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54, 55, 59 u n d  60 

IV. Lied 60 

Einf i ihrung.  
Der  erste Teil dieser Un te r suchungen  (I. Lied 54) erschien in  dieser 

Zeitschrift Bd 56 (1972), S. 298-310. 
FiJr die einlei tenden I n f o r m a t i o n e n  fiber die Aufgabenste l lung,  die 

Arbei tsgrundlage u n d  die bibl iographischen Hilfsmittel  sei verwiesen 

au f  die Einf i ihrung zum ersten Teil. 

60. Es nahet gen der vasennacht B 26 r (A  23 r, c 56 r 

= B W49 ,  Sch 86) 

E d  s nahet gender vasermacht, 
es sOll wir gail und fr61ich sein; 

ie zwai und zwai ze sament tracht, 
recht als die zarten teubelein. 

5 doch hab ich mich gar sehon gesellt 5 
zu meiner krucken, 
die mir mein bill hat ausserwellt 
for lieplich rucken. 

Und ich die kruck vast an mich zuck, Repeticio 
fretmtlichen under das fichsen smuck; 10 
ich gib ir mangen herten druck, 
das si moss kerren. 

5 wie m6cht mir gender vasennacht 
noch bas gewerren? 
plebe, nu lat eur plerren! 15 

II Seid das die wilden voglin sint 
gezwait jet schon an allen neid, 
was wolten dann die lieben kind 
nu feiern gender lieben zeit 

5 mit halsen, kfissen ain sch6nes weib? 20 
smutz, la dich niessen! 
haimlichen brauch dein jungen leib 
an als verdriessen! Rep. Und ich die kruck etc. 

n i  [D]ie vasnacht und des maien plat, 
die pfeiffen vast auss ainem sack. 
was sich das jar verborgen hat, 
das tot sich Ogen an dem tag. 

5 doch hat mein frau ir trick gespart 
mit falschem wincken 
all gen dem herbst; ich schraw ir vart, 
seid ich moss hincken. 

25 

30 
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V. 1 Es nahet gender vasennacht 

Diese Zeile bietet den echten tirolischen Namen der Fastnacht 1. Nut 
im vorliegenden Liedtext ist fiir Oswalds Dichtersprache das Wort 
vas[en]nacht belegt (V. 1 ; 13; 24). 

Der Tirolische Sprachatlas 2 zeigt auf Karte 3, wie die heute konkurrie- 
renden Namen ,,Fasching" und ,,Fasnacht" in der Mundartlandschaft 
verteilt sind. Oswalds engere Heimat kennt auch heute noch das Wort 
Fasnacht: ,,Mit 'Fasching' und 'Fasnacht' wird die Zeit zWischen dem 
DreikSnigsfest (6. J/inner) und dem Aschermittwoch (Beginn der Fasten- 
zeit) bezeichnet. Die letzten drei Tage werden [heute] im Eisack- und 
Pustertal le~t~f6snqzt genannt ('letzte Fasnacht') ''3. 

In dieser recht weitgespannten Periode ist die vom Dichter gemeinte 
vasennacht anzusiedeln. Nicht die ganze Zeit vom 6. Januar oder vom 
2. Februar (Maria LichtmeB) 4 an kann gemeint sein, denn die wilden 
voglin sint gezwait (V. 16f) - offenbar meint das Wort vasennacht im 
vorliegenden Text einen sp/ite~ Abschnitt, die Zeit der iibersch/iumend 
vitalen Feste kurz vor dem Beginrt der Fastenzeit. Ein bestimmter Tag ist 
nicht anzugeben; die Zeile 27 mit den Worten das ti~t sich iigen an dem 
tag kSnnte ,,diesen Tag" andeuten, freilich ohne n amentliche Nennung des 
Tages, aber die Handschrift A mit der Variante den start dem bietet 
einen Text, der nut ,,das kommt ans Tageslicht" bedeutet. 

V. 2 des s~ll wit gail und fr6lich sein 

Den pejorativen Bedeutungswandel von mhd. geil 5 zu nhd. geil 6 
haben die oberdeutschen Mundarten nur zum Teil mitgemacht. Wahrend 
Fischer 7 fiirs Schw[ibische und Schmeller 8 fiirs Gesamtbairische geil 
nur in der nhd. schriftsprachlichen Bedeutung belegen, hat das Tirolische 
die/iltere Bedeutung selbstandig abgewandelt. Die Angabert vort Sch~Spf 9 
und Schatz-Finsterwalder 10 decken sich nicht ganz. Sch6pf scheint 
(in Schmellers Nachfolge?) das Wort nut in der nhd. schriftsprachlichen 
Bedeutung aufgezeichnet zu haben; Schatz-Finsterwalder hingegen 
kennen goal ,,fade schmeckend, nicht sSB und nicht sauer" und auch 
,,faulig, schliipfrig" oder ,,schleimig". Staub-Tobler 11 belegen fiir 
St. Gallen und Solothurn die Bedeutung ,,munter, gesund", fti, Freiburg 
,,fibermiitig, mutwillig, n/irrisch". Der in einigen schweizerischen Land- 
schaften nachgewiesene Wortgebrauch ist zweifellos ein Relikt des/ilte- 
ten Wortgebrauchs. Fiir die Zeit um das 14./15. Jahrhundert belegt 
Fischer 19 fiirs Schw~tbische ,,frShlich, mutwillig, iibermiitig". Die 
Bezeichnung geiler Montag ,,Montag vor Fastnacht" belegt Fischer 18 
neunmal aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Im [ilteren Bairischen ist der 
geile Montag ebenfalls belegt,, insbesondere im ,,Rennen zu Insprukh 
am gailen montag 1497 "14. Geil im/ilteren Sinne des Wortes sirtd die 
Menschen ,,natiirlich besonders bei festen, beim gelage, beim becher", 



158 L. Okken und H. L. Cox-  Untersuchungen zu dem Wortschatz usw. (IV) 

so dab das Wort ,,besonders auch vonder  fasnacht" gebraucht werden 
konnte, ,,daher der geile montag, der montag vor der hauptfasten ''15. 

