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Ein neuer W eg der Kinderspielforschung.
Von Dr. H i l d e g a r d  H e t z e  iy Wien.

N e b e n  den S p i e l e n ,  die v o n  j e d e m  Ki nd im L a u f e  s e i n e r  
E n t w i c k l u n g  a u s  i n s t i n k t i v e m  D r a n g  in ä h n l i c h e r  W e i s e  g e s p i e l t  
we rd e n,  die  ihre  P r ä g u n g  v o n  d e r  j e w e i l i g e n  i n di v i du e l l e n  S i t u a t i o n  
e r ha l t e n ,  g i b t  e s  S p ie le ,  d er e n  f o r m a l e r  Ab la uf  d ur c h e ine  g a n z e  
R e i h e  b e s o n d e r e r  Re g e l n ,  die  v o n  e iner  K i n d e r g e n e r a t i o n  der  
a n d e r e n  d ur c h s o z i a l e  U e b e r t r a g u n g  *) v e r m i t t e l t  w e r d e n ,  bis  in 
die k l e i n s t e n  De t a i l s  h i n e i n  b e s t i m m t  ist .  ln d i e s e m  ü be r l i e f e r t e n  
K in de r sp i e l  h a b e n  wi r  d a s  V o l k s g u t  der  K i nd er  v o r  uns.  Die 
K inde r  h a b e n ,  s o w e i t  e s  ihrer  A l t e r s e n t w i c k l u n g '  e n t s p r i c h t ,  Antei l  
an  d e m  V o l k s g u t  der  E r w a c h s e n e n  d e r  G e m e i n s c h a f t ,  in w e l c h e r  
s ie  l e b e n ;  für  s ie  w e r d e n  z u m  B e i s p i e l  die  M ä r c h e n  u n d  a n d e r e s  
V o l k s g u t  v o n  d en  E r w a c h s e n e n  üb er l i e f er t ,  s ie  h a b e n  a b e r  no c h 
in der  w e i t e n  W e l t  i h r e s  S p i e l e s ,  in w e l c h e  die  E r w a c h s e n e n  im 
a l l g e m e i n e n  n i c h t  e i n z u d r i n g e n  v e r m ö g e n ,  i hren e i g e ne n ,  v o l k s 
t ü m l i c h e n  K i n d e r b e s i t  z, den s ie  s e l b s t ä n d i g  s cha f fe n ,  wo  
e s  s ich  u m  U e b e r n a h m e  a u s  e i n e r  a n d e r e n  S p h ä r e  ha nde l t ,  u m 
g e s t a l t e n d  i hr en  V e r h ä l t n i s s e n  a n p a s s e n ,  s e l b s t ä n d i g  üb er l ie f er n .  
E s  g i b t  k e i n  K i n d e r v o l k s g u t ,  d a s  n i c h t  u n t e r  d e m  B e g r i f f  K i n d e r 
spie l  g e f a ß t  w e r d e n  k ö n n t e ,  u n d  d a s  M a te r i a l ,  a u s  d e m  d i e s e s  
K i n d e r v o l k s g u t  b e s t e h t ,  s ind in der  H a u p t s a c h e  L a u t e ,  an  w e l c h e  
G e b ä r d e ,  B e w e g u n g ,  R h y t h m u s  u n d  M e l o d i e  g e k n ü p f t  s ind.  
