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eingeengt wurde. In alter Zeit ist, wie schon J. Grimm hervorgehoben hat, 
alas Wort yon den Germanen selbst nicht gebraucht worden, ebensowenig 
wie die R6mer es aus ihrem Sprachmaterial geschaffen haben. Die Versuche 
also, das Wort aus dem Lateinischen oder Germanischen etymologisch zu 
deuten, mfiBen scheitern. Es muB dabei verbleiben, dab es in historischer 
Zeit einen epichorischen Volksnamen Germanen unbekannter H e r k u n f t -  
wenigstens was die Stammsilbe betrifft - -  gegeben hat, der bei den Kelten 
eine Zeitlang im Gebrauch war. 

Berl~in. SIGMUND FEIST. 

KLEINE BEITRA, G E  Z U R  W O R T K U N D E .  

Got. intrusFjan. 

Dieses etymologisch bisher unerkl/irte Wort ist nur im XI. R6merbrief, 
dort aber viermal, belegt, als Obersetzung des gr. ~ygs~Ql~'o~. DaB wir 
hier mit einem Lehnwort zu tun haben, ist yon vornherein wahrscheinlich: 
die Germanen erlernten ja die Obstzucht fiberhaupt, wie die Veredlung des 
Obstes durch Impfen, erst yon den R~mern, welche ihnen mit der Sache 
den Namen fiberlieferten. Im Westgermanischen linden wir Umbildungen 
eines vulg~irlateinischen imputare (afr. empter, fr. enter, nl. enten) woraus 
ahd. impfOn, impfit6n, ags. impian, engl. to imp, daher sp/iter schw. ympa, 
d~.n. yrnpe. So werden die Westgoten auch ihr intrusg]an yon den r6misehen 
Kolonisten in der fruchtbaren Donauniederung tibernommen haben. Wir 
denken dabei zun/ichst an die Verba mit der Vorsilbe intro, wie introduco, 
intromitto, introfero usw., und da wit ein Synonym yon imputare ,ein- 
schneiden' erwarten, so kommen wir auf introsecare, das neben insecare 
existiert haben kann, wie introtrgdere neben intrudere vorkommt. Da das 
geschlossene r6m. O gerade im Dakoromanischen wie im Spanischen, gem 
in u fibergingt und bekanntlich auch im germ. Munde so lautete, so k6nnen 
wit ein dakorom, intrgsecare ansetzen, aus welchem mit Synkope des 
Zwischenvokals got. intrusgjan hervorgegangen w/ire. Der Gore ffihlte 
natfirlich trus als Stammsilbe und betonte demgem/ig intrgsg,]an, wie 
ufartrgsnjan, wozu tom. Formen, wie intrgs#r mitwirkten. 

Ks ist aber noch eine zweite M6glichkeit zu erw/igen. Meyer-Lfibke fiihrt 
in seinem Rom. Etym. W/6rterbueh S. 326 ein vulgiirlat, intrusiculare 
,hineindr~ngen' (zu intrgdere) auf, erschlossen aus it. (aretiniseh) intruschiare 
(Miscellanea linguistica in onore di Or. Ascoli, Torino, 1901, p. 433), und 
span. entr,,ehar 'dutch Verstellung, Betrug zu etwas bereden'. Dann k6nnen 
wit aber aueh auf ein vulg/irlat, intrusicare, eine Weiterbildung yon intrudere, 
zuriiekschlieBen, und diese Herleitung ist vielleieht noeh einleuchtender 
als die obige, schon weft die Existenz des Wortes im Rom. indirekt belegt is. 

Man k6nnte zwei Bedenken machen. Zun/ichst wegen der Endungjan. 
Bei Heriibernahme lat. Verba auf ~re erwarten wit germ. t~-St/imme, und 
so finden wit got. kapillon ( capiUare; militon ( militare gegen anakumbjan ( 
accnmbere (kaupatjan ist unsicher). IndeB sind doch diese F~.lle zu wenig 
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zahlreich, um daraus weitere Schlfisse zu ziehen, und fiberdies handelt es 
sich bet jenen um Denominativa (million ist einfach 'Soldat sein'), wfihrend 
intrusgjan ausgesprochen kausative Bedeutung hat. Schwerer wiegt das 
zweite: woher das got. g im Anlaut nach s (vgl. andhruskan und azgo)? 
Wit mfissen wohl annehmen, dab die auf rom. Sprachgebiet weitverbreitete 
Erweichung des intervokalischen k-Lautes zu g und die Synkope des ton- 
losen Zwischenvokals damals schon im Dakorom. vollzogen war: intrasico> 
intrusi~o ) inffusgo (vgl. z. B. Andecavum ) Andegavum ) Andgau ) fr. Anjou). 
Dann w/ire ja auch ein etwaiges intr~sgco mit int~sico zusammengefallen. 