Unleugbar hat geilin bezug auf den Menschen bereits im hohen Mittel- 
alter eine auf das Sexuelle bezogene Komponentel~; fiir die Fastnacht 
sollte diese Komponente im vorliegenden Liedtext also nicht v~511ig 
ausgeschlossen werden. 

Oswalds Dichtersprache kennt das Wort geil (mit seinen Ableitungen) 
ganz allgemein im Sinne ,,froh, munter, vital" (1, 52. 9, 46. 26, 37. 
32, 41.33, 23. 35, 19 und 38, 41 im Reim. 52, 36. 68, 1.74, 25. 78, 4 in 
Reimnot. 78, 26. 80, 3. 91, 45. 93, 16. 97, 9. 99, 15. 102, 30. 105, 34? 
116, 41. 117, 34. 121, 19. 127, 7. [131, 33]); es ffillt dreimal eine Wendung 
zum N/irrischen auf - 22, 115f des (Sternbildes) Stieres gaile si maehet 
gogelreich; 26, 37 mein gogelhait mit aller gall; 82, 23 gail, gol, gSlich, 
gogeleichen -, und auch die Bedeutung des erotisch motivierten Froh- 
sinns feMt nicht: 77, 32f und gailt sich fro dein ainig weib,/wenn mir dein 
hand ain bri~stlin drucket; 82, 6ff Da pfleg ieh klainer sorgen,/darzu der 
gailen minne/ mit ainem hi~bschen knaben gi~t; 121, 18f treib den seherz,/ 
der uns, frau, roach gall! 

Gerade der Beleg 77, 32 und gailt sieh fro erregt die Aufmerksamkeit, 
denn hier erseheint die alte Formel geil und vr6. Schon der Held yon 
Gottfrieds Tristan-Roman ist (V. 8315) geil uncle vro ,,in heiterer Stim- 
mung", die Formel ist mhd. auch sonst belegt ~7, und Oswald verschm~iht 
sie nicht: 60, 2 des siill wir gail und frSlich sein; 96, 5 Geilicken fro, all 
t~lich sunder truren (in imitiertem Niederdeutsch); 102, 29f Mein herz 
ward freuden vol/und gailt sich diser m~re. 

frSlieh hat in Oswalds Dichtersprache einen weiten Anwendungsbe- 
reich, der yon himmlischer Seligkeit (109b, IIb ain frSlich 5gelweid im 
Himmel; 126, 13 frSleieh ist Maria im Muttergliick) bis zu handfesten 
Vergniigungen (54, 1.99, 2; 23) reicht.frSlich (25, 52) ist die Stimmung 
des I-Ierrenreiters;frSlich mit eren (41, 4) ist die vornehme Frau, anschei- 
nend ist der Zusatz mit eren hier nicht iiberfliissig; friilich (42, 3) ist auch 
die Natur im Frtihling, und sie hat ja Zeichenfunktion! Da braucht die 
Fiille derfrSlich-Belege im Kontext der Liebe nicht zu wundern (21, 29. 
53, 1. 56, 27. 68, 15. 75, 4; 55. 79, 1. 80, 10. 82, 21. 87, 1; 11. 100, 12. 
106, 35). 

Die Ambivalenz der WSrter gail undfrSlich in Oswalds Dichterspiache 
ist hiermit hinl~tnglich erwiesen, gail heiBt hier, im Kontext der Fast- 
nacht, trotz der formelhaften Verbindung mitfrSlich, nicht mehr und nicht 
weniger als ,,ausgelassen", wie die Fastnacht-Narren nur sein mSgen. 
Man kann sich alles darunter vorstellen. 

V. 3f ie zwai und zwai ze sament tracht, 
recht als die zarten teubelein 

traehten kommt sonst nur viermal in Oswalds Liedern vor (4, 10. 
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10, 65. 17, 9. 55, 44), und dort immer in der Bedeutung ,,streben"; 
trechtig (111, 26) und getriichte (20, 30. 117, 6) werden offenbar in dem- 
selben Sinne gebraucht. Der vorliegende Liedtext bietet gewil3 auch 
trachten ,,streben". Die heutigen oberdeutschen Mundarten kennen das 
Wort in dieser Bedeutung is. 

die zarten teubelein sollen das Vorbild der Fastnacht-Narren sein. Die 
Vorbildlichkeit der Tauben ist ein gel~iufiges Stfick mittelalterlicher 
Moraltheologie 19. Die einschl~igigen Darstellungen liegen vor ~~ Aus 
den Vorarbeiten soll nun sparsam herangezogen werden, was not tut, 
um Oswalds Taubenvergleich recht als die zarten teubelein ins rechte 
Licht zu riicken. 

septem rirtutes in eolumbis esse leguntur~ ; die erste der guten Eigen- 
schaften ist die Gallenlosigkeit (caret felle), womit die Stindlosigkeit 
bezeichnet ist. Das Zeichen dient selbstverst/indlieh als Mahnung: 

Zem ~rs ten  so ist diu tftbe an gallon, sich also wilder hailige gaist dieh och machen. 
fine gallon u~ fine bitterchait, dc diniu wort semfte werdent, u~ din wandel u-K och din 
leben, u-K din herze, uK din sinne, u~ dc du hinz nieman kainen nh. noch haz tragest. ~ 

Die geistlichen Lehrer werden nicht miide, die Mahnung immerfort 
zu wiederholen; ganz gel~iufig wurde daher den mittelalterlichen deutschen 
Dichtern wie sicherlich auch ihrem Publikum die zeichenhafte Gleichung: 
,,Die Taube ist dne gallen, das ist dne nit", und won  auch dieser Satz: 
,,Die Taube ist dne nh ''',3. 

