfnen

Apff 1 : (J }>al, indeni sie eiri viereckitjes Stiick heraus schneiden, da* maa

vrieder eiusetzeD kaan. IH melauna apdla. die Melone anbtvUn neont maa

M, weu iB«B «ia (»lelMt fil oMcInieiilet, bbi die Qa«liUt ib prfifin.

palgle O. fUigit^ plw- hh''^* Baiglein, Sehote.

I! m. Baam» ptebaDe f. BaamuroUe. piagtelt s. UDter pam.
ptattali n. die gelbe Weide.

ptMpkcfc n. alfl Band Tervendete Weideiizweige.

Fapes, PAppeseb Familieiinaine 1600 ia WeiAeiibaelL — Pappeseh

bei Ossinnitz« OrtsiiaiDe, 1770 acht Hinser. Im ungr. Bergland

Papesch, Name in D. Praben, 1700—1800. Kasm. Babs

Leutsch. 1660: Babst

pirm. Bar; der Nordwind. Als Familienname s. oben Paarj — pAr-

seheoche f. Barenscheuche; Schreckbild. — pArti^tte f. Baren-

tatze , herba brancse ursinsB.

pkm m. die Krippe. In dieser Bedeutung ist der Ausdruck bairiseb,

Wtb. ungr. Bgl. 32. Sebm. 1 , 200. K&rat. pdrn Lei. 16, eiabr.

parm m. Freastrog. 153, ahd. pamo mhd. borne,

ABBiBrkBBgii D« Ii«9Mr i$iBlftrBtiadw»s t«rMB. diBBittentkeadtrTMBB,

wo Maa ite GariMB UBatatogl, bbI jrfm bi. Butb« fMUtkritf, ia Fora,

G«Mlil««ht BBd iBdBBlBBf gBimBi flnlal, ao vir« iaa wBilar BaehiflfalMB.

pAncheocke f. s. pAr*

pArtktie f. s. p Ar.

parte m. Bart. UnLpart Lex. 16,eiJBbr. part CW. 1 52, M.paribart*

Parthe Familienname, 1730: in der Riekc, Maasern. S. parte.

Bailhelmi, Bartelae, iarthl llaj 1614 Windi8chdorf: 1700 Kletaeb;

1800 Gottaehee a. auch lay.

(Scbrder.) 4
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paseheB scbmuggeln. Wol erst ta neeerer Zeit eingedrungenes be-

kanntes Fremdwort (Aiu passare s. Weigand 11, 341); pasektr

m. der Schrouggler; plur. patehare.

patBChei knarren; in der Stadt Gottsehee keniit man nur piitscfcen in

der Bedentung: Uatschen.

fiSICB beten. th palt, du fatteft, ar pattet) bir pttteii $ea patteili

ih bin gepittet Tgl. pitei.

pttdar m. der Bettler. plur. pattktre. Vgl. pitei. — An die Stelle

des Pilgrims filterer Lieder tritt der Bettler, z. B. in folgender

Ballade, zu der der Moringer bel UUand 297 zu vergleicben ist.

Der Bettler.

Dar pattlar ziekot ins langc ddarf.

hai didl deu a!

Der Bettler siehet ins lan^e Dorf, —
ins lange duarf an Hi huachzait.

hai didl deu ^!

ins lanpfc Dorf rur Hochzeit.

ar $etzot sih pain oweii nider;

hai didl deu S!

Er setzct sich beim Ofen nieder;

ahu duo sprichotdeu scheanne prnut:

hai didl deu i\

da spridit die schone Braul also:

„bir asscn nnd trinkhen und Ižben gueter dinge

;

Wir essen mul triiikcn urul lehcn guter Diage

owen patlar gedenkhet niement eti**

auf den Bettler gcdenket Nieniand.

Si roichot iinoii oin glaslc bain.

Sie reichet ihm ein Glaslein Wcin.

^Scheann dank, sch(^ann dank, du schcanncu prauti

Schonen Dank, du scLuiie Braut,

maiii er§teu kone pi§t du gebžn !•*

meine erste Gemahlin bist du gewesen.

Bie dis derhuerot dar praitighn

,

Wie das der Brfiutigam vernimmt (dorhort),

a tuat a sprunc bul ubern tiscb:

ar thnt einen Sprung wohl iiber deo Tiscb:
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^Juncheirre pia ich innar kam»

hai didl deu & !

Junker (Jungfaenre, Jnng^eselle) bin ieh lieraia gakonoiei*

jttnchflirre gean i bider aus?

hai didl deu d I

jualur geh idi wied«r binaiul

fmm flm m.

fmgitrte m. Baumgarten; mbd. boumgarie,

langtrteB} gbw5hiiKdi: fšm§ktU* Ortsehaft inGottseliee,

hatte 1770 acht Rfinser.

ftaih^Ue f. Bamnwon6.]>ieSlmic« madien daratis: pir^U.

paiea ftckern* pfiiigen, Feld baoea* Ebenso eMr. paugen arare CW.
183; audi kfirot. Lex. 18.

hncf als Name 1687 in Oberlosin; 1750 iD Nesseltfaal; 1867 in

MSsel. Cnnbr. Bauer <).

paikhe f. die Tromme). pftnkhen tromrneln.

pank f. Trommel und paukm tromrneln ist auch der in der

Zips iibliche Ausdruck, s. Darstellg. UB. Seite (343) 93. —
Iii Gottschee koinmt neben pmike^ \vo! erst in neuerer Zeit,

gleichbedeutend auch: tromel f. vor; aber das Zeitwort peokhen

fur tromrneln scheint die AUeinherrschafl zu behaupten. „Benn

dich di tnlmel aus bert peukhen" : \venn dich, bei deinem Leichen-

begangnisse, der Trommelschlag begleiten ivird** heifit es in

dem schonen Liede

:

Benn di pneben ins h6r in1ie£tont:

IFenn dte Buben Ins fleer mfiuei.

Es i^t hennt oin schraiben kamen

Bs ist heute ekk Sehreiben koimnen,

daft di jungen pueben ioa or miieftoat g^an.

dass 4!jnagm BnbeD iu Haar mftssen gebn,

Es hatte oinder a sch^anneu , a liebeu«

B« hatle Einer eine Schdne, eiiM Lidto^

mit imon bellot §i g^anen. —
Di« woUt8 mit ibni gebn.

O Bergiaann hat io dea VVienor Jabrbuchern d. Lit.. Bd. CZZ, S. 24 eioig« Mamen

TOB Wtihni ma FkmiUn d« Oiabri- iiiifg«lk«at (dto craleraii ilM ofi hMm),
Dim bt il« »inlg« Qatllt. ms dar kb ff«tofeiilUcb Mji«pll». TgL obi« B. S*.

4«
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„So plaib, du liebeu, in Kroinl^t«

„So bleib, du Liebe, in Krainlund.

90 plaib, du liebeu, in Kroiniant!"

'In Kroinlant plaib i ette;

*Id KrainUnd bleibe ich nieht:

mit dire gan i laibor!'

mit dir geh teh docb!'

»Ba ber^t, du liebea, lai dennor hingan,

„Wo wirst, d« Liebe, but dann hingehn,

benn ich ins weuer bert geanen

Wmb ieh werdft iu Feoer gohn?«*

'Bom du ins weuer ber$t geanen*

*Wenn du ins Feuer wirst gehn,

pai der jaiteii bert i dir stanen!'

an der Scite werde icb dir stebn!'

nBu ber$t» du liebeu* lai dennor bing^an*

„Wo virst, du Liebe, nur dann hingehn,

benn mih deu kugel bert traiTen?^

WeDii mich die Kugel wird treffcn?"

'Benn dih, iieber, deu kugel bert traffen,

'Wenn dich, Lieber, die Kuirel wird trefTen

niain harzle mir bert ub pra§tenl*

mein herzU^ti mir wird abbrochen!'

-*'#„Bu ber^t, du liebeu, lai dennor bingten*

„Wo wir8t, du Liebe, nur dann hingehn,

benn ih an dc §ait5 bert Avallcn?"

Wenn ich an die Seite werde fallen?"

*Benn du, lieber, an de §aito bcr§t wj^llen»

*Wenn du, Lieber, an die Seite wir8t fallen,

koin knderter bert mir gewallenr

Kein anderer wird mir gefalleo!*

mBu ber§t , du liebeu , lai dennor hiug^an

»Wo urirst, du Liebe, nur dann hingehn,

benn deu tnnmel mih aus bert peikken 1"

irean die Trenuael mieh ans wird ImuMln (d. i. zum Grahe

wird begleiten)?"

'Boini deu trummei dih aus bert penkkei*

'Wenu die Trommel dich aus wird trommeln,

di klockheii mih boiit — ausleuten.'

die Giocken mich werden ausl&uten.'

«
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fftll als Taufnnme nicht ungewohnlich. Ich fiiide itiii wieder]iolt in

der Coiiscriptionsliste von 1757. Er laiitft in der Mundarl Pil,

Deminutiv: Pšle s. -e. — Paalsson Ihule ich in Malgern 1600.

Aber auch mit slavischer Endung iii Gottschee 1783: Pailitsck.

PAle wird auch» wie allgemeio osterreiehiaeb Pm'1, xuweileii

der Kater genannt

nfMMtl Dummkopf.**

Iiehar m. Brottorm von Strob oder Holz, das osterreich.-bairisch sum-

beri, ahd.«tifn6ir heiMt, imugrJerglaid aber k^edl(Dar8tS.171).

daa ist kSHem, Ton ahd. kar gotiseh kaa, daa susk Id compositis

oft Tenteekt, s. jMkir m. ~ Aach in diesem jfMku m. muehte

ieh «]ier dieses ktT} in alemaDnischer Aussprache, Termatlien* ala

vmerBeeher (mlat. baeeharmm, AA,p0duari ete.)» was immer

ein Trinkgeschinr ist Dagegen in alemutick ktoker m. aueh

kfickar m. aiehe Stalder I, 152 (das ist mhd. bikar biuekar),

dem das Mnkisehe: bUmtper* imptamper SclunelL 111» 249,

entspriehi, erscbeint in der That obiges sumper demiargleieh-

gestellt leleker heisst in der Sekweii nicht nor der Bienen^

kar, sondern auch die Ftitter8chwinge; so wird gUmber oder

kSrlein als Brotform, slovakisch mit opdlka abersetzt, was auch

Futterschwinge bcdeutet. — Dass die in Kiirnten nicht ublichen

(Jottsehceuer Ausiinicke zunilchst im iileiiiannischen Gebietc zu

suchen sind, werden wir noeii ofters wahrnehmen, s. pra^ten.

ama. ate u. a. m. — Die Sloveaen entiehutea das W ort gleich-

falls in der Form: pihar.

fttt s. Paar.

P^gle II. die Sclilinge, Schleile, vgl. aekle n. lurloft I. rnu>^c(ie i*. — Das

kaglelD arculus, heisst ganz besonders noch: ^siricklin von

roshaar, damit man den vogien und tieren richtef* Henisch

445, 66. bei Gr. Wtb. II, 222: aleaaooiseh t bo^li n. Schlinge

von Weiden oder Rosshaar znm Vogelfang, Stalder I, 198.

pekent schnell, behende. Mhti. behende, cimbr. pebeine schnell,

bebende, presto W. 128\ kirat. pfent. Lex. 133. kalrlsck

Sehmeil. II, 204, alcMn. keid, Stald. 1, 129.

pei)le n. eine Weile. a poifle ein wenig. Elxe schreibt: nP^he
wenig* das man aber in Gottschee nicht kennen irill.

Bs ist das Wort der Bergmannssprache: die PMe, Poii

ein Zeitraum von vier Stunden; e Ms, e PnH eine Weile>

^ kj i^Lo Ly Google
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Schmeil. I, 298 f. hier in Betracht zu ziehen. Bei Sclieuchen-

stuel Idiotikon der Bergmannsspr. 177 ist die Passe eine he-

sliimnte Schichtzeit und so ist aiich zu erklaren das in Schniiil-

nitz vorkommende : eri^te pos, ziceite pos: erstes Stuck, zweite8

Stiick: e pos ein weiiig, das ich Darstellg. S. llOnichtzu

deuten wiisste.

Tirolischi a bolss ein Biszchcn. Fromniann VI, 37» 111»

823. u. s. llrntischi ptisi n. kurzcr Zeitraum. Lex. 37.

Die zum Spinnen fiir eine bestimmte Zeit zugewogene

WoIIe : pensunif erseheint schon ahd. (noeturna pensa pueliae—
Tulgo peisA) GrafT III, 352. Es wai'e demnaeh ein nihd. peise f.

die Aufgabe, Frist , urspruogUch der zugewogene Theil, ania-

nehmen, dem aUe obigen Formen und Bedeutungen entsprungen

aind« — Pšiuare: ital. pe$are lebt in deutschen Mundartea in

der Zipa: peiiten mit der Hand abirigen, Wdrteri>. 34, selile-

daeh: peten, peUeH» Wem]i. 69\

fMtaehUaek Name in Gottechee 17S0.

peilekteii aicb: aieb Teraehen, versorgen; besomlersmit denSacra-

menten:

Benn icli oiomi^a im krankheiipette lig»

^ khumt dar prie§ter su mainem pette,

periehtet ar mich se dei tbigea glctm s. das Lied noter

Macbialtt M ageftvrm ^ingont

Schon mhd. beisst es: darndch hiez er berlchten sick

mit unsers herren Uchamen (die Schreihung Uchunmen l)e-

zweifle ich in dem l all) mhd. Wth. H, G41. — Sieh luicli der

Beichte mit gottes trost berichtea und noch andere Helege

Schmeller III, 35. •— Aueh Luther gebrauchte den Ausdruck

iu alinliehem Sinne, s. (Tiiiiim \Vtb. I, 1522, c.

In cngerer Beziehung zu unserem Gottscheewer Ausdruck

steht aber Cimbrisch: borichte f. Communion, berlchtea das

Abendmahl geben oder empfangen. \V. IGO**.

Perion, Name in Scbiiflein bei Nesselthal 1760.

berke, m. Schnurbart; sloTenisch: berke*

Pers, Persch, Name in Lienfcld 1084.

ferseke^Name in Tiefenthal um lUUO. Slorkendorl' um 1700. Hora-

berg, Lienfeld, Moos, Altlaag, Obermosel, Beinthal, Fliegen-

derf 1750. Im ungr. Bergl. Penae PiJsen 178K.
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BerthoU, Name in Goltschee 1684. — In Schemnitz 1303: Bertoid

;

in Siobenbiirgen noch jetzt Bertliold; in Preshurg 1379: Percli-

tolduH de Aspern ; scbon iu Karajau's Verbriideruugsbuch

Pei-ldold 1, 1i> II. o.

FeHf, Per«, Njuiic uin IfiOO in: Ehcnthal, Otterbiicli ; um 1750—
1783 in Malgern, Urt, Ilasenreld, Lienleld, Kraptlern, Gotlscliee,

Tiefenreiiter, Siviill , Kotschen. — Im aogr. Bergl. Periach

Kaschau 1858. Peretz Kiisni. 1604.

periiri|«le n> der Zaunkonig. Aucli zwer;;wdg«le n.

fetschaier) Name um 1600 in Nesseithal; 1750 in Nesselthai,

Tschermoschnitz, Mitterdorf.

Feltcke and Petschee« Name um 1600 in Sbeothal; HM in Lienfald;

fetocfcee um 1600 in: Verdreng. Verderb» Koflern, Moswa{d»

Gottachee, Skrili, ha imgr. Bergl. Pettdi Dopschau 1628.

m. 1. fhs BfirenmfiDnebeD. 2. Der Kater. Vgl. bdrlibSiz Stalder

1. 144. derbai^im Bem 6r. Wtb. 1, 1159. rgl. ftUa uod fiti.

peakkci f. und peikkei s. unter pfttkke.

.feite f. Borg; ef peile gakm borgen.

peitent borgen.

Das Wort ist sunSehst aleBiubekt kelt m. und f. Borg, Cre-

dit; fltiem etw«taifkeitgebend. i. aufBorg. Stald. 1. 153,alsoganz
,

wie in Gottsebee ; beiftea : borgen ist aueb sehvSbisck, Sehmid 27.

In der Literatur kdmmt das Wort zuerst mhd. vor: buten

im Passional, buiten bei Jeroschin, im Sinne von erbeuten, rau-

ben. Die abgehende Lautverscbit!buHg neben aitD«rd., byla,

ea^I. bo«tj, nI. bait zelirt, dass cs aus dem nI. in das aleman-

niselie last unveranderl eiii<i;edi'ungen ist. Von da kam es nach

Gottschee imd /war in der \vohl urspiuiigiichcren, iilteren Be-

dcutung: borgefi, die aus der Bedeutung: tauschen hter ber-

vorgegangen ist. wic : mntuare aus mutare. Altaordisch : bj ta

hat noch die Bedeutun!^^: permtUare, dann 6^«re, Sveinbjorn

Egilsson Lexicon poeticum antiquae linguae septentrion. p. 92;

d. ktlen: tauschen; voeab. thcut. buten^ peuten, ivechaeln,

permulare, cambire Weigand 1» 145. Meio Voeabular von

1420: vendicare.

featler, Name 1614 in Riek; 1750 schon Peltler in Riek, Morobilz.

Handlern, Moos. Im ungr. Bergland Katehan 1399: PeioHer^

Sebemn. 1858: PeUUar.
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ffMUlie (ulvv), bevdlUze t dne ttnideltirtige MeUapeim^

8. ptiralitie.

pMfen, 1. pfeifen, 2. trinken. Vgl. tatei.

IpfilCUter, f. Sehmetterling in Tsehermoschnitz. Vgl. pllclin«al(er

unter pšchen und irladolitie. Das Geschlecht (1.) uralt, ahd.

vimltra fetii. (Gr. gr. I. 802 f. III, 308). Schmell. I, 530 hat

die Foi iiieii : feifalter, feurfalter, beinfalter, toeinfalter, zwi-

falter. pfeiffalter mase.

Ffeifer, Name um 1700 in Tiefenthal, Klindort, Aitlaag, Obermitter-

dorf. Auch in Zarz. In Leutschau 1660, in SchemiiiU 18^8:

PfeifftT.

pfandle, ii. Das Pfiimilein, die Pfanne.

pfaniatie n. eine Mehispeise, sonst Spritzstraube, Spritzkrapleu ge-

nannt. Nicht aus pfaiiel n. Lex. 23, soudern sms : pfattziUe m.

frigdola mhd. Wtb. iU, 870. pfanzelt artocrea, krapff yoc. von

1429 SchmeU. II, 310. — Aus: pfam- und %Mem m 6.

ututle, daraus gekiirzt -sudU.

ptkm m. auch pOn m. Farn ; pflrmach n. Farnkraut, ahd. far«,

bn m. famahi d. Grafil iU, 694 pfkrMei Fara schneideD*

eioheimaeiL pllmeitaU n. Farn tragendes GrandatSek.

Der Farn spielt in Gottscliee eine grofte Rolle. Seeha

Schuh hoeh aufgeBchossen sah ieh iho hin und wieder In den

WfilderD. Die Ebenen sind ittweilen gani bedeekt mit Farn, der

aneh die zerUflAeten Kalkateinflftehen mit Griin belebt —
Der Farn dient in Gottschee als Sireo nicbt nur fiSr das Vieh,

sondem aueh fdr den Menschen (bei den Armeren), wo wei-

cbere Betten nocb nicbt allgemein sind. — Aacb das Clabr.

Ifirterb. ffibrt S. 119 die Formen Tam and ram an (das ist«

warni und wani s. flber Aussprache des T daseibst S. 43), und

auftallend ist, dass das F» das dort die regelmaliige Erweichung,

dic auch in Gottschee eintreteu solite, erieidet, hier geradezu

in eine Verhartung umschliigt.

pfeit f. pfoid f. Hemd. Das gefaltelte Frauenhemd: dea gerigote

pfoid s. rige m. In neuerer Zeit ist datiir gewohnIicher der Aus-

druck dea gewuudrate pfoid s. falde f- Dies lange geliiltelte

Hemd mit dem breiten roten gttrtei s. d., oben am Halse

geschlossen, die Armel ebenlalls quer geliiltelt, ist das

Hauptkleidungsstuck der Gottscheewerin. Daruber tragt sie
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nur (lie armellose Jefpe s. d. von weiftein Tucli, die bei der

Arbeit abgelegt sv ird.

Das VVort (got. prtidut finnisch paita, alul. phcit etc.) ist

oft von Grimm besproehen Gr. I*. 55. 397. III, 447. 527.

Reinh. F. XXV". Namen des Doniiers 23. Es ist hier aus der

bairisch-dsterreicbiscben Mundart heruber gekornmen. doch bat

es den 8chw&bi8cheii Laut »i fur mkd. ei, der in GoUchee

uberhaupt durebgedrungen ist, angenomnien, indem es in

Jl&rnten ganz bairisch-osterreicbisch : pfAt oder ftktA Uiutet;

cMrisdiltat piur. ftle, demin. fiiftie CWb. 121*.

fliftte m. Donnerstag g. tke* Bar w«l}tige (s, d.) pfa|tk€ Vorfaaching.

pfrarae f. Pfltimie; pfrtiBplM PflAuineiibftaai. Ahd. prtei,

phriaa f. prtabem Gnff m, 367» ralid. pkitabeim, piteti-

Uvm mhd. Wtb. I. 22». bi Iraitkal pfrte pfrtepia Lex. 2S.

etailr. fkiuM* fraupMB, CWtb. 122\ am ItltelrMi pruM^

brauM, 8. Weigand II, 370. — Die Form mit B ist jedesfalis

die nrsprfioglieliere, vgl. gr. npoOptog.

plcUen ateehen; slor. pikaiL Din wadUe §&§ei: piek mihl Das

Ferkel sagt: atieli miehl s. unter Heiea* Mhd. Incken s.

Grimm Wtb. 1» 1809.

pickle n. Felge. Tsehermosehniti. Sonst 1) POnklehen, aneh slov.

pik. 2) = krampe s. d. Wsrkseug beim Kohlenbau, Uaue. Mhd.

bickel; vgl. pickhen.

npiegen biegen. anpfegen anebnen.««

»pigoade f. pigenerdf t'. Erde zum .Anebnen.**

piiieh, pileh m. Bilch, myoxus glis. Wird, gebrateu, als Leckerbisseu

gertihmt.

pilieh mannle n. gefiircbtetes Gespenst, das in Waldern

baust und die Bilchfanger, die bei Nacbt im VValde Feuer

machen, scbreckt. Durch den Uilebbrateu heraugeieekte Eulen.

— pilieh matile n. Bilcbfalle s. matile n.

pircke f. Birke, ahd. pircha t. (sanskr. bhurja m. , lit. b^zas, kir-

chensl. breza, altnord. biork), — pirchach n. BirkengebOseb.

Auch cimbr. noch pircha t\, CWtb. 154^ lifatiiek sebreibt biu-

gegen Lex. 27 : pirke f.

j^pire f. Spelte, die Getreideart.**

pMelterm. Goldamsel, Pirol. Aus teuppMag, 9, bierheler* blerbsM

Gr. Wtb. I, 1824.
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ftjei mit der Osterrotlie aehlagen, am Tage der unseholdigen Kind-

lein. Daher heiastdieserTagplfcitte, die Rute: fljeatute. —
Vm Tillack sagt man fIsBCi Lex.» sonst lieklfeB Lox. 214 mit

dem Rafe tichip teclAf) fHseh od gMudf feroer: Umllsch

Lex. 178: Uasti, wosa der Sprueh: katie, Uošte, friteh utid

gttmdl WM Lex. nielit ventanden bat. Er war sehon aua

Sebm. I, 306» wo der Spnieh oberpfaifisch lautet: »is de

pfeffer rassl welltsn leisn a! wofQi* dann ein klcines Douceur

gereicht wird" leieht erklarhar. leasie ist iiicht unter ein Zeit-

Wort l^astneti, sondern unter leasen zii stelleii uiid bedeiitet: liis

dich, kauf dich los. So heisst es ini ungr. BergI, zu Ostern:

achmeckoster zen Ostem , ding d, ding d d. i. dinge dich ab,

kaufe dieh los Nachtr. 46.

In Gnttschee heisst es nun auch : l^a^tc I6a§te> wrHfh and

gejandl ge^iind aaslaken! Uigea labeat aad aafs Jar am kandert

{iden raicherl

Die Sitte mag auch in Sekirabea rerbreitet aeia. Schmel-

ler dtiert II, 310, unter mifkmdeln einen Vera:

^Und an dem lieben kindlenstag

geht heftig an der jungfern plag;

dann um lebzelten de zu baon

vil jnnge pandi dcfa lassen Bchaon.^

Eine Venrandtscbaft mit dem aneb in SeUeden Oblicben

dfterlieben Sebmecboatern, daa eben benibrt wurde, tst gewiss

Torbanden. So erinnert aueb daa fHtck und gmmd an die Rufe

der JobanniatSnier anno 1374 nnd ferner (a. Ubland'a Sebrif-

ten III, 399 mit den Anmerkungen S. 484 f.) au daa alte:

heire St. Jobann» ao ao,

friaeb nnd fro

!

BUehal, Name 1861 Elie S* 40. Vgl PSaebl ungr. Beigl.

Kasm. 1840.

pissle n. 60 Ellen. Difs pissle laimait hut 30 stAbe s. d.

piten bitten. i pit, du pite§t; bir pAten: bitlen; hangepdten,Yg}. jfuittn.