Got. ufartrusnjan. 

Dieses an das vorige Wort anklingende hap. leg. - -  nur Skeireins III, 12 
(Dietrich) belegt - -  ist ebenfalls etymologisch dunkel, und auch die Bedeu- 
tung steht nicht unzweifelhaft lest, da der ganze Satz unklar, und keine 
Vorlage zu vergleichen ist. Der Zusammenhang mit dem Folgenden freilich 
ist deutlich genug: es werden drei Arten der Reinigung yon Sfinden 
einander gegenfibergestellt: die ~uBerlichen Waschungen des mosaischen 
Gesetzes, die Taufe der Reue uud BuBe dutch Johannes, und die geistige 
Taufe Christi; die johanneische Taufe fibertrifft die Reinigung des Gesetzes, 
steht aber weit zuriick hinter der Taufe des Evangeliums. Die Schwierigkeit 
des Verst~ndnisses liegt in den Angaben des Verf. fiber die mosaischen 
Vo~ehriften; er hat arts verschiedenen Teilen der Bibel, Lev. 4 und 14, 
dem l-lebrderbrief, allerlei disparate Dinge zusaramengesucht, oder aus dem 
Ged~.chtniB kombiniert: Reinigung yon (unfreiwilligen) Sfinden und yon 
Krankheiten (Aussatz); Scharlach und rote Wolle; Eintauchen in Opferblut 
und in reines (flieBendes?) Wasser usw., und diese Verworrenheit wird noch 
kompliziert dutch die Unsicherheit der Worte und des Satzbaus. Was ist 
z. B. das Objekt yon ufartrasnjandans: das vorangehende po (azgon), oder 
das folgende pans ufarmiton munandans ? In letzterem Falle ist nach gadob 
Komma zu setzen. Was soll ferner das hyssopon ]ah wullai raudai afar- 
trusnjan heiBen: 'die ins Wasser geworfene Asche (resp. den Sfindigen) mit 
Hysop und Wolle iiberslreuen', oder 'Wolle und Hysop in das mit Asche 
vermischte Wasser eintauchen und damit den zu Reinigenden besprengen'? 
Lev. 14 sollen Wolle und Hysop in das Blut des Opfertieres eingetaucht 
und damit der Auss~tzige 7 real besprengt werden. 1) Wenn nun mit ufar- 
trasnjan dies letztere gemeint sein kann, so f~illt es doch auf, dab einige 
Zeilen vorher ffir 'Besprengung' nicht ufartrusneins, sondern ufarranneins 
gebraucht wird. Vielleicht ist es doch nicht ohne Gewicht, dab nach Dietrichs 
Text das n yon trash nicht feststeht. Wie wenn ufartrusgjan zu lesen w~ire, 
was schon v. d. Gabelentz ansetzte? War intrusEjan ~ 'einstecken', so 
konnte jenes sehr wohl 'bestecken, belegen, fiberstreuen' bedeuten. Eine 
weitere verzweifelte $telle ist pans ufarmiton munandans (cod. munandane!). 

I) Dietrich freilich behauptet iii seinen Anm. S. 22, es handle sich dort nur um etn Ein- 
tauchen der genannten Stficke; man lese abet doch das darauf Folgende: ~ 7reptp~v~L e~ 
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Man fibersetzt: 'die vergessen (vergessen machen?)wollen', nl. ihre Stinden! 
Das ist doch eine ziemlich gezwungene Deutung. Sehr ansprechend w/ire 
JeIIineks Vermutung afar miton = 'gegen die Absicht': es bez6ge sich also 
auf die unfreiwilligen Sfinder; aber wo bleibt dann munandans(e)? Ich 
m6chte im Hinblick auf das unsichere n vorschlagen: afar witop munandans 
etwa 'nach dem Gesetz Denkende', oder noch freier: pans uf witoda 
wunandans 'die unter dem Gesetz Wohnenden', wie Gal. IV, 5 pans a f  
witoda, ~ob~ 6ub v6~ov. 