Im vorliegenden Liedtext ist deshalb beachtlich, dab die wilden voglin 
(V. 16), zu denen doch auch die sich paarenden zarten teubelein gehtiren, 
an allen neid paarweise vereinigt sind. ~berhaupt neigt der Dichter dazu, 
die Vorbildlichkeit der Tauben auf die ganze Tierwelt auszudehnen 
(vgl. 11, 55-60). 

Ore non laedit, ungue non nocet, das sind die schSnen Wirkungen der 
Gallenlosigkeit. Die Taube ist friedfertig und sanft, wie die geistlichen 
Lehrer unermtidlich verkiinden 24. Oswalds Taubenvergleich konnte vom 
zeitgenSssischen Publikum miihelos dahingehend verstanden werden, dab 
der S~tnger dem Verhalten seiner frau diskret eine moraltheologische 
Norm anlegen will - doch hat mein frau ir ti~ck gespart/mit falschem 
wincken (V. 28t"). Nun kann freilich befremden, dab die moraltheolo- 
gischen teubelein als Vorbild der Fastnachtsparchen herhalten mtissen. 
In Liebesdingen bezeichnet ja die Taube die Keuschheit der christlichen 
Ehe, insbesondere die den Tod des Partners iiberdauernde Gattentreue~L 

Wenn in der zweiten Strophe das Vorbild der paarweise vereinigten 
voglin die jungen Mfinner dazu anhalten soil, sch~Sne Frauen zu halsen 
und zu kiissen, mag eine andere Tradition der Taubensymbolik einwirken: 
Der Taubenkul3, zun~ichst als klassisch-antikes Zeichen des erotischen 
Friedensschlusses und dann als chrisflich-sp~ttantikes Gleichnis der 
Liebe und des Friedens z6. Freilich dfirfte Oswald auch diese Tradition 
kaum durch die Lekttire der einschlagigen Texte sondern indirekt aufge- 
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nommen haben; und schniibelnde Tauben waren wohl auch in den 
heimatlichen Waldern zu sehen. 

Mit seinem laienhaften Taubenvergleich k/Snnte der S~inger versucht 
haben, diskret - durch ein allbekanntes Zeichen start in ausdrticklichen 
Worten - die tiick seiner f rau  anzuklagen. Von der Tticke seiner Herrin 
(V. 28) ist sp~tter noch zu handeln. 

V. 5f doch hab ich mich gar schon gesellt 
zu meiner krucken 

Die beiden Zeilen geben keine Verst/indnisschwierigkeiten auf. Zu 
beachten ist, dab drei der vier tibrigen Belege des Verbs (sich) gesellen 
die Zweisamkeit des Liebespaars meinen (16, 12. 30, 15. 75, 12. Anders: 
99, 4). Das Grundwort gesell(e)  ist h~iufig in der Bedeutung ,,Geliebte(r)" 
belegt (16, 36. 17, 57. 20, 103.47, 24. 56, 7. 61, 29. 62, 25.71, 10. 74, 17 
77, 20; 31.93, 6, 13, 27. 97, 21. 107, 4. 123, 17). 

V. 7 die mir mein bill hat ausserwellt 

Oswalds Gebrauch des Wortes bill ist bereits beschrieben z7. Das Verb 
ausserweln findet sich in Oswalds Wortschatz elfmal als Partizip Prat. 
in der Funktion des sehmiiekenden Adjektivs (18, 66. 20, 44; 78. 40, 29. 
46, 1.56, 28. 62, 34. 68, 11.83, 19. 87, 33. 92, 25). Abgesehen vom Beleg 
der droschel ausserwelt (83, 19 im Reim), der ,,herrlichen Drossel", 
schmiickt das Adjektiv immer die Geliebte oder den Geliebten. Das 
Verb mit reflexivem Dativobjekt kommt nur einmal vor: 

95, 40f also das gleich sein gleichen 
im ausserwelt mit liebem gunst 

In dem soeben zitierten Beleg tun sich einerseits treu under  und ander- 
seits b~s undfa l sch  in Gestalt allegorischer Tiere paarweise zusammen. 
Vergleichbar ist wohl auch der Beleg des Verbs erweln mit reflexivem 
Dativobjekt: 38, 37 spricht yon der Mutter, die der Heiland im selb 
erwelt hat. Nicht mit reflexivem Dativobjekt konstruiert sind 56, 18 
dorumb bistus mir erwellt, minnikliches weib; 88, 9 do si reich hat erwellt,  
und 113, 5: Gott hat jedem Menschen seinen st~tndischen orden ausser- 
welt. 

Aus den soeben vorgefiihrten Belegen des Verbs (auss)erweln mitsamt 
dem Beleg in der vorliegenden Zeile 60, 7 geht nicht hervor, dab dieses 
Verb ein bevorzugtes Wort der Oswaldschen Minnelyrik ist. Das adjek- 
tivisch fungierende Partizip ausserwelt schmiickt aUerdings in zehn yon 
elf Belegen die Geliebte oder den Geliebten. Da liegt die Vermutung 
nahe, dab im Lied 60 das Verb ausserweln mit erotischem Sinn gemeint 
ist. Dieser Sinn wird freilieh sofort ironisiert, denn die Auserw~ihlte ist 
eine kruck.  
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v. 8 fiir lieplich rucken 

Das Wort lieplich ,,in der Weise der Liebe, liebegem/iB" ist bereits 
er~rtert worden zS. Oswald verwendet das Verb rucken im Sinne ,,der 
rutschenden bewegung des sitzenden, der unruhig ist, platz macht, an 
jemandes seite zu kommen versucht u.s.w.": diesen Wortsinn belegt 
das DWB re_it der bekannten Volksliedzeile mfidel ruck, ruck ruck an meine 
grfine seite "z9. Die oberdeutschen Mundartw~Srterbiicher kennen die 
allgemein schriftsprachliche Wortbedeutung ebenfalls 3~ Nach dem Urteil 
des DWB ist der Kontext dieses Belegs f i ir lieplich rucken im Lied 60 
,,obsc/Sn"31; dem Beleg anzureihen w/iren alle drei iibrigen Belege bei 
Oswald (20, 34. 21, 41.42, 94). Die Verbindung lieplich rucken begegnet 
ann/ihernd gleich in Oswalds schelmischer Deutung des Kuckucksrufs 
gug gugk, lieb tuck  (21, 41). 