M a t e r i e l l e s  K i n d e r v o l k s g u t  g i b t  es  k a u m .  Die t e c h n i s c h e  
U n z u l ä n g l i c h k e i t  des  K i n d e s  bei  d er  M a t e r i a l b e a r b e i t u n g ,  die 
U n f ä h i g k e i t  P r o d u k t e  h e r z u s t e l l e n ,  die A u s s i c h t  h a b e n ,  ü b e r  den 
g e g e n w ä r t i g e n  A u g e n b l i c k  h i n a u s  f o r t z u b e s t e h e n ,  s in d für  d ie s e  
T a t s a c h e  v e r a n t w o r t l i c h  zu m a c h e n ;  v o r  a l l e m  a b e r  d ür f t e  hi er  
a n z u f ü h r e n  sein,  d a ß  d a s  Ki nd u m d e u t e n d  d i e  G e g e n s t ä n d e  
e infach z u  d e m  m a c h t ,  w a s  e s  w ü n s c h t ,  d a ß  s i e  s e i n  
s o l l e n ,  i hm d a h e r  d a s  B e d ü r f n i s  fehl t ,  s ie  a u c h  ä u ß e r l i c h  d e m  
W u n s c h  e n t s p e c h e n d  zu g e s t a l t e n .  W u n d t  h a t  die ü b e r s t r ö m e n d e  
k i n d l i c h e  P h a n t a s i e  für  d ie s e  L e i s t u n g  v e r a n t w o r t l i c h  g e m a c h t . 2) 
N e ue re  B e o b a c h t u n g e n  a m  K i n de  s c h e i n e n  a b e r  zu b e w e i s e n ,  d a ß  
e s  s ic h hi er  n ic h t  s o  s e h r  u m P h a n t a s i e t ä t i g k e i t  ha nde l t ,  s o n d e r n  
d a ß  A k t e  d e r  S i n n g e b u n g  v o l l z o g e n  we rd en,  die  G e g e n 
s t ä n d e  a l s  S y m b o l e  für  das,  w a s  s ie  d a r s t e l l e n  s ol le n,  e i n g e s e t z t  
w e r d e n . 8) W o  'die K i nd er  ü b e r h a u p t  m a t e r i e l l e  G e g e n s t ä n d e  in

‘) Karl Groos, Die Spiele der Menschen.  J e n a  1898. Derselbe,  Der 
Lebenswert  des Spieles.  2. Aufl. J e n a  1925.

2) Völkerpsychologie.  3 Bd. 4. Aufl. 1923.
3) Vergl. Ch. Bühler,  Kindheit  und Jugend in den Grundgesetzen 

ihrer seel ischen Entwicklung,  ln Vorbereitung. Hildegard Hetzer, Die 
symbol ische Darstellung in der frühen Kindheit.  Wiener  Arb. z. päd. Psych.
H. 3. 1926.
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i h r e m  S p i e l  v e r w e n d e n  —  e x a k t e  U n t e r s u c h u n g e n  z ei gt en,  d a ß  
d ie s  u n g e f ä h r  n u r  bei  6 P r o z e n t  d e r  ü be r l i e f e r t e n  K i n d e r s p i e l e  
d er  Fal l  i s t l) —  w e r d e n  i hne n d i e s e l b e n  v o n  d er  e r w a c h s e n e n  
U m w e l t  b e re i t g e s t e l l t ,  und die K i n d e r  b e n ü t z e n  s ie  n a c h  ihren 
e i g e n e n ,  ü be r l i e f er t e n  R e g e l n ,  o d er  es  h a n d e l t  s i c h  u m  s o l c h e  
G e g e n s t ä n d e ,  die s ich,  w e n n  m a n  i h r er  bedarf ,  i m m e r  im r e i c h en  
M a ß e  g e b r a u c h s f ä h i g  vo rf in de n,  z u m  B e i s p i e l  u m  S t e i n e ,  Hö lz c he n ,  
G r a s ,  K a s t a n i e n  u. a., so d a ß  e s  g e n ü g t ,  die A n w e i s u n g ,  w i e  m a n  
s i c h  i h r e r  zu b e d i e n e n  h ab e,  zu üb er l ie f er n .  Mit  d i e s e m  ü b e r 
l ie fe rt en K in de r sp i e l  b e s c h ä f t i g t  s i c h  die  V o l k s k u n d e  s c h o n  s ei t  
i hre n f r ü h e s t e n  A nf ä ng e n.  V o n  d e m  I n t e r e ss e ,  d a s  m a n  bei u n s  
d i e s e m  G e g e n s t a n d  e n t g e g e n b r a c h t e ,  z e u g e n  die u n z ä h l i g e n  S a m m 
l u n g e n  v o n  K i nd e r s p i e l e n  a u s  a l l en  G e g e n d e n  d e u t s c h e r  Z u n g e .  