Pitil, Name in Tschermoschm. 1614. s. PUts!.

piackatien, plackaiien blitzen. Kiirntischi pUckaza^ hlockezen, pleag-

gaxn, ploggaien (IJrauthal) Lex. 32. Wie eine Verselzuiig der

Laute sieht aus cimbr. plitiegen CVVtb. li>o. — Ahd. pleccbazan

etc. aus welchem unser blitaea nur eine Zusamuieuzieliuug ist.
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Aiiffallend hier ist dns a fiir e (ier ersteii Silbe das soiist uur

Tur g steht; sonst ist tlie Form uralt.

plUcit jfl9itn pedere, AleMMilsek blodem, in der Bedeutung ^von

eirier krampfartigen mit einem dumpfeu Laut verbuadenen

Blahung« Stalder I, 186. — Sonst in Gottochee: waisteii s. d.

UDd pltder. Vgl. plodcm mingere im iingr. Bergl. Nachtr. 18.

fUje* Name in Tschermoschn. 1614. Wohl fiir PieUte za ahd. pUih

bleleh. Der Vocal erbelH aus der Nebeiiform flejai die mir, um
1770 in Pdlandl TorkSmmt. ~~ fm ung. Bergl. Blaff BIH 6dL

Ksch. M. 1700—18S0.
MasiBUB* Name in Mo4»swaId 1600.

plktte f. Glatze, gesehorene Stelle am Haopt, kable Fliche Gbeiliaapt.

Vgl kftntiicli plktte f. Lex. 30. — UngevShnIich ist das

gottscheevrische Compositum Ar^plktte f. Obwo1il scluin akd.

bloHA mbd. blate TorkSmmt, ist daa Wort docb entlehnt vgl

gr. nK6fTn» — pUtfle kabl vgl. platite.

platile 1) glatzkopfig; mbd. gUtHseht. Alemani. Uasskepf Stald. !•

181. 2) TolI Flechten, Zittermal s. lAfeaer. a platiiges ge§icht.

s. Schmeli. I, «340: pletzen* Schorf aut' der Uaut, zu got. plats

ini^Xr}ixa, ahd. blez.

pliassen bloken. Cimbr. pleiur VVinsIer CVVtb. 155. Schmeli. I,

238: bl^ssa bloken. iJcinnach ist die Form pl^assea eine un-

organische Dehnung eiiier iilteren Form: plessea. Das ware

uilid. blezzejif blezen ahd. plazjan. Die mhd. Form ist niclit

nachgewie8en. Die im mhd. Worterb. I, 203 angegcbene:

bldze, bldzunge beruht auf einem Irrtluim. Da namlich auf

Graflf IV.1268 verwiesen wird, wo es heisst: (Graff III) „S.2o9

Z. 10 v. u. 1. blozen st. blozan**, so ist hier ofTenbar die Deh-

nung des A angencmmen, indcm dies blozan sacriiicare mit

blmati hlocken* balare Yerwechselt wordeu. Fiir die oben

theoretisch aufgestellte ahd. Form plazjaM sprechen die bei

tiraff 111, 259 vorkommenden Formen: plaeemidi baiantes und

, das nmgelautete pleamnga f. balatas; so aneb die Formen

pUistMmdif pifummti (wo wie so oft, ansi^ berTorgegangen

sebeint), die zugleieh fUr Kflrze des A spreeben.

Flescbst Name in Sebiravzenbacb nm 1000; in Goteniti, Eben,

Handlem um 1700. Vgl. Ilisebe. Im ungr. Bergl. /VsadI Neu«

sobi 1390» PteteAer Sebemn., 1404. PiSif PUšš spSter baulig.
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fl^schhch n. Tanneriieisig. Aus bleschen: schiagen. S. Gr. VVtb. \{,

108. Lex. 31. AIso: Abgeschlageiies. Vgl. tAse.

flessel) Name in Liechtenbach bei Nessoltlial, ura 1750. Vgl, Plosel.

pliska plaska! In dcii uuter dienoa angeliihrlen Gedachtnisversen

heisst es: das goifile §(iget : pUtka plasktl — Sloveiisek

beisst (lie Bachstelze : pliska.

plinkatien blinzeln, mbd. blhibezen.

»plicDS Tollkii-sche'* Eize 59, sonst bolwe^bere f. s. d.

fltch n. 1) Bloi-k 2) Brctt, vgl. CWtb. 15o. Lex. 32. nvdelpUeh n.

Nudelbrett/reigbrettiinit.|7/o<;A^Fensterbalkcn. S. oben S. 25.

fl«der m. Waii8t, voller angespannter Baach, vgl. pluderer Sclunell.

I. 334.

PUsek. kleiner Ort; hatte 1700 vier Hfiaaer.

niicke. Name in Mooairald um 1770; in Mittrd, Koflern, Wetsen-

baeh 1750. Vgl. Neiche.

niwl, Name am 1700 in Oentschau. Vgl. FleMel. Else (1861)

achreibt FMichl S. 40. Im ungr. Beigl. Piaes^ Sehemn.

1383.

flienei biflben. Cimbr. plinti CWtb. 155. Vgl. i.

plieme f. Blnme. Das Wort ist selten, a. r4a§ei Dennoch hSrt man in

dan Hochaeitreimen, s. Maehialt) wo die Gesoiienke, die ein

jeder der Braut geben soli, genannt verden» baufig den Retm

di mnome

deo gibt ir oliie plaotne (wo deun daim das Geschenk eben

keine Blume zu seiii braucht).

planiutzen, plonzaiiea istuttern. Nur -ahd. plunzeze si^maAo, balbutiat,

GraflF ITf. 362.

p^ane t', die Saubohne; jede anderc Bohneiiart heisst krbaisse f. s. d.

Auch karatisch ist poane die Saubohne, Lex. 36.

Bober, Name Hm in Schaikendorf. Vgl. Weber.

pobvlitze s. powalitie.

Feehinger Pachiager (s. PiichiBger), Name in Krapflern, Dran-

haiik 1750. Paehloger auch im ungr. Beigl. Sehemnitz 1858.

Pedirerch bei Ossiunitz, Ort, 1770 mit vier flausern.

Pegtrelit Ortschaft. zabite 1770 vier (lauser.

peide) peldeo beide. Daneben aueh die Formen: pade p^adea^ wenn

der Artikel voransteht peldei und piadei* Diese Formen ent-

spreeben mbd. beide beutm; Mde Mdkt; beidem bSdeu einen
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Gc5iphlechtsuDter&cliied (s. Gr. Wtb. 1, 1361) kana ich nicht

nachweisen.

ffle« Name in Krapflern, GS.tenitz, Neuwinkel

ptlaie f. pliue der Vormagen. Mehrs. pAuci Gedarme. Vg). Gr. Wtb.

I, 1120.

r»A, Name in Gottsch. 1684.

Pfcktteta bel Unterlak. hatte 1770 f&nf HSuaer.

Pllaiiel bei Tseliennosekiuts, hatte f770 neanundziramig Hfiuser.

fkhm werfen. Da seh^ander gueter raben^l^ft,

bie gaijt da mamchom goeteo kMftl

p^efi du inih nleder

fo it^an i bider aaf:

op dain dendrn ih mih laibor et!

Eia fflp werfeii in jedem Smne gebrauehtes Wort Za-

nSelist wieder tleaaniMh bohlen werfen Stald. I, 201. —
Da.s Iftrntiscke sich pSln, die hand polt sich d. i. anschvellen

Lex. 35 gehSrt kaum hieher, sondern zu befl Geschwulst, ver^

bellen in Folge eines Stosses anschwellen, nihd. erbcllen Wtb.

I, 118 (wozu Schmeller I, 167 schott. to beli, engl. „bollen*'

8chwed. bulna und arsbelli vergleicht, was Lexer entgangea

ist}. Dies gehort vielleicht zur Wurzel sanskr. bhdla, ags. bael,

beli Stirne. Hingegen unser alemannisches p6Ien, deutlich ahd.

polon mhd. boln werfen ist. Ob das mit jeiiem beli und mhd. er-

bellen zu Einem Stamme gehort, halle ich fiir nicht so gewiss,

obgieich beide Formen im mhd. Wtb. zusammengestellt sind.

|MHbele n. Kiigelchen. iamt poIHle n. Kiigeichen Lex. 35, alemann.

bol bollei bollere Stald. !• 199. Vgl. bolU Gr. Wtb. U,231. und

griech. ^ok^6q.

p4M f^aae f. Saobobne. Die iibrigen Bohnen heissen ^rbaissen s. d.

pSruag^, ptonugele n. kleiner Bohrer. Der zweite Theil ist Demi-

mitiT Ton lAgar a. d., daa ist Nabiger; ob dor erate Tbeil so

bohfen so atellen iat, bin ieb ntebt gewis8.

Poitoli Name 1681 in Oberlosin. «= Bartšl: Bartbolomfioa. Der

HeiUge dieaea Namena figdriert im Stadtwappen too Gottaehee

ond eine ibm geweibte Kirebe ist Tielleieht ilter ala die Stadt.

— Im ongr. fiergl. Fortel Hochariea 1858.

Nrti) Name om 1700 in Niederloain. Tgl. ferts. Im nngr. Bergl.

Bores, Lorensen 18K8.
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fMiiMk n. GditrOppe; hlkb«rptnftck n. die Stoppeln. Vgl. Sehm. U
204: bor9ach BosehireriL o. i. f. »ebiribiscli »b«nei ReisholE*

Schmid 34.

pSscble I). Blumenstraus.s. Der Ausdruck in diescni Sinnn ist

Ofstr. bairisch, kamt. pmchel n. Blumefistraiiss Lex. 47. Die

Form dcs Wortcs (o fiir ist alcmaftaUcb vgl. poschli

Weinh. alein. Gr. S. 29.

pije pia§e zoniig, hiise vgl Lex. 36.

»posse bitr sfruppige Haare."

piti m. Kater, in Karnteti pots Lev. 37. Vgi. jedoch aben peti*

p«ttirhc f. notticli. karnt. poutige f.

pttzpar m. eine gewisse grosse Raupe.

ptwalitie, pob^litie (uuuu) f* eine strudciartige Mehispeise, eme

Leibspeise des Gottscheewers. Ich theile im Folgeuden dieVor-

schrift, \vie sie bereitet wird, mit; und zwar, ausser der ge-

wohnlichen, auch die Bereitung eioer Abart. der h«M»ta ptbli-

litfe. Vgl. hemtUen = kneten %, wftllm und tioven. po9affati

wftlxen und -Itie s. d.

Woaxso]ixifk f' oindAT pobklitio^

Z*erft nimet min a pkebmatter, drinii kimet dks boisahi mal,

^ter $a}2 und lubato kksser. Nue i^t der toig gemMet Aaa dan

ba^l toige bert nne wier toiglain au8 anknder gemiebet Dfi wier

loiiilain miieBent a wiertektunde i^^ten, onter de?? bert die wiille

gemacliet, aus: jek? oier, a jaitel jiiefien rani, 3 leflFel woI smalz

und eppas geribns prdat. Das bert guet unternander getriben und

dii \vulle i^t wcrtie. Nue kauteut du toiglain als mudelploch, bu §eu

mitu mudelliei^ar ausgetrlben bent.

Es kimet epp?Ls ^muh (Iraiif und nue i«it mitn benden ganz

wain ausgezochn. DjVs f^cscliieliet init ali wier toiglain, l>ie wulle

bert nue ganz wain afs erjte toigle geslrichen, das zenander gerollet

und al* du saite geluit. Af das zboite straiehet man dii w(ille a abd

aul' und be^gets in das er?te. Das nemliche gescbiebet mit dam

dritten und dam wierten toigle. Bie alle wicr zenander hent gerollet,

kimets in a kositse, beleu mit smalz i1n i§t gcstrichen und bert ge-

plicheu. Benn du pobalitze gep^cben i?t, strebet in^n zueker dniuf»

leget $0 af a hoteain talar und trdget fu afo tisch.
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Vsrschrifl >u einer Bewallitie.

Zuerst nimmt man eine Backmulde, darein kommt das weizenp Meh),

danil Salz und lauesWasser. Nun wird der Teig gemaclit. Aus demselhcn Teigo

wir(i nun vier Teiglein j^auseinander gemacht". Die vier Teiglein miissen eine

Vierteistunde rasten, unterdess wird di* FftUe gemaeht, wu: lecht Biero,

cinem Seitel sfiAen Rabni, S Lftffel voli Bntler und etiras geridieiie* Broi Du
wird gnt onter einander getrielMii und die FOlle bt feiiig. Nun komncii die

Tei>;lein auf dne Nvdelbrett, «o eie mit dem Nndelvilger euegetriebea eiiid

(d. i. wcrdcn).

Es kdnimt etwas Biittcr drauf und nun wird mit den H3nden ganr

fcin ausgfzopen. Das pescliieht mit ail den vier Teiglein. Die Fiille wird

Dun gan7, fein uuts erstc Teiglein gestrichen, das zusamnien gcroUt und auf die

Seite gelogt. Auf dee s«reite etrndiet men die FfiUe eueli so eofiind welget

sie In das erste. Das nfimliehe geeehiebt mit dem dritten nad vierlea Teii^ein«

Sobald alle vier ausammee gerollt eind, kdmmt das in ein Gefts«, welehea mit

Butter angeslrichen ist und wird gebackcn. — \Venn dic Bewallitze gebacken

i»t, sireni maaZucker darau^ legtsie auf eio bdlaera Teller vnd tr&gtaie auf

den Tiscii.

Wdtfwdirifk I* oindsT hddaJn poliUitie.

's hoidaine mat kimet inn dii pachmalter, ?alz derzu und bert

mitn battendeii prunne ubcrpreimet. M^n lnsset iikuelen. Dar toig

miss lan^^e ?ain gcballet. Dii wuMe bert grude «10 gemachet bie dea

woarige. lai bert .stat dan ^iicfion §auerer rAm genumen und .statt

§tnalze inacblide. Benn dii milile auf i§t gcstrichen strebet man racbt

wil bainperlaio draut Du pob^litze bert in a kositse getdn and grud

90 baitor wenraren, bie mit dar hdantigen.

Torschrift lu eIner Heiden- (Buchwelien-) Bewa1Ii(se.

Das heidene (buehvreizene) Mehi kdmmt hinoin-in die Backmuldc»

Sals dazu und wird mit dem wallenden Brunne (d. i. Briihe) iiberbruht. Man

Iri<ist abkuhlen. Der Teig muss lange sein geknetct. Oie Fiille wird gerade so

gemaciit wie die verige, nur wird statt des siissen, saucror Kahra genommen

und etatt BttUer SeturemsehoMla. — Wean die FiUe auf wird geetrtclieD»

slreaei man reeht viel WdDbeerlein drauC Die Bemlliise inrd in ein Gefitea

gethan and gerade eo w«iter verftiiren irie mit der vorigen.

pnchei breehen,. besooders in der BedeatoDg: pflfieken, rtejei

pracbei i. prastei. ik prid^ hir firnkem Tgl. pttei«

IfftdcI m. die Barte, der Bart eines hellebardenfSrmigcn Beiles,

sloTeniseb hradlja, was gleiebfaOs ana hrada Bart her-

vorgeht.

»praltde, n. Wie8el.*'
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praitigiin m. Bniutigam.

pram f. m. Brenise, mhd. brem m. Karnt. br^me f. Lex. 40.

prankeln sich Speise vepsagren, im Scherz: fasten. Nachen wra(S-

munthc kimet dar srhnifiirlac und nachen schaipertdc dar

prankelniittooh j AM'liei miltwoch.

fiaite f. Butte. Clmbr. prente t. Fass, ital. brenta CWtb. 157, 113.

&irnt grosses hdizernea Gefaft. Lei. 41. s. dariiber Gr. Wtb.

II. 372.

pra$ten breclien. DbpranteD zerspringen. lerprajten, pari pr. ler-

brosten. Lexcr kennt das VVort aus dem Karntiscben niebt,

S. 41. Doch lebt es in Alenaaniea Stald. I, !^17«

pi&tei'm. die Wade. In diesem Siiine cimbrisch: mameprate Wade
CWtb. 156. Ebenso bei Henisch (teutsche Sprache und

Wei8heit Aogsbnrg 1616) in der Form »Ml, die Wadeii

an des Henachen Sehenkeln*. Du Wort iat in diesem Sinne

nicht kfirntiseh, eher 8chwabi8cb.

prtu braan. Die CKIrtel der Mideben und Weiber aind jetst rotb,

varen ebedem vidleiebt brton. Im Liede vom EUpargar und

IkgrMltile, s. d. aagt diese: nrbreftei Ijt miin pram gtftele.

rnme iraue, Name in Sele 1614, 1669, 1750; in Alibaeber,

Gottacbee 1750, 1784, 1868. Im ungr. Bergl. Bram Lentaeb«

1660. KriekerbSu: 1640.

pt^aekitie f. Wiege.

predinfele n. Eideebse; aofist egedacbf 8. d.

Preidisib, iName in Hoo8wald um 1600. freidiUck Zwislern, Ver*

dreng 1750.

preaibelii 1
)
phiudern, 2) brummen, schmahleii. Vgi. ahd. brgmant

tirol. bremen bi iiinmen, Fromm. III, 458 oder praepeln in der

Zips Wtb. 39, Herineber^ Froirnn. 11, 464?

prennen breniten; geprnaneo gebrannt.

iberprenaen ttberhi iihei>. — Par prDnne, pronnot die Briihe, beiftes

Wasser. hoidaine nial kimet ion dfl piiclunalter^ sala derai ind

bert mita ballenden pruoDe flberpreanet.

Premer, Name in Komutzen, Koflem, Windd., Gottscbee 1750; 1861

auch bei Elze S. 40.

„pr«8chpritle n. Schlagholz."

freser, Name in Musei 1867. Presier Rusbacb 1614. » ans

Priie a. d. In Kitomark 1840: Breefi,
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fnUe n. Sehindel, Brettlein. So aueh clabr*

htaiMch, Name in Goto. Maserii 1 7oO.

pibgei bringen. prtcht gebracht Fromm. VI, 521.

friisUicb m. Blindscbleicbe; mbd. Ulitsllehe m. abd. bllitillhb« m.

frtit breit; dar pnite Mig der breite Weg, im Gegensatz zum

slickelM rala s. d. bSafig im Liede.

frtlle, pnille f. in AgeiprnUe Augbraue. Aus mbd. brdweUn ward

MUn uod d w'ird in Gottscbee il> tf.

fiiilbl, aucb Priltbel, ^^esprocben: Pr^arigel, Ort bei Unterdeutschau

1770 mit 19 HSusero.

Prisc, spr. Pria$e bei Uek, 1770 mit 12 Hfiusern. —
PrdsuUen, spr. Pr6asallen hatte 1770 zwei HSuser.

pro§ele, pri^uselc n. Bnjsleiii, kleines Stuck Brot; man sagt aber

auch prea^cle houz ii. kleiii gehucktes liolz.

Prosche, Name in Hdinljorg 1684.

pross 111. Kiiospe; alid. proz, iiilid. broz s., dnzu und zu dem Fol-

geiidem Gr. \Vtb. II, 399. prossea spros-seii, kikttiU ^roaten. —
prossmanot n. Merz.

Prttgcsell, Name iu Schwarzenbach , iioraberg um 1600, in Altlaag

um 17S0.

friat n. Brot. darbcs (s. d.) priat ungesauertes Brot. Vgl. aaltlaii. —
Baiftes, §bhrzes pr6at.

irninsrc Orisphait 1700 mit vier Hliusern, gesprocben: Prtafeab}

Dativ Priinst^ttbe.

praitta m., die Briihe, s. prcnnen.

prinnle n. die Qaelle, das Briinnlein.

pnmkaehel f. N»cbttopf; nocb in der W#ttenii: bnmzkaehd; als

Scbelte scbnireizerisch, a. Gr. Wtb. I, 442.

Ifuskelle •Um BrlMfcele, Name in Stockeudorf um 1600» Tgl.

Wiiftikele. Im Kraintaeben fand ieb (1867) Brundtole aua

Meierle; Brurnkole aus Jelserniek und ebenso aus Tscbei^

nembel.

p rast f. das Herz. Aber aucb karie s. d.

frite f. Wiege, Wol von dem beim Einwiegen in Gottschee gebrfiuch-

lieben Aoaruf: prntai ilnail pnitai nanal! s. lanal. — Wenn
man mit eincm Sprung ins Althochdeutsche zuruekgreifen

diirfte ohne Uborgang-, so stiinde das Wo\'{ brntti f". tfrror

(= gottscl)eewi8ch : prnttai) zu Gebotc uiid : ni briUti dih

(Sebrder.) 8
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fiirchte dicli nicht. — Doch kann eher noch an $chwciieri8cli

briitt briitti fette Persoii Stalder I, 238, gedacht werdea»

wonacli urspriinglich ilas Kind prote genannt worden ware.

Bnebberg, gcsprochen: Paochparc, drei Ortschaflen: Oberbuch berg;

1 7:0 mit fiinf Hlitisern ; IliUerbichberjs zur selbea Zeit mit 8,-

Fntcrbachberg mit 9 Hausern.

BAebel bei Nesselthal, Ortschaft, 1770 mit zweiunddrei88ig Hausern;.

cimbrisch eia Weiler: Bihoel.

Bieh§e, Name zu Prnliihel 1614; vgl. Wiebie, cimbrisch WiehM (d.

F0chse) auch Volipi.

fiekt n. Kehricht. piclitmfttile d. KehrichtfaA. S. Miile.

ftektei itieben, dampfen.

•Das Wort hafkete zulangat in lesfica ud Sehleslen s. Gr.

Wtb. n. 201; fcrner in der Zipa Wtb. 38. Nachtr. 16; in

Siebenburgen lautet es bdehi t, in der Schweiz Mki n., aber

auch in Unten, obwohl es nicht bairisch ist

ficUtt bttcUicht, Iftrat puggilai, aber auch gekrOmmt, s. B. cr

hH a fachlata negle er bat einen geluriimmten Finger d. i. er

bat Geld in der Hand s. hiachiait

palfarm. Bins. AusBinsenmarfcbereitetmaninGottscbeeLampendochte*

puje m. Bube, puc Mehrziihl paeben.

PiiUiei, Name eines Miillers in Gottschee um 1770.

pimperho§e t", so nanate man eliedcm gcbrauchliche lange Manner-

hosen; vgl. die plunderhoseu iu der Zips Wtb. 38; zu dem Worte

vgl. hoftenhomper Gr. Wtb. II, 236 unter bomber,

parJe f. Biirde, ahd. purdl Auch karnt. cimbr.

pare f. KorI). Demiiiutiv parle n. plur. parlaint

pare t Truthennc; |)Mr/e n.

pufc n. mannliciies Scinvein, ital. perce m,

pormknii Truthahn, siev. purman.

rir»ti, Pflrstl Name in Moawald» Mrauen I, 600. In Leutsch. Punch

1660.

fieje f. vulva. Ahd. pun^nm Hiisen, schweiz. bueeen Tasche.

Pisari Name in Gottsch. 17^0.

fiissar m. inguen, rgl. urlar*

fiBsea kfissen, ebenso kint. ebnbr, etc. Lez. 48.

Pltff^ Patrcc, Name inReintbaU Mosel nm 1600—1700. Sdmranenb,

Otterb. Hinterb. Gttsch. 1750.
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PfttreTf Name in Schwarzenb. 1614.

fitrleh ID. Fassebeii, ahd. putirih, eUr« pSieroek Cvtb. 168; aueh

ins Slovenische UhergegtLagen: piUrik, futerh,

fitnhale n. Fasschen, etwa fSr zwei Masa, wie bei Sehmeller 1, 220:

hfUMikm, kint pvMie^

Utsehe bHsehe f. Kfirbia. Slmi. 6im$«.

IttUiari Name bei Elze, S. 40. Diese Form (Or BStteher, Binder,

atammt aus Fninken und dei* Oberpfalz. Aoch in Schlesten, der

Zips imd Siebenbiirgen lebt das Wort nnd der Name BUUnett

BSddner* Iro nngr. Bergl. gewohn]. J7tltf»«* Kism. 1904. Ltsefav

1660. PiH/ter. Schemn. Kremn. Pila. Oberturz 1858.

Patzel, Name in Obennitterdorf iim 1700; vgl. Piitil,

PAtiel, Name iii Pulaiidel i7o0; vj^l. Pitil.

D und T»

T)as tonende J), das in dftr ijsteiTeichiscli-bairischen Mniidart im

Anlaute durcbaus in T (ibcrgegangen ist, halt der Gottscheewer fest*

vgl. S.

D wird eingeschaltet: belder (= %celer) welcher; schaider

schoner; kalder keller; Unde Tanne; tander s. d.; mainder meiner;

f«nderlfp anderer ii. s. f.

rweeliselt mit K: tAken, tdten , beokpare s. d. hintbeere.

TS fur (iS und CIS: tscbell m. dait$el f. s. d

Das starke partic. praterit wird in Nesselthal, M5sel sehwaeh:

gewtret, g«grtbet f8r gewAf»i, gagrtkcn gefabren, gegraben.

Das schvacbe partic. prSt wird im Hinterland sebwacb: ge-

pttiei, gelabei geputzt, gelobt.

t&bte dftmpfig, brostkrank. Vgl. t(Un§ selmrtndsiicbtig Sehmell. 1, 425.

dšcb n., dacble .n., plural daeklata, 1. Daeh, 2. Regenschirm; 7gl.

sehšttar und morelle f. Sonnenscbirm.

Lexer verzeicbnet unter dkeh S. 49 die Bedeutang: Regen-

schirm ntcbt; sie sebeint demnaeh in Kimten niebt bekannt.

Hingegen in der Scbireb sebeint diese Bedeutong die Tonraltende

Stald. L 2S4: »dtch n. Regcnscbirm; dleUin.— smead&ckli,

Sonnenschirmchen**. — Sehmeller verzeicbnet aueh Regen-

doch, Si)itnen(lach I, 351.

tkem. Tag. Die \\ ochentage heissen: Didotiic, ertikc, mittoeh, pfinstite,

wraitii€) saa&t^c, gantilC) ahnIichciHbr.CVVtb. 116; vgi. prank^la*

5*
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tiiglain adjcet. tiii,Hich. Ein aus dom advcrh. tegellchen

hervorgegangeiifs A(ij<»('tlv ini Vnter uiiser: gipun^haint uii§er

tiiglaioes (~ tegeUcIienez s. lain
)
prnnt.

tftffem f. Sclienlif rimbr. tavern 1". C\\ ll». 177. ital. taverna.