Wie gesagt, ist auch die Herleitung yon ufartrusnjan unsicher. Johansson 
(Beitr. XV, 238) fiihrt tras atff dras- (Vollstufe deres-) zurtick, und vergleicht 
u. a. ~eoo6r 'Tau', was Uhlenbeck als m6glich zugibt. Feist, der diese I ler- 
leitung ablehnt, z~hlt eine Reihe yon Entsprechungen auf, die abel  genau 
besehen, sehr zusammenschrumpft. Aisl. trosna 'split up' und dtros 'drop- 
pings', 'rubbish' linden sich nut bei Cleasby Vial., aber ohne jeden Beleg ; 
Fritzner kennt sie nicht, sie bleiben also besser bei Seite. As. gitrusnod steht 
nnr im H~Sl. 154 Mon., der Cott. hat gidrasnod, was auf ags. gedrysnan 
'hirffallen, verwelken, schwinden' deutet. Zu derselben Wurzel drus- 'fallen' 
geh6ren ahd. gitros 'vinacea', trosena, trusna 'faex'; erdmasnita 'defaecaverat ~ 
stellt sich mit seinem no wohl zu ndl. droesem. Es bleibt also schlieglich 
nur das engl.-nordische tras, tros 'Abbruch, Abfall yon Gezweig', das mit 
ndl. tros zusammenh/ingen, und romanischen Ursprungs sein kann. 1) Wacker- 
nagel hat doch vielleicht mit Recht got. afardrusnjan lesen wollen. 

Got. saupa. 

Das hap. leg. in hwo saupo (Kor. I, 15, 2 cod. A) tibersetzt ~lw ;.6rr ~ 
(qua ratione), and ist m. W. noch nie erkl/irt worden. Wenn ich einen 
solchen Versuch mache, so geschieht dies in der Uberzeugung, dab ein so 
klarer, gel/iufiger Begriff, wie A@oa, ratio hier nicht auf einmal durch ein 
ganz unversl/indliches Wort wiedergegeben sein kann, welches sich als got. 
(resp. germ.) Sprachgut nut mit saups 'Opfer' zusammenbringen liege, eine 
unm6gliche Etymologie! dab also dem Schreiber ein Versehen passiert sein 
mug. Ieh m6chte die Heilung an ein wohlbekanntes und sinnverwandtes 
Wort ankntipfen, und schlage vor, zu lesen: in hwo laupo 'in welcher 
Gestalt, wiegestalt'. Dem Einwurf, dab alsdann hwo laado zu lesen W/ire, 
begegne ich mit dem Hinweis auf Oal. Ill, 1, wo dieselbe Hand unfropans 
geschrieben hat, anstatt unfrodans. Bekanntlich verr/it die Schreibung der 
ostg. Handschriften ein /ihnliches Schwanken in der Aussprache xter Dental- 
spiranten, wie sp/iterhin im Ahd. eintritt: p wird intervokalisch erweicht zu 
0, w/ihrend letzteres Verschluglaut d wird; da nun iiberdies in der herge- 
brachten Schreibung inlautendes d so h/iufig in auslautendes p /ibergeht, ist 
eine Verwechslung beider Zeichen ganz nattirlich. Ich nehme also ein got. 
lauda 'Gestalt, Form' an, und erinnere an die interessante Glosse desselben 
cod. A zu Oal. IV, 19: ante gabairMjaidau Xristus in izwis ----- ~v t~oggcoO~ 
Xg~o~da lv r  wobei am Rande steht: du laudjai gafrisaMnai. Es sind dies 

1) Sieh dazu Van Wijk-Franck a. v. droesem, tro$. 
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wohlbesehen zwei Glossen: erstens gafrisahtnai = #o0~roO.~, and dann, als 
Erg~inzung des das gr. l~o09doJ nicht ganz deckenden gabairhtjan, der 
Zusatz: du laudjai = 9aweoO~.7 d~ t, oe9 @. Da wir hier also ein got. laadi 
'Gestalt' belegt finden, so steht der Annahme eines gleichbedeutenden 
O-Stammes lauda nichts im Wege. Wie bekannt and gel/iufig dem Goten 
ein solcher Ausdruck sein muBte, erhellt aus den Verbindungen hwdaups, 
,walaups, samalaups, juK~alaups, wo laud fiberall die gleiche Bedeutung: 
'Gestalt, Form, Art and Weise' hat. 