Die tAbersetzung der Pr/iposition f i ir  diirfte weder in Eva Schwarkes 
Deutung ,,zu z/irtlichem Beisammensein ''z~ noch in Ferruccio Bravis 
Wiedergabe ,,per l'unione amorosa ''3z das Richtige treffen. Burghart 
Wachinger kommt mit den Worten ,,statt lieblichen Kosens T M  der 
richtigen Bedeutung n/iher. 

V. 9-12 Und ich die kruck vast an mich zuck, 
freuntlichen under das iichsen smuck; 
ich gib ir mangen herren druck, 
das si mftfl kerren. 

In den drei ersten Versen der Repeticio erscheint die bequeme Reim- 
w~Srterkette, die sich so leicht dem rucken anschliegt. Oswald liebt die 
Reimfiigungen mit diesen W6rtern in erotischem Kontext: 

20, 31-35 Zwar si began in drucken, 
zucken aus dem slaff,, 
freuntlich an sich smucken, 
rucken ane straff , 
das er began eu krachen. 

42, 94--97 zu ~ rucken, 
freuntlich smucken, 
lieplich drucken, 
biegen, bucken 

In den beiden Parallelstellen f/~llt besonders die Verbindung freuntlich 
smucken auf, die offenbar freuntlich im Sinne ,,als Liebende(r)" belegt. 
freuntlich smucken kommt im gleichen Sinne sonst noch zweimal vor 
(33, 6. 77, 30). Bemerkenswert sind iibrigens die parallelen Abschltisse 
das er began zu krachen (20, 35) und das si mi~fl kerren im vorliegenden 
Liedtext. Auch fiir den herren druck fehlt die Parallele aus einem eroti- 
schen Kontext nicht: 
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91, 21-24 Mit hertem druck 
karlich zu ir smuck 
und reich tuck, 
das si nicht enzuck. 

Es ist unverkennbar, dab das lyrische Ich seinen Umgang mit der 
kruck  in Oswalds erotischer Formelsprache beschrieben hat. Die folgen- 
den Worterkl/irungen m6gen das erhgrten: 

Das transitive zucken bedeutet in den heutigen tirolischen Mundarten 
,,schnell ziehen, reissen ''85, in den schw/ibischen Mundarten bedeutet es 
,,weg-, entreissen, zerren ''z6. 

smucken hat in den neuzeitlichen oberdeutschen Mundarten die 
Bedeutung des allgemein-schriftsprachlichen ,,schmiegen ''zT. Im Hin- 
blick auf die zu erkl/irende Oswald-Textstelle interessiert insbesondere 
der schweizerische Beleg Die gsellen tuond reich (M/idchen beim Tanz) 
zuo ihn schmucken aus dem Jahre 155138. 

kerren ,,schrille T/Sne ausstogen" ist auch in den oberdeutschen Mund- 
arten der Neuzeit noch gut bezeugt 39. 

V. 13f wie m6cht mir gender vasennacht 
noch bas gewerren? 

Die Verbindung yon bas und gewerren ,,stSren, hindern, schaden, 
verdriessen ''40 braucht nicht als ironisches Paradoxon gedeutet zu wet- 
den 41. Oswalds bas bedeutet ,,besser, mehr" und nicht blo13 ,,besser" 
(etwa 21, 41.23, 127. 25, 5; 15; 37; 44; 88. 26, 15. 30, 12.43, 28. 55, 33. 
68, 24). 

V. 15 plehe, nu lat euer plerren! 

Statt eur ist in der Textausgabe euer zu lesen, wie Francesco Delbono 42 
mitteilt. 

Fiir den Reim kerren: plerren liefert Fischer 48 eine Parallele aus dem 
Jahre 1623: Die Sew hiirt man kerren [:plerren]. plerren bedeutet auch in 
den neuzeitlichen tirolischen Mundarten ,,pl~rren; laut und widerlich 
weinen ''44 und im neuzeitlichen Bairischen ,,blSken, schreien; laut wei- 
hen ''45. Offenbar kann das Wort wie in ~ilteren Belegen menschliche und 
tierische Laute bezeichnen 46. Insbesondere meinte das Wort rnhd. 
,,meckern (yon Ziegen)"47; demgem/il3 gilt es nach dem DWB ,,yon 
menschen und thieren, [ . . . ]  h/iufiger [ . . . ]  yon kiihen, k~ilbern, schafen, 
zumal letzteren ''4s. 

plehe bereitet Schwierigkeiten. Das Wort ist ebenso wie plerren in 
Oswalds Oeuvre einmalig. Die ~iltere Forschung hat plehe entweder als 
interjektion oder als Schallwort gedeutet; etwaige Fragen nach der 
Herkunft des Wortes werden hierbei nicht beriihrt. 

Johannes Beyrich 49 schreibt: ,,Die Laute des Weinens sollen durch 
plehe [ . . . ]  zum Ausdruck kommen." Hermann MaschekS~ ,,plehe 



L. Okken und H. L. Cox - Untersuchungen zu dem Wortschatz usw. (1V) 163 

Schallwort." Hugo Moser und Joseph Mtiller-Blattau51: ,,plehe Schall- 
woW'. Auch die Llbersetzungen helfen eigentlich nicht weiter; Eva 
Schwarke 5~ schreibt: ,,Pah, haltet doch auf mit eurem Gepl~trre!"; 
Burghart Wacbinger53: ,,Bl~ih, so laBt doch euer Gaffen !" Hans Moser 54 
hSrt implerren ,,das Jammern der Freunde ''55 und im ,,herrisch-bitteren" 
plehe eine ,,Interjektion", mit welcher der Dichter ,,dem mitleidigen 
plerren Einhalt gebietet. TM 

Da die bisherigen Deutungsversuche sich nicht mit der Etymologie 
des Wortes befaBten, sondern offensichtlich nur eine im Kontext des 
Liedes sinnvolle Deutung des Wortes gaben, soll an dieser Stelle auf eine 
mSgliche Deutung der Form bingewiesen werden. 