Uhiui! tah«it! tuliam! tahoi! tahott! Ausrutc, die lutcli dem Reiin

varieren im (iottscheewer Martinsliede s. Martine.

i^tm saugen, trinkeii nn der Mutterbrust. Ahd. tAJan. as kind tAjet^

§i M ir IM lAssea U^tn\ genau so aueh clMbrlsck Wtb. 177.

Ygl. tctten.

iš^ f. der Saugling. ^'om vorigen, wenn nieht gieicli d^aie d. i. kaje

mhd. Mwef s. Cwtb. 127.

dali dda, latedAr WMft, daiide htot, dalndu Uid, hSmU aegltlBt

dein Fuss, deine Hand, dein Kind, deine Finger.

talar n. der Teller, a kanala talar ein hoizeraer Teller. Mhd. teUer

D. ID., ital. tagliere, slov. taljer,

daltfd f. Deichsel. Mhd. Miel,

tinde.f. Tanne, in dem Liede, s. liedle.

taider m. die FISehe der Hand, dea ptiit mmA dea gildalae ta

taadar hhbeit dieBraut muss dieMitgift in der HandflSche haben,

das heiftt aueh wol: ste mofi eine krfiftige, tiichtig zugreifende

Hand haben.

Dies selteiie Wort lautet ahd. tenrA f. tenar n. und GratT V,

437 eriiinert dabei aii c-^vao, mhd. tftner fgof hdt in sinem

tcner bcslozzen alliu dincj; 2U sanskr. dhanf Mav eittlang

streichen.

Uagein dengeln. Boachtenswerth ist hier das a, \v as uiis bevveist, dass

hier kein umgelaiiti-tes d^ngeln zu Gninde liegt (dies miisste

tAngeln huteu, mit hellem a wie tenkt tank). In der That lioiRt

esauch eimbr.tangcin, kiirnt. (angelu* Zu ahd.tangol m. Uamrner,

tangelnri m. Kaltschmid.

taakhe link. Dio bair. ustr. Furm Gr. GDS. 687. Tanke, Name in

Sehwarzb. Lienf. Krapflern um 1750; aueh k&mt.i TeakkLex.57.

tankhisch linkisch, linkhand. — gedankh s. d.

Mit gedankker haad, mM gereehter laid mit linker Uand,

mit rechter Haod.

Tauhlehel bei Nesseltbal, 1770 fflnf Hfiuser.

fafrelwereh, Vater — » 1770 mit 15, Oker ~ gldehfoUs mit 16

Hluaern, beide bei TsehermoachDita. Die Aasspraehe ist Thfpel'
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burcli und tlieser sloveiiische Ortsname istdemnach iii deutsrliem

Volksmnnde ublich nud daneben kGmint als Naine anderer Ort-

schaften das glciclibedeiitige Warinhors; s. d. (spr. Burmpurc) vor.

4«r, da der, derjenige; der der; dam, dan, an: detn, deii; deu, dii,

di, dc: die: dils, ils das. (deii iiifiiieii, den tleiiieii, liiiitt-t irn

Liede den gaete stiefinoeter : un mainn, aa daioa); d grftwD§

d giletcr des Grafen Giiter. Der Artikel Hillt aus: nn stcckaitg in

in kindisch harile und steckle es ibni iii das kindisclie Herzlein.

Die Dcclination des Artikels s. hAtar, kind, maeter.

4arliiUe derselbe, deihAllfdie8elbe,4Mli«Ue dMselbe s. hftUe.

tir, gitir, Ik — ieh wage. Am gettorejt ti — du wag9t nieht; ^
ar ktt lih geliarjt er hat sicli gewagt Mhd. for imnie geturren

Das Partic. getSrfi entsprieht dem mhd. Adj. geturtie k8hn. Im

ungr. Bergl. ioren, cimbr. tSren s. mein Wtb. 44^

dtib uagesfiuert darbes frial uogesiuertes Brot Die urspriingliche

Bedeutung von mhd. tUhrp, ahd. dirap,

iarre f. Lattengerflat sum ObsttrockneD, mhd. darre.

darnkreiie f. s. krelie.

tA|e f- Usche 1. taisclic t'. Tanne, Nadelholzbaum , Nadelho!zzweig.

cimbr. (/esa i. NadelholzzNvcig, pud. brest", /a dasa Cwtb. I iS",

tetscha, tetm, ebcnso Cutb. IT 7, im Bregeiizciuald dohs dahs

Bergmaiiti CWtb. a. a. 0., schwabiseli das, dessen, bair. ddchsen

Schmell. CVVtb. 1 15. — Wieder ist nicbt die bairiscbe, sondern

die scbwabi.si'he Form in Gottsebee vorliaiideii, diesmal aber

auch eimbr. umi kitrntisch tase /', I^ex. 40, aber auch schwei-

zerisch dudsch \\. aii.s jungen Taiinen geinacbte Scbleife, Stalder

1,253, geliurt bieher. Decline L iiennen die LHiidwirthe deu aus

Zwt'!gen geflochtenen , breiteii und flachen Ackerkehrbesen, der

an die Egge befestigt wird. S. herdacbsen Schmell. I. 352.

Aamarkung^. Mhd. ibt 4Bue d«r Rooken, rom Zeltarort Ohte dali* ddhten

jfedtktent llMlisbradiMi, kSniiiit hicr ia Batracktt dana dla Bedcataag «|>

katuH trirA Oanm Z«ltwort volil lach sakonaiaa. IHa Binllaaf dat Flacha«

breeheB« eriaaaii nhr aa die dea Abhnueiis, x. B. von NadelhnIzzM-pigen.

die als Streu verwendet werdea. Daher gehoi t alid. dehta, dehtala f. GimIT

V, 124, sonst die und der Dei-hsel, A. i. Hiitinit, Schmell. I, 333 (klriltlscb

tdihacke, taehsaprachsen: 8chu'ertformujei Sclineidiastrument, woiDit die

iMtfn sur »trdwe verarbeitet werden) gevlM bieher. Mit einem dehttdUt

trird adioB tob WoUlrani «la Sahiraii vargUahaa, a. 6r. Wtb. 01. 8S1. Uad

hiar ichalKt ana elaa aralla BariUiraa^ varhtndaa ailt daai ttuaut dar* wia
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obiges tk^t einen Nadelboizbaum bezeichnet. Sanskr. taktha-ka m, Bauui,

lat. Uueušt kircheMltr. titm wird alifebitel rom taukr. iakthaH balnaM

(wj« imtes dakše Mie), kirckentl. tetti hauea. OIm taktkatt M
her BiBM StimfflM nit icnd. fmnjfttttntt aeliiTroo, «ober lat tirno »u
teemon m. Deicli^cl; wozu amdl lithvuisch taikan flfen nod ahd. dihaila

Deichsel frehoreii. Der Zusainmenhiing zwiseheu dahse = ta.vmt. drhse und

dihacl, wenu auch letzteres aiis <ler Alihtulreihe tritt, ist oirciilmi. n-icht in

Urzeiteu hinauf und scheiut in dem siiu.skr. tukghad, Uaai behauen, uber aucb

fertigen bed»ulet, lat. texere, die abweichenden BegriO*« der Ableitungen

tm veraliilgta. Wtšm b«d«utete wohl in der Urapmhe seb«ii ein«ii BauM,

d«r behauen winl, wonach dle Sitte, Nndelhobnrcige ala Stma zn gebrau-

ehcn, «beniO alt ««in naaet«.

tltie f. der Fuss, besoiidera der plampe Fuss; die Tatze. — iaitle

n. Pliiral iašzlain Fosslein: das reizU fMU afproUem taitle

a. dleiei.

pMMie f. BSrentatze, herba brancn ttreinn.

TubeKlrum oder TieleibruB, auch Itaergmid Ort bei Unterlak

1770 mit 8 Hfittsern.

Tanbendttrf, Ort bei Nesselthal.

tel- s. tai- u, toi-s -te an PsaiJieii, s. name.

Telj, Name in Mitterdorf 1750. Ebeuso iiii uagr. Bergl. PauliscU

1713: 2V?/;.

lelian s. Tollian.

Temele, Temel. Theiiielle ilolieaeck 1660, 1GS4: Honiberg 1750. Im

iingr. HergI, Scheniiiitz 1362: Thomel ; ISlO, 18S8. Tliomala,

teaa m. die Tenne, Dresclihoden. Auch karat, mascui. Lex. 57, und

schwei2er. neutr. abd. teani ii.

der s. dar.

dar- vor Zeitwortern vgl. gr. Gr. li, 819, Wtb. II, 1011. der-

krankhen erknuiken; derg^an ergehen; denriich m. das Er-

haschen; in dem Liede Tom laasel Jdbc.

tettai sfiugeni mei s. d. saugen; beide Forroen ebenso cimbr. Wtb.

177» ital. teitarst goi dal^ saugen, nur an EinerSteUeMarc.

13, 17: ^mm dad^gandeim dan SSugenden (Hfittern) talg

(jtv faarpl i^oitsaif x«i) ratf 3i?X«<;oOff«ff. — Oineu hiU gO'

paiehiigot Nue kitt dam gaifHkken ge§oii: dafi §i tr kind,

aHnns in dar Mrehen, hiU getettet Der gaiftUehe hdi itber

gemoint fi hitie iimm pr^, gettotet (getddtet). ahdUifi

imon hbei' deu titilaii gftbea (vgl. it^eu) : §i hittg

Ik&ata tAjea.
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Anmerkuug. Das Vorkotumea bdicrF«nnen (l^jen saugea und (eUeu ašugen)

im GollaclM«irbch«B iin4 P«Mdo-Ciailifit«fc«B iit «in iriehtIfM Zeagnit

lir dan ZvMmniMliAiif dicMr beldeo Umutarlen. M« Ponoen lind aber

Mch MUl iMlehteuvcrtti, aJa brarikrte uralto Wortor, dtrm Eiaet ur alt-

hoobileafscbt daa aodere nur g-olisch iioch Torkomoit. Sanakrit dhd, dhayati

SAugen, siiup*'!!. frr. situgeii , 3>5T3ai inelken, altslav. doja iiingen, ahd.

tii-j-tin lactare. goUclieewisch uati psciKlu-riinliriscli : liijcn »augen. — Von

dild abgeleilel isl sauskr. (ludhan, daiUii u. Milcb, got daddjau Milch zu

trioken gebeo, siugen, gotscbMwi«di-|Mando«i«briacht iMMi alngan.

Tiellaiebft gab « tUm gotiscbes iaimn aaogeB vad war die arajurfiBgUdie

Bedevtaif voa t4im aaeh saagea (»oar]« dia ran jaetefv iiritebaa aitifan

VJkd aaagtB aebarankt); ein mbi. tetteit (ahd. tef^onf), aiafan, darf ana ana

deiB GoltscbacvUcb-Cinbriscbaai wobl varaaUien.*

Heitielii« fler— um 1770 mit 6 Miosero; fiter — um 1770 mit

37 Hiasern.

^MtMkiftiiit Name in DOrobaeh, LiechteDhach, BfieU 17]$0.

Tiefeareiter, Ortschaft 1770 Ton 12 HSusern.

Tiefeathai bei Ebeithal, hatte 1770 seehzehii Hluaer. Cimbnseh heiftt

ein Weiler Tte/fa tdlele.

<dieBoa 1) dienen. 2} Eicrlegen. EinLiedchen mugc hierPlatz finden.

DienoB.

Uleiea.

Das er§te jar gedienot,

Das ersle Jahr gcdient,

a hiienle werdienot;

ein Hubolein verdient;

dks huenle wQerot huenlain. —
das Hiihnleia fuhrl Huhniein (Plunl}. —
D^s zbaite jar gedienot,

Dai iveite Jahr gedient,

a ratsle werdienot;

ein Entlein T«rdiant;

dks ratsle ^t^at aaf proitem tatde,

dM Eiitleiii tteht auf breitam FOitl««,!

diis hflenle w1lerot hfienlain. —
dat Hfihaleb mhrt Hflhnlein. —
D)ia dritte jui- gedienot.

Da« dritta Jahr gedieaet.
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a pdrle wefdieiiot

eia«n Trutbabn rerdienct.

Dh» pilrle $aget : Ihngeu nre,

Der Truthalm sagt: Ihiiro Obren,

ks ratzle $t^t af proitem fatole,

d«» Entlein sfebt nuf breitem Fflstlein,

d^s hiienle wuei'ot huenlain. —
d*8 Hubnlein ffibrt Hfihtitem. —
DJis wicrte jar gedieiiot

Das viorte Jahr ireiliencf,

a !;iU)|ilc \vt'r(lif'ii()t.

ein i^iiHmili-in >er<!i<_'nt.

Diis lanijtlt' s;t;T:el: sebir mih

Das LSiiiiiilein sn<f{: schier niich»

džis pTirlc siget efc. —
der Truthnlin sagt etc. —

Das Nvimffe jar godieuet,

Das funrtc Jalir gedieaet.

a goiftie werdienet,

ein Geissloin vordieat.

goi&le $aget: pHska plaska!

Das GeiMlein aagel: plitka pliskat

das lample ^aget: scliir mih etc.

das Lfimmlein saget: schier flfiich etc. —
Dha (ek^te jar gedienet

Das seehste Jahr gedieaet

a wakle werdienet.

eia Perkel rerdienst

Das vaekle ?Sget: pick mih!

Das Fi^rkel saget: pick mtch!

džis goiftle jiiget: etc. —
das Geisslmn saget; etc. —

Das siiiilt; jiir gedienet,

Das siebente Jalir ficilienef,

a kiicle uerdienet.

ein Kiihleln verdicnet,

Das kiiele saget: inilch mih!

Das KiihlciD sagt: milk mich! etc. —
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das wackle figet: etc. —
Das achte jar gedienet,

Das achte Jahr gedienet,

u rii^^le wer(lienet.

ein Rdsslein verdienet,

Das rojjle jaget: rait mih!

D:is Rosslein sagt: reit inieh! etc. —
das kuele ^aget: ete. —

neunle jlr gedtenet.

Dat ttennto Jahr gvdienett

a mandle urerdienet.

ein MiniilciB Ttrdieiiet

Diis mandle sliget: lieb mih!

D»B Hflimlein : lieb inieb ete. —
dlls ru§§le sagct: ctc. —
D2i8 zelinte jar gedienct,

Das rehiite Jahr gedienet,

a piiehlo werdienet.

ein Biihlein verdienet,

Das piiebie .siiget: bie«:,' mih I

Das Biiblein sagt: wieg inich!

Das mandle §aget: lieb mih!

das ros^lc saget: rait mih!

das kuele sitget: milch mih!

dhs wackle jiiget: pick mih!

dks goiAle ^aget: pliska plaskal

db lample faget: scbir mihl

d&s purie $aget: longea ure!

dli8 ratale ^teat af proitem tatale!

das huenle wfieret hQeiilain! ^
tier n. das Thicr. tierle n. plur. tierlain (wie bei Hebel ticrli). Das

Wort scheint im Osterreicbischen iiicht iiblich, doch hat es

Lexer 61. Vgl. wicke, guet) sache*

iienie f. Jungfrau im Gegensatz zum Jiiogliag (knachf): Magd,

Uaadlerne f. imLohn stebendeDirric; §aadlerne f. Schweinemagd.

HauflgerscheinendieseFormen demiiiutiv: diernle n. Ebenso dima,

dktrna, dimU cimbr. Wtb. iint. dkm^dimdle Lex. 61-
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Dietricb, Name in Malgern 1 614. Im ungr. Bergl. in Neusol 1390:

Dytric/i ; in Pralen 1G40: Dittrich; Metzeiiseifea 1858;

Dittrirh; in Presb. 1379: Dietrich.

dil in. Boden. Ahd. dih rn. zu saiiskr. tala m. Fiaclie. Das Folgende

ist davon abgeleilet.

dille f. ITenboden, Daelilioden, Brell, Diele. K&rnt. dille 1". Lex. 61,

eimbr. dilla f. Heubiihiie CWtb. 11 o. gr. r>;A(a, altaord. thilja,

ahd. diUdt altsiov. tija ; zu sanskr. tala s. dU.

Thimm, Name in Gottschec 1750.

tl4ircl m. dei- Teutel. Dcr Alp, s. d., ist der ti6wel, aber auch dar

Crrfienroekhate i§t dar Ti6wel der Gruurock (wilde Jager) ist der

Teufel. ilrit. toifi, tlmkr* ieuwel, iamoeL Die auffailend ab-

weiehende gottcheewi8che Form scheint alterthfimlieh. Acoc^o^o?

goi diabdttlu8, altsftchs. dioboi, angela, defol, altnord. djSftUlt

ahd. Huval, mhd. tiuvel, ital. diavoh mas. diavol etc.

tisch m. Tlseh. — titchgeriieh n. auch im Scherz weig»lt«galt m. der

Tischsehemel. das Brett welche8 dle TbchfiiAe verbindet und

ala Schemel dieut; geriseh n. (vielleieht geri§) scheint durch

Kiirzung des ei in i aus alemanDlsch ffreia n, Geritote, z. B.

ihuregreuvL. Thtirgerfist Sfald. H, 269, sa erfcllren. — ttaeh-

bnchel f., —b^achel, Tisclituch. Vgl. Lex. 252. Sebmell. IV/81.

TlttinaoD, Name in Grafiinden, Unlerbuehbcrg 1750. In Kaschau

1399: Dletmann. Kasniark 1035: TUlniann.

Tidin 1'. Tadin, ein inj tliiscbes \V esen, in Karaten Tdadin Lex. 65 f.

;

im ungri.seben Bergland, namentlich iu Krickerh&n Tod^mi d.

i. Tbdinne, s. ii!)er sie meia Nachtr. z. Wtb. 22.

tode§bette n. Stt rbelaj^er.

Uig m. Teig. Demin. toigle n. pl. toiglain.

teil u. Theil; Erbtheii, Grundsliick. Das Masculinum liurte ich uicht

pfkrmentoil n. Grundstuck, worauf Farn wachst, s. pfj^rm.

telde f. tende f. Trauhe. lainUnde f. Weintra(i1)e. Weder karntisch

noch cimbris( ]i, hingegen schireiz. der dolden Baumbiiachel

Stald. I, 287; so auch Schm. I, 366.

Telliai, Name in Mooswaid 1700. ToUian ThiUiai Aitsag, Altlaag,

Krapflem. PolandI, Weissenst. 1750; leliaii, TbelUa Gottsch.

1783.

TtMti, Name in Scbalkendorf 17S0.

T«»€Uti) Name in Gottachee 17K0.
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T*D, Anton; deminuliv Tdno. S. B Seile 77.

Topliile, Ortschaft, 1750 iint G Hauscni.

t«r II. Tlior. torbnti m. Tlior\vart, ini Licile s. dett mfirAiiJi*

t«rbe i. Uarbe t. Hii tentasehe. Sloreniscb torba.

4m II- Dornbusch. ^end«rii m. Hagedurik, cimbr. hagedorn, Ygl.

J&deseh dorn Jfldedorn.

Mt Uat todt ; dar toate^ dea ti^aten die Todteu. De» Todten Jieitera

Braut, das Volkslied, das Biirger zuIrLenore veranlasst bat,

koonte hisher iii volksmaftigei- F.issung iiicht aufgefunden

Merdeii. Die Ecbtheit dea Liedes im VVunderfaorn wird bezwei-

f«lt 8. W. WaGkeraagel, altdeutoche Blitter 1» 194; Vilmar Hand-

JiOefal. des deutscb. Volkaliedes S. 1S3.

Ana dem Muode eiaer alten Frau in Mitterdorf seiehneta nua

Studiosus 6. Jakittsch mit afidern Liedero, za meiner groAen Cbei^ .

ra8chung,w8hreiid meiaerAnirmeiiheit iDGottaehee, dasFolgende auf.

NaehtrSglicb fand ieh dano, dass es Oberall m Gottschee bekanat ist:

l»ie Todteobraut.

Es baroteu zboi liebeu.

Es \varen zwei Liebc.

Dar liebe i§t ins hor gesclirihcn

;

Der Liebe wird io*« Heer geschriebeD (au^oUert);

ins bor mnoft ar morscbieren.

int Heer mute er marachieren.

Afd dk spricbet deu liebe

;

8o »pricbt die Liebe;

„90 kim mir, Heber, ze aagen,

«80 fcomiB mir, Lieber, su segeo,

sai lantie boder tdater,

•M (at da aueb) Idiendig oder todt:

bie s dir in kriege bert derg^an.** —
wie aa dir im Kriege wird ergeho.

Abdrt klockhet an dar liebe:

Biamal klopft an der Liebe:

„§0 tue§t du, liebeu, et sl&fen?

,80 thnst du, Liebe, nieht arUafen?

boder tue^t da, liebeu, b^ben?*

Oder thutt do, Uebe, waebeD ?*
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,1 tuen es, lieber, et ^Mfeo,

Ich tirne, Lieber, nieht »elibr«!!,

i tuen esr lieber, b^chen.**

ieh Ihne* Lieber, vachen.*

wKim auflar, kim nu&nr, main liebeu!"

»Komm heraus, Liebe mein !«

Und auO»ar kimot (leu liehe.

Und heraus koiunit die Liebe.

Ar nimot §cu bai snSbaifier hant,

Er nimiiit cie bei schne(>weis<:or Haod,

ar hewot jeu af saiii hoaches roj;

cr bebt sie auf sein hohes Ros$;

^eu raitont abin an biige. —
•i« reiteo dahin an W»gc (weg). —
»So tne^t du, liebeu, dib et wGrebten

»So tbutt du» Liebe, dicb nieht flBrebt«ii ?

boder tue^t du, liebeu. dib wQrcbten?**

odpr thutt da, Liebe, dicb farchten?"

»Beu bert ih, lieber, mib wOrcbteii»

l^i« w«rde ieh, Lieber, mieh fiirehteii,

benn da. liebeiv pift pai mir?** —
WeiHi da, lieber, bist bei mir?

Bie edel da schainet dar inune,

Wie »edel" da scheint der Mond,

bie stat da raitont di tdaten! —
wie leise da reilen die Todten!

Sou raitont ahin znn kfrchle,

Sie reitPii daliin zutu Kirchlein,

jabol ahiii afs griiene wraithof.

jawohl dahiD auf den griinen Friedbof.

A$o dk ^prichet dar liebe:

So da S()ricbt dor Liebc:

„ri]L>k dih, riick dih, marl$tomI

»Ruck dicli, rurk dieh, Marmelstein,

Klieb dih, Uieb dih, kolfbbrzeu erdel

tpalte dieh, »palte dieh, kohUcbwarse Brde.
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wer§lick, du erile, de tiJaten,

50 rerschlinge, du Erde, die Todteu,

$0 la de lantigen plaiben !**

•o Ims die Lebenden bleibenl"

Beon Umar i$t kamen dar smdariia}.

Alt beram iit gekommeo d«r Morgen,

koin sprfiche hlit ji et wer$teaneii»

keine Spraehe hat tie Dieht Terstenden,

koin menisch lAi et gekennot

keinen MensebeD bat sie nicht gekannt.

51 ift bioter^ih gegeanen ^ibn ganzeu J&r,

Sie iet surCIek gegugen eiebea guue Jabr,

^ben ganseu jftr und drai tdge. —
•ieben genze Jahre nad drei Tage.

dert dort. Alemannisch fiir dert, deret; „der heutig:en Mundart scheint

dieses 6 tiii e, Beni uiid das Appeiizeller Hiiiterland ausgenom-

men, nicht melir eigeu". Wfinh(»kl alem. Gr. S. 30. WeiMhold

hatte hier Hebers gedeiikeii sollen: „du sclialk diirt hiute,

mcinscli i seh di nit?" Ulierraschung im Garten.

Ute f. Pathiii; tote m. Pathe. totl m. ebenso. Clmbr. foto m. Jota f. Rarnt.

toiUe f., tote m., ahd. totd f. gen. toftn, foto m. gen. totm^

woraiis der Umlaut des Masculinum sicli erklart. Schmell. I. 464.

TetmtBB Tedtsaaa, Name in Prorubel. T«taiaaa Altsag 1614, vgl.

Titlmano.

Traspescb, Name in Mosel, Nessdthal, Neufriesacb, floheneck,

Schwaneni)acli, Kerndorf 1750; vgl. Trempasch) fnm fucb

Schwarzenbach 1614 ist vielleicht dasselbe.

tralbrletle n. Reitgerte, im Liede Ikgrttltile s. d.

drasebei drescben. Ib driscb icb dresche, gednacben. — Dei dri-

sebel s. d. der Drescbflege), bestebt aus dem dilackehtbf m.

dem Stiel und dem drisebeljUtc m. s. IrUebeL

franaiger, Name in Gottscbee 17S0.

dre» Tielleicbt ans abd. ddra da, wird angebSngt:' ah4dM» afidrt,

dartire. Docb vgl. abd. itioder, got. pa^; vgl. aueb dader

das Sebm. I, 347, mit dardar ^lirt; so wie Ssterr. toder^

Loriza 122 (vgl. Schm. III, 182) ans so dar,

treapuscb, Name in Scbwarsenbacb, Reintbal om 1000, vgl. Traai-

posch, Trompesch.
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triel m. Lippe, a bnpse hht m\h aaf dl trlele gestoehcD Elze 44. soli

woh1 iieisseii aaf das triel-ie} demin. von triel. Cimbr. trii n.

karnt. triel m., triele u.

ithk dareiii: filrk!«: boIzn{a<< mAI kimet inii & scbilssel) jals drion ud
raflit ballender prunae. S. powali(ee.

drischauifel m. die Tlinrschwelle, Tschennoschnitz: sonst drisehft-

bel m. Auch in Karntei finden sich heide Formen. Lex. 71,

dercn zwcite die mehr aleBSUlscke ist UberdasWort 8.Griiiiiii

Wtb. II, 1420.

iritehel f. Dreschflegel , ahd. driadUd f.> ehibr« deutchela f.