Got. barusnjan. 

Auch dieses fremdartig klingende Wort gewinnt mit ~inem Sehlage 
gotisches Gepr~ge, wenn man sich entschlieBt, den Anlaut zu ~indern and 
garusnjan zu lesen. Freilich haben beide c o d d . -  faUs die Lesung sicher 
steht - -  b; der Fehler mag aber dem, der Zeit nach, ersten von beiden 
oder einem friihern Schreiber zur Last fallen, tier durch das kurz vorher- 
gehende dreimalige bar (barna, bame, barna, t) beeinfluBt wurde. Das ist, 
nebenbei gesagt, genau derselbe Fall wie bei dem bertihmten aibr ftir tibr 
(Aft. V, 23), welchem unmittelbar bairais mit zweimaligem ai vorangeht! 
Ich verkniipfe garusnjan, wie die meisten Erkl~irer, mit gariaps, gariadi, 
gariudeil), zweifle jedoch an dem gew6hnlich angenommenen Zusammen- 
hang mit raaps 'rot', wonach also gariaps 'err6tend, versch/imt, ehrbar' 
w~ire. Nur in 6inem Falle, I Tim. 5, 4, wo yore Putz der Frauen die Rede 
ist, bedeutet gariadei 'Sehamhaftigkeit', gr. al~r3~; sonst entsprechen die 
betr. W6rter iiberall gr. oel~v6r oel, vdtqr was nicht subjektiv 'ehrbar', sondern 
objektiv 'ehrwfirdig, wtirdevoll, anst~indig, vornehm' bedeutet, wfihrend 
anderseits ja aueh al~dr im Sinne yon 'Ehrfurcht', and al&ror ffir 'ehrwfirdig' 
gebmucht werden. 

Sehen wir also yon den Sippe 'rot' ab, so bleibt noch~ zweiter Stature 
reap- ra~-, zu welchem an. rjd6a, ahd. riuten ---- nhd. reaten, mnl. roden 
usw. geh6ren 2). Die allgemeine Bedeutung ist: den Boden dutch Siiuberung 
yon Wurzeln, Steinen, Unkraut, urbar machen, daher 'anbauen, bebauen'. 
DaB yon diesem Grundbegriff aus ein Weg zu 'verehren' geht, beweist 
schlagend das lat. eolere, welches mit seinen Ableitungen callus, cultura, 
eultor genau denselben Entwicklungsgang aufweist. 

Die Entstehung yon garusn- aus garudsn- entspricht der yon anabusni- 
aus anabudsni-, es ist also vielleicht ~arasnjan anzusetzen. 

Got. manaali. 

Wieder eine fatale crux, bei der zun~ichst das an fremdartig anmutet. 
Holthausen hare den naheliegenden Gedanken, Ausfall eines h zu vermuten: 
manahali 'Menschenhiille'; er h~Rte auch Verschreibung yon h zu a:  man- 
bali annehmen k6nnen, vgl. manleika. Grienberger suchte aM(i) aus ok~el - 

I) Alle diese W~rter finden sich in demselben Abschnitt wie barusnjan (Tim. I), mit 
Ausnahme des einzigen Falles Phil., IV, 8. 