Das einzige Verb, das bier in Frage k~ime, w~tre mhd. blaejen, pl~hen, 
bl~n ,,bl6ken, meckern" 57. blaejen und plerren begegnen nach dem Aus- 
weis des Bayerischen WSrterbuches 58 gerne im gleichen Kontext: Ein 
lamp in deheins gebaren hove enblaet,/gans enschrh, noeh huon e~kraet. - 
[. . .] und gerner ein alte gei[3 hort plehen denn harpfen. - [. . .]  und der 
bawern ward spotten und sie anplehen. Das DWB 59 best/itigt diesen Wort- 
gebrauch, vgl. : gemsen geben ein truck durch die nasen, schreien oder 
pliihen nicht, plerren oder wispeln wol. Das Verb plehen ist also mehr oder 
weniger synonym mit dem weiter oben behandelten Verb plerren. Ein 
Imperativ Singular plehe will nicht recht zu der Aufforderung nu lat euer 
plerren passen; dies w~tre doch ein merkwiirdiger Satz: ,,Meckere, laBt 
Euer Meckern!" Vielleicht gibt die Textiibeflieferung einen Hinweis: 
Der Schreiber c tiberliefert nicht plebe sondern pleher, wohl eine Konjek- 
tur, mit der er die Form verst~indlich machen woUte, pleher w~ire in der 
Handschrift c eindeutig als Nomen agenfis aufgefaBt, wozu die ~0ber- 
setzung ,,Meckerer" geh6ren wtirde. Der Angeredete w~tre dann der 
S~tnger selbst, der sein Publikum mit seiner Klage langweilt. Der S~inger 
versetzt sich im letzten Vers des Kehrreims in die Rolle des Publikums 
und bricht gewissermal3en auf Wunsch des Publikums sein Jammern ab. 
Die Pluralform l~iBt sich unsehwer als hSflieher Imperativ deuten. 

Nomina agentis auf -er sind bei Oswald zaMreich und diese Bildung 
ist produktiv. Schwache Nomina agentis, die einem plehe ,,Meckerer" 
zur Seite gestellt werden kSnnten, sind in Oswalds Liederbueh zwar 
vorhanden, aber selten. Neben den noch heute bekannten WSrtern bott 
,,Bote" (20, 11), verg ,,Ferge" (112, 35), schfttz ,,Schfitze" (22, 30) be- 
gegnen die altertiimlichen Formen vorspreeh ,,Fiirsprecher" (112, 36), 
ratgeb ,,Ratgeber" (112, 35) und (nur bedingt richtig) weissag ,,Prophet" 
(115, 94 im Akkusativ weissagen). Mit plehe ,,Meckerer" genau vergleich- 
bar ist anscheinend nur keue f. ,,Kiefer, Kinnladen, Kinn; GebiB ''60, 
zum Verb keuen ,,kauen", in Oswalds Liederbuch belegt als Schimpf- 
wort (25, 25). 

V. 16f Seid das die wilden voglin sint 
gezwait let schon an allen neid 
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In der Zeile 17 ist zun~tchst eirt Versehen des Herausgebers berichtigt 
worden: Nach dem Hinweis yon Francesco Delbono 81 ist iet statt je t  
zu lesen. 

Das W6rtchen iet ist problematisch: M/Sglicherweise gibt es eine Anti- 
these der wilden voglin, die sich iet schon ,,jetzt schon" gepaart haben, 
und der lieben kint (V. 18), die nufeiern ,,jetzt (noch immer) tr~tge sind". 
Dann miil3te der auslautende Zischlaut yon iez(e) im Anlaut yon schon 
enthalten sein e'. 

Die Bedeutung des formelhaften an allen neid muB erst einmal gegen 
gehaltreichere Anwendungsweisen abgegrenzt werden, neid ,,Hal3" kann 
als Siinde gelten: 

4, 15f lug, hoffart, spot, haft, zoren, neid, 
gOtliche liebe nicht melt 

Die Siinde neid ist auch 10, 96 (leb an neide), 32, 28 (haft und neid mit 
widerstreit) und in bezug auf die Chiistusmtirder 111,95 (hfisslich [ . . .]  mit 
grossem neit) gemeint. AuBerhalb der speziell religi/Ssen Wertung kommt 
neid ,,Feindschaft" vor, und zwar 17, 39f (mit neid [. . .]  mit grossem 
widerstreit yore Sirocco, der den Seefahrer bedr~tngt), vielleicht auch 
112, 58f das er (=  der Richter) kain argen neit]wetl tragen der gerech- 
tikeit; schon bier k6nnte die Bedeutung zur ,,Mil3gunst" tibergehen; 
112, 331 bietet neit ,,Anfeindung (durch btisen Leumund)"; um ,,Mil3- 
gunst" oder ,,Neid" handelt es sich in zwei Belegen (20, 65. 44, 74). Mit 
der vorliegenden Formel an allen neid genau vergleichbar ist nur sunder 
neid (62, 52). Indessen sei bedacht, dab zu den wilden voglin die zarten 
teubelein (V. 4) geh~Sren, die traditionell als gallenlose VSgel ane neid 
im Sinne der Moraltheologie sind (siehe oben). 