CWtb. 1 1 6. Uriit. drinchl f.

Mteheljblie m. der obere Theil, der herabhangende,

elmbr. tibinko m. CWtb. 164. Kirnt. seMike m. Lex. 229. —
arUekeltttf m. der Stiel, Tgl. eMr« tiap, CWtb. 173.

driakcU siideln, bescfamulsen.

diiaklkeh n. eiae Speise, bei deren Bereitung man sich

beschmutzt.

trt« m. der Trog, {Uffttolitite m. der Wa88erbeb&lter beim Scbleif«

sfein, aoch Unt* und elmb* irok m., abd.» mbd. iroe, ital.

fmogo*

troje m. Viehweg, Pe)dweg. Ebenso kiirnt., tiroltscb trnje Lkl 72.

Scbopf 761. 758 und 754 hat die Formen trnje, troi und trein

aus roman, tfnins, (rain, Diez rom. \V'tl>. 3ol. So\vie auch

Vielnveg als Pcrs(Mienname erscheint, ist auch Troje, neben

T roje r, Persouenname.

Treje* Name in Mitterdorf 16i4, Grintowitz, OberUnihvcrcli , Skrili,

Rusbacli. Ilinterberg, Gotn., Stockend., Altsag, Moschc 1750,

in Zarz Trojer, stcir Ircising. Namen 1316: am troin. im ungr.

Bergl. i 41 8: Trojanus?

Trenpesch ex Schwarzenb. 1614, s. Tramposch.

drt88y drois m. die Keble. Cinbr. drozza f', kiirnt. dros$ m., ahd.

tbrozzd f. mhd. 6rowevn. und f. dazu ital. strozzare.

Mtel m. der Blddsinaige, sonst ftsterr. trottl, Fromm. Vi, 30.

tnekra troeknen. So auch kint Lex. 71 t',

Inge f. Kasten, Lade; tlachtnge f. Tischlade, Tischkasten.

Mgei tragen; afit Hsek ir^gen aofhragen, Speisen auf den Tiach

tragen.

tnlte f. Pfeife aua der Rinde der Weide, kleine F15te.

uiyuizeci by Google



Ril Amflag nudi 6otiich«t. 75

drommain darum, aueh adramm .s. d.

trapfalion trupfeln. V^gl. Le\. 73; trupfen, trupfazn> trapfe m.Tropfe.

trotte r. Tnide. Vgl. Lex. 73.

Tschatischitsrh, Ober- und rnter-Tschatschitsch, vulgo TachatciMil^

ersteres mit 7, letzteres mit 2 Hiiiiserti 1770.

tsckell m. (leselle, Genosse. den tschellinae die Genossin. — Juk*
tschcll m. JuktockeUlBM f. JunggeseUe und Jungfrau. Vgl.

dftitsel.

Tickenie, Name in Hirisgruben, Mrauen, Obercrn, Malgeni, Moos,

Hornb., Lienf. 1750, ia Kr&pfenfeld, Stockendorf 1780. Sloven.

cem, 8chwarz.

Isckiie, Name in Stalsern 1780, Tgl. Stlie. Cimbr. ist TieUeiehi vt

Tergldcben der Name TBChim (ital. eionno?).

TicbJakel) Name in Niederlosfn, Nenlosin, Sele, Sebalkendorf, Lienf.»

Krapflern. Lieehtenb.» Maaeni 17S0. »Unterlosin** (TieHeiehlsB*

Niederlosin) 1687. Aueh bei Elze 18«1, S. 40.

toebikir m. StSssel. Vgl. sloven. Uk Rnmpf.

ticbAkkei stossen.

ticberke f. der Korb, ROekenkorb aus Weidenget1echt; vgl. ilfte,

tiliilc^ ktil.

dacballal oder dieblawtr fortwShrend. Vgl. allai und dir«h.

tttchen sich aufblahen ; dngetvchei an%eblaseii. Vgl. tuchcnt.

tacheot f. Federdecko. Bair.-dstcrr. duchett ilackett tuchet Schm. I,

387; k&rnt. tuchiU Le,x. 74.

tvken, s. tuten.

„tockhi\nI« n. dus wrAbcnhAnle s. d. i^t das tuchhdnie.'*

Dille, Name in Mitterd 1750, in Rusbach 1614. Im uugr. Berglaad:

Andreas Ty! 1441. Spiiter Till, Tiel baiifig.

tnllat toll. Vgl. Le\. tuUe 7o.

Dalsern, Name in (Jottscheo 1669.

Tukel, Thonkel, Name in Stalldorf 1750. Im imgr. Bergland ia

Selitnidshau lebte noch eine Familie Tunkel 1858.

tooD, tilen thun; aueh wohl coire. aastiien, vollenden, vgl. Lex. 7G.

Mr f. tir Thiire. Die Auaspraciie untersekeidet deuUich zwiscben tur

und Her.

durck immer. Im Liede: jI bkt direb gcjiigt sie bat fortw&brend ge-

sungen; dveh allei, Elze: tich aUei (alle Tage) immer;

direhfowir in Einem fort.
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Tftrkf Name in Ootenitz iOOO; in Gottschee 1684. In Schemn.

schon 1382: Turk, Leutsch. 1660.

Torkailjint n. die Tiirkei ; im Liede.

Itrktschboiie m. Wel$cbkorii, Mais; tArkUehb«ineii kniUali s.

kiMle.

tinkek n. Kornelkirscbei^bOsche. vgl. IHndem Schm. 1, 397:

Cornelkirsche, ahd. Hrnpauma cornea silva Graff V> 4S8; slo-

reniseh drin Cornelbaam (slovakbch d^n), daneben derDom:

tern (slovakisch trni), was etner Ableitong Ton Dorn, got.

Ptturnm, abd. dorn, entgegensteht.

iinikMk bei Mdse), hatte 1770 xw5lf Hauser.

Uvibacker, Name in Tscbermoschnite um 1600.

faia, Tbm bei Graflinden, zSblte 1770 drei HSaser.

(tlrien) a\ agen s. t&r.

tirteltanbe f. im Liede, s. liedle n.

Ittten tuten, auf dem Home blasen (sloven. dnti). So in Riek, Hinter-

land. Sonst ttkhen: kiirnt. und cimbr. wir(l das Wort nicht

aiifgcliihil. Sclinicll. I, 465 kemit es nls friinkisch; in ver-

schitulenen md. Miiinlarten crseiieint es Gr. \Vtb. II, 1767. Die

hd. Form w;ire (/usnan, s. Gr. II, 20, Eiiie nd. Wortfbnii. — Tftkliorn

n.Tuthorn. Schou gotisch (Korinther IS, 52: Thessalon. 4, 10):

putliuurn n. ad\~.'. jl. - Trojiisch in Gottschee auch lur trinkcn,

z. B. klemmen and trlkheu = tVessen und saufeu. Vgl. pfaifea 2.

Utt dunfm. tottat tlioridit. Vgl. sloven. tutast.

tatte f. (las tllttle, pi. tiittlaia die Mutterbrust; main dds tiittle iuet

mer bie. Vgl. Lex. 79.

E und Ž entspi-irht dem mhd. E und A: prennen, wertic, legenj Arft)

letztercs wii>(l haufig zu EAi sale, §^ab, Seele, See.

& wird in den meisten FftUen, wie am llItelBain. Schm. §.183, und

auch in aleaaanlMbMi Gegenden, Weinhold al. 6r. ^. 11»

A: asseM, far, ege^aeh;, gaben, karilei laken, nal, raeht)

jakea, starben, spaek, jalb u. a. eeht bairisch-Saterreichiscli ist

<lieseEr8cheinungnicht»wenn anck inaftinitlscbe fbeilweise ein-

gedrangen, und so werden aueh die Fille» Weinb. bair. Gramm.

f. 6, anzusehen sein. FOr e scheint es sa steben in platiic s. d.

plMkatien s. d. Ausnahmen bemerkte ieh in Gottaehee in : uter-

ik^ bller, eppks, §l&kg.

Digitized by Google



Stft AiMflof lack Gotttckee. 77

£ fur /; ber \vir: beri >vird; henkpire f. hirabeore; heul (?) sind;

weinf riiMl ; (Jazu gehort auch ^ fiir U: pdsehle ii. Biischleiii.

Besonde rs merkvvfirdig ist das E fiir / afs Diminutivendung:

Tod Anton, Tone = Toni; Elsi EIse, Khe klcinc EIse, Elsi. So

sind ane atc Deminutiva = ani, htti von eiiicin vorauszuseUea-

den Gottseheeuischen ani, ato (ahd. anA) ato).

Mhd. EI ist 01: oier Eier, oindei' einer, ^ciVjr Teig, hoidain von

Uudiweizen, /otV Theil u. a.; bingegen das dem mhd. / eot-

spreclinide ^/klingt: ai.

MVf mbd./6', klingt bcinahc wie ai in: dl&i/, //»u; guoteu^ guotiu ete.

AufTallend ist das hurbare E in BilduDgssilben, das s. B.

die Ssterreichisebe Mundart eKdiert: g^mm%i, osterr. 'preni;

sirebtt Ssterr. sir^, streut, gtmiehei dsterr. ^Mf, rieki^i

58tenr. riehH; gttuun Ssterr. Van, getban.

Ibei bel Mordbitz batte 1770 dreizebn Hfinser. Cimbriseb einWeiler

Ebene, ond ein anderer Bbeniei in Zarz: EbHein.

Bbeithil, Ort mit 26 HSusern (1770).

••berllie m. Ermel. ^eberimge keat af a plot^ mderge§lugen

und gekn§pot: die Ermel werden auf einem Brett stark nieder-

geseUagen ond geranzelt, nSml. die Hemdermel.

edei im Liedc Milgr^titile s. d. d&8 ^i^er und go^d, das zelet ar, das

cdle iuech, das masset ar. In dem Liede des Tod te n Brau,

licisst es nacli Einer Lesart : bic edel sckainet dur munc — •

bie stat da raitont di toaten.

£gger, Nanic in Gottschee 1G84. Auch cimbr. Egher^ — la Zarz

nur Eijgart, Eggert, Ekert.

•ejSedachf m. Eidechse, kirnt. hiigedachse f. Lex. 55. Cimbr. egerechs

\\ CVVtb. 11 (j, ahd. egidehsa 1". — Hier gehcn hexe (s. heiia)

und Eidechse (mnd. beides hnghedisse s. Mjtii. 993) sehr weit

auseinander. Der cod. ilal. mon. 362, 30" hat: uua luierta ein

edocht.

«biB dabin, besser ahin s. d.

cUl. tohin m. fur Oheim, Oheim. Ahd. o/ieim, mhd. heim, osheinu

BjUl) Name in Krapflern um 1 600. In Schemnitz, Metzenseifen : Eiben.

ilientff) im Jabre 1614 noch Jeisen lapfi damals Name in Sele,

Hobeneck. Ja/seuaflne ei lebeneek 1684 s. Jelteiiapf.

Sija EUe» Elise. In Tsebermoscbnitz nocb Blfti sonst llf«.

eigenttieb Ibš, rgl. Amt.— Um Elai, Elseben. S. B.

(SdirBer.) 6
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UsfArgtr, so heisst derHeld in d«r Ballade: Ugr^tUiIe s. d.

tmftT m. Eimer. Allgein. bair. dsterr. mi^^» ahd. einpar,

Mipllleheft empfangen, mhd. enpfdhen, ahd. infitkau, vgl. fihen«.

eaUr, iaatar eher* Der ^aatige der firiihere, auch keant, hantige.

Vergl. Lex. 88.

ea« ni. (irossvater. Demiiiutivtorm : ene m. Siehe obeu ftne, was aucli

oinr Deniinutivform von rinh i', ist.

eagclpoan^o III. Ellbogen.mlul. engelpoije m. (felilt iin mhd. Wtb.,s. aber

Schnu llt r L 8), clmbr. engelpogen uud engelpoan CWtb, 117^

kamt. engelpouge Lex. 84.

ca^eltasche f. lltis. Der zwoite Tlicil des Wortes cntincrt aii die ini

Cantoii Beni vorkornmende Form tds liir lltis, Schm. I, 44;.

Stald. I., 209. s. Gr. Wtb. 3, 411, uuter: efendeis.

aaer« eaea, enes jener, jene, jenes. Noch jetzt alemana. Stald. I, 10^;.

bair. scheint es nicht mehr lihlich, Schm. II, 208,1,68. Im

aagr. BergUid Darst S. 166 (410), Anmerk. 7; ^"a jenes auck

S. 180.

enkUM f. Kndchel. Der Form nach ahd. enchd t', entsprechend (ans*

anehd fiir anchjd); der Bedeutuog nach ahd. enehila wa8 von-

jenem abgeleitet ist.

Ip^ch ex KHndorf t783. Lienfeld 1783. Zwi8lern 1684. Die Neigangr

der6ottscheewerMuadart,urspningliches leh| welche8 sonst nhd.

in -leh gekurst erscheint, in -alch m Terwandeln, zeigt sich auck

in Iffidraich, waliflain s. d. Tgl. Ifflcfc und cimbrisch : Eveelu

If^lch in Kletsch 1570. Malgern 1$70. 1684. Windischdorf 1614.

Oberlosin, Nealosin, Koflern, Mitterdorf, Malgern, Schaiken-

dorf. Altlack, Neiilack, Tiefenthal, Ebenthal, Wei8senstein 17$0.

Irkefg, Yon, adelige Familieaus Gottsehee. S. Elae S. 41.

liker ex Windischderf 1684. Kerndorf, Khndorf 1684. Koflern^

Windischdorf» Mitterd.,Kenid., Rain,Moos, Alttrisach, Schalken-

dorf, Zwislern, Kletsch, Reicheuau 1780. Auch bci Elze 1861,.

S. 40.

erUe m. Dienstag s. tke.

schaii^ortkc der Faschingsdienstag im Schcrz , .s. praakela*

in erlagen hati ieh a gr^al^en hirift gesachen, Elze S. 44.

es im V^olksliede s. dii prdwe stiefmueter: du licr§t es lieirateumaiHea^

juiigeH haufOirt, Dazu vgl. Gr. Wtb. lU, 1138 f.
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sjigen bescbmutzen ; bee^iget beschmutzt s. Fromm. Zeitschr.

VI. 527, 4.

esiUch n. Nessclgi'l)iiscli von esscf f. fiii* neasel, mhd. nezzele* ahd.

nezzild; aiich ktirot. essel Lex. 197.

ette Egge. Ahd. egidd, m\u\. ef/ede, eide. Iii der Scinveiz eyte 1". ia

Beru eichte Stald. I, 337; cimbr. ^^^/a CWtb. 110; karnt. iige,

(igate und ddn Lex. 82; an der Ilm aedn, cUt, attn ^t)im. {, 37.

•t nicht; aus mbd. iht niht. Eine Erscbeinung, die einetn bestimmt

abgegr^nzten schirabischen Gebietc angehort, s. GrimiD Gr. lil,

738. Weinb. alem. Gi*. 322. los lint eingedrungen Lex.

147. Anlautendes n talit aucb weg in iden s. d. fGr ildea.

•ttar, etteii ettes irgcnd eiaer. Aiis mhd. ikt. fiine WeiterbUduog

Ton &— (in ahd. Hetoasi u. s.) iat nicht anianehmen, weil

dies at- (s. d.) laiitet; W6itere Formen unter hetter.

0|UM) Cfpiks etwa8 mhd. eievfaz, Uni (aoirie allgemein osterr.)

eppoM, eppes Lei. 88. Dies Wort ist wohI er$t neuerlich ein

gedrangen, indem sonst et ia Gottschee at (a* d.) lautet.

ei euch.

-eii als Eadung am Adjeetiv fero. » mbd. t« nach dem unbestimm-

ten Geschlechtswort: a Mh^aneu^ hingegen dmt 9Mmei der

Plaral (nicht nur das Nentrum) und so aucb der Accas. Sing.

bat dies -eu angenommen.

^bic e\vig. dar prie§tar periehfot zen Sbigen guetem der Priester

bereitet vor zu den ewigen Gutern, versieht mit den Sterbe-

sacramenteu.

F und F.

Die Versv andlung des F und V in Wist iu der Ausdehnung, wie

dasNachfolgende zeigen wird, nur noch im ^Clmbriscben" und in den

deutsehen Mundarten des nagrischen Beiglaides anxutreffen» die ich

Lautlebre S. 206, 3 angefiibrt babe i).

1) Bei d« D«atteb«B 1b Finirat iadrt tfn* BnrtidraBg dai / ni «r (Jfa|wr.* mii-

gtr) gleichfttlt atett (Alb. Schott: die DeuUchen in Pieniont S. nennt dies

enreiclite f „ipnrn e i o d t h u m I i C h e n Zwischenlaut von F mul ir, dtr <len»

neiigrieehiseJieii und spanisclu n h ents|iri('hl Das spanische kling t HiiKuilt-mi ff,

ialkutend W (beber: beunirj das neugriechiscbe P klingt mir wie w). Es tiutlet

dMMa^t Mi Moato B«M( eimbriaeb, Id GotiMk«« mmi im dm uiiirr. Ua-
ddrfeni. ZngMeh Sad«! •fcH nit di««ar SnehaiaaBf dia Tarhirtaaf dm Wtm B t
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Daneben ist die Verhartung des F in Pf iii Gotlschee in einig-en

Fallen anzumerkeu; s. pfaifiilter) pfarm. — Vgl. auch noch woil^ea

und 8woife.

Im Auslaiite lijilt sicli F,

waekle n. Ferivel. Eigentlich osterreiciiisoh ist niir farl n., mlid. vnr-

heltii. Pack n. j»oreus diirfte von alemannischem (icluVt ins

Tirolisclie, Kiirntisclie heriibergekoinmcn sein, wo es auch, wie

cin nd. Eiiidringling aussieht. Schon Stalder I, 348 hjilt es gar

nicht fflr verwandt mit farch. Ableitungsversuche s. Weinh.

schies. Worterb. 18. Die Form fiihg bei Stalder fiihrt mich auf

die Vermutbung, ob es nicht als Mebenforin Ton VUk amsu-

aeben ist.

wAhei, w&liei faogeD, gew4ekM gefangen. Vgl. mhd. fahen, md. part.

pr. ffevdn*

waiele n. Veilcben. lin angr. Bergl. waiol m. waUe mhd. viol s.

Nachtr. 24.

Mcii) Name ia Schalkendorf 1784.

wtlle f. Feile. Mhd. vde.

irtiitltii adv. sebr. §Mbeiyt kleekbet et iraiitlain allein gedeiht

nicht sehr. In Via ^femdlieh, sebr; in Wirtemb. wenig*

Scbmidschwab. WSrt S. 4. Aber anch batr.kimt. Schm. 1, 536.

Lex. 93. femUa; nbd. t^nšUeken Tgl. laln ^^eA«it.

wai§ten pedere, neben vrl^t m. s. d. ISsst mhd. visten voraussetKen;

s. da7-u Gr. Wtb. 1468 imd 1691. Eiirnt. finde ich fist, fiatm,

L('\. Cimbr iristcn \n\A tcaiHteii (IVs ih. 120.

VMaDd, »allant Name in (Jnttschee. Im ungr. Bergl. 1040.

wilde f. die Falte; auch Huude f. Auch cimbr. falda. rWlb. 118.

Lex. schreibt falte 89 ; mini. vnlde besser als va/te; s. Gr.

Wtb. III, 1297. wWdreD, woodren t;il(ehi. Uber deu hier aut-

lalligen Wechsel von Ji und L s. Gr. II, 119, 138.

'waide r. Felge; auch vaade f. das reine A (das hier iiberall

fiir ii eintritt) unterscheidet das Wort deutlich vom vorigen.

9 liOr bemerken wir auch io dem Worte badraieh m. f.

Wegerieb.

eialiriicb, im GoHmIim, dan «Bgr. EMdSrfoni md BergstSdtm (indtn an Moatt-

Rom « m « wird). Di* ^ ffr 5 tod«l «tek am Moato Rom, dnbrlidi, goti*

AooiriMk t in ragr. Borgtaod okfet.
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Mšktm fehlen. Cirnbr. weelaii CWtb. 119. Aus ital. fallo m. (aus lat.

fallere) mhd. vnele, daher dann vcelen, fehlen. Das aloTeniack«

foHti, feblen, ist wol dem Deutsebeti entlehnt.

waU^ WMt D. Feld mbd. vSlt; te WMie im Felde; hingegen M/#

bitui m. Wald.

ValkkMf, Name Id Malgern, Kletach 1640, in Gottaehee, Altlaag,

Unterwannbei^ 17&0.

Talk, Name in Gottoehee iim 1600. Cimbr. VaUe,

waat m. Burache. Slov. fani, ita). fante, mh^foMi ahd. fendo; a« 6r.

Wtb. m. 1318.

fara bei KogM, iat jetet ein gani aloTeniacher Pfarrort mit 2200

Seelen. Fara bedeutet aloveniach Pfiurre; Pbrrbaua alov. /Ja*

rauz. ffemzBtuš euraiuB de Fara wird erwfihnt 1383. Para

atand anerst anter dem Patronat der Ton Ortenburg, gieng Uaan

aaf die von CilU uud vod diesen aa Kaiser Friedrich HI. uber.

farm s. pfšrai.

wšrbe f. Farbe. icarbur m. Fiirber. Daher slov. farba oder barva

Farbe, farbar und barvar Farber, fiirhuti umi hdrvaii farben.

wirt f. gt'i». dat. werte, die Fahrt: auch wdrt gesprochen, a wbrt

eine Fahrt d. i. eininal; ib6 werte /ui iuuil; ;iu( li wol in oioder

werte aufeinmal. Ganz so clmbr. wart t. tlat. werte (in oandar

wcrtc) ( NV lb. 119*. Harat. nur in an audra ferte und in under

ferte Lex. 90. — Es scheint in larntei nicht so eingel)urgert

wie ciubr. und inGottschee. Es wird alenann. sein; vgl. Beroer

Oberland^iii/ir/r^ einmal, zu diser fart diesma], anderfart ander-

mal Stald. I, 102. Scbwab. dUfahrt Selim. 179. In iilterer Zeit

kommt es aueh sonst vor Schmell. 1« 566. Gr. Wtb. 111» 1265»

lOd. Mh. Wtb. iil. 257o. vgl. bart.

wa6 n. Fass, aber auch, wie abd., a. B. Graff iU, 730: peahfas

bibliotheka, Geatelle, Gerflate; daher: aehtiaalM n. SchOaael-

korb.

walbche f. der Fittieh; iat merkwiirdig in der Form, die genau der

abd. flUah, nnr im Geaeblecht nicht, entaprieht (š wird a,

a wird ik). DaaGeachIeeht und dieEndung giengen wol aua dem
plnr. fgtaeha^ Graff III, 449 henror. Cteh. wetteeka f.CWtb. 120.

water, a. witer*

II- 8. wap. (ss

weder f. Feder. iredeipetHe n. plur. iredeipetllain, Federbett.
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wc!- S. w«l- (mhd. vei-) und wai (mhd. r£-).

IMtkaehel Ovahrseheinlich statt Feuchfbukd FiehtenhOgel 8.

wei€hte f.) Ortachaft, die nach einer Zfthluag tod 1770 drei

HSuser hatte.

waMwei} auch weMwe, weaf fiinf» mlid. phnft flectiert /Snv0, neutr.

fSnviu, got. /hnf, abd. fnf. Aiso E fiir /.

erderb bei Unterdeutschaa* hatte 1770 zehn HSuser.

Verdeiber, Name in Mo8wa]d und Kenidorf, aelion 1S60, 1614. Ge-

wiM TOD obigem OrtsDamen abzoleiteu. 1750 finde ich iha in:

Oberlosin, Koflero, Kerndorf. Rein, Mos, Klindorf, Linfeld,

Scbwarzenbach, Scbalkendorf, Krapflerh, Gottschee, Mdsel»

Darnbacb, Otterbach, Reinthal, Fliegendorf. Skrili, Verdreng,

Graflinden, Deutschau, Nesselthal, LicchtenLach, Buchbei'g,

Riek, Morobitz.

wcrderben .swv. verderhen, mhd. vcrderhen; part. prat. werderbte

oler vcrdorbene Eier. Wahrscheinlich lieisst verdrbeti, veV'

dorhen in Gottscliee: lecrdarhcn, werdurben.

VerdraDg, Terdrcng Ortsclialt hei Musel, ziihltelTTO aehtzelin Hduser.

wergeltsgottI i) ver!ielt"s Gott! Bekanntc Daiikesredensart ; 2) aber

aiieh wprfi;el(sj2;ott m. dii^ Fiissbank unter dem Tiseh s. tUch-

gerisch, \vohl iiur im Selierz, so wie man zu sagen pflegt, der

Dank fiir dic genossene MahlzfMt» deu man Gott zu sagen unter-

iSsst, sei unter den Tisch gelallen.

werwinstern verfinstern. Baindea Agen taent werwiB§tern meinc Augen

than verfinstern, verfinstern sich, sagt der Sterbende* im iied

der »bgesterbenen Seelei s. btoebialt.

irerabcbcn einbrennen, d. i. farinam butaro tostam cibo adroiscere,

im ungr. Bergland |>r^!w}i Dinrat 174. Venuadten fOr embrennen

gUt aueh in Laibacb. In Ilnten bedeutet termacbei verkebrt

maehen, vas hierzn nicht stimmt; es gebSrt Tielmehr zu seUe-

slseb maehe f. Butter s. michide*

irenchkfim vermachen d. i. dureb ein Vermficbtniss rererben.