2) Sieh Van Wijk--ffranck a. v. rooien. 
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Oat, oeulus) abzuleilen - sehr unwahrscheinlichl Ich glaube, dab wir uns 
mit der iiberl.ieferten Form abfinden miissen. Die ~3bereinstimmung mit aisl. 
mannwli ist so schlagend, dab ein Zusammenhang kaum abzuweisen scheint. 
Leider ist aber auch dieses Wort in der reiciten an. Litteratur nut 6inmal 
belegt: Fittnboga saga bins ramma (Gering), V~ 10. Die betr. Stelle lautet 
naeh Fritzner: Oestr haf~i it mesta kvdnriki, #v l  at hon (hi. Syrpa kona 
hans) vat mannoeli mikit ok veslingr; bet Cleasby-Vigf. heigt es: ban vat  
m. m. und das ist offenbar richtig, denn es ist ja die Rede yon dem 
Pantoffelhelden. Cl.-Vigf. erkl~irt nun mannwli als: ,,a man-shape, hence 
a mannikin, as a term of contempt, cp. Germ. weibsbild." Fritzner fragt 
zweifelnd: ,,Menneske sore man skal lode (ala), uden at det gj~r nogen 
Nytte eller er Foden vaerd?" Er bringt also oeli zusammen mit ala - -  a - -  
und versteht unter m. einen nutziosen ,Mitesser', letzteres sehr fraglich! 
Beide haben an manauli gedacht; CI. V. sagt: ,,prob. identical with Ulf. 
manauli." Fr. dagegen wieder ablehnend: ,,Ordet har neppe noget Slaegtskab 
med got. manauli." 

Nehmen wir nun zun~ichst an, dab oeli auf Oli zurfickgeht und mit ala 
'zeugen, aufziehen, niihven' zusammenh~.ngt, so kann es einfach 'Menschenkind' 
oder 'Menschenwuchs, Gestalt' bedeuten; die gesuchte Erkliirung Fritzners ist 
nattirlich durch den ungiinstigen $inn des Wortes an der betr. Stelle ver- 
anlaBt. Fiir das got. ist im Hinblick auf ox~#a, habitus die zweite Bedeutung: 
'Gestalt' anzunehmen, jedoch verdient es Erwiigung, ob der ~3bersetzer hier 
nicht durch das vorhergehende wlil skalkis nimands und das folgende 
gahaunida sik beeinflugt worden ist, also das Wort auch im Got. etwas 
Herabwiirdigendes hatte, etwa 'Menschengewiichs', wie man ja auf Deutsch 
wohl 'Gewiichs, Pflanze' ironisch braucht. Bet mannwli verwickelt sich die 
Sache dutch den ~!bergang von tr in ae. Fritzner ffihrt Ill, 1069 zwei 
Belege eines Adj. aeligr 'ringe, ussel' auf, woneben 1076 ein celigr in 
gleichem Sinne steM. (CI. V. schreibt natiirlich nur ae). Bezeichnend im 
Hinblick auf unsere got. Bibelstelle ist Fr.s Beispiel: taunt #ti . . . .  veita 
mdr miskunn [Jinni aeligri ambdtt 'du wirst mir vergeben, deiner unwtirdigen 
Dienerin.' DaB iiberall dligr zu Grunde liegt, sollte man aus dem bet CI. V. 
vorangehenden celt 'idiot, simpleton' schliegen, wenn man diesem Ansatz 
trauen k6nnte. Der Beleg lautet: ,,celt telsk par er dlu dsnotran man gotnar l); 
Skdlda (in a verse)" (sic !); dann wird auf mannoeli verwiesen und auf die 'rood. 
form' attli 'dunce' p. 34 (nicht 24 !) col. 2. Da Fr. dies Wort niclit auffiihrt, 
ist das Zitat nicht zu kontrollieren. M6gen nun alper diese W6rter etymo- 
logisch mit mannwli zusammenh~ingen, oder nicht, jedenfalls werden sie 
dazu beigetragen haben, den ungiinstigen Sinn yon manneeli zu verst~irken. 

Dies alles weist m. E. darauf hin, dab wir got. manauli als man-Oli 
aufzufassen haben. Die ostg. Schreibung setzt ja nicht nur sehr hiiufig au 
fiir u in schwachtonigen Silben, sondern auch, freilich selten, au ftir 6 
(gr. co). Vielleicht hatte hier auch Kiirzung des o stattgefunden. Will man 
aber du lesen, so miigte man fiir das an. eine Vorstufe manneyli annehmen, 
woraus sich aber die iiberlieferte Form kaum ableiten lieBe. (Sieh etwa 

I) ~eli heiflt es da, wo M~inner einen t6richten Menschen erzeugt (auferzogen) haben. 
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Noreen Aisl. Or. w 95 Anm. 1). Auch miil3ten wir dann auf eine Erkliirung 
y o n  auli verzichten. 

Mhd. vimel. 