V. 18ff was wolten dann die lieben kind 
nu feiern gender lieben zeit 
mit halsen, kiissen ain sch6nes weib ? 

feiern im allgemein-iiblichen Sinne ,,ruben" ist den oberdeutschen 
Mundarten der Neuzeit gel~iufig63; im Hinblick auf diese Oswald-Stelle 
besonders interessant ist die von Staub-Tobler 64 in Belegen des Jahres 
1531 nachgewiesene Bedeutung ,,ruhen, s/tumen, z~Sgern". 

halsen, ki~ssen: Im Zusammenhang des Liedtextes ist die Zweideutig- 
keit des Wortes halsen zu beachten, halsen steht zwar bei Seh~Spf 65 mit 
der Bedeutung ,,urn den Hals nehmen, umarmen", aber das Stichwort 
steht nicht bei Schatz-Finsterwalder; das Wort bedeutet bairisch ,,um- 
halsen, umarmen" und ,,coire", letzteres mit glteren Belegen insbeson- 
dere aus Fastnachtspielen des 15. Jahrhunderts6~; auch schw~tbisch 
bedeutet das Wort ,,umarmen, 'umhalsen'" und mit Belegert des 15. und 
16. Jahrhunderts ,,coire"nT; und ebenso auch schweizerisch ,,umhalsen" 
oder ,,umarmen" und mit Belegen yon 1561 und ca. 1650 ,,coire ''68. 
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GewiB ist halsen auf ,,umarmen" festzulegen, wenn angenommen wird, 
dab hier wie anderswo in Oswalds Liederbuch die gelehrten Liebesspiel- 
Regeln gelten: quinque lineae sunt amoris, scilicet visus, allocutio, tactus, 
osculum sire suavium, coitus 69. Gem/~B dieser Reihenfolge w/ire im Vers 
60, 20 das halsen identJsch mit dem tactus. Im Sinne der quinque lineae 
w/ire auch die Parallele 73, 10 zu deuten. 

V. 21 smutz, la dich niessen.t 

Der Lockruf smutz ist von Hans Schwarz ed/iutert worden und seine 
hier interessierenden Ergebnisse sind bei der Er6rterung der Parallele 
54, 13 zitiert worden 7o. 

Dem Lockruf muB wohl auch der Sinn des Verbs niessen entsprechen. 
niessen bedeutet noch in den neuzeiflichen Mundarten Tirols ,,genieBen, 
NutzgenuB haben" 71 oder,,Speise zu sich nehmen" 7 ~; neuzeitlich bairisch 
ist nieflen ,,die einfache Form des iiblichern geniegen [.. .] noch hie und 
da vorkommend: das Almuesen niegen; das h. Sacrament niegen", 
aber in einem Beleg yon 1486 auch ,,'Ein Weib leiblich nieBen', coire 
cum ea"Tz; ftirs Schw/ibische ist nieflen ein Wort der/ilteren Sprache74; 
schweizerisch wird als neuzeitlich ,,sich's schmecken, wolff sein lassen" 
und fiir die ,,ft. Lit. bis ins XVIII. in der mhd. Bed. ,geniessen, Nutzen, 
Vorteil haben, benutzen"' nachgewiesen 75. 

V. 22f haimlichen braueh dein jungen leib 
an als verddessen, t 

An der Bedeutungsfiille des Wortes heimlich 76 hat Oswalds dichter- 
sprachliches haimlich h/iufiger im Sinne ,,verborgen, versteckt" (26, 40; 
141.30, 36.59, 7. 63, 16.81, 21.111,135. 112, 130) als im Sinne ,,vertraut, 
zutraulich" teil; letztere Lesart gilt in Oswalds Liedern nttr fiir erotische 
Kontexte (47, 28. 60, 22.75, 14. 88, 2), aus denen eine nahe Parallele zum 
vorliegenden Liedtext zitiert sei: 

75, 12-15 zwai gesellet, 
freuntlieh kosen, 
haimlich losen, 
das geit wunne 

Die neuzeitlichen oberdeutschen Mundarten haben diesen Wortsinn 
bewahrt: Tirolisch ,,nicht fremd, vertraut, familiaris ''77 und ,,im Jauf- 
[entail" speziell ,,zahm, zutraulich"78; bairisch ,,zahm" und ,,traulich, 
vertraut, vertraulich, familiaris", insbesondere so: ,,Brave M/idchen 
sollen sich keine Mannsperson z'haamli' wer' n lassn ''~9. 

Auch im neuzeitlichen Schw/ibischen wird heimlich im Sinne ,,zahm, 
zutraulich ''80, im neuzeitliehen Schweizerischen als ,,befreundet, ver- 
traut ' 'sl nachgewiesen. 

an als verdriessen ist eine Formel, die sonst noch viermal in Oswalds 
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Oeuvre belegt ist: 22, 103 und 26, 122 und auch 85, 22 an (als) verdriessen 
sind weitgehend sinnentleert und bedeuten etwa ,,lebhaft" oder ,,willig", 
abet 20, 73 niessen dn verdriessen in der Tageliedsituafion bildet die 
genaue Parallele zum vorliegenden Text, wo an als verdriessen mit der 
Bedeutung ,,ohne die geringste Unlust" oder - positiv gewendet - ,,voller 
Wonne" angenommen werden darf; auszugehen ist von mhd. verdriezen 
,,zu lange, beschwerlich, iiberl/istig diJnken ''8., diese Bedeutung ist auch 
in Oswalds Oeuvre gut bezeugt (7, 46. 9, 57. 19, 40. 23, 92. 30, 21.35, 7. 
66, 9. 102, 17. 128, 30. Ferner 12, 31.67, 20. 104, 25). 

V. 24f [D]ie vasnacht und des maien pfat, 
die pfeiffen vast aufl ainem sack. 

des maien pfat  umschreibt wohl nur des Reimes wegen das einfache 
mai. Die iibrigen vier Oswatd-Belege des Wortes pfat  stehen in Ftigungen, 
welche praktisch nur den Reimldang und kaum die Bedeutung des Wortes 
nutzen (8, 26 der erden phat; 13, 36 der helle phat; 42, 4 tretten in das phat; 
119, 28 in kainem phad ,,keineswegs"). 

