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260 :' Rheinfränki'sche Mandant.

Rheiufrankische Mundart.

I. Der Hruckwöscli.
Mer nümt der Krückder nügerlei
Op Kruckweilr frqeli am Dau,
Floeht sich men statzen Wösch dorüs
Nä' älem Brüch genau.

Vüraf nümt mer vam Odenskopp, 5.

Fraunbettstru soekt mer dann,
Gefressne Hinsehen van der Büch

UpBeifoss muss mer hau.

Dann bettren Wermeltcr en Püt,
Un Baldrian me Posch, 10.

Un Wasserottig, Donnerkruck.
Girtwurz em Gaden fosch.

Di leet mer 'sae'nen em« Hühamt
Un dim't se met nä Hüs:

Wenn dann en Donn envedder steeft, 15.

List mer men Zwig sich üs.

Un lrn't in op den Herd un sae't:

God wäl'es! schhe't o Kriix, —
Di DonnerklP zamölon dünnt

Dann enem flaedig niix. 20.

Doch kenn* ich enen schröen Blex,

Dogegen hülpt ken Krück,
Der, hat he engeschlageri dep,

Gebränt dur' Ben un Huck.

Wat gegen jiden Donnerkll 25.

Ganz secher un gewess,
Subäl du, Drückchen, eckersch lürst,
Es alles ömmesöss!

U. Die Sclielderei.
Gehst du en steiler Maiennaeht,

Mi Weht, zom hel'gen Wäg,
Öm den di Kaerzen brennen hell,
As.. Ipg,". he ,gar epi Dag.

Der Felsensten am Wasserrarig 5.

Es roner ömkraenzt met Mosch,
Dertöscher Blömen, Eier fresch

Blanken us jedem Posch..

Dukickst di Ziter, dükickbtidi Pracht, —
Us hel'gem Wäg do quillt, iO.

Em klären Wasser afgemäit,

Entgen dln egen Bild.

Su wi der Wäg en hePger Nffiht,

Mi Weht, su es min Hätz:
Es spegelt och diri Angeseht 15.

Wi singen dursten Schatz.

Un Blömen., Mai un Zier up, Lend,
Wat llig nä' un bei,
Da trickt sich mir as Rahmen öm

Di leve Scheiderei. 20.

III., Der Kuckuck.
Zom Wäl', zom Wal'! der Mai es do; Si hält den Strüss un bengt in en 5.

Jo luster der Kuckuck! men Schirm van groenem Krück:
DatGrietchen soekt em groenenBosch „Nu sag- mir, Vugel, och ens währ!

Maiblömen, soess un schmuck.
• r

Du kannst et ja." — ,Kuckuck!'



Rhöinfränkischö Munda^.

„Es 'et dem Weilern ernst zo Senn? „Van Mai'mr Glück'ün LSveslost

Of drift a eckersch Fuck, 10. Fahr- ich gar lis der "Etutfk:

Wann he. op iningen Paden schlicht? 0 quöm" doch bal di silge Zick!
Du sengst?" — ,Kuckuck, Kuckuek!' Sikütt?" — ,Kuckuck, Kuckuck!' 20.

' l'-i
„Du sce'st mir och, mi Vugelchen! ,Un wann zom Wal' (iu widerküst,
Ol' ich den Summer Bruck? Su küste her als Kluck!'
Of ich met.im zar Kirchen gan? 15. „Du ltiser. Vugel Eierschluck!

0, sag- et mir!" — ,Kuckuck!' Du schnakischer 'Kuckuck!"

Sprachliche Erläuterungen

vom Herausgeber.
1. Der Krautwisch, Bündel, Slrauss von Kräptcrn insbesondere jener neun heili¬

gen wildwachsenden Kräuter, welche am Feste Maria Himmelfahrt (15. August),
das daher im Volke den schon alten Namen Maria {Unser Frauen) Krüt-
weihe (Krucku^eih", Zeile 2) oder oberdeutsch: ff'urzweihe führt (Haltaus,

Jahrzeitbuch, 125), noch alljährlich in der katholischen Kirche gesegnet wer"

den, daher ihnen allerlei Kräfte, namentlich zur Abwendung,.vol* Gewittersoha-

den, inwohnen sollen. Mllr.-Weitz, 132. Schm. IV, 51. 167. Dieser Brauch

stammt wol aus der heidnischen Vorzeit, wenigstens haben jene Kräuter eine

gewisse mythologische Bedeutung; vgl. Grimmas IVIythbl. 1142 ff. — Krück,
Kraut, plur. Krückder; Z. II, 551, 14. III, 47, 5. 272, 19._ Ebenso unten:
Huck, Haut; Zick, Zeit; Bruck, Braut; u. a. m.

1) rner, man; Z. III, 173, 175. 549, 21. — niiger/ei, neunerlei; niederd. hol!.

negen, alts, nigun, neun. — 2) Bau, Thau.

3) ftccht, flicht, windet; ch und g verstummen vor t; vgl. untren: na', nach;

scenen, segnen; draft, trägt; IceU, legt; sie't, sägt. ii. II, 551, 1. — statz
O

(staatisch), stattlich, prächtig; s. Z. III, 47, 7. — na' älem Bruch 3 nach

allem Brauch ; Z. III, 277. — 5) viiraf, vorab, zuvörderst. — Odenskopp,
Odinskopf, inula helenium, der in jedem Garten angebaute Alant.

e
fi) f'raunbettstru, Frauenbetlstroh, galium verum; Nemnich, III, 18. Grimm,

Wbch. I, 1739. — 7) /rissen, sich winden, schmiegen, rankeü; Schmiegsam
machen. — Hinsehe, eine Viehkrankheit; dann: das gegen dieselbe
gebrauchte Bittersüss, Solanum dulcamare; Nemnich, II, 1318: fA'nscfrkrattt,
Hiutschkraut, auch Alpranken, Alpkraut etc. „weil die Ländleute das Kraut
dem Vieh wider den Alp oder Hintsch (d. i. schwerer AtKem) an »fen Hals

gebangt haben". Grimm, Myth. 1195. Wbch. I, 246. — Bach, Bich, Bach,
als Kemiu. gebraucht, wie in manchen mitteld. Mundarten; s. Grimm, Wbch.
I, 1059. Schm. 1, 143. Z. IV, 164. — 8) Beiföß, Beifuss (artemisia vulgaris),
aus ahd. pipöj, mhd. b i Ii ö j verderbt, einem Namen von dunkler,
wahrscheinlich mythischer Bedeutung. Grimm, Wbch. I, 13T0 f. Mythol. 1161. Nemnich,

1, 472. -- 9) If'erme/ter, Wermuth, artemisia absinthium; Nemnich
1, 467: ffermpte, ff ermüde, fförmken, fföfmde u. a. —, ein Wort von
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