Dieses seltene Wort ist in den mhd. Wbb. nur bei Miiller-Zarncke III, 317 
aus Heinrich yon MeiBen (Frauenlob), und zwar viermal, belegt; Lexer 
begniigt sich mit einem Hinweis darauf; auch Jellinek hat in seinen Quellen 
kein weiteres Beispiel gefunden. Es geh6rt also zum speziellen Woltschatz 
Frauenlobs, der es in die mhd. Litteratur eingefiihrt hat. Die Sprache dieses 
auf der Grenze zwischen h6fischer und Meistersinger-Kunst stehenden 
Dichters macht, abgesehen yon andern EJgentiimliehkeiten, einen etwas 
buntscheckigen Eindruek: in die iiberlieferten W6lter und Wendungen der 
klassischen Zeit mischen sich gelehrte Ausdriicke und Floskeln aus der 
Schulsprache des ausgehenden 13. Jhrs. und nicht wenige dialektische Wfrter 
aus der ostmitteld. Heimat des Dichters. Zu den letztern geh6rt, wie wir 
sehen werden, auch vimel. 

Der dunkle, iiberaus schwfilstige und geschraubte Stil Frauenlobs, der 
seine Vorg~inger aus Wolframs Schule an abstruser Gelehrsamkeit noch welt 
iibertrifft, macht es iiufierst schwierig, den Sinn seiner 'bickelworte' genatt 
festzustellen. So auch hier: Miiller-Z. bemerkt zu vim*l: ,,Es scheint die 
feinen gliinzenden theile des schaumes, dann glanz, strahl im allgemeiner~ 
zu bedeuten"; und Lexer fragt: ,schimmer, glanz"? - -  Sehen wir uns die 
vier S~llen an, so f/illt zun~ichst auf, dab Ft. sein vimel nut als kostbares 
seltenes Reimwort bmucht zu Mmel, scMmel und stimel. Damit man6vrirt 
er sol):  17, 10 reimt Mmel: vimel: stimel; 37, 11 h'-sch:v; 315, 4 s t : h : v  
und 313. 9 gar alle vier h : v : st: seh! Die Erkl/irung geht am besten yon 
einer m6gliehst konkreten Anwendung des Wortes aus, d. i. im Kreuzleich 
17, 8 -11  (das Kreuz wird angeredet): 

eifi, stolzer aneb6z, 
fif dir geworht wart unser himel, 
tr6st, heil durchsundelt, sam ein vimel~), 
du bernder ast, d~n obz brach unsers j,~mers schimel. 

Was auf dem AmboB gesehmiedet wird, ist yon Metall, und so erkl~lt E. 
sam ein vimel durch 'wie ein eisenkeil, streithammer'. Nun kennt die nhd. 
Bergmannssprache in der Tat ftir 'Steinbohrer, Keil' die Bezeiehnung Fimmel, 
die nach dem D. W. schon im 16. Jhr. mehrfach eben in Ostmittel-Deutschl:. 
belegt ist, und einem b6hmischen fimol, fimel entsprichtS). Was ist nun 
wahrscheinlicher, als dab dies Fachwort dolt schon im 13. Jhr. gebriiuchlich- 
war, und dal~ Fr. es umgemodelt und seinem Wortschatz einverleibt hat, 
weil es ihm, wie das lat. stimel, so kostbare Reime schuf? Diese Vermutung 
ist inzwisehen, wie ich schon Museum XVI, 8 S. 297 nachwies, zur Gewifl- 
her  geworden durch einen neuen Beleg in  Tilo yon Kulms Gedfcht Vatt 
siben lngesigeln (hgg. v. Kochend6rffer, D. T. IX, 1907). Dieses poetische 

t) Die Zahlen beziehen sich auf Ettmfillers Ausgabe, Quedlinburg und Leipzig, 1843. 
z) Ettmiiller setzt Punkt nach durchsundert, und zieht das •olgende zu V. 11. 