Im Liede auf den beiligen Stephai s. d. bdsst es: bamm
•ebafftft di dl gleter, • Stephai metel Wem Tererbst da

die Gflter. o Stepiian mein. ^ Mbd. vnd bairisdi a. Sebmell.

ni, 333.

Fernehich, Name in Stalzern 1760.

wer§e, wiar|e f. Ferse.
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irCffjlMhllj n. Versuchung, im Vatcrunser. Rudesh (M. Sehottkj

Vorseit und Gegenirart 1829. S. 268) aehreibt: ^fSkr imek et

in <rtertehuedmmtdi.'', Elze: »ftllir finsh et in die versachang

(vershudiniss)** ; letzterer hat die TolksmSftige Lesart in die

Klaminer gesetzt und die schnloiiiftige in den Tezt aufgenom-

men. Bedentsam ist* dass die Zarier in ihreni Vateninser, wenn

die Mittheilung ron Elze, S, 39 f. richtig ist, fencfcnkeu sagen

(wa8 wol wer§neeliei§ zu lesen w3re). Mhd. veniechenlsie

bei Heinr. Ton KroIewitz mhd. Wtb. H«, 12 ist melsseniadu

irerten Toriges Jahr ,,wer(en Ut ta^er Jager a pAr gesehttaen*,

Elze 44, eine hamseh-osffrnktsche Form Gr, Wtk 1548.

auch k&rat.; Cimbr. wert.

Tessen, Name in Neu\vinkel 1750.

ifeochte f. Fichte. Clmbr. iceuchta f. waDchta. Die schon im Ahd.

seltene Form fnihta (Grafl* HI, 451 liat nur ein fatha) ist uralt

und solist (z. B. karntiscli, bairisch) nur entstellt (feichte) er-

Iiiilten. Vgi. sskr. puga m. Betelnussbaum ; nsuKn f. Fichte;

litliHiiisch puszis.

areaer n. Feuer s. auch lAffcDcr. So klingt das Wort auch cimbr. und

in Kriekcrhiiii im ungr. Bergland weuer*

iriaber n. Fiebcr. Mhd. fieber.

wiclie n. Thier, wie cimbr. vighe CWtb. 120. k&rat. viche. Ygl. §aebe

Tidoseh, Name in Graflinden 1750.

Tldaar, Name in Wei88enstein 1750. IVidmar Elze S. 40.

wlerei, w!crc, wier viere, vier vgl. wemwen.

Hkea schnaufen. Vgl. ahd. pheho fremitus Graff lil* 324.

wllge f. der Abend Tor einem Feste, wobei gesupgen wird, ursprfing-

lich Todtenamt* kšrntiieh vUge, cimbr. mlghe Lei. 95.

€Wtb. 120, sloTeniseh: Hlje. Allea aos lateiniseh vigUiae

Tgl. mhd. v^Je iingen, Daraiif vird wol auch Meinerta

jOgje f., die er fur den nord. Schutzgeist Fglgfa hielt, zurfick«

zafiihren sein.

TOi, Name, Elze S. 40; in Krickerhlu erscheint 1645 der Name

Feldia^iMFUiz, SiebenbOrg. FišUseh wird aus Felix erklart.

Mar. 348.

(winger m.) Das Wort Finger fehit in Gottschee. s. legle n. und

lebt nur noch in wiDgrat m. Fingerhut, dab. slor. fingrat und

das tulgeude.
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vingerle n. Das Ringlein, dei- Fingen ing. Mhd. viiKjeriln, aber auch

schon ringerli Flore, das genaii obigei* Form eutspriclit, da hier

Itn als Dimimitivendiing immer -le wird.

Vink, Name in Malgern. Šele 1600, 1G84, Oberlosin, Klctseh, Grin-

tobitz, Neulaag, Ebenthal, Langcutlion, Maschen, Rusbach, Stal—

zern 1750. Auch in Leutschau 1660.

firaiit, Name 15G1, Elzc 41. Dies ist wol ahd. Wirant mhd. Wirnt,

In Presburg 1379, Wirnt. Uber den Namen s. Gr. GDS.
429.

Ikclier, Name in Gottsehee 1669. In Neusol 1390: Visscher, spaler

Fm-her sehr hSu6g im ungr. Bergland, auch in Pressburg, in

SiebenbiirgeD.

wt;t m. FttTS s. wt]|tei.

irltieke f. Wieke, lat. vtcta* ahd. wiehkat mhd. mcke^ wonaeh gott-

&eheewi8ch hieke zu ervarten nrfire. Statt dessen ist ein /*ein-

getreten, das hier 10 wird.

liti) Name^in Schwanenbach am 1600, in SetschlTSO. Elze(1861)

S. 40» a. auch FAti. — Der Name PU% erseheint im nngr.

Bergland, z. B. in Kremnitz sehon i 328. — FUet in Dopschav

1627. — FitMl sehr hSQ6g auf den D$rfem.

Vlaekh , Vlaek , Name in Pdlan. Rosbach, Tiefenreuter, Miltenurald«.

PfichI, Graflinden, Romergrund, Deutschau 1700— 17S0. Gott-

schoe 1867. J)ie iiltere Form dos Natiiens ist Flcck s. d.

wlackhen 1) flecken, voii statten gehen, 2 j tacizen, im Scherz. So

oberpfalzisch flecken von stalten gehen; mhd. vlšcken fort-

sehalTen. Schm. I, 584. Mhd. Wtb. Ul. 337^

wl^ckben s. wlockhen.

wladolitee f. irladklitie f. der Falter, Schmetterling. Die Form ist

wol autzufassen als entsprechend einem schriitmaftigen fleder

fUdar- S=a und a=«) -itie von ahd. fJi^dnron flattern;

vgl. angr. Bergl. fletala n. Schmetterling. Nachtr. 26^ liirilt*-

fletterle Lex. U8; iiber -itie s. d.

irlade wlikde f. die Wabe, Honigscheibe. So sclioii mhd. honegei^

vlade Haupt VIII, 280 (in den von Pfeilfer mitgetheilten

alemaBDlscheft Mariengrfiften; vgl. mhd. Wtb. III, 334).

nti, Name; £he S. 40.

irleaagei weinen mit verzogenem Mande. Vgl Schm. 1. 590: flensehen^

VUtUik, Name in Setseh 1757.
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W«ck, Nnmo in Olteibach 1614. Spatei- wurde tlaraus Flackfc s. d.

und in dieser Form ist er verbreitet. Der Dichter Ko D rad

Fleck (vor 1215) war wolil Sohwelier oder Schwabe.

wlecbte t. dit- Flechte, besonders aul eiiiem Wagen.

wlei- s. wloi- wlea-.

irlAtec hubscli: alemaDn. fliit , fJcitig hubsch. Stald. I, 379. Mhd.

vlcetec. Daher sloveuisch : fldtin hubsch.

vlelre n. f. tlie Diele, mhd. vletze.

irlenh fliehe! ivleah wodert fleuch furder! heb dich hinwegl — Der

InfinitiT iat mir nicht vorgekonunen.

wllagen fliegen,

irliaie unfmehtbar, Tom Erdreicb: wliiizer podem. Ahnlich k&nC

fieaige. Les. 98. Zu ahd. fim flach vgl. wletie.

nic8«i4«rr. titfrltegaidarf bei Unteriack sahlte 1770 aeht H&user,

•berllegcid*rf 11.

irUekhea. besser wUmsUi«i breit und trage sitEen; vgl. SchmeH. 1»

584: flacken faul liegen, das etwa za mhd. tlac lau, flaecidus»

daher fadim oder lawen, mhd. Wtb. Ui, 334. Scbm. I, 682

su atellen ist.

wlfUeb D. Fleiseh, cimbr. wloa»eh, mhd. vleiseh.

nMt r. Wab6 8. wltde.

Tachte, Name; Else S. 40.

irechitie f. auch wnchitie f, Brot. Kaehen» ital. foeaecia. Cimbr.

CWtb. 121; kint. foekame, foeMtte f.

Lex. 100; bair. Selim. [, 508; ahd. fochanza, daneben md. nd.

Formeii buknelen bachnitzen in Schlesien. We!Dh. 13*. ungr.

Bergi. Wtb. i)9; vgl. slov. pogatacha, gr. 5/0)70), Gr. Wtb. I,

IO60.

fofkaUen sehluchzen, wol zu miid. phuvhzen VVtb. II, 1, 510.

nogcl m. der Vogel. Mit dem UuUaut vgl. affei. — A8ehenw6gele s.

asche.

Tegkbe. Fockhe. Focke, Name in Kletseh um 1700, in AUlaag, Mal-

gern 1750. Fokin ex Malgern 1783.

Tegrin. Vogorio, Name in Buchberg, Pucbl, Warmberg, Deutschau,

Prorubel 1700—1750.

well feil; 's i§t mer et woil, wie karat. fdl» mhd. veil,

irtfften Nebeaform yoa kelAea s. d. beU^en.
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W*i8t feist. iroistic mit Fett beschmiert. ar kkt flb dl ktmit

bew«i8tiget Der w«i8tlge iijUe der FreftdonnersUg, Voiv

fasehing vgl. prankeli.

w«lgfi folgen. Es ist unschickiich von der Sonne zu sagen, dass sie

untergeht; man bat xu aagen, dass sie iatt walgeH §M, s. !•<•

berle unter W. Abnlicli im KuhISndchen. leh glaube nfimlich,

daA das Ton Meinert 462 angeffihrte zti goide gehn der Sonne,

bloA misverstanden ist: ze goude gien = xu Gotte geho.

S. 398 belAt Gott: gotU

Valkser, Name in Gottschee 1783; Tgl. falkbtter*

tramtit m. das Frtthstfiek. Cimbr. imbam m. Mittagsmal. auch «ft-

Uformez* toormaz, toormaiz CWtb. 132, 122; baizen, w^aizen»

imaizen, 'maizen z\i I^littag essen; imah, matit« Mittagsmal;

tcortnaiz, {nivormaizFriihsiiick; inworma'nen merendare CWtb.

109*, 14b ; vgl. ihuselbst nocli weiterc Formeii uiiter ptiizen,

S, 152^ suj^ar morfonnen triilistucken, S. 189\ Es ware dem-

naeh au^, luiui. roriw6/z (Iruoinbjz) — romi« (= normals). Jedes-

falls ist der Zusainmenhanf^ zvvischen cimbr. und got(!;eheewUch

deutlifh. Auch kftrut. vorindsen, Lex. 187, gehort liiohcr, ob-

wohl (!ie Form zii obiger Ableitung iiichl stimmt. — »orniossea

trdhstiieken. Diese Form scheiut durch tram essen beeiutlusst«

aus tcorimbuizen entstellt.

wert, WBrt tort, in dem Sinne: 1) sogleicb, 2) immer (in der Be-

deutung: tort! apage! sagt man waders. d.}» z.B. inder Ballade

di mvirariD s. d. and aaftar hiit §1 genam Ir messerle and steckaite

im ia kiadisek kaniet ins Uegie i%% irart welles plaet.

irr&geu besser wragei fragen.

wrAge f. Frau, auch wrabe t = mhd. vraw vgl. sekAgen« witbeah*ile

n. Widehopf. Elze: dka irrtbeibAale i}t dks tiekhtate s. d.

wraltb#r n. Friedhof, cteb^ wrmihof, CWtb. 122. so balr. Scbm. I.

620; Tgl. 6r. Wtb. IV, 123. Mhd. ahd. witkof, daher sIot.

britafFriedhof, nrasschon alt (ror demObergangdes /in jS!/)ein-

gebargert sein muA; rgl. sit?, frdj frei, mhd. vri, Hier sehen

vir zugleich das slaT. b^f, wie in ftomiFbrbe; bdiati fassen;

bavdati (gottscheenrisch waite) falten; bor^ Forat; boimr

Gevatter; briSi Frist; brvmin fromm n. A.

wran§c f. Franse. hland. frunsa, gcliwed. frans^ »ber mhd. franze, s.

mhd. Wtb. m, 395; Gr. Wtb. IV, 59; slov. fratUa.
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VnUUtech, Name in Lienf. 1750. VgL freiditock.

wrcl 8. irrai- irren-.

imut m. Freund, der Verwandte. Die MehrzahI dl wreniite oft fur:

die VenrandteD, die Verwandtschaft. schiesisch Weinh. 23, und

80 denn anch schon mhi. Wtb. m. 411''; altaerd. fresndi

STeinbJorn Egflsson ^01^ So auchtckwU. Sehmid 37; beoneb.

Reinw. 37; wostenr. Sebmidt 6t; lueBbirgbcb Gaogler

159. umutscbbll f. Vemrandtscbafl. Ebonao ctebr. wreunt,

wr€UMdkof» kint Lex. 102, allgem. bair. Scbm. I, 614.

iriMraich§toiB m. Fridricbstein. Die Ausspracbe dieses Namena einer

kleinen Burg, dereu geringe Trfimmer auf einem Berge bel

Gottscbee zu seben sind. .wird mebr oder weniger entstellt ge-

hort. Obiges ist die eorrecte mandartliebe Form. die in fol-

gender Abstufung entstellt wird: Wridraicb§toin ,
¥fidai§total.

Bidraistoin , Bidaistoin (\vol)ei der Aniaut fur urspriinglicbes W
gehalteu und dalier gesprochen wird: doch vgl. aucb daa

8l©Y. B f. F iinter Fralthof) etc. — Die Bui g ist erbaut um

1422— l42o durch Grafeu Friedcrich von Cilli und liegt nua

in Tiummern. Den 2. Jiili 1672 erschlug daselbst noch

der Blitz d«ii aii eiiicm Fenster stehendea herschaltlichea

Verwalter.

IHesach spr. Wrle§iich. Altfriesach hatlc 1770 zwanzig Hauser; Nea-

frlesaeh neon; beide Orte liegen bei Nesselthal.

uriscklac n. junges Scbaf; auch cimbr. uorischong wrischeng Schaf-

bock, CWtb. 122; Utiii. frUchink frischling SM\ Lex.l03;

in der Sehweii frhchig verschnittner Widder. Stald. I, 214;

sonst Ferkel; ebedem Opferthier; a. daruber Gr. Wtb. IV, 213 f.

fiIsMb 8. Friesacb.

Ml, Name in Reicbenau 1614, in Ort 1684. 1784. Giintobitz,

Pr5rabel, Riek 1750. In Sebemnitz 1364 und 1858: FrU^

Panliseb: Frita.

Mtw^ Name in Stockendorf um 1700.

MUeb, Name in Mo8wald 1614. Auch in Zon. So scbon 1316 in

Steierm., 1879 in Pmburg FrMchi 1600 und apater oftim

uDgr. Bergl. und Siebenbflrgen.
^

wrfte frfihe. Bie wrue tff aufM motrarin! — Bie wriie i§t mifMhr

grdtizle! — Bie wrne i^t auf dar Ban^el june!— Bie wriie

ift auf deii merarin! u. s. f. LtederanAnge, nua denen daa
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Tjpische dieses Eingangs in gottscheewisclieii Balladeii crsicht-

licl) ist. ifriiejAr u. Friibjabr, soust aasbart s. d., langes s. d.

wrageii tVagen.

Vrati, Name in Reichenau, Husbach, Masern 1750 s. Ifili*

TrfltKcl, Name in Mitterwald, Hinterberg um 1750.

Vichs, Fni, Name in Mosvvald um 1600. in Gottschee 1669, 1730;

vgl. Wnch§e untcr W. In Pressburg 1379: Fnchs. Fuchs ist im

ungr. Hergland und in Siebenburgea (mit der Nebeaform Fuss)

Terbreitet.

imch^ m. Fuchs. Vgi. gangerle.

wi4er fiirder, weiter, tort; gSa wuder geh weiter! Ganz so cimbr.

wudar vjon hia! fort von da! kintlichi g^a fitder geh weiter!

Lex. 104; aus ahd, ftirdar, furdaro; mhd. tritt schon Umiaut

ein vUrdar, wonaeh obige Formen vormhd. sind.

wie fort, Torilber. der tAe Ut wue, de na^ ifi kam der Tag iat

TorOber, die Naeht Ist gekommen. Aus einem Liede auf flarla

8. d.» VgL ^mht»fkrr fort CWtb. 123.

Iigiaa, Name in MSsel 1807.

Iaieail» Name in Gottscbee 1750.

wvkelB glitseheo, besonders auf dem Eise. Oberpfiliisch fUrkdn hin

und ber fahren z. B. mit einem Licht, Sehm. i, 563 ; fthnHche

Bedeutungen sehles. Weinh. 24**. kiirat. Lex. 105.

war§te m. Ffirst. ahd. fnristo (Superlativ von furi), uibd. viirate,

(iiiMig i[i ilas Slovenische iiber; fir^L

wurt t", s. wart, wort.

wirbat§ vorwiirts. Das It der zvvoilen Silhe Hilll aus; .sonst ist die

Vervvaiidlung des £ m A {luhd, icrtes), des genitiviscben « in f

ganz correct.

wirbitE in. Fiirvvitz, Neugierde. Das Wort ist iiis Sloveni»iehe einge-

diMiugen: firbic Vonvitz, firbein vorvvitzig. Hier ist ein Zusam-

menbang mit den Muod^rten des angr. Berghuides ersichtlich:

wurbetzen neugierig sein s. Naelitr. 27\

wal f. vulva, s. dariiber Gr. Wtb. IV, 362 f.

ntiderle n. in: dšs blAtoe^e wtderie das winzige^., das

ist: die Schraubenmutter.

iriter m. Vater. Das Vašer unter theile ich hier mit aaf Grundlage

des Tezfes den Rudesh in Sehottky*s Vorseit und Gegenurart

S. 268 gegeben, den ich mit £lze's Teit S. 39 und dem mOnd-
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lichen Vurtrag des Heirn Pfarrers Steurer in Mittertlorf colla-

tioniere.

wnter flnser <), dur do pist Im himbel geheiiiget bar diiin

mtaa^ ze kim iln^ dain raieb, dain bille goschiech, bie ia himbel,

ah6 aaf icrdan. Gib fin§ heant flnser taglainos s) pr<iat; wergip

iins ttn§ere sehilden, bie bir werg&ben fio.^crn schaidigara

irfter fla§ et in wer§aechni} §Mder erl^Afe iif w«m tbl. am *}.

G steht im Anlaut fiir M in Gnmpe s. d.

r, J n €rehknne§ s. d. uad gebiinai§.

„ Inlaut n B n jigaf 8. d. Das ningekehrtein§abšeh8. d.

hAbeiii«ra s. d.

Es wech8elt mit Di §td6l$tol% badreieh, walde s. d. Der omgekehrte

Fall eracheint in Uttgel s. d.

Eingeschaltet ist 0 in bAge s. d., irrtge s. d., schAg« s. d.

faben geben. tt glp, da gal$t, ar galt) btr gabaa, Ir galt, }« gabcBtj

paitic. prftt gAbei.

gaige t Geige.

galgar m. plui-. gaigarc. 1. Der Geiger. 2. llu^kant. Im

ungr. Bergland und cimbr. kdmmt Geiger als Name Tor.

gaU n. gaod 6e1d.

giaalMi gfihnen s. Scbmell. 11, 46. tirat Lex. 108.

flamie, Name in 8ehwarzen1>aeh (deren in Gottschee zwei sind, s.

Schwarienhacb , ieh kanu nicbt angeben» weiches hier gemeint

ist) K) G 9.

gaagerle n. dieB soli der Scherzname des Fuchses seiii iiiid nicht

gnttcrle , wie Elze S. 5i angibt. Nach W. Lazius mi^ratio

gentiiim libr. 8, citiert bei Truster : das alt umi iteiulcMitscIie

Dacia (Nfiriiberir 1666). hcifit holtrgaiujel der Wolf in Gott-

schee. Dor Fijchs lieilU Schhnvhcr iiud zwar nach Truster in

Gottschee und im Aosnerlande in Siebet^iirgen,

gaalae m. ein Vogel.

R. votr. inschr.

*) in den himbeln E.

•) teigUki« B« Ut^tbltih (taigUcheth) B.

tekuUigtan B.
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gaaiele n. BrSeklein; plur. ftuelaim der Sterz, die bekannte Helil-

speise, geschmorte TeigbrScUein. Slorenisch zganeL

gar gte gar. |t Ieg«t jIh gnr schtonei fai in Tielen Liedern.

Orntt, Name Elze (1861) S. 40.

ggralt m. der NiMshelier, anch gerfteli s. d. und gcrhelt

gir;te f. Oerste, mbd. gerste, ahd. gerstd.

garte gurtc m, Garten. gartr6a§e f. Gartenrose , Ruse ; riase f. ist

Blume; ebenso i^lovetiisch: giirtroža uiid roža.

Gasparitsch) Nume in Mdsel, Morobitz, Prese um 1750.

gaufe, gdwe f. die Holiluiig beider zusammengehaltetier Hande; gawen-

wolle 1". so viel als man in der gitwe lialleii kanu. ahd. cou-

fana; bair.-alem. Lex. 117, im ungr. Berglaude geig t.; audere

Ausdriicke s. Nachtr. 28.

gaurnen, gAmen bewacheu; pflegen, cincn Kranken. Bair. iister. und

schweiz. Stald. I, 430. Uofer 1, 277. Schm. 11, 47. &armt
' Lex. 110. Schon got. gaumjan ^scopstv, zaravociv; ahd. goum-

jan,— staiir m. plur. gioMre der Wachter. Ahd. eoumil mbd.

g*- 8. ga^.

ga* wo ea ungew5bnlieh erseheint: gedaikb a. d. fiir daikb* gaUeebt

a. d. fOr llacbt, geiacht a. d. fiir imcbt, getar a. d. f&r tar} gian

aabtan f. unmehten. Ober die Vorliebe fur dieaes ge- im Md.

a. Pfeiffer Jeroachia XXIII, ungr. Bergl. Wtb. 54
gelaiUer btat linber Hand, a. tankbc* Leier gedenkt der Form mit

ge- im Unt. niebt

gedenkhen gedenken. $ei gedeakheit et an mlcbl klagt die abge*

acbiedene Seele iiber ibre Angebdrigen, s. lied der igeiebiedBei

$tole unter b6aehialt) s. aaeb patUr.

gewr6bet gefreut. V^g). mhd. gevrew^ im Reime auf geHrewei mbd.

Wtb. III, 415.

gewtchcii gelangen. Entspricht einein mhd. gevdhen fiir gefcuigen

und ist daher bemerkeiisvvert.

gehknai§ m. Anis; vgl. janež.

6ell^Dne§ m. Joliaimes. 6ehiine§^ ^^g^a wird bei Hoebzeiten getrunken.

Ein Lie(i Mnria und Johannes s. uiiter Haria. Uber das Johan>

nisfest s. ^amilten.

gejai n. die Jac^d. Dks biide gejai die wilde Jagd, gen kaaient aus den

lochern im bklde.
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g»iietiei, gtiMlMB gfthnen; hiogepen glm (das ein mhd. ^ptfiM»

Btts dem Pi. praet Ton altn. gtna gein ginum, voraiusetst), s. d.,

gaffen.

fei6, gel6 f. Geisa. Ahd. robd. gei«.

fellecbt lieht. In den Liedern gelieehtei kiinilaln nnd rtajtote

gelleekt lichte. etwaa bunte KrSnze, Hcbte Blnmen.

gclmaltien sebreien. iirnt. gdlmatzen weinen nnd schinchzen.

Lex. 112. Zli ahd. mhd. galm ni. Schall. schniib., karnt.,

bair. Lex. 107. Schm. 11, 39, tirol. gelmen schreien. Schopl'

184.

gemichen gewcsen, so in der Rieke, sonst gebAn« gebannen s. d,

Es wecliselt liier W mit M, m ii' iimgekehrt in Bkntel s. d.

\V'anteI = Mantel) iW zu irwiril. S. meine Laute der md.

d. utii^r. Bpcgl. uiiter W, 1 und C, 7. Das CH fiir S erinnert an

die eingesdialteten CH in tuch (tuo) altd. BI. I, 305, Idch

Idhent u. a. Mhd. Wtb. I, 944.

geMein gemein, leutselig; a geaeinder htrr. lairiseh ebenso Scbm.

11,587. iint. 189.

gemelnar n. der Nacbbar. So bei Schmell. li. 588: der

mitgmaene Gemeindegenosse.

gin g^an, giaa, gtaei gebn. irop. gla, giett geh* gebt! glaagait gieng,

gienge s. gttt.

gentote kaum, genau. Ebenso kint. ginoate, Lei. 199, abd. ginMu

mM. genSie, cimbr. ganoat. CWtb. ISO. Im ungr. fiergl. neut,

noHg. Wtb. 84. — Osterreichiseh ist mir nur gnedi dringend,

eilig; bair. ebenso, Scbm. II, T19 bekannt. Obige Form (oboe

Umiaut) nnd Bedeutung sebmt mehr alemannisch. Stald. 1»

460 : gnoth ete.

gepini n. gepunz Gediirme. Vgl. pumen Schmell. I. 290.

ttcia Gertrud. ficM f. die grosse G. toe f. die kleine G. dei Mfat^

TerScbtIicb, s. ame, te*

gerachtfr hkat recbter Hand.

ngerbat gelurcht** Elze. In Gottschee kennt man das Wort oicht, s.

groebic. gerbat ist si. grbat.

Crerg, Name in Gomutz 1600.

fterger. Name in Stockendorf 1614. fiergor in Altsag, Untertapel-

werch 1750.

ftergoriUck, Name in Stockendorf, Kietsch 1700—1750.
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Gmot n. Ortlichkeit bei Unterlak. Cimbr. Gareut CWtb. 159 ist

aiich eiu Ortsn.ime. V^gl. raut.

gerhalz m. der Nussheher; in Tschermosehuitz i;erholt m. vgl. garais.

gere f. Fnlte. geraten pftid gelalteltcs Uemd, vgl. rige.

gcriget gelaltet s. rIge f.

gerisch ii. Geriiste, s. tisehgerisch untcr TIsch.

gerle n. dif Falte an tler Joppe. Im ungr. Bergl. (jem m. Zipfel

sicbenbiirg. t/tren, mhd. grre m., in der Sclnveiz (jelire f. Stald.