Z u e r s t  b e a r b e i t e t e  der  H i s t o r i k e r  d i e s e s  K i nd er s pi e l .  M y t h o l o g i s c h e  
l ind h i s t o r i s c h e  E r k l ä r u n g e n  d e s s e l b e n  w u r d e n  in g r o ß e m  U m f a n g  
b e i g e b r a c h t .  D i e s e  h i s t o r i s c h e  R i c h t u n g  d e r  K i n d e r -  
s p i e 1 f o r s c h u  n g  h a t  s e h r  viel  W e r t v o l l e s  g e l e i s t e t .  S i e  h a t  
u n s  auf  die  F ä d e n  h i n g e w i e s e n ,  die v o n  den S p i e l e n  d er  G e g e n 
w a r t  in die V e r g a n g e n h e i t  z u r ü c k f ü h r e n .  S i e  h a t  die u n g l a u b l i c h e  
Z ä h i g k e i t  a u f g e d e c k t ,  mi t  d er  e i n z e ln e  F o r m e l n  s i c h  d ur c h J a h r 
t a u s e n d e  h i n d u r c h  e r h a l t e n ,  u n d a n d e r e r s e i t s  w i e d e r  auf  die 
e r s t a u n l i c h e  M a n n i g f a l t i g k e i t  h i n g e w i e s e n ,  die A b h ä n g i g k e i t  der  
F o r m  ein u n d d e s s e l b e n  S p i e l e s  v o n  d e m  B o d e n ,  auf  d e m ,  der  
Zei t ,  in w e l c h e r  e s  g e s p i e l t  wird.  U n d  d o ch  tat ,  w e n n  m a n  r ü c k 
s c h a u e n d  die l e tz t en  J a h r z e h n t e  ü b e r b l i c k t ,  d i e  F o r s c h u n g  
k a u m  e i n e n  S c h r i t t  m e h r  v o r w ä r t s .  S i e  f and n e u e s  
B e l e g m a t e r i a l ,  s ie  z e i c h n e t e  b i s h e r  u n b e k a n n t e  V a r i a n t e n  auf,  
e r w e i t e r t e  u n d  ve r t ie f te  die K e n n t n i s  d e s  K i n d e r s p i e l e s  in m a n c h e r  
R i c h t u n g ,  a b e r  zu pr inzipiel l  n e u e n  K e n n t n i s s e n  g e l a n g t e  s ie  nicht .  
U n d  d a s  h a t  m e t h o d i s c h e  G r ü n d e .  M a n  z e i c h n e t e  K i n d e r 
s p ie l e  auf,  wo m a n  ihrer  z uf äl l ig  h a b h a f t  w e r d e n  k o n n t e ,  b e l a u s c h t e  
die  Ki nde r ,  f r a g t e  K i nd er  un d  E r w a c h s e n e  m ü n d l i c h  und m i t  Hilfe 
v on F r a g e b o g e n  a us .  D a s  so z u s t a n d e  g e b r a c h t e  M a t e r i a l  w u r d e  
s e h r  r e i c h h a l t ig ,  m a n  b e r ü c k s i c h t i g t e  in v ie le n F ä l l en ,  a b e r  a u c h  
n i c h t  i m m e r ,  die h i s t o r i s c h e  Z e i t  und die  G e g e n d ,  in w e l c h e r  d a s  
S p ie l  l e b e n d i g  war ,  a b e r  die B e z i e h u n g ,  d i e  z w i s c h e n  
d e m  K i n d, d a s  d a s  Spi e l  spiel t ,  u n d  s e i n e m  S p i e l  b e s t e h t ,  
v e r n a c h l ä s s i g t e  m a n  v o l l k o m m e n .  D e m  H i s t o r i k e r  g e n ü g t e  a l l e r 
d i n gs  d a s  so g e s a m m e l t e  M at e r i a l .  Als  a b e r  a u c h  in d er  K i n d e r 
s p i e l f o r s c h u n g  w i e  in e i n e r  R e i h e  a n d e r e r  G e b i e t e  e ine  m e h r  
b i o l o g i s c h  g e  r i c h t e t e A u f f a s s u n g  s ich  B a h n  b ra c h,  s e t z t e  
die M e t h o d e  der  M a t e r i a l b e s c h a f f u n g  e i n e r  b i o l o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h  
o r i e n t i e r t e n  F o r s c h u n g  i i n ü b e r s c h r e i t b a r e  G r e n z e n .  S o  m u ß t e n  
V e r s u c h e  wi e  der  vo n K a r l  G  r o o s,  d a s  ü b e r l i e f e r t e  K i n d e r s p i e l  
p s y c h o l o g i s c h  zu  f a s s e n , 3) in i h r e m  A n s a t z  s t e c k e n  b l e i be n.  M a n

1) Dieselbe, Das volkstümliche Kinderspiel.  Ebenda,  H. 6, 1927, 
-) A. a, 0 ,
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e r k a n n t e  z wa r ,  d a ß  d a s  K i n de r s p i e l  n e b e n  der  b i s h e r  a u s s c h l i e ß 
l ich b e r ü c k s i c h t i g t e n  h i s t o r i s c h  - m y t h o l o g i s c h e n  W u r z e l  
no c h e i ne  z we i te ,  die v/ir a m  b e s t e n  a l s  die p s y c h o l o g i s c h -  
b i o l o g i s c h e  b e z e i c h n e n ,  ha t ,  a b e r  m a n  k a m ,  wo l l t e  m a n  sie  
u n t e r s u c h e n ,  n i c h t  wei ter .  K a r l  S c h l a e g e r  h a t  wo hl  a l s  e ine r  
der  e r s t e n  pr i nz i pi e l l  die N o t w e n d i g k e i t ,  n e u e  W e g e  d e r  
K i n d e r s p.i e 1 f o r s c h u n g  zu b e s c h r e i t e n ,  d a r g e t a n ,  v ie l l e i c h t  
h ä t t e  er  s e lb s t ,  w e n n  i h m  ein l ä n g e r e s  L e b e n  v e r g ö n n t  g e w e s e n  
wä re ,  s o l c h e  g e f u n d e n . 1) I n  c o n c r e t o  i st  n i r g e n s  d er  V e r s u c h  
g e m a c h t  w o r d e n ,  m i t  Hilfe e i n e r  n e u e n  M e t h o d e  w e i t e r  zu  a rb e i t e n .  