Ignaz V. Zingerle s~ verzeichnet die beiden Zeilen als eine der vielen 
sprichw6rtlichen Stellen des Oswald-Liederbuchs. Das Deutsche 
SprichwtJrter-Lexikon s4 ftihrt dann ein Sprichwort Aus Einem Sacke  
pfeifen an und belegt dies mit der vorliegenden Liedstelle, ohne Parallel- 
belege. Das DWB s5 folgt Zingerle offensichtlich, indem unter dem Stich- 
wort SACK 5 d die gleiche Oswald-Stelle zitiert und als ,,sprichwSrt- 
lich" apostrophiert wird; Parallelstellen fehlen auch hier. Und schlieB- 
lich wiederholt Werner Marold s6 in seiner ,,Aufz~hlung der sprichw6rt- 
lichen Stellen" die zuerst yon Zingerle gemachte Angabe. Das Fehlen 
weiterer Belegstellen l/iBt es als kaum wahrscheinlich vorkommen, dab 
Oswald wirklich ein bekanntes Sprichwort zitiert. 

In Oswalds Zeit war die Sackpfeife hSchstwahrscheinlich im ganzen 
deutschen Sp~achgebiet bekannt. Instrumente des 15. Jahrhunderts 
haben sich nicht erhalteu; m6glicherweise dachte Oswald an jenen Sack- 
pfeifen-Typ, dermit  e iner  Melodiepfeife und nur e iner  Hummel aus- 
gestattet war. (Die Hummel gibt einen tiefen ununterbrochenen Ton, auf 
der Melodiepfeife wird mit den Fingern die Melodie gespielt.) s7 Oswald 
mag sich die Harmonie der Fastnachts- und Maienfreuden vergegen- 
wgrtigt haben unter dem Bilde der zusammenwirkenden Hummel und 
Melodiepfeife. 

V. 26f was sich das jar verborgen hat, 
das tiit sich iigen an dem tag. 

Das Motiv vom Monat Mai, der das Leben aus dem Winterschlaf 
weckt, hat seine Parallelen in Oswalds Mailiedern (21, 6-8. 75, 48-55. 
116, 33-36). 

So wie die Maienzeit das Leben aus den Verstecken des Winterschlafs 
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hervorlockt, bewirkt die Fastnacht, dal3 das n/irrische Leben, das sich 
tibers Jahr versteckt gehalten hatte, zutage tritt; vergleichbar ist der Satz 
es kompt alles an den tag (116, 47). an dem (Hs. A: den) tag braucht nicht 
auf ,,diesen Tag" bezogen zu werden, an dem der S~inger sein Lied 
vortr~tgt. 

das jar heil3t hier wohl ,,in diesem Jahr, bis heute". Die Zeitangabe 
gilt ftir das erwachende Leben der Natur einschliel31ich des Menschen ss. 

V. 28ff doch hat mein frau ir tack gespart 
mit falschem wincken 
all gen dem herbst [...] 

meinfrau ,,meine Herrin" ist nach der Konvention des Hohen Minne- 
sangs zun/tchst nur die verehrte Herrin des lyrischen Ich. Eine Identifi- 
kation der frau mit der yon Oswald einmal (26, 120) genannten Haus- 
mannin liegt bier nahe ag. 

Den hinausgez6gerten Streich hatte mein frau noch mit falsehem 
wincken ,,mit einer betrtigerischen Einladung" inszeniert, fatsch ,,schein- 
bar gut" ist in Oswalds Wortschatz reich belegt (etwa 3, 39 ain falscher 
freund; 11, 7. 22, 80 und 68, 28 falsch(e) zung; 95, 33 mit mangem 
falschen spil), wincken ,,winken" kommt nur noch zweimal sonst in 
Oswalds Liedern vor: 84, 14 her kopf  (,,Herr Becher") nu lat eu wineken, 
und 102, 22 mit ainemfinger winckt si mir - si ist eine Kupplerin, die in 
einer durchsichtigen Parallele zum Streich der Hattsmannin das Iyrische 
Ich des Liedes 102 um sein Gut bringen wilP 0. 

Die falsche Einladung ging vermutlich yon der Hausmannin aus, ,,von 
der Oswald behauptet, gefangen genommen und miBhandelt worden zu 
sein TM. Den Namen Hausmanin nennt der Dichter nur einmal (26, 120). 
Die gltere Forschung hat die Hausmannin ant einei gewissen Sabina 
Jgger identifizieren wollen, aber zu Unrecht, wie neuerdings gezeigt 
worden ist 92. Der genaue Name der Hausmannin ist unbekannt. 

V. 30f [...] ieh sehraw ir raft, 
seid ich marl hincken. 

Wenn nun der S/inger ernstlich beim Wort genommen werden soil, ist 
unter ir vart eine Wallfahrt im Sp/itherbst 1421 zu verstehen, zu der die 
Hausmannin Oswald trtigerisch eingeladen hatte (59, 17-24). 

Die beiden LiedsteIlen 60, 28ff und 59, 17-24 ktinnen als echte bio- 
graphische Zeugnisse auf das urkundlich bezeugte S~ingerleben bezogen 
werden 9a. Eine gesunde Abneigung gegen biographische Interpretation 
Iyrischer Texte braucht nicht tibersehen zu lassen, dab Oswalds Lieder- 
texte einen harten Kern aus lebensgeschichtlich deutbaren Motiven ent- 
halten, der sich dem beurkundeten Leben Oswalds glatt einftigt: 

Da ist die Rede yon einer.fart (59, 24. 60, 30), einer kirchvart (2, 66. 
59, 21. 102, 47), zu der das lyrische Ich verlockt wird (2, 66 mein wolge- 
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trauen ir kirchvart i~bersaeh; 59, 17-21 Auf f  wolgetrawen ieh mich ver- 
sehofl [ . . . ]  Do ieh ir kirehfart i~bersaeh; 60, 29 mit falschem wineken; 
102, 22-35 von einer Kupplerin: mit ainem finger winekt si mir [ . . . ]  
Ir treue, die was hol; yon ihr heiBt es 102, 101f: Wer alden weiben wolge- 
traut, der nimpt den teufel zu der e), weil die Herausgabe des Besitzes mit 
Folter erzwungen werden soll (55, 6ff und 55, 27-33. 59, 38-44. 102, 
69-90 ,,nur" mit schwerert Priigeln), mit der Folge des Hirtkens (2, 42. 
3, 46ff ouch ward betoubet, gevangen durch ains weibes list der yon Wolken- 
stein, des hanck er manchen tritt. 60, 30f). An einer triigerischen Einladung 
mag etwas Wahres sein, vielleicht darf sie fiir buchst~iblich wahr gehalten 
werden. Oswalds Lieder lassen vermuten, dab die Hausmannin bei jener 
Einladung zumindest eine Lockvogel-Rolle spielte. 