�9 o s) Auch schwedisch: fimme~tT, ng. 
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Erbauungsbuch (1331)geh6rt zu der ostmd. Ordenslitteratur des 14.--15. Jhrs., 
deren Sprache manche Ankl~inge an Frauenlob aufweist 1). Die betr. Stellen 
lauten (es handelt sich um das GeheimniB der Auferstehung Christi): 
4808-  11 : Er, der erste, nicht ein schim, Ja, det ~ ware lichnam czart, Der 
durch uns gecrucet wart, Uf erstuont an alle qwel; 4851--65: Auch nach 
dem ufirstende Wart Crist also behende, So gar heiter und so fyn, Daz 
er czu den jungern sin By beslozzen turn yn qwam, Als ich in der schrift 
vernam. Dureh den eristellinen lu'mel S•ant er sunder allen f ired Und an 
ares hindernis. Daz er wet kein tusternis, Er bewiste daz er saz Und mit 
sinen jungern az An alle missewende Nach sinem uferstende, Abet nach des 
lodes slae. D. h. also: ,,Nieht ein Schemen war auferstanden, sondern der 
wahre Leib Christi - -  Dieser (verkl/irte) Leib abet war so ~itherisch und 
rein, dab er dutch versehlossene Ttiren ging, und dutch die Kristallsph~.re 
gen Himmel fuhr, ohne sie (mit einem vimel) zu durchl6chern und (doch) 
ohne HinderniB. DaB er (anderseits) kein Schatten (tusternis)war, bewies 
er indem er mit den Jiingern aB." Das Glossar bemerkt dazu: vimel slm. 
Schwanken? vgl. rand. vimmeln: suchend herltmtasten, aber aus obigem 
Zusarnmenhang geht unzweifelhaft hervor, daB vimel ein spitzes Werkzeug, 
etwa einen Bohrer oder $tachel bezeichnet. Von da zu der Bedeutung 
'Glanz' fiihrt derselbe Weg, den im Nhd. Strahlgenommen hat, das mhd. strale 
bedeutete nu t  Pfeil. Begiinstigt wurde dieser Obergang im Ma. vielleicht 
durch die plastischen Darstellungen des $trahlenkranzes urn Heiligenbilder, 
der nach allen Seiten in dicken Pfeil- o.der LanzenschHten herausschiel3t. 
Im AnschluB hieran m6chte ich also die Stelle 37, 11: mir tttot siinden 
schimel . . . .  sam des sehumes vimel etwa so deuten: ,Ich bin mit $iinden 
]aefleekt, wie yon Sehaumspritzen,' und 315, 4: im span der himel Ein 
ttmbekleit yon siner formen vimel: ,ihn (den Stature Davids) umgab der 
Himmel mit seinem Strahlenkleide (der Sternbilder). 

Nun hat Leitzmann (Beitr. XLIV, 1 S. 134) in  seinen Bemerkungen zu 
Matthaei's Ausgabe der Mhd. Minnereden2) (D. T. XXIV) auf die mir 
entgangene Stelle 10, 74: ee das des rages wimmel (: himmel) die morgenrot 
verzuekt hingewiesen, und dazu Mhd. IVb. III, 675b und Lexer III, 896 
angezogen: wimel (aus Mich Beheim), welches etwa fiille bezeichnen soll. 
L. schlieBt rnit Recht : ,,Unsere stelle belehrt uns eines besseren: auch bei 
Beheim diirfte wimel vielmehr 'glanz' bedeuten." Gewil3 - -  abet wit k6nnen 
hinzusetzen: Beheims wimel ist, wie das der Minnerede, identisch mit 
Frauenlobs vimel. Die Sehreibung w ffir anlautend f,  v ist gerade auf ostmd. 
Sprachgebiet im 14.--15. Jhr. sehr h~iufig (sieh Weinhold Mhd. Or., 161), 
und wimel findet sich nach Ettmiiller auch in der Oberlieferung yon 
Frauenlobs Gediehten einmal: 313, 9. l-Is. B. - -  Wit haben also damit drei 
neue Belege fiir vimel festgestellt, die aber s~.mtlich auf des MeiBners Vorbild 
zuriiekweisen. 

1) Die Oeschichte dieser ostmd. Litteratursprache des deutschen Ordens, die schon lange 
vor Luther den $ieg des Hochdeutschen fiber die ndd. Schriftsprache vorbereitete, sollte 
endlich einmal in Angriff genommen werden. 

2) $ieh meine Anreige Mtts. XXV, 1 $. 12-15, wo ieh ebenfaUs die mangelhafte idioma- 
tisehe Dureharbeitung rfigte - yon L. nicht beriicksiehtigt: sonst w~ire die Bemerkung S. 130 
fiber gerath wohl unterblieben, da sie dem sinnlosen Reimwort lath nicht abhilft. 
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Mnd. viiste. 