Ma n wird n i c h t  b e h a u p t e n  k ö n n e n ,  d a ß  d a s  v o r l i e g e n d e  M a t e r a l  
g a r  k e i n e  p s y c h o l o g i s c h e n  S c h l ü s s e  zu z i e h e n  e r l au bt e .  D i e 
M e t h o d e  d e r  p s y c h o l o g i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  
o b j e k t i v  g e i s t i g e r  G e b i l d e ,  die h i er  a l l e i n  m ö g l i c h  ist,  
ist  j a  a u c h  s o n s t  in der  L a g e ,  s e h r  viel  zu l e i s t e n ;  m a n  d e n k e  
an die V ö l k e r p s y c h o l o g i e  v o n  W u n d  t , 2) a n die B e z i e h u n g e n ,  die 
D i l t h e y  z w i s c h e n  W e l t a n s c h a u u n g  un d  P e r s ö n l i c h k e i t s t r u k t u r  
h e r a u s g e a r b e i t e t  hat ,  un d  w a s  s e i n e  N a c h f o l g e r  an n e u e n  B e 
z i e h u n g e n ,  die z w i s c h e n  d e m  o b j e k t i v e n  G e b i l d e  und der  s e e l i s c h e n  
E i g e n a r t  d e s  M e n s c h e n  b e s t e h e n ,  a u f d e c k t e n .  A b e r  d ie s e  M e t h o d e  
le is t et  h i er  s c h e i n b a r  w e n i g e r  a l s  iri a l l en  a n d e r e n  F ä l l en ,  in 
de ne n  s ie  b i s h e r  a n g e w e n d e t  wu rde .  E s  i st  s i c h e r  ke i n Zufal l ,  
d a ß  ein endgült ig d u r c h g e f ü h r t e r  V e r s u c h  die B e z i e h u n g e n ,  die 
z w i s c h e n  d e m  Kind,  d a s  d ie s e  S p i e l e  übe r l i ef er t ,  und den  o b j e k t i v  
g e i s t i g e n  Ge b i l d e n ,  die  e s  üb er l i e f er t ,  b e s t e h e n ,  n i c h t  v or l ie gt .  