I, 4<{6., bair. der geren Schm. i, (>2. Lexer bat das Woi't atcht

;

Scbopf iHich nifht.

gersfe garjfte f. G ciste.

gertsehen m. der Kuoteu, Knorren, tl«T. gerSa,

gMell s. tschell m.

gefiebel n. das Antlitai der GesiGhtsausdruek; ursprGoglich (ge^nfi-

bel) Sehnabel, Mund.

f. das Jenseits. Die entfShrte Scli5ne in der Ballade den Merarii

selint sich an das andere Ufer des MeereS, in die Heimat

zurilek ond sagt: $f l&t mik gUm «b di gejte 8€h6ai tter,

preite neri — DieA Wort ist nun enfschieden friiUseht

als Adverb: hesi und gett, he^ten vnd getten, hesten md
gessen, d. i. hiiben und drfiben, in Franken bekannt s. darOber

Frommanns Zeitschr. II, 136 iT. Merkwurdig ist, daft es bier

als SubstantiT erscheint

Gestel, Name in Altfriesach, Prarubel 1750, vgl. G6stl.

gesbister n. Gescbwisler; 's 6r§te ge§bistfr Geschwisterkiiid.

gebAn, gebaanen (= gewan) gcucscn, cimhr. gabeestf karat, giicen

s. Weinh. bair. Gr. S. 301, vgl. gemi^chen.

gtnen gaffen. Gehort zii demselben Stamme wie gcincticn s. d. Eiiie

alemann. Form, die Lex. uicht kennt, s. Stalder I, 440: gynen

(das ware mhd. gineti), gienen und gi/uien. VVahrsclieiidieli ist

Zli iintorscheiden zv ischoii ginen nnd giencu. wSclimell. II, 32

uuterscheidet. Altnord. gina, geia, ginom zeigt das Ablautverhiiit-

niss von ahd. gla4a und gein^n, vgl. yi<xiytiv hiare si. zinati etc

Gladitscb, Name in Tiefenthal 17S0.

fiUti, cin Name. der in Scblesien (Grafscbaft Glatz), der Zips und

SiebenbOrgen vorkdmmt, wird Yon Elze S. 40 auch aus Gott-

sebee angefiihrt.

«ttebe, Name in Hasenfeld, Il5sel 1700-^1750.
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;|;litifii gliinzeii, schimmeni. So auch Sfald. I, 4ai), schwab. Sclimid

64, cimbr. 12o, karnt. 116 lin Ostcn-oichischen scheint ;^liinieii

melir iin Gcbriuicli ; in ji nt ii ( Jt genden, mit verschiedenen Modi-

ficatioiuMi det* Hcdeutuiig, doch mehr: glitiei.

gliete f. Glut, glietsrhnowele n. Glutschautel.

e«chel, Name Eize S. 40.

i\nme in Hnndlern iim 1600, in Masern 17^0» cimbr. Got and

Kot. In Schemnitz 1858: Goiala,

^rer, Name in Sele 1750.

.g«lat kah), sI«t. g6L

gilter f. Kolter, Beltdecke, Urat guUer^ Lex. 127, auch sIot. k6Uer,

itel. eolira ans lat. culcUra, sehon mhd. golter, koHer, kuUer,

Tgl. ireiteres in 6r. Wtb. V, 1623.

-itraii, Name in Hernberg bei Gottsehee 1600.

itn^i) Name eines M&llers 17S0.

gin m. der Wasser8chuprer» hSlserne LOffel, ciabr. gen RfibrlSflfel

ital. eana ef. Sebm, 11. 88 gaizen. SUt. kdrez,

Mstel, Name in Deutsefaau 1614, in Nesseltbal 1684.

g4inaUen wimmeln, de anafftea g*matieat — 6taivti s. Romntien.

gete f- gote m. Pathe; f^otle d gotichie n. Pnthkind. So auch bair.-

ostr. und sclnveiz. kanit., cimbr. Lex. 119. Cwtb. 126, vgl.

t$te, tete, wo der Uiiilaiit des mase. erklart ist.

'Mieniti, mundartlich Gotoiie f., zahlte 1770 achtundsechzig Hauser,

Vgl. Gettschee. „Gottenitz an der Riegg, da.s ist ain gross dorf

und ain guete plarr.« Bm-kart Zink s. d. (1368—1468).

4[ett ni. Golt. Gott wooi2;cQ (Holgon) g^an sagt man schon von der

Sonne, uenn sle untergelit, so in dem Liede auf die hciiigc

Barbara s. Baabfrle uiiter yi. — „Im Strahle der zu GoUle

gehenden (untergehenden) Sonne*' sagt Meinert Fylgje S. 462.

Diea n 6oIde gekn .scheint mir ein miaavMratandenes ze goude

gten zu Gotte gehn. An das Kuhlandchen werden wir aber noeb

ofter Anklange in Gottschee finden. — 6ett§bae m. Gottes Weg,
der Pfad» der in das Himmelreich fiihrt, im Ldede, s. Ui^

iUttodee f. • die mundartlicbe Ausspracbe lautet: iattiebteb) Datir

6ttte«htobe} der 6alticbtobar, plnr. itttocbtebare. Die Zabl der

Einirohner ist jetat (1868): 1460.

Der Patriareb von Aqiiileja LQdwig sagt 1368: er babe erfabren

«q«od in q[Qibiisd«m nemoribns sen sihris infra conlSnes — ^eclesi®

(s«kre«r.) 7
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St. Stephani in Reiffnitz — quae inhnbitabilea erant ef incultae

multae homiiuim liabitatioiies lactae sint et — ecclesiae constructae

— videlicet in (rotsehe, Pohiii, Costel, Ossiwniz et Gotenitz." Dies ist

die tillpste Nntiz fiber Gottschee, die ich keiinc. Dic Namensform ist

niclit deutscli iiinl zoi^t , dass an eiiie Zusammeusetziing mit See

(^otfschetnviscli ;illor(iiiiu:s seab s- d.) niclit zu denken ist. Die slov.

Nainenstonri w,'ir ehedem Hoc^tJo, der Gottscheewep: Hoevar (dies

ist aucli ein Familienname) , was in ncucrcr Zeit in Kovje vorwan-

delt wurde, nm es von Koa Htttte ableiten zu konncn. In B. Zink's

Chionik (1368—1463) stelit ungenaa: fiftie. So (ifter (1377, 1 496)

:

Gottsche, Gotschee. In dem 1642 crneuerten Privilegium der Stadt

von 1471 (das Original freilich fehit) steht: Gottschee, auf dem

Stadtsiegel voo 1471 jedoch gigUlum eivitatu ht Koiteketo (das ist;

GoitchSio). Weiteres a, obeo S. 9—20.

gilh grau, nohd. grd. Gen. grlires.

gpab n. Grab; grAUe t Grube S. anten Seite 120.

ttrabier, Name in NeMeltbal, Morobita 1600—1700. Cimbr. Graber;:

aneh steir. freis. 1316: Graber*

grad, giti gerade.

grafe, grAwe> grftf m. Graf. D gitmu i gieter des Grafen Gfiter.

^Grafenfeld" ffir Iraffeifeld a. d.

Grafenwart, jetzt Koslel s. d.

Graflindon, Ort bei Unterlak, zabite 1770 siebenundzwanzig Hiiuser.

graipe 1. tur greupe ni. die Griebe. Iii dvr $ehweii gniuhi , griihen

Stald. I, 47r». sdnval). greube. Seliiii. 66. vgl. Sehmell. H, 97,

im ungl. Bergl. (jrieben. Wtb. 56, mbd. griube m. In Karnt

grampl f., so aucli nstr.-bair. Lev. 120. Scbm. 11, 10.

ftra«iiipr, Name in StoL-kendorl" 1740. Granier Elze (1861) S. 40r

vgl. Gromr in Krickerbiiu 1643, Gromma Scbenin. 1858.

grante f. Ueidelbcere; greantle n. Tschermoschnitz. — In Sarnt. die

Preiselbeere. Lex. 121, ebenso cimbr. grendelen. Wtb. 126^

bair. granken, gratUen* Schm. H, 115.

gliilala graulicb; sebr; es taet gfšiUim ble es thut sehr weh* mhd.

friowcUchen.

graifeB grausen« Benn ib lin bair&ten denkhe

kimet mir der gran^en an etc.

Ein oft gedrackftes »GcUsebeeirer Lded.** Es ist aber anck

anderwftrts bekannt s. Hoffniann'8 sehles. Volkalieder S. 213.
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grei- s. grai-, groi-.

Grensich, Xame in GUtenitz, Selnvarzciibach um 1600.

Greato {-= (ireatk), iii der Masclie Ureatu, tiiininutiv: Gr^afe Grete,

(irelclieii. Faule Grete fiir eine triige Dirne, gilt aucli hier, so

wie das Lied : u'er eine faule Gretel liut, der kanu nicht hi^tig

§ein, diis EI/c S. 35 atitiibrt. Es hi sonat bekanut in Franken»

s. Ditfui t Iniiik. VolksI. II, 279.

greAliie m. QuerhQlz am Zauo. Eigentlich grd&llne von 8ehweiz.

grtti m. VVipfel einer Tanne. Stald. 1» 483 zu griese, grdz,

gnizzen, gegrozzen. Gr. gr. II, 49 s. meiDe Bemerknng in

Fromra. Zeitschr. VI, 334. Lex. 125.

grieft m. der Sand; grobgemalenes Getreide; eine Pflanie. VgK

Scliopf 213. Lex. 124.

gilefiel m. der Rachen des Wolfe8, der Sehlange; der RuMel; die

Nase. In Kimt ist fihniich gebraueht ^Mmd m. , mbd. druttsel

Lei. 73. Der Sehnupfer aagt: bem de kiie le mresien IU> llber

der grieftel fcšb taeb.

ffiU, Name in Steinwand 1614. Langenton, Pogorels, Stelnwand,

MiiUe, ObertapeIwerch, Krapflern, FeichtibfleU , Stocken-

dorf 2wischen 1700—1750, steir. fr^is. 1316: GrUL Elie

S. 40 f. (1S61) fuhrt den Namen aucb aii. Vgl. den Zaner

Namen Krell. S. 32.

grinimen, sich— sich griimen, argern. Jedrea dlern bert sirh ^Hmmen.

Mhd. grimmen, clmbr. grimmen. Cwtb. 128. Es diirtle hier aber

das davon aho^eleitete aicU griimeti gramen Scliinell. II, 109

an/nnelinicii sein.

Grinseich. Name in Obermusel 1750. \ gt. Grenslch, Gron«iafh.

ftrintobitc bei Altlaag hatte 1770 sieben Haaser; firiateniti apr.

Grinte*ali bei Ossiunitz: 4.

grisch, eben, gerade.

6ritx, Name in Gutenits om 1601.

glib derb» sebr. Altlaag, grobes batter garstiges 6ewitter ahni. kilnt.

Lex. 124. VgL nngr. Bergl. Naebtr. 30. — »Ein groba Wetter:

6ewitter mit Hagelsehlag" ist tireliseb ScbSpf 21S.

Gftcberf Name in Neuwinkel 17IS0. In Zars: Grohar.

gfeiten (ffreUen) grosa ausaebreiten; 6ber den Zaan grtiti oder

grelteii* kSrnt graiteln. Lex. 122, a. ftlvel n.

7»
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greitel f. giosser Schritt, got. grtdsf Schritt; oiniltr. 2;rit, griten^

gritelu. Cwtb. 126, alid. gritmiili , nilul. gritelichc mit ausge-

spreizten Hoiiien zu sskr. grflJn/atl ausgreifen . lat. gradior etc.

^roitel verlangt inhd. greitcl (urite greit griten?).

Cir»lfin, Name in Sehalkendorf 1684, s. die ahd. Formeu uiiter Garulf

Forstem. 489.

firossin, Name in Ort 1684.

^resslinc s. gressHne.

firosslo. Name in Gottseliee 1684 s. €vcsie.

gfible f. Grul)«'. Vgl. grab.

flfiber, Name in Giitenit/ 1750. Steir. 1316: /n der grueb.

ineUc ranzelicht. Auf meiae Frage: was gerbat (s* d.) bedeutett

wurde mir die Erklarung, grbai sei windi8cb und bedeute

gotts<rbeewi8eh gneUct

|fi«B griin. Icr giiaie bair der Teufel» aueb: der grleiitekhate.

frtealiac m. die grune Eideebae.

grlcftei grOssen, grteft dicb gatft! Ube$t di A lecbl

gnmade f. Scbutthaufen, Grenisfein, Steinhaiifen; sler* gromdda,

ftmsaeh, Name in ObermSsel 17$0» vg). Maseteb.

»gseharr Korb* Etoe. Dies sebeint bfos ein sloreniscbes kotdre, das

E. horte und fiir gfott8ebeewisch hielt. Der Korb heisst li^te

Koine. pore, tschorbe s. d.

gamp« 1. Hummel; Elze: ^hunipel'^', dies ist die kiiriit. Form, Lex.

146.

gnldaine f. Mitgift s. tander.

gammaehten ohnmaciitig werden, vgl. md. unmehten, in unmaht

sinken, mhd. Wth. 2, 10.

gAuea giiiineii, ih giaa, da giaaejt) ar giaaet) bir gaaBea, ir ganaeti

§ei gaaneit.

ptft gegessen, wie mhd. gdz (neben gezzen). Gr. Gr. lU, I, 841,

Schmell. 962.

gltt n. der Besitz , Vielistand , besonders Schafe. Lex. reraeicbnet

diese Bedeutung niebt und eiaibr. finde ich nur gut n., das

Gut» il bene. Schmell vendehnet H, 8S die Bedeutung:

Vieb, sum Jabre 1390. — §tm scbaffeft di dalae gieter vrem

vererbst dn deine Besitznngen. In dem Liede auf den heiligaii

Stepbai 8. d.
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glrtel f. der Giirtel. Der rolhe, breite Giirtel, den die GoUscheevverin

tnigt , besteht aus Schnuren von WoIlladen, (lif imzitlilige Male

uuigc\vunden werden, bis sie mebr als handbreit die Hiiften um-

schliessen. Die KikKu hiiii^jfeu binteii binab, so lange als d;is

Pfaid ist; das sind deo sockUia s. d. — In der Bnllade Magret-

tiile s. d. ist Gretchens Gurtel prani. Die altbochdeutscbe Form

diu giirtila ist nocb erbalten im cinbr. gttrtela f. (neben giiii^

m.) CWtb. 189, karat, gurtel m. und f. JLex. 127; inGottacliee

nur f., vgl. Schm. 1, 71 f.

gltflgtft kiUeln^ kin«. gutzeln kitxeln. Lex. 128, tirol. Schdpf 226.

Dass das Hini§ Gberg«ht ist aaffallend* iadein das aua- tind

inlautende ii sonst unTerSndert bldbt (vgl. t&tze, -ntzen o. a.);

in irifbat§ vorwlrt8, ist ganz riehtig das genetiTische s zn f

gewordeii. SoUte hier aueh orsprfiogliehes S naeh T ansnneh-

meii aeia, ahd. gnt-isdnt Abnliche Bedenken erregt die Form

blitjte winBig s. d. (onter w). Dass die Mnndsrt Ton Gottsebee

fGr die Bildangssilbe -eln: -igen gebraucbt, ist hier ebenfblls

beaehteDswertb. leh weiss nicht, ob sckirelserisek guhsdn

sehmeichelD, Stald. I, iSOft bieherg^ehSrt— Die Etymologie Toa

kitzeln dClrfte auf sanskr. gudd Gedfirme, ztiriickzufnhren setn.

Daniit stimmt mbd. kunte (was gew6hnlieb voh cnnmts abge-

leitet wird), nd. kunte, kuttc veretruni, kntt Eingeweide,

gotiscb (juipus Baueb, Mullerieib; altbochd. guiti yii\\'<\. Graflr4,

o38 gewahrt die abd. Fonnen; guizitunga, chuzelnuga, kizilon

und cfiuzifon ((|uit-s-ilon?). Daniil wiirde dann auch Kuttel,

mbd. kutele Eingeweide zusaiuiueubaagen.

ff.

Das // fiir S erscbeint in: hA, ah*, ah^dre so, aiso, alsodar

hettoia sett (= s6tan) ein; hal, derhalle, derhallige seib, derseibe,

derselbige ; heat sind (obwobl bier der Vocal aaffailend abweicht).

VgL Weiab. bair. Gr. S. 192. 1.

CbergaDg des // in G bemerkten wir bei gompe.

Ubergang des H in W (= F) im Anlaut zeigt anten ipoifien

unter kel&en s. d. Das Uragekebrte sebeiot bei b4rt s. d. der FtiU«

Als Eiufluas des Italieniseben seheint zu betraehtea, dass das

S Tor jeden anlautenden Voeal gesetst verden kana, some das

anlaatende IT aueh wieder oft wegbleibt leh hSrte: dks 'or, dis er

das Heer. aber auch: kir, bat; ebenso Temahoi ich hkip m. der

1
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Alp, h^nter, karnUscii eanter, eber, uud ebenso auch: kup m. Up m.,
Panter.

Aus (jeni Miinchner eod. ital. von 1460, s. lamparton. isf hier
anzufuhren; irfi meio f,.l. 27* d. i. hirse: iniglio imd keriibrigt:
ei'ai)rigt f(.l. 7^ Weiteres ist hereits oben dariiber bemerkt. Seite 22.
hibeB haben. Ib hi^n, da ha§t, ar bir hikben, Ir hJit, }« kUt —

«§eD hont a kalten stnbe, Sie habeo ein kaltes Zimmer". R. ge-
Jiit gebabt; pni t. hiet; conj. hiete.

In der Bedeutung: sich verhalten, benebmen hat es die
vollen Formen: ar Met flh jarnr er isi TerdrieAlieh; bet^tle
kibet ar aik zornig benimmf er sicb. Die FuOe sind im Begriff
zu springen, die gescUoasenen Augen der Leiche wie eiae
Knospe anfzugelin^ die Hfinde su faasehen, dies wird im Liede
lufeljue s. d. ausgedrackt: die wteftlaii h&bent slh aairei
spme, die Agltli hibeat sib aiwei apreti, die baatlaiD habeat
alb tmrei denriaeb. —

biber, bbber m. Hafer.

babeiden, bbberdera m. Hagedorn. Wol nur entstellt aus hagea-
den 8. d.

Uberlii, Name in Mos^-ald 1560, laberlc, Mosw. 1614; in Kuflern,

Oberem 1750. vgl. Bebcrlln. In Zarz Ueberle; in SchemnitK
Habela. In Krickerhan Habnla.

bbeb m. \n\ HiiiterlaiuJ: hdoch m. der Geior, Sperber. V^l. «ichweii.

habch \liih\c\\\, bair. Iiacht. Sohmell. H, 148, vgl. hach 143;
friesiscb hnuk; eiirrl. hawk; ul. havik. Vgl. Grimra GDS.
S. 4U. Wortl). i V, 2, Ul.

kšckhe f. Hacke. Daher: sebroaihaekbe f. s. d. — bbckeabblp m.
Hackeiistiel; hšekhen backen.

hackhen knirscben, mit den Zabnen.

ba€k§e f. der Scbenkel. Diese Bedeutung von ahd. hdkm etc aneb
tiroligch. Scb<ipf 229. Sanskr. kakBhd f. AcbaeU Gurt; lat. eoata,

kader, hoder f. das Tucb, ein Stflek Leinwand. biderle n. plur.

blderlaii beaonders daa weifie Kopftucb der Gottscbeevre-

rinnen. _ Die Form mit U kSmmt in iUterer Spraebe nmr bei

Ulrieb Ton Turbeim (in budenrdt Triatan 2231) Tor. Ahd.

kadard t (au aankr. lumihA f. gr. xivr6-cuv). In neuem Mimd-
arten eracbeint die Nebenform mit {7 eiabr. hudera f., bair.

hider, Sebm. ]I, tirel. ebenao m. imd f. Sehopf 278.
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kiirnt. Le\. 14o, hier aber uur in veriichtlicher iiedeutung»

niclit \vie in Golt.scliee.

1i8wenle n. derTopf, cimbr. ahd. hnrnn, kamt. hofile. S. heweB. S. 107.

laferle, Name in Mitlcrdorf, Aitlaag, Riek 1750; vgl. lefferl, Idfferle,

E«ferle; und H&berlin.

lage. Name in Malgern 1560, 1614; vgl. l»ge. Auf den steir. frei-

sing*8chen Gutern 1316: Uagcn. Im iingr. Bergland iinde ich

Haagen, Hagen in Deutsch Prahen, Geidel 1800. Haagen^

fJogeti, Schmidshau, Geidel 1850. Uogh und JBuogh 'm Hedw^
Oberstuben* GJaserhfiu 1858; TgL Itgc»

Alge f. Haue. Das G Tertritt hier ein W (die Haue heisst im Drau-

thale hd'we. Lex. 135; cimbf* Aott-6a» CWtb. 132 ^ ahd.

kmn^md. mhd. houwe) wie in lehigeK 8. d. scbauen. Vgl. etebr.

neuge, getreuge, »ehaugen, iraugen, paugeii,'niiiwe, getrmufe,

9ekouwen, iriuvfenp hAwen; aber aucb scbreien »ekraigen

bnien knigen, CWtb. 48» 78. Im ungr. Bergland Meh Haue,

uMek sebaue, Darat. 112. Lautlebre S. 198. Weuib. bair.

Gr. S. 185.

bagend«rn, m. Hagedorn; aucli Agendorn, hAberdon, Jldedera) cimbr.

hagedorn, mhd. hagedor/i und hugendorn.

hal didldai A! AumuI' in dem Liede dar pattlar s. d.

balrateo iieiraten. In dem Litde: dle noirarln s. d. lieiftt es: gehai-

ratct hkt ar d moirarin. — Kin halratlledle, das zuerst in Ade-

lungs jMithiidales II, 211, seitdem aber, ohne Nennung dieser

Quel!e, oft schon (Schmidt, Konigreieli Illvriens, Stulti^art 1840,

S. 63. Klun, Laibacber Taschenkalender liir 18oo. From-

roamu Zeitischr. 1855. S. 181. Elze: Gottschee 1861, S. 33

u. 8.), immer aber in beirrend unrichtiger Schreihung mit-

getheilt ist, theile ieh bier, wenigstens der Schreibung nach

bericbtigt» mit:

A haiftCIiedle.

Ein Heiralliedleiii, cigeiitlicii Lied voiu flciraten.

Benn ib hi bairate denkbe

Weiui ieb an Heiraten danke

kimet mir der grau§en \a,

kdmmt mir der Granaen aa.
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fol tniteo in dan ^timd;

Soli treten in den Strad;

68 heat<) gar 9bareu $iieh6D,

M sind gar •ehirere Saeben,

die hng^i und kuiner mkelieii. —
die Ang«t und Kummer maelieii. — •

Bie es wil\verte gfct:

Wie es vielmale Reht:

liairate ili a raiclicu^);

heiratc icli eine reiclie,

90 bie ihs lieber hiet,

80 wie iclis lic»her hStfc.

SO tiienet sie sili atstraichcn

:

so tut sie sich aurstreiciien (riihineD}:

b&8 ih M'ev gaud (M'liaut! —
WM ieh fur Geld erhaile. —

Da hoiAet«) es tug und oiicbt:

Da heiatt Tag und Nacht:

^lAn dih sa mko gemikcht

„H«be dich tnm Mann gemaeht.

Du lamp und du pralar,

Dtt Lurop und dn Prahler«

du lAi^i koin bkuben tlilar

du baat keioen baibeo Tbal«r

zu mir«) ins hau$ gebr&chti —
su mir in« Hauc gebraeht —

eah AtJ Klan. eA cikte BIcc. Dm lellet Irre. MM. 1 vfrd Biemal« «4, mb—
dern nar aibd. t, 9. aaler 8. So »I avch dia leUte Zeile nicht, wie KI. aad B.-

babca: iocb bltttb. Madtra tns bausb oder fetof (ta das bda) aa Icmb.

*) j^ratabel'' Bhe. Das i«t eb«aM> iitalailaad. In GotUchee wird mhd. t ntemala ti^

sondern iintner al; bi^gagea aihd. rf arird oi. Alto nidicu (mbd. riekm)t baluei-

(inhd. heizen),

') baisst rs KI. baisckt e&h E. Gaaz faUcb. Cber das «A, sch b. obeo 1; uber

das o* und oi 2.

farialn Zlao, Uli EJxe. — FSr af^trtltben erbubia sieb B. sogar ^af^trel

cbd*' (w«g«a dei Rainas aaf »^rtlcbehO aa aaiaadleraa. Dai gabt daaa dock

aa w«Itl
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Ein AiMtug iMcb GotUchte. tot

Dies au8 der Schriftsprache ubersetsfe Lfed bat weder den

"\Verth eines echten Volksiiedes. noch ist es liir die Mundart von

Belan«;. Mci kwurdig ist es aber als Belcg fiir die Verbreitmig solcher

Lieder, die oft so uiischeinbar sind, dass man iliueii \veiter gar nicht

nachgehen mag, Dies Lied koiiimt, iind zwar in elnov viel voll-

stiindigeren Gestalt, denn liier ist es verstiiminelt, wie schoii der

Stropbeiibau zeigt, bei Hofimanii, schK s. \ olksliederS. 213 vor ')»

dem ilesoH Gbttscheevver Lied entgangeii \var. Es ist aus Grabig».

und Hoffiuaiin bringt keincn weiteren Nachweis bei.