Die Bedeutung des Verbs hincken braucht nicht ed~iutert zu werden, 
denn die allgemeine Schriftsprache und die neuzeitlichert oberdeutschen 
Mundarten sirtd sich einig 94. Zu Oswalds Verwendung des Wortes ist 
wenig anzumerken: hincken ist viermal belegt (3, 48. 60, 31.84, 15 mit 
dem Reimwort wincken. 102, 8). Der Beleg 102, 8 ist interessant, weil 
jener triigerisch lockenden Kupplerin eine Strafe gewfinscht wird, die 
der yore lyrischen Ich erlittenen Verprfigelung eigentlich nicht entspricht: 

102, 7f und hett si halb, wes ich ir gan, 
si hunck an ainem knie. 

Wenn das eine spiegelnde Strafe sein soil, werden die Priigel der Ungern 
dieses Liedes 102 tats/ichlich als Umformung des Folter-Motivs erkenn- 
bar 95. 

ieh sehraw ir vart ist wegen der Verbform sehraw problematisch. Um 
die Problematik darzustellen, sei Josef Sehatz zitiert (wobei die Schrei- 
bungen und Liednummern der Ausgabe yon Schatz ausgetauscht werden 
gegen die von Klein): 

Nicht klar ist schraw (60, 30), ich schraw ir vart, seid ich m~fl hincken [...], das 
heil3t doch wohl, ich schreie fiber ihre kirchvart (2, 66. 59, 21), ich klage darfiber; man 
kann vermuten, dab die Nebenform schriuwen, schruwen schreien Lexer 2, 797 zugrunde 
liegt, abet ,,schreien" hat die Formen Inf. schreien 30, 4. 25, 14. 111,191. 118, 56, 
[zetter] ich schrei 91, 10, es schreit 21, 21.32, 54, Pr~it. [es] schrai 30, 31. [er schrai] 
105, 57; 62, Plur. schrieren 111, 161; Subst. geschrai. 96 

Fiars Mhd. sind die Nebenformen Inf. sehriuwen, sehrawen nachge- 
wiesert ~7. In den neuzeitlichen tirolischen Mundarten sind solche Neben- 
formen aber nicht belegt 98. Im Bairischen hingegen gibt es zu sehreien 
,,auch wol sehroi~, sehruiY, als ob yon sehreuen ''99. Diese Formea wer- 
den a!lerdings yon Karl Weinhold 100 nicht als l~bertritt der i-Formen 
in die u-Klasse, sondern als mundartliche Verdumpfung gedeutet. Im 
Schw~ibischert sind neben den gewShnlichen Formen vereinzelte Voraus- 
setzungen fiir den Ansatz verschollener Nebenformen gegeben: Partizip 
Pr/~t. gesehrauen und unter den ,,alten Formen" auch ein Pdit. Ind. 
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schrau vom Jahre 15251~ Desgleichen kennt das Schweizerische ein 
Pr/it. Konj. schruwi, schr~w usw. und ein Partizip Pr/it. g'schr~(w)e(n) 
USW 102. 

Die Ergebnisse seien nun zur Wiedergabe des Liedtextes verwertet: 

I. Die Fastnacht naht, also laBt u11s ausgelassen-frNalich sein. Strebt 
ihr paarweise zusammen, wie die z~irtlichen Tgubchert. Ich babe mich 
sch6nstens zusammengetan mit - meiner Kriicke, die meine Geliebte 
mir zugefiihrt hatte, damit ich eine Stellvertreterin zum Lieben babe. 

(Kehrreim :) Und ich ziehe die KriJcke energisch an mich, schmiege sic 
leidenschaftlich unter meine Achsel, ich presse sie oft und kr/iftig, so 
dab sie knarren muB. Wie k/Jnnte es mir, w/ihrend nun die Fastnacht 
naht, noch schlechter gehen? ,,Meckerer, lal3t doch Euer Jammern!" 

II. Da die Wildv6gelein schon jetzt treu-z/irtlich zu Paaren vereinigt 
sind, wie k/3nnen jetzt noch immer, da die Maienzeit herannaht, die 
munteren Burschen zu tr/ige sein, eine sch/Sne Frau zu umarmen, zu 
kfissen? Na los, sei umg/inglich! Sei intim, geniel3e deine Jugend voller 
Worme ! 

(Kehrreim.) 
IIL Die Fastnacht und die Maienzeit sind sich einig wie die beiden 

Pfeifen im Dudelsack. Was sich fibers Jahr versteckt gehalten hat, das 
wagt sich (ira Frfihlirtg) ans Tageslicht; aber die Herrin meiner Minne 
hat ihrert Streich (des vorigen Jahres) mit tier triigerischen Einladung bis 
bin zum Herbst zuriickgehalten - ich beschwere reich laut fiber ihre 
,,Wallfahrt"; seht her, ich mul3 ja hinken! 

(Kehrreim.) 
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Sp. 414f unter 1 : ,,schreiende, unreine T6ne ausstossen" yon S/itteln, Tiiren und vom 
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59. Grimm: DWB, 2. Bd, Sp. 62; bier das Zitat aus Melch. Sebizius, StraBburg, 

ca. 1570. 
60. Schatz-Finsterwalder: S. 333. 
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67. Fischer: 3. Bd, 2, Sp. 1075f unter 1 und 2. 
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99. Schmeller: 2. Bd, Sp. 593. 
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