G i b t  e s  d a fü r  e i ne  E r k l ä r u n g ?  M a n  m u ß  ni cht  l a n g e  n a c h  ihr 
s u c he n .  B e o b a c h t u n g  zeigt ,  d a ß  an d e m  v o l k s t ü m l i c h e n  K i n d e r 
spiel  K i n d e r  al ler  A l t e r s g r u p p e n  z w i s c h e n  2  und 1 5  J a h r e n  t e i l 
n e h m e n ,  d a ß  a b e r  a u c h  j e d e  A l t e r s g r u p p e  b e s t i m m t e  S p i e l e  hat ,  
die e i ne  a n d e r e  n i e m a l s  s p i e l t . 3) M a n  d e n k e  an die R i n g e l r e i h e n ,  
die d a s  g r o ß e  G l ü c k  der  D r e i j ä h r i g e n  a u s m a c h e n ,  die s ich  n i c ht  
g e n u g  d ar i n t un  k ö n n e n ,  die a b e r  vo n d en  z w ö l f j ä h r i g e n  J u n g e n  
s to l z  v e r a c h t e t  w e r d e n .  E s  i s t  u n m ö g l i c h ,  v o m  S pi e l  h e r  auf  
d a s  s c h a f f e n d e ,  ü b e r l i e f e r n d e  K i nd  zu s c h l i e ß e n ,  j a  ü b e r h a u p t  
nur  e i n e  e i n d e u t i g e  R e l a t i o n  z w i s c h e n  K i n d  u n d  
o b j e k t i v  g e i s t i g e m  G e b i l d e  h e r z u  s t e l l e n .  Bei  der  
I n t e r p r e t a t i o n  z w e i e r  v e r s c h i e d e n e r  S p i e l f o r m e n  k ä m e  m a n  d az u,  
die s e e l i s c h e  E i g e n a r t  d e s  Z w e i j ä h r i g e n  o d e r  d e s  F ü n f z e h n j ä h r i g e n  
zu  e r s c h l i e ß e n .  M a n  v e r g e g e n w ä r t i g e  s ich  d i e s e n  g e i s t i g e n  Ab st and ,  
u m zu v e r s t e h e n ,  d a ß  die i n t e r p r e t i e r t e n  E r g e b n i s s e  g e r a d e z u  
v e r w i r r e n d  w i r k e n  m ü s s e n ,  g a n z  a b g e s e h e n  vo n den B e d e n k e n ,  
die s o n s t  a l l g e m e i n  n o c h  g e g e n  d i e  i s o l i e r t e  V e r w e n d u n g  
d e s  I n t e r p r e t a t  i o n. s v e r f a  h r e n s g e l t e n d  g e m a c h t  w e r d e n  
k ö n n e n .  D a ß  e s  a u c h  in a n d e r e n  G e b i e t e n  a l s  e in z i ge  M e t h o d e

4) Berliner Zeitschrift  für Volkskunde,  Jahrg.  21 u. 2,2. 
! ) A. a. 0 .
3) Hetzer,  Volkstümliches Kinderspiel,  a. a. 0 .
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d er  P s y c h o l o g i e  n i c ht  a u s r e i c h t ,  h a t  K a r l  B ü h l  e r  au s fü h rl i c h  
d a r g e t a n .  ‘)

O h n e  K e n n t n i s  der  B e z i e h u n g ,  die z w i s c h e n  d e m  Ki nd  in 
v e r s c h i e d e n e n  A l t e r s s t u f e n  und d e m  S p i e l  b e s t e h t ,  i s t  h i e r  ein 
V o r d r i n g e n  a u s g e s c h l o s s e n .  M a n  m u ß  a b e r  a u c h  w i s s e n ,  w i e  und 
w a n n  d a s  Kind spiel t ,  wi e  e s  schaf f t ,  ü b e r n i m m t ,  ü be r l i e fe r t ,  k u r z u m  
w i e  e s  s i c h  in e i n e r  R e i h e  v o n  F ä l l e n  b e n i m m t ,  w e n n  m a n  
d a s  S p i e l  v e r s t e h e n  will .  D a z u  b i e t e t  s i c h  die in d er  T i e r p s y c h o 
l o g i e  e r p r o b t e ,  v o n  den a m e r i k a n i s c h e n  B e h a v i o r i s t e n  
ins  E x t r e m  g e f ü h r t e  M e t h o d e  d er  s y s t e m a t i s c h e n  B e o b a c h 
t u n g  d e s  ä u ß e r e n  V e r h a l t e n s  a n .  D a m i t  i s t  n i c h t  g e s a g t ,  
d a ß  m a n  d a s  l n t e r p r e t a t i o n s v e r f a h r e n  e i n fa ch  ve rwi r f t ,  w e n n  m a n  
n u n a u c h  d a s  B e n e h m e n  d es  K i n d e s  e i n g e h e n d e n  S t u d i u m s  u n t e r 
z i eht .  G e r a d e  a u s  der  V e r w e n d u n g  b e i d e r  M e t h o d e n  
n e b e n e i n a n d e r  wi rd  s ich viel  W e r t v o l l e s  e r g e b e n .  S i e  e r 
g ä n z e n  e i n a n d e r  in ä u ß e r s t  v o r t e i l h a f t e r  W e i s e .  G e l e g e n t l i c h e  
B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d a s  V e r h a l t e n  der  K i n d e r  bei  i h re m 
S p i e l  h a t  m a n  n a t ü r l i c h  s c h o n  i m m e r  g er n a c h t ,  w e n n  m a n  s p i e l e n d e  
K i n d e r  z w e c k s  A u f z e i c h n u n g  i h r er  S p i e l f o r m e l n  b e l a u s c h t e .  M a n  
h a t  a b e r  d i e s e n  B e o b a c h t u n g e n  k e i n e  w e i t e r e  B e a c h t u n g  g e s c h e n k t  
u n d  ist  ni e  d a r a n g e g a n g e n  s ie  a u c h  s y s t e m a t i s c h  a n z u s t e l l e n .  