Das Wort ItifllM ist das gew5hnliche, seltener hSrt man le

kaše (i. d.) gtei oder balkea sA, 80wie eMr. baiben aidk, dorba*^

bom meki sich baweiben CWtb. 108. h^t d« dlb gabalbett hast du

da We)> genomment (vgl. efaibr. šaUtnr gabaibeif CWtb. 108) und

eben80:hil;t d« dlb feaftueti bast du einen Mann genomrnen? (rgU

ciabr. siitargemanneif CWtb. 145). Ebenso ist veiben mimannen.
fBr beira»ii in Tirtl gebrftucMicb SchSpf. 419. 807. Und so sebon

abd. mht nutmidn wtb6n mannen ifitben mbd. Wtb. II > 50^. — Es

ist domntcb unricbtig diese Formen aus dem Sloveniscben berzuleiten.

8. Elie ^ und oben 8. 2S.

lalbeTsei, Name in Nesselthal, um 1600.

baile selb. dar halle, deo halle, dils haflei Gcnit, halis, dar hnlleo*

hali". r)at. dam hallen, dar halifii, datii balieii) Accus. dan baUen

deahalle, dki halle: der, die, dasselbe.

dar hallige dersetbige. In det* Rallade dar rittarsniiin s. d.

heist es: „lli boia lal im dea ballige t^ade, bn deu oiler Janc>

frfta tieit h^ngen'^ ich weine nur um dieseibige (d. i. jene)

Tame, wo die eiif Jungfrauen hangen.

bblam. 1) der Halm pi. baln, 2) die Stoppel. Ebenso ScbmellerlU

18! haim; kint IMnach n. das Stoppelfeld Lex. 131.

Winn das / enreieht wird, klingt der Singular bbuM, ha-iM

der Plural bana, ba-ui«

bklf • ba-ip, UHp m. 1) der Alp, 2) Meteor, 3) Teufel; rglAlp. —
Im ungrischen Bergland beisst das Meteor: Beilebrand, Hvšeh-'

v>ai und /Kegender Draehe s. Naebtr, 32**

.

Weiiii i«b MM Hairaten f«dMk*

kiomnt aieb «» Graven id tte. S •Mlllft StropliM.

L.iyKi^uj Oy Google
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bilp, h^op m. Sticl. haokhenb^ap ni. Ilackensliel. Mlul. halp, so aueli

im ungr. Dcrglaiid Naclitr. 31, siebeiibUrg. hal/' n., tivoi. hulb,

he/h hehn Schopl'. 25t).

hou§, iiaa§ lu. Uals. Hiagegeu haiij s. d. mit klarem A: das

Haus.

bkl^en, hoaien. In vieleii Liedeni, die mit einem Wieder-

sehn schliei^eii, keisst es am Schluss : da lktii}»Bft fet slh ud
pa§§eiit §«D sih da ha]sen sie sich und kiissen sie sich.

(haUarJ kAttr m. Jliitei-, genit. liAUr§, dat. hAtar, accus. Mtor,

plur. hAtare. Vgl. Hieter. Fur Ao/^m* mbd.Aa/^<0r0 vftre za

emrarteo: hiUtar, hautar,

Ilidler, Name in Krapflern 1614. Abwech8elnd auch lasikr ge-

sehrieben in Koflero, Wmdi8chdorf, KJindorf* Mosvrald. Gott-

schee 1750, 1786. — Im ungr. Bergland fiode ich den Namen

Handler ia Kremnitz 1528, in Leutsch. 1660, KSsman 1605,

1614. 1663.

landltA, gesprochen laadlan, Ortachaft bel Riek, zfiblb 1770

zwanzig Hiuser. Dies erinnert an den Ortsnamea Sanetova, so

nennen die SloTaken im ungr. Bergland den Ort MriekarhSu so

auch den Familiennamen Handler.

hknit m. der Hanf. Karnt. hunuaf, tirol. hunef iist. bair. hamf eimbr

henof Lex. 133. ScliOpl 211. Selim. 11, 211. Hofei II, 26.

CWlb. 120.

Haas m. Hanns. Hann§e m. (= Uaasi s. £)> flaa^el. Bciiihmt in

Guttschee ist das Lied vuin

Haafd jnno.

Biasel jung.

Bie wrQe i$t auf dar Han^el junc,

Wie frflh i«t anf der Hloiel jung,

ar stdanot 9mdaron9 gdr wrae auf,

er siund des morgens gar firtth anf,

ar legot $ih gdr schfander an,

er legte sich gar icb5n (schSner) an,

ar geanot aliiii ol" cs kirtagle.

er gieng hin auf den Jahrmarkt.
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•/. Diirt sSchot ar schians dianlc •/.

Doi t sah er das schono Uirniein.

„0 muetar, liebeii muetar maiu,

„0 Miitter, liebe Mutccr mein,

main harzlc tuet mir griiulain bJe

mein Hcrzlein thut mir gruulicli weli

um das Aks schfane dianle,

um jenes schdne Dirnlaiu,

laibt^ls ih ge§ter ge^^chen hkn

welehes ich gMtern getelieD halM'

auf^ dam sebfaaen ktrf&gle!«

•ufjenem sehdnen Itbrntrkt.

*Lai niseh* lai nisch, ^un liebar main!

*E> inaeht niehfa, sorge iiichl» Sohn li«ber meial

bir babn aufpaan a mOIe baiA;

Wir werd«n ufbaan «ine Mllhle ireist;

benn Idle leote zen malea bemt lAm
ireoD alle Leute tam Hthten werd«o komn«n

seb^ne dfanle bert 4 kam.'

sehSnes Dirnlein wird auch kominen! —
Alle leute hent zen maleii kžm
Alle Leute sind zuin Mahlon komiiicn,

schfane dfanle i§t lai bor et kam. —
ficbunes Dirnlein ist gleichwol nieht kommen.

'Lai nisch, lai niscb, §uii liebar main!

Sorge nur niclit, Sohn Hebcr mein!

bir babii aufpaun a kirclile bai(^;

Wir werdcn aufbauea ein Kirchleio weiu;

Benn ^lle leute zer messe klment

wenn alle Lcuto zui- Messe kommeii

sebjane dfanle bert a kam/ —

>

•diAnM DiraleiD wird aueb konunen. —
Alle leute bent ser messe kUm
AH« Leute sind sur Meate gekonuiMO,

scbfane dianle ift laibor et kftm. —
•eMoe IKrne itt gleiebwol nieht konunen.

*Lai niscK lai mseb, ^un lieber main,

*• ist niehts» Sohn geliebter mein.
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bir babn iln ricbten §ii^a-baifieu laiche;

ir werdlen anstollen eine schnMireiste Leiehe;

Benn alle leiite zon jprengen henit kam,

wono alle Letilo /uin Spreng^en werdea kommeo,

schiane diaiile bert a kam. —
schdnes Dirnlein wird aucli kuininen. —
Alle leute heiif /on §prengen k^m,

Alle Leute sind /.uni Sprcngen komrneo,

scheano dfanle i.st laihor A kAin. —
schunes Dirnlcin ist vvirklich auch kommen/

,,Bas i.st (Ihs wur a bunderlaineu laiche?

«Wm ist (las ftir ctne wunderliebe Leiehe?

die wiie&lain habent .sih auwen $pranc!

die Fficslein haltea sicb auf dem Sprang!

Die ftglain h&bent ^ih auweii ^prota?

die Aoglein haKen neh sum Aufgehn (er teheint de anHchlagen

la woUen)

I

Die hanllain liabtMit sili ausven derMisch?"

Die Hilndloin haltcti sicli zuin Maschen!"

Kžmor hat §ic 's wurt ausgcroit,

Kaum hat sic das Wort ausgeredet,

96 springot die laiche schon auf.

80 springet die Leielie sclion auf.

Ar hon§et §e und pu^^ot $e;

Er haisot sie und kusst sie;

lai: *da pi^t main unt ih pin dain,

gleiehsam : 'du bi«t mein und ieh bln dein»

es )tkn unt mdg et iinder^ ^ainl'

e» kann und mag nieht anden aein!*

wor schrockhen ift §ie fimme gew2illii

Vor Schreeken lat sie umgefalleB

unt bent gejttfarben kile poidea.

ond sind denn getforben alle beide.

*Pi$t du ge^toarben begen maiDer,

*Bist du meinethalb gesCorben,

§0 stirb ih begen dainer!' —
so sterbe feh deinethalbt*

Seu b<'gr;"il)(Mit an iedci- sailcii tlcr karlilcn iiinSt

Sic begrubeo ai» jeder fcciU' dor kirciie Kiaes.
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Innan hant ^eu ge^ctzot zbean lilgenstucklie.

Inner der Kirchhofmauer sctzcn sie zween Lilieostdcke.

Seu luMit aiif gebach§en iibers kirchle hdach.

Sie sind liocii iibcrs Kirohlein g'ewnchsen.

fiie §eu oheii zen atider heut kani,

Wie sie oben zusaminen sind kommen,

durt hou§ont ^eu §ih ont pu$$ont jeu sib,

dort halsen sie sich und kussen aich

als bie zboi birklicbe koinleute.

«!• wie swei wirkliche EJUeute.

Andrer Schluss:

Aus oim i§t gebach§ea a bainrabe*

Aiu Eioem ist gewachaen einc Rehe,

aus oim i^t gebkch^en a gurtrda^e.

aut BiBAm icC gevaeliteD eioe Biuni«.

Vgl. Grimm Myfii. 787: »aiis dan bflgeln Hebender w!nd«ft

8!cb blumenstrauche, dercn dste sich verfleehien, auch in schwedi-

seheii liedern wachsen lilifn unti iiuden aus grabern." — Auf

IsoldeiKs Gi ab wacbst eint; Rose t auf Tristans Grab eirie Rebe.

Vgl. auch das Grab von Flos und Blaiiktlos Flccke Vers 1991.

Am nachsten obigem Liede steht das Lied bei Anast. Griin: Volks-

lieder aus Krain S. 36: der Scheintndte. — Dafi dieli Lied,

namentlich bei den Siulslaven, ausgebreitet ist, dariiber belehrt mich

Kari Deschiii n 11 n rnit Hinwe!s auf Stanko vraz narodne pe.sme

ilirske. Agram 1839. S. 93. IMumentragende Griiber erscheinen auch

in Vuks srpske narodne [ijesme I, 239—260. Abnlicbea deutsch

Ublaods Voiksiieder Nr. 93, 94, 97 u. s.

lansen Sohn. Name um 1 GOO in Moswald.

Hansk*, Haisk«, Name in Uoraberg, Lianfeld i600~17K0.

bba babe s. hbbaa*

btet f. die baml. m lacbtar btatf la gadaikiar btat recliterliaiid,

linkerband. aUmt dort, aus mhd. enkanii in der Bedeutong

siimmt zuireilen mbd. zehant, CImbr. ef dUe kani dordiin

CWtii. 128.

btatUic m. Handsebab. Hbd. (bei HelUing) heitdeUne m, Fkust-

bandacbnb. Urai. tifel balr« Scbmell H. 206. SebSpf 241,

Lei. 133.
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kApitiL hApitle n. das Kraiithaiipt. Vg]. Schmcller II, 224. Lexer 134.

hApitschen n. das Hauptkiissen. Vgl. kJIrnt. happetn f. Kopfende des

Bettes Lex-. 134. Schmell. II, 223: die hiiupten Stahh r II, 26:
die hauptete. Beim hApifschen zu sitzcn arn Bette des Mannes,
ist die Aufgahe der Gelichtcii in dem ortrreifendeii T.iede Ton

der Ileben, das iinten untei- llep initgetheiit werdeu soli. Das
MtidcheM Ijindt t dem Geliebten eineii Blumenstrauft , da kommt
er iind eroflnet ilir: fh hiln seh«! AidreB •!& liebci, bel«

mir pain hiipiischeii §iUot!

har her. lalhari nur her! toeharl herbei!

Ur m. Flachs. Vgl. Lexer 134.

bar pracheli Flachs brecheln,

hiir-grleUe n. mnliegte, mit Flachs bebaute tiefe Stellen

im karstartigen Theil des LSndchens.

haibift m. Herbst. Ahd. herbisi, cimbr. herbei, kSrnt. herufUi. Im
Voc. ital. tod. Ton 1459: ^er(«^september.

bane n. ben. hinle n. plur. harileia. Vgl. pragt.

bari btfte adr. hart, schvrer, schwer]ieh: piabcB beat btrta la Habei

bali $e lat dienlali betrAeben

Vgl. aucb bM— berta adj. dar herte §toln. Ahd. karto, herti.

Der Unterscbied zwischen harf und hert, als Adverb uiid

Adjectir, scheint im Karatischcn iiodi vor\\ aUciid die Form za

bestimmen, Lex. 135, \vcniger iii Tii-ol Scltupl 246.

ha§e m. der hase; auch springerle n. genanriiit s. d.

hA^eniaotle, ha^enzaltle n. (d. i. haseiizcltleia = Hasen*
brot) das Alpenveilcheii, sonst Schweinsbrot.

lase, Name s. Hosi.

bijel f. hascl; hiiscistaade f. bii.^Iacb n. das Haselgebuseh. Ahd. hasala

mhd. hascl. Der Umlaut, derhierdemGoltsehee\vischeii eigen ist,

findet sieh weder karnt. Lex. 135. nocb cimbr. 129. noch tii«l

246. oder bair. Scbin. II, 244. Vgl. Apfol, wj»gel (unter f).

laseifeld, spr. bSfcniraAd bei Gotscbee, siUte 1770 anrelund-

zwanzig Hdaser.

bbttel 8. battel.

baif n. das Haus. Es beatebt aus der irarasttbe, der blitara stibe

und der Uuier (db jaJaeat die sebralnder dula); dem bbwe

dem kMder, dem atbU und atidel und dem bic§fe n. plur.

biijlati Abtritt.
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bAtAr m. Huter, Hirte; piur. hkUtt s. kaUar,

he- s. ha-.

hivki, b^antor elier. Kint ianiar s. IT. ftlesMi. eknder, eimbr.

entor^ mhd. e«^.

kebci s. hewan. S. 108.

kcirea n. der Topf. Mhd. haven.

1iewenlc n. plur. heweilali. S. bftweBle.

lefferl. Name in Mitterdorf 1684. SpSter bald liferle bald MM*
in Mitterdorf, Altlaag, Riek, WanDberg 1750.

beg«l m. Nacken. CMr. kdgde n. Hfiigel CWtb. 1^1. Diea iat irol

= hgerle aus mhd. hoger flir kofer ahd. ktfar gibboa Graff

IV, 838. mbd. Wtb. 1» 723.

legler, Name in Schalkendorf 1614. Ilgler Mdael 1867.

ftaMe baid« f. Hetdekorn, BuehweiEeD« Die SloreoeD haben das Wort
entiehnt: ajda,j4da* Die Slaven, die ihn ven den Tataren (den

Heiden) erhalten haben, wie die Deutsehen, nennen ihn ent-

sprechend iatdrka, fogdnka, madj. pogduifka,

hdlle heillg. Wird ausnahmsweisc, wie in der Schriflsprache ge-

sprocheii, indem hicr hoilic (weil mhd. heilec) zu erwarten

kei- hei(^en heissen; auch irtiften feifien): pai dar Jeppe

woisset di wa}de §:erle.

Heiniellons Curatus de Fara 1383.

helHtEe f. Lahmheit. s. kiirnt. helze Lex. 138.

heogen luini^ea. Nur transit. Vgl. Lex. 133.

hengijtle n. das Hcngstlein. im Liede reitet der Held scin iieagijtle

„§0 ^bttelt mir maia hengi§lle!'' »Ar .^etcoil »ih aaf §aiB ben-

gi§tle.'* Er faftt die Geiiebte bei der Uand und ^pelet fie aaf

}aiB hengijtie.«'

heikplre f. Himbeere. Es wechseit hier t mit k wie in taken s. d., denn

die mhd. Form iat da* kmtber d. i. Beere der Hinde (Hirsch-

kuh), Waldbeere. Ansiunerken ist anch daa £ fOr /, a. B.

heit aind. Ih pin, dt plft, ar ijt) bir saibi, Ir fatt, §€ kent.

ker n. anch kir, *lr (kunes d) das Heer. Ina ker g4M Krieger

.werden. So in dem Liede nnter paikke s. d. daft die Jugen

pieben in*a 'Ir Biefttit g4nn.

leiblst lerbat) Name in Sekalkendf., Gomaben, Wei8aen8t, Setscb,

EbenthaU Schoflein, Poekatein 1700—1760» MSael 1867.
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Bermann, Name in Sele 1614.

herte hnrt s. Iiarl.

^jherrngallele n. ilie Ikiclislelze". Sonst hirtle ii. s. d.

Jieschatien schlnchzen. Rarnt. ebenso Le\. 139. inhd. hhchen

hsschen inhii. Wtl). I, 692. Dass hier mhd. £ aicht zu a wird.

ist beachtenswert.

¥ess. Name in Reichenau 1614.

iMfUch n. Ilaselgebusch s. h&fel. In stickeli nim ins hejišeh U«li

reitet dcr Held im Liede, s. IH^pr^tiUle.

ktttMžf liettei, h^ttes irgend einer, eine, eines; ein soicher. W6der
tirolisch, karntisch noch eimbrUch finde leh diese Form mit k
fOr 8, wemi hhtUt fOr sitter (s, bettenar) ateht. Es kdnnte das

h auch vorgeaetst sein s. et, ettar, I«

lietteiar: a kettciar prane ein soicher, soleh ein Brunnen; aber

aueh hetteinder soleh einer. Das erste ist nachgebildet dem

bekannten sSiiener (sothaner, sogethaner) soleher, wenn nieht

dasselbe (mit A fSr a); hingegen hett-elier zosammengesetit

aus kettar s. d. und eiier) also soleh-einer.

Aeuer hater heuer. Vgl. wertea unter f,

heunt heute, nrspr. heutnacht.

heupockii 111. lleuschrecke. So\vie Heuschr^cke — Heuspriiiger be-

deutet, ist auch Bock liier = das springende Tliier.

kewan, !iewen lieben. Auch tirol. iiooli hefen Schupf 253. cimbr.

heican CWtb. 130^. Got. hnfjan ahd. kefjan mhd. heben

neben heven- — uahenen anfftngcn.

bewariB 1'. Hebannne, cinihr. keviiuj.

keie f. Irrlieht. Ahd. hazm liazusa (ans hagazusa) agls. hngctese

mhd. (selteii) hecse. Es ware demnach gotseheewisch hek§e

z 11 (M M arten. Die Bedeutung Irrlieht ist beinerkenswerth s. d. f.

keiln t. Hexe. Die Heiinnen machen das Wetter4 80wie WetterheiP

f. allgemein osteri*. Schimpfwort fur ein zerrauftes Frauen-

zimmer ist. Bei grobem s. d. VVetter, siebt man sie in den

finstereii elektrischen Woiken. 0er Kttster eines Pfarrortea

aeho6 bei der Kirehe, wibrend meines Aufenthaltes in 6.» zrel

BdUer gegen die Wolken ab. Da standen avf einmal zvei be-

kannte Weiber des Orts ror ihra. Ich wurde Alles Emstes Ton

einer Fran Ton dort gefragt: ob ich denn glaobe, dass diese

xwei, sonst brave Weiber, leiimen sind.
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Ueien heuleo, Tom WoIf. Unt. h^oea (hueneo) Les. 145. Gimbr*

hunent UmL hfienea Schopf 280.

Ueiti n&cbsten Abend. hleiei jeUt s. Liex. 1S2. agU. jf^/o, gišta;

bftlr. bedeutet tV/se aaeh: dieser Tage, Schm. I, 133, mhd«

6tebt išzuo iffi Gegensati zu hhtie inyst. II, 169, 5: Atifl«

ttiMf em ievuo.

biabcl biael m. Himel. S. das vo^^r ujm^ unter witer.

Uaielnlcb n. Hiininelreieh. Ids Himmelreieh ftthrt der

gott^bae GoUesweg im Liede unter bir$e, s. d.

^elioigar m. Das Vorsetsbols am Heuwagen. Um Altlaag wird daa

Heu nicht in dei*selben Weise geladen wie aiiderwarts, indem

man hier, vorne ho da- Fiilirniaiin sitzt, riii llulz seiikiecht

beltistigU aii welclKMn obeii eia Slrick ljerc5.ligt ist, dcr daim

den Wiesl)aum veilritl. Dies lloiz neuiieii sie ia der fl^sebe,

s. d. himeltoigar, wie iiiaa aiigcinein versiclierl. Da aber eben

durt dieser bimelzoigar nieht iiblieh hi, haite icli es fiir eiueu

Witz. mit dem die iii der litscbe die laagare s. d. ueckeu.

kia. liiu. aabin, uiiiu liinauf, hinab.

— dieaen mau dienet hin im irdiseheu Leben in die Ewig-

keit. Im Liede der Ahgestorbeneii am Sehluss (s. b^aabicit):

roe da in der kielen erte ba da bSi gcdieaet bi^ll

biater biuter. tbinter (in) hinter s. a-.

biater^ib ruekuarts. $i j|t blater}ib gegeaici aibi gbuai

Jir 8. das Lied uuter tdat

blatri$ea ruckwart8, zuriick. Die Form ist mir uicht ganz

klar. Das Adverbiale ist Tielleicht dabei xa erwagen. Vgl.

dabr. kinter earseng CWtb. 131 ; kuiter sicA ffir r0ckwjirts

sebon mbd. Ben. MOll. 1, 690, alaa. Stalder II, U, bair. SehmeU.

219.

Afaterlbat n. Die Mitte dea Laodes, sarisebeii Mitterdorf, Gottsehee,

Hdsel beisst das Umit das SeiteBtbal mit Riek, GMemtz ist das

biiMbit, der Bewohner Uileribitur m.

liiterberg, rulgo Uitoifare bei Riek zfiblte 1770 Tiencig Hfiuser.

Aiiift m. der Hirseh. In den VII eomuni ist das Wort vergessen und

Hirsch und Hirschkuh beissen: biUa oehs, billa kua wilder

Ocbs, wilde Kiih OWtb. tlL Sonst ware bier wohl nocb hiruz

zu ei\\arteii. Alid. liiruz mhd. hirz.

hiriBkiirer m. Hirschkuler. Suusl u.slerr. ptuvhtlaudl u.

<Sclir6er.j 8

Digitized by Google



liO 8 C k r 9 « r

Hirii^, Name in Sele Kil 4. Klindorf 1084. Krapfenfeld (aiich Hleres

geschriehen) , lSoIc, Reiclienau, IJotlschep, Taubenbninn^

Schernltniiin ITIiO. Im 18. .lalirh. erscheint der Name schori

haufig iiiuM setzt : Jellen s. d.

HIr!Qi?ra!)en bei Hraiei zabite 1770 drei Ilauiier.

hirnschiiie i'. Stirne.

Ur§e m. der Hirse. mbd. hirse. Hir.se spielt eiiie grofte Rolle beim

Landbau in Gottschee. BaiDparc and hir§p«de]i Weinberg und

Ackerinnd, im Liede das beim Ilirsejaten gesungen wird.

Ich theile das Lied beim Jaten de s Hirse s nach

dem Tcxte von Rudesh mit, indem ich nur die Schrei-

bnng riehtig stelle

:

„Das nachstehende Lied wird von den gottscheevrisehen

Frauen beim Jaten des Hirses und zwar chonreise gesungen*

Die l>ii< litel sluget in iinjerm walde

Die Wachtel Nohlagt in unserm Felde;

Gott gib iins beuer a ^tietes jiir

Cott ijili iins Jioucr ein f^ulos Jahr!

im bainparge und im bir^poden

ira WeiD erge uod im Hirseleld.

(C bor.)

Die b&ehtel sluget beuer in On^er walde,

irieoben.

Gott gib iln$ beuer a guetea jdr

im bainparge und im bir$podenI

(Solo.)

Si tritt bol aubin auf proiten bac,

Sie (dieWaeht«l) tritt wol hinauf auf breiten Weg.

auf proiten bae auf fmdlen staic

!

anf breitea Weg, auf adimalcn Steig.

(C bor.)

Die bllchtel {Idget ete.

(Solo.)

An ^mdlen ataic, auf b6aehen pare*

An den seluBalm Steige aaf dea boben Bergt



Ein AntHug nacb Gotts«h«e

aaf hdachen pare in rda^engurten.

Aiif dem hohen Bei^ in deo Rosengarteo.

(Chor.)

Die biichtel etc.

(Sol o.)

Bjis belit .seu Uien iii se 11^:11 rte ?

Wa8 wollte sie thiin im Ro«cngarten,

§eu belit prachen pclirclito rua§laio.

sie wolltc liclite Koscn brechen.

(Chor.)

Die b^chtel etc.

(Solo.)

Geliechteu rdajen prachet $ea,

Uebto RoMn brieht sie (R. hat hradteni: breehen S.

geliecliteu kranzlain urlachtet 9eu.

Liehte Krinilaiii flieht sie.

(Chor.)

Die h&ehtel efc.

(Solo.)

Zbeu hcnt ire (K. ibnen) die kranzlain geiiecbt?

Wozu sind ihr (thneii) die Krfinzlein licht?

zum beiigen kreuze beit ^eu §e hangen.

Kuin heiligen Kreuse wolHe sie sie bangea.

(Chor.)

Die bachtel etc.

(Solo.)

Bo belt feu hin mit dem heiligea krena? .

Wo iroUte sie hin mit dem hoilifan Krmit

sum gottfhae acb^, ins himelraich.

nm Gottetweg aehSn, ins Hinunelc^^.