Holthausen m6chte (Beitr. XLIV, 3 S. 482) das mnd. viiste 'schnell, eifrig, 
immerfort, sehr' usw. (geschrieben viiste, aber ,,Umlaut und I.~nge werden 
durch das Neuwestf. bewiesen") ,,als adverbialen Dativ eines alts. Subst. 
fiust 'eile, schnelligkeit, eifer' fassen, das sich als s-lose dublette zu gr. 
one~S&o 'erie', a~ovt~ 'erie, anstrengung, eifer', lit. spudinti 'sich beeilen', 
spaudzu 'driJcke' usw. stellt." - -  Wozu abet in die Ferne sehweifen, wenn 
alas Gute so nahe liegt? nl. in dem allgemein germ. Adj.-Stature funsa- 
,bereit, geneigt, eifrig, schnell': got. funs (in Eigennamen, wie Pladufuns, 
ttildifuns, zu erschlieBen u. a. aus span. Alfonso, lldefonso, sieh Kern, 
Tgdschr. XXV, 242); ahd. funs; ags. ft~, fisan usw.; as. fas, aisl. lass, 

f~sa usw. Ein Substantiv, wie das yon H. postulierte, findet sich tats~chlich im 
Aisl., n~mlieh fys t ;  Fritzner I, 527 : e.ra er f~st d e-u: 'en har Lyst til noget', 
wie mhd. ira ist zeinera dinge gach. Dem entspr/iche ein as. fast, dat. fftsti, 
was rand. viiste ergeben muB. Die Nebenform vfiske k6nnte auf ein Adv. 

.fftsige (vgl. ags. fdslice) zurfickgehen. 
UtreeM. FRANTZ EN. 

WILHELM BUSCH U N D  S C H O P E N H A U E R .  

Th. C. van Stockum lenkte kfirzlich im Neophilologusl), die Aufmerk- 
samkeit auf die philosophische Begrfindung yon Wilhelm Buschs Humor 
und zwar haupts~chlich im Anschlug an zwei ernstere Gedichtbiinde des 
Veffassers yon Max and Moritz. Die Anregung ist wohl wert aufgenommen 
zu werden; nur wird das Verh~iltnis yon Busch zu Schopenhauer einmal 
griindlich untersucht werden mfissen. Es ergeben sich nicht nur einige inter- 
essante Parallelen, sondern wesentliche Obereinstimmungen in tier gesamten 
Weltauffassung und sogar in der Lebensffthrung. Busch hat Schopenhauer 
ernstlich studiert, was sich nicht nur aus Bildertexten und Gedichten ent- 
nehmen liigt, sondern ganz ausdriicklich yon Busch selber in Briefen fest- 
gestellt worden ist. Die Hauptquelle daffir ist his jetzt eine Sammlung von 
siebzig Briefen, die Wilhelm Busch an Maria Anderson zwischen 1875 und 
78 geschriebeu hat 2). _ Dieser Briefwechsel zwischen einem deutschen 
Satiriker und ether Freundin Multatulis enthalt viel Bemerkenswertes, z.B. 
fiber des Deutscheu Verh~iltnis zur holl~.ndischen Kunst, zur Natur, zu Shake- 
s p e a r e . . . ,  ist abet vor allem ein ,,Gedankenaustausch", bet dem leider 
Frau Andersons holl/i.ndische Bride fehlen, so dab Busch einseitig zu Worte 
kommt, was allerdings fiir die Betrachtung seiner Gedanken eine Art 
Vorteil ist. s) 

1) IV, 3, pp. 248-256. 
2) lm Verlag yon C. J E.Volckmann Nachfolger (E. Wette), Rostock i. M., 1908'erschienen. 
s) Die neueren Untersuchungen yon O. F. Volkmann: Wilhelm Busch der Poet. Seine 

Motive and sdne Quellen. Oskar Walzels Untersuchungen, Leipzig 1910, und Fritz Winther: 
Wilhelm Busch ale DicMer, Kflnsaer, Psycholog und Philosoph, University of California 
Publications, vol II, No. 1, 1910, erwahnen Schopenhauer nur gelegentlich und nebenbei. Winther 
beniitzt den angefiihrten Briefwechsel, doch ohne genfigende Kenntnis der Philosophie. 

4 Vol. 6 