8*
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Der Gesanpf bei diesem Liedc geht iininer eintonig iii

derToiiica lurt uiid liort dariii, nach Yorlierge<;an<?eiiem unteren

halben Ton, aucli aiif. — Als Aiihang zu dieseia Liede gehurt

auch folgendti Slioplie.**

0ie hiiT folgende Strophe gehort iiicht liielier uiid ich

werde sie iniltheileu uiitcr dcii ,>l;ii'ienliedern (s. JHarUJ. Dort

werdeii wir sehen, dass auch das obige zum grdlierea Theil

ner m. aus einem Marienliede hervorgegangen ist.

ier hat hirjel der bat Vermugen! In Tscbermoscbnitz hurte ich

aogar hirsen zalilen. da hit aaAnt mie6ei Mrfeal — UrfwrM»

ser m. der Neuntodter.

hiffile n. die Bachstelze. Auch die Slovenen neoneii die Bachatelac:

pailarieft d. i. Hirtin.

hA >o; ah* also. s. H.

ha, hal! ha hairl o Heirl hal, Balraria! o Meierin! hal, torbati! ei

Thomrirterl hal, gfiwa, im liaher! ei, lieber Graf! Auamfe in

dem Liede von der Hairarin s. d.

hal6a beisa. Mhd. keize abd. heizo* Im Liede hSufig: halAa haliei}

Ua halia hateat dea atanrla) hie halfte halaet sat

Maflli, Name in Gottschee 1669. VgK Uharili, llfarla. Elze S. 40

(1S61) fShrt an die Namensform: Itherle.

hiachiait f. Hocbzeit. Die Trauung seibst beisst jetzt ktae f. s. d.

aus der Redensarl le koiie g^an heirateii, wonii kone f. in der

urspriinglicben Hedeutuag Ehevseilj schuii veL-duiiktll ist. kone

fur Eheweib scbeint nur noch Uu Liede vorzukonunen, z. B.

main ersleu k«ne pist du ^ebAn, in deni nnter pattlar initge-

theilten. honleote fur Eheieiile i^l noch allgenieiii bekannt. Kine

Hocbzeit ist gewohniicb an einem Montag. Am Donnerstag vor-

her, oder am Vorabend selbst kommen die Gespielen der Braut

bei ihr zusammen zum kranilala pintea. Der Brautigam mit

seinen Freuudeii erscbeiiit auch, wo alte Sitten noch gelten, zu

Fferde. Und uuu werdeu kraaaialn gebunden tur Brautigam und

Braut, tur die beiderscitigen an\vcsenden Ge.spielen abCT

Strausaieia (fiachlaln}. Der Kranz >vird uatiiriich nur uuter

Voraussetzung 6ber jeden Zweifel erhabener Juugfrftuiiehkeil

veiliehen. Damit nimmt man ea sehr atreoge. Im schlimmeren

Fklle bleibt daa.Krantbinden weg. Doeh kommen aoiche FfiUe

nur au8nahmaweiaa var. Da um die lieban helUsen fialtteil s. d.»
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zur Somroersseit, wenn dic mander daheim sind, die moisten

Hochzeiten stiittfindeD, sah ich 1867 wahrend meines Aufent-

haltes in GotUchee riele HochseitaufzGge. Nor e iuma I stand

ein kranzloses Paar ara Altare; ein Koeeht und eine Magd. Es

varen SIoTenen. W5hrend des Kranibindens wird nun folgendea

Lied gesnngen, in velchem die Gespielen naiT und wenn aueh

hatb neckend, doch nieht ohne ZusaU Ton Wehmut. das bevor-

atebende Erdgnis beaingeo*

Lied beim Kranzbinden.

1. 's i$t beont a jttnkfrau wrOKch gabannen,

Et itt bevte eiM Jungfraa frSlieb gMr«tra»

wr5lieb bert fie niemenn^r!

llNlUeb irird m BtnuMnnelir!

Wrolieb kSin (ie noeb ^ainen.

FrSlieh luiiin tie vol noeb verdoa,

bber junkfrau bert ^ie niememilf

!

aber Jungfran niminonnelv!

2. *8 bkt beunt a junkfrau posehiain geroiebet«),

Bs httf h«ate eine Jungfraa Strtlntalein gereithet*

roichen bert §ie nieinernier!

reichen wird sie nimmcrmehr!

Roicheii kun sie nocli ahurtre«

Reichen kann sie rioch einmal,

aber junkfrau bert sie nienierinerl

aher Juiii:tVau \vinl sie niminermehr.

3. 's hal lieuut a jiniklVau kranziaia gepunten*

es hat licufc eine Jungfrau Kranzleia gebuaden*

pinten bert $ie nieinei*m4r!

binden wird sie nicht mehr!

pinten k^n §ie noch a h6rtr6»

binden kann sie noch einmal,

aber junkfrau bert $ie nieroermdr.

aber Jongfran wird aia nimroer mehr (aein).

1) Die Rrunt hat namlich jedem der Junggesellen , die damit nr HocIimH geladea

aiad« eiaen Strauas von gemaobteo Bluneo xa reichea.
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(Mitterndorf.)

Wcnn derBrauti*?ain die Braut zur Kirclie abJiulmi kommt, singl

sie unter vielen Tliraneii das Absehiedslied. Da i h. deiii in (iottschee,

wegeii UiiM ogsamkeit des Landes, VViigen iiicht im Gebraueh waren,

kam der Hrautigain mit st iueu tschelleu (Geselleu) zu Koss und die

Braut i>ch^v:lll^; sich zu ilim aut' das Pterd, wie auch aus dem nach-

folgeuUeu Liedc eisichtlich ist.

Abschied der Braut

(Steht MhOD, w«lliff«r vollatindig , bei fiU« S. 29.

j

So pehOel eu go% muetar Hebeu main.

So belUite eueh Gott, liebe Matter nein!

ih }teh eu heunt unt niemenndr!

ieh tah «aeb heot« and ntminer mehr!

Won eo bil ih seMan urlop nim,

ron Bueh wiU ieh sehCn Urlaub nohniMu

So lat mib, mueter, in kl^$te (kaultar) geaa

Sq JaMt inidi» Mutter, in Kasten gehn,

ih hkn wergas8en inaine pisw^taba schueeh!

ieh hab« vergessen meine bunifarben Sehuhe.

„iu maiii dan kiirslen hevsi du niemeruier!**

In ineinen Kasten kommst du nimmer!

So Uit mib, niueter, in karsteu geau

So lasst itiicli, Mutter, in Kasten gehn,

ih ban \vergas8en maine strumprpunllaiu!

ieh habe vergessen meine Strui)ipn>under.

beuer hent seu niaine struniplpaiitlaiiif

heuor sind sic meine Strumpfb&oder,

in s jut' bernt .seu maine biegenpantlain!

aufa Jahr werden sie meine Wiei^enbSnder.

»In main den k&rsten ber^t du niemeniiArf**

In meinen Kaaten kAmmst du nieht mehr!

Wenn sie aufsitzt, siiigeii die Audera:

Seu ist aufgafassen, §eu bat ge§nupfais6tl

Sie ist aufgesessen, sie hat geschiuchzt!

^eu i^t ahia geritten* ^eu bat gejucbaizet t

•ie itt hingeritten, sie bat gejaachst!

—
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Bei deu SieluMihiirger Sachseii ist iMontag der Hoclizeiltag iii

Neustadt, Grosslassleu etr. 8. dic ti-elTIiclie Schriit vou J. iMiitz: Die

siebeiiljurgisch-sachsische Baueiiihoclizi it. Programm von Schasburg

1860 S. 39 f. Das Strauficheiibiiideii iiudet am Vorabeade

statt. S. 47. Der ^Urlaub*' der Braut daseibst, eiu wunderbar schoues

Volkfllied S. 48 f.

Valrasor VI S. 300 t erziUilt: Wena nach der Trauaog in der

Kirche die Braut „allbereit za Pferde sitzt, so reicbt man ihr ein

Vierteil Weuies. Bafon bringt sle ibrem Brauligam Eines zu. Nach-

4leoi eie aber eioen Trunk gethan, urirft aie dea Knig sammt dem

Weine hinternrSrts Ober ihren Kopf und reitet alsdann fort** —
^Wenn sie in*8 Briutigams Haus dann kommt, so gibt ihr des Hoch-

zeiters Mutter einen Trunk in eioem Kruge und wirft einen Oueaten

iu Gold darein.**

Auf dem Wege nach des Brautigams Haus wird noch an manchen

Orten Hrot ausgevvorfeii. Vor dem llauj>e des Brautigams liiiden Ver-

liaiidliiiigeii statt. Die Braut \vird nicht eiiigelasseii . hevor sie Be-

diiigungeu eingeht, die ilir iii scherzhalter Weise einer der Juiig«

^gesellen feieilic-h zu stelleii hat.

Aucli im ungrisclien Berglaiidc Lei deii Krickerliiiiieni liiidet die

Braut des Briiutigams Thiire verschlosseu. Kiu daraul Bezug iiakendes

Lied s. meiii VVtb. S. 123.

Iu des Huchzeiters (Brautigam^ tiaus Iiudet uater Musik der

^igare der Hochzcitschmaus statt.

So wio in Scblesien und im ungr. Berglaude der LusHi^macher

bei den Uoclizeiten mit einetn slavisclieu Namen bezcichiiet wird

(druachmmm, tniachbc s. meiu Wtb. 46. Weinh. IG), so fiihrt auch

ia Gottschee der Lustigmacher einen sloTenischen Titel, er heisst

-starascUier (al. staraHua der Alteste), wie wir aus folgendem Liede

^rseben:

Oaigerlied beim Sebmauae.

Der starascbiner bewet An ze betzen a measer.

Dar Starasehiner hebt an su wetxen*a Mener,

ar moint, der gaigar bert uiscb besser!

cr meint, der Geiger wird nicht besser.

haseh basch hasch! hops hup:; ho^sl

etc.

Digitized by Google



116 s C h r a e r

bo, staraschiner ! bil en b^s §ugen,

He, St, wilf thm wiif M^n,

gait har dem gaigar a hiienle.s krugen!

tr gihf hpr dem Geiger einen HQhnerkrageD.

hasch hasch etc.

ho staraschtner! et ^aid giir 90.w2ioscb,

He, St. nieht seid g«r to fiilsch.

gait har dem gaigai* den hOenle; bauf

!

^•^ht her dem 6. den HAhnerlMlt.

hasch etc.

h5» staraschiner! et $iid gur $o stille,

He, Si, nicht seid gar ao stiile*

gait dem gaigar har de waile

!

gebt dem 6. her die Ffllle.

haseh ete.

der oine gaigar haiftet Joseh

der ebe G. beiset Joaeh (Jest).

gait dem gaigar hdenief rosch

gebt dem G. die iUbnerbruet.

hasch ete.

hft, starasehiner, anarft ist de hdachzait ans.

Si SI., jext erst ist d. H. aos!

nn g^ant de gaigare in a l^nder hau$.

hasch etc.

Nach Elze S. 26 (mit ItericIitigU r Sehreibung).

Zlim Sclilu.ss (les Sehni;ui«e.s nimmt dor Stnraschiner ein ohen

ausgeh(ihlfos Hrof odcv eiiion KiicliPii (schartcl m. s. d.), stockt einen

Blumpnstr.'ii!ss hiiKMii iiiid sjn ieht: Einen Baum will ich pflanzen, da-

m brauche ich: Erdc, Diinger, einen Plahi etc. Dabei werden denn,

als die bczeiehneten Gegenstandc, die den Brautleuten bcstimmten

Geldgeschenke in den Kuchen gesteekt. S. Elze. 27. Dazu wird daa

Lied gesungen:
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Lied bdm iteoklmi.

ziie har, nar zuehar,

Heran. hernn

!

praitigiin.s \vuterl

BrSutigaiDS Vater

Sanisant sani deu

ber ni.<:ch hht der wlea]l!

wer nichts hat dor fliche!

ar bert sib et wpnlrieften,

Er wird s'\ch nichl ^riimen

ar bert a lunlar sehiefipn

wird eincn Thaler daraa irendea

Sani ete.

Bie mer ar birt gaben

wic (d. i. j(> ) ttk Iip cr Mird <j[ebpn

bie lieber baber scbagen

!

wie lichcr verden wir schauen.

Sani etc.

ar bat ja noch a piicklats negle,

Er bat ja noch einen };okruintcii Finger (hi\t e(was tn der Hand)

bir gaben inon zc trinkhen

!

wir jTpben ihm z. tr.

Sani etr.

zuehar, zuehar praitig^n; mueme
Heran, Brintigams Mahine,

§ie pringet a scheaneu plueme;

sie brin^et eine sch5ne Bluine.

Sani etc.

tuehar, zvebar, li^eu tanben

!

Heran* liebe Taaben*

$ie pringcnt der praut a scheaneu haaben!

afe brtni^en der Braut eine sehdDe Havfce.

Sani etc.
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Beon zait und bail bert kamea

weM Z«it und Weile nrird konunen

bir berden bider kearen!

irir urerden urieder kehren.

Sani etc.

Wird aucb gesungen wie EJze S. 28 mittheilt, wo statt floehar

gesagt wird: lat bar t nur her! — Packlato negle, das E. niebt ver-

stand, ist scbou oben unter fiiiUat erkl§rt.

Merkw6rdig ist die Sitte, die ieb ia Altlaag antfaf, in der hocb*

sten Freude des Hocbseitjubels der Tadten so gedenken!

Unlangst babe ieb in PfeifTer^a Germania Xn, S. 288 zu einem

Text ron Todfenianzsprueken bemerkt, dass DaršUUungm det

Titdiemtemšš bei Boehzeiten der SUbenbSrger SaehašH fiblieb sind

und weiter nachgewieseii, dass» nach Berichten des dacianischen

Siinplicissiinus , ;iuch in Ungarn Auffuhrungen des Tudlentauzcs bei

Hochzciten iiblich \vareii. Aoeh niclit bekaniit \var mir, dass aul"

dem deiUschen ,Jleiileboden^ in Uiigani noch jefzt bei Hochzeiten

^vier costuniierte liursehe" (1. der Jungliiig, 2. der Tod, 3. der Teu-

fel, 4. der Eiigel) eine Art Todtentanz auffuliren, d. \\. eiiie Darstel-

luiig geben , iii wcleher dramalisch aiiscliaulicli gemaelit uird, dass

gegen den Tod kein Aufkomnien ist. Der Text dazu fiiidet sieli in

dem in mancher Hinsichl interessaateu Bucbe : Brautspriicbe auf dem

Heideboden iu Ungarn, gesanimelt von Remigius StacliiOwics. Wiea

1867. W. Braumuller Seite 255—2G1.
In Gottschee werden nun, namentlich in Altlaag, ahniicb diesen

Erinnentngen an den Tod mmitten der Hoehzeitfreuden, TOn

einem Cbore« mit eigener trauriger Stimme, folgende Lieder ge-

sungen, wobei der Ausbrueb der Wehmuth sieb oft in einem aUge-

meinen lauten Weinen und Jammem kand gibt.

1. IMe igesobidne |6ale finget:

ile ahgeicklcdae Seele liagti

Ib bkn durt gelafien main \mUcj' uud mueter!

Ich habe dort gelassen m. Vater und Mutter,

ib ban durt gelafien mein sbe^ter und prueder;

Ich h. d. gelait»en Schirester uad Bruder
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§eu gedenklieut cl aii iiiih !

sie [^edenken niclit an micli.

lil hua diirt gelaf^en maiue junktschelleii uad UcheitiniittO

:

Ich h. d. gelassen Freunde u. Frcundinnea

§eu gedenklieut «t an mihl

Niem^Dt boift ea, niemiint denkliet

Niemaiid weits» Niemmd denkt

deu krmen jalen laiden mueftent!!!

waa die unnen S. leiden iniUieii.

2. Den igoitnrben fingent

IM« Ycrs(«rbeaei

Hain deu dgen fuent wervm9teni,

. MeiM Augen verfinstern sich

ih kkn et m^r die barit anschUgen. —
ieh kran nielit mehr die Welt aDtehauiL

Benn ih junc bin und ge^uud

WenD icb jung bin und gesund,

bkn ih wreunte fiberaU genuc;

bnb ich Freande fiberall genug,

benn ich hit pin ader kraukh.

w«nn ieh alt bin oder krank

da lian ih koiiie wreunde luer!

d« habc ich keine Freundo niehr!

Beiin ih oiiimsil in krankhenpette lig,

Wenii if'l» <'inmal iin Kraiikonbetl liege,

da kiniet dei* piicslcr zu inaiiieni pette.

da koniiul der Priester zu meincni Bctt.

Da perichtet er mih ze den ebigeii gCietern»

Da bereitet er inich xu den eivigen GOtero Tor.

BeDD ih oinmal gestuorben pio,

Wenii icb eiaaial -~

da maehent ^eu mir oin neues bauf

.

da naehen aie mir ein neaea Haos

Dh tmgent jeu mih zu dem klrchle bolfi^

da tragen tie mieh in dem Kirchiein weiM

dh tmgent ^eu mih auf das nraithof grden.

dt tragen sie mieh auf den FHedhof grfln

uii^u i-L-j cy Google
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DSrt machent sen mir oine grable tief,

dort maohen sie mir eino Griibe tief,

drin birt ih ^\Mon abo .siieft! —
drin werde ich schlaffn sn siiss

!

BeDn ih oinm^l in grube lig:

Wenn ich cinmal im Grabe Keg^:

da kimet der prie^ter ze mainem gribe*

d« kdmmt der Priesler sa meinem Grab»,

Dar fin&iftt a stfickhle ert aof inaine pro^t.

wirit ein Stfick Brde auf meine Brvtt

Benn ih oiamU begriben pm,

Wwn ieh eininal b«|;rabeii bin

dk urikngt der -meMner m l9aten In.

d« fftngt der Metnier su liuten id.

TA g^aot deu leute ftlle won mir:

Da gehn die Levte alte von mir:

lai: »rae du in der kflelen erte

gleicKsam: ^ruh dn in der kiikieii Brde

bo du bin gedienet ha$t!^

wo da hin (r*'(lienet hast!"

Valvasor erziihlt wt'iter: der liraulii;aiii zlelit der JUaut Schuh

und Striimpfe aiis „und von ilirem Haar losrt jedvvedes einen zn-

sammengefloehtenenZopf auf". \Venn Er fruhertertigist.stehleinSohu

zu erwarten, wenn Sie — ein Madchen. — Der Brautigam wirft die

Sehube iiber denKopf. Stehen sie am Morgen derThiire zu, 80 stirbt

Br Tor der Frau : steben sie dem Bette zii, so stirbt Sie friiher.

MFolgendei) Tags nach der Hoobzeit fiihrt man die Braut mit

Spielleuten oder Schalmeipfeifern friibmorgens zu einem Wasser, da

man ihr eioen Krng mit Wein und drei StOcklein Brotes reicbt

Davon tbnt sie einen Tnink und in jedes Stuck Brotes einen Biss«

wirft das Obrige Alles ins Wa88er.*'

lafer. Name in Obermitterdorf, Komutzen um 1600.

Iiferle» Name s. leferle.

lege, Name in Krapfenfeld 1669.

legge, Hogke, Name in Wei88en8tein, AKlaag 17S0. 1867 Tgl. lege.

Im nngr. Bergland: Hogh GlaserhSu, Oberstuben, Hedwig,

Hmg Hedwig. Hogen (vgl. ifage). Geidel 1868. Dass in Gott-

schee dic Form Ilagen Ilogen nicht Torkommt, ist der Mundart

uigiu^uCi oy Google
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tngemeMen. Sowol ahd. Bugano (vgl. die Formen imter Bag«),

als auch Bugo {Hogo F5rst«mftna 750)» konnen hier neben

einander erbalfen smo.

kdgel m. s. hegel.

Iftgler, Name in Mosel ISdT.

I«henberg, vulgo H6achenparc bei Altlaag, ziihlte 1770 zHoif Hauser.

lohenegg, vulgo I«ackenec bei Gottschee um 1770 iitit 29 Uauseru.

h«l&en s. hei-.

kelder m. bouder Huliunder. holderstuade 1. holdrach n. Hollunder-

gebiisch. Jloldergruebe t*. Eine Schlucht bei ^iesselthal.
,

ktli n. Holz : houskpfel m.

heliaia holzern. Ahd. holztn huhin.

kelipaeklier m. Biiumspecbt.

ItaigaiaDB, Name in Malgern 1684. Mitterdorf 1783 , 1867. Win.

discbd., Kofierii. OberwUJiach, Kerndorf, Tapelwercli. 1750.

leniberg, Ort bei Gottscbee.

ktff m. Sensenstiel Ygl. hilp.

kirt mal, a kift einoal. Vgl. warl, I. Aber auch ahd. karto eimbr.

kSiiM CWtb. 131.

Itsi, Name in Riek 1614. lete) Name in Hoairald 1750. D. i* Baše*

In KSsmaik 1617: Baoš, In Treselhfiu 1719, 1733: Bm9. In

Schmidshao Paidisch Biiz*

kaje f. Hose. Vgl. pamperbose ond kileje*

batiil, bkttel m. Rispe von Hirse oder Hafer. Sehm. II, 254;

hatteU kadel f. Rispe; ebenao tlraL (ob. £t8ekl.) h&Uel

Schdpf 248.

kttteni lauten; vgl. kiirat. hotteln^ Lei. 144.

knberdern s. baberdorn.

kader f. Tuch, s. kader. Clmbr. siiul die Formeii kader m. riotta

CWtb. 127', kotar cenciaja 131 uud hudera i', iu deii 13 Ge-

meinden tovaglia, Z\veble 132.

baebe f. Hiibe, muiisus, wie iiii kanit. s. Lex. 144.

Hacber, iuber, Name iu Goltsehee um 1783. Im ungr. Berghuid fiude

ich die Uuber erst 1785, 1858 in Deutsch Pilsen. Auch bei den

Siebenbiirger Sachsen iiudet sich der Name Uuber ildariea-

burg 365.

lieter, HaUer, Name in StoekendorC, Zviislern, Musel 1750. Cimbr.

Buetmr, Die Namensform Bueier finde ich 1379 in Presburg.
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1860: ffittfer,\n SiebenbSrgen (Marieaborg361), mehiffuiter,

d. i. JBttimaeher.

iMterftIucr s. tterUiser«

bif iind kifl f. m. Sehenkel. S. d. f.

Mffef. Sehenkel. 6ot hups, ahd. mhd. hufU Urit. Aifjf, Hflfte.

Lex 14$, tirtl. Schopf. 287, sehiet. hhffe, Weinh. 37, cinbr.

noch huft plar. hiiffe, CWtb. 132. In der Bedeutungr weicht

gottscheewisch ab (vgl. Degel, t^tie, schuole, prateo) ; die Hutte

heisst kofff s. d.

Hiiilaa^ Name in Prorul»( l iini 1700.

hnmpel f. Hnmmol: niich gompe s. d.

kuke f. der Zacken, Zinken einer Gabel. Vgi. kinit hangge m.

Haken, Lpx. 133.

korre f. niert'(rix : rimbr. horra, hurra. Iii moincm V ocaliul. von1420

(Presburg: 185») horretum 1480. 2026; /ji/rrc« 2254, neben

herrje ISOfi, 202.'), hcrgetum Fonnon die bisher un-

beachtet blieben. Ahd. huorril (neben huorii), hurrd, Graflf IV,

1011 (>= f) iinrjd); ^ot nurhSrsm. (kein weiblicliefl Mrj4);

gl. si. madj. kuna ete.

tter 8. iMter.

tterktaser. Imlndesiiber dieRusiical-GrcndbOeherTomJahrei770»

Tor der neuen politischen Eintheitung, werdeii Iitterhiuer mit

neun HSusernummerii angegeben.

An m e r k II n g: bleter fSr Ilfiter, HIrt«, kfimmt nicht ror. obwobl : *t |Mi kleteS)

das Vioh hiiten gesugt wir(1. Dfr llii te heia«t kftttT S. d. WM w«d«r M
kiiUr, noch s« htUer vdilig sUotmt.

i:>praciiproben, die im Wdrtorbuohe eoUiaiten sind:

Unter pattlar: Der paitlar ziehoivu lange </or/*(Mdringer). Ballade.

r, paukhe: Es i§t heunt oin schretben kamen. Rekroteniied.

„ poHalitie: Z\vei Kiiehenrecepte. Prosa.

„ dienen: Kinderreime.

^ t6at : P^s barofen zboi liebeu (Lcnore). Ballade.

M hairaten: Wenn ich an\s heiraten denke. Lied.

„ Haost Bie icrue i^t nnf der Ilan^cl junc. Ballade.

n kirfei Die vtachteL fluget. Lied beim Hirsejaten.



Unter hiachiaitt Kiiinzbinden.

Abschied.

Geigerlied.

Beim steckhen.

Dte abgeschiedenš ^de.

Die Verstorbeoen.

Abkurrtingen. Abfre^clien von dpn all^emcin vprsfnndlichen Abkur-

T-ungen, wie Fromnian, die deutscli. Miindarten I— VI. VVeinhoId, alem.. ba»r.

Gramm., Schmelier (bair. Wurterbuch; wenn das §-Zeichen bei(;esetzt ist,

dMten: die MandarUn Baienn); Cvtb. » J« X* Schmellen cimbrisehe*

W8rtorbneh beramg. von J. BergmaoD. Viciu 185S a. dgl., ntnsite ieb aveh

iMine Sebriften, aof die ich 5fler so Tcnreiacn batie, kura beaeichnan* wia

folgt: DarstelluBg eto. = Vcrsuih einer DarslcIIung der deatschcn

IMundarten des tmpr. Bpr<;landes. Wi6n I8n4. ~ I. aiitlehro etc. = Die

Lautc der deutsphen Mundartcn dcs ungr. Borglandes.VVien 1864, — Nach-

trap r(c. — Nachtrag zum Wortprli. der deutschen Mundarlen des ungr.

Berglandes. Wien i8S9. — W6rterbuch etc. = Beitrag zu einem W6rler-

bnab dar dantiehan Hnndarten des ungr. Berglandes. Wien 4858. Allea

atu den Sitsnagsber. der k. Ak. der Wis«enseb. — EIse* Rodeah siehe

obea S. 9.
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