W a s  s y s t e m a t i s c h e  B e o b a c h t u n g  zu l e i s t e n v e r m a g ,  d a s  
z e i g e n  die  E r g e b n i s s e  e i n e r  e r s t e n  U n t e r s u c h u n g  d e s  v o l k s t ü m 
l ic h en  K i n d e r s p i e l e s ,  bei  der  die b e s p r o c h e n e  B e o b a c h t u n g s m e t h o d e  
e i n g e h e n d  V e r w e n d u n g  f a n d . 2) D a s  M a t e r i a l  w u r d e  a uf  f o lg e n d e  
W e i s e  g e s a m m e l t :  E ine  K i n d e r g r u p p e  v o n  u n g e f ä h r  1 0 0  Ki nd er n  
i m A l t er  v o n  2  b i s  1 4  J a h r e n ,  die t a g s ü b e r  in e i n e r  H e i m s t ä t t e  
A u f n a h m e  fand,  w u r d e  1 9  M o n a t e  l a n g  f a s t  t ä gl i ch ,  a u c h  in den 
A b e n d s t u n d e n  u n d  an S o n n t a g e n  a u ß e r h a l b  der  H e i m s t ä t t e ,  bei  
i h re n v o l k s t ü m l i c h e n  S p i e l e n  b e o b a c h t e t .  Da be i  w u r d e n  n i c ht  
n u r  d ie  S p i e l e ,  die  m a n  i hne n a b l a u s c h t e ,  a u f g e z e i c h n e t ,  s o n d e r n  
e s  w u r d e n  a u c h  al le  B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d a s  V e r h a l t e n  d er  Ki nder ,  
die A l t e r s z u s a m m e n s e t z u n g  d er  S p i e l g r u p p e n  u n d A e h n l i c h e s  f e s t 
g e s t e l l t .  J a ,  e s  w u r d e n  s o g a r ,  w e n n  a u c h  n u r  in k le ine rn  M a ß s t a b ,  
E x p e r i m e n t e  mi t  d i e s e r  u n d m i t  zwei  a n d e r e n  u n t e r  ä h n l i c h e n  
U m s t ä n d e n  b e o b a c h t e t e n  K i n d e r g r u p p e n  a n g e s t e l l t .  De n  K i n d e r n  
u n b e k a n n t e  K i n d e r s p i e l e  m i t  e c h t  v o l k s t ü m l i c h e n  u n d  a n d e r e n  
v o n  u n v e r s t ä n d i g e n  H e r a u s g e b e r n  h i n z u g e f ü g t e n ,  m e i s t  p ä d a g o g i s c h  
g e f ä r b t e n  S t r o p h e n ,  w u r d e n  zu  s p ie l en  v o r g e s c h l a g e n  u n d  d a s  
u n t e r s c h i e d l i c h e  V e r h a l t e n  der  K i n d e r  den e c h t e n  un d  u n e c h t e n  
T e x t s t e l l e n  g e g e n ü b e r  b e o b a c h t e t ,  s o  die  A b l e h n u n g  d e r  
g e k ü n s t e l t e n  T e i l e ,  die d e m  k i n d l i c h e n  A n s c h a u u n g s k r e i s  
d u r c h a u s  n i c h t  e n t s p r a c h e n ,  d a s  Auf gre i f en der  e c h t e n  S t r o p h e n  
u n d  d a s  A n p a s s e n  d i e s e r  e c h t e n  S t r o p h e n  an die b e s o n d e r e n

4) Die Krise der Psychologie.  J e na  1927.
2) Hetzer, Das Kinderspiel Kaisermühletis.  Die Quelle.  Jahrg.  75. 1926. 

Dieselbe,  Volkstümliches Kinderspiel,  a. a. 0 .
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V e r h ä l t n i s s e .  E s  w u r d e ,  urn d a s  k o m p l e x e  D e n k e n  des  
K i n d e s  zu s t u d i e r e n ,  n a c h  d er  S t r o p h e  e i n e s  F r ü h l i n g s l i e d e s ,  d a s  
im M ä r z  n a c h w e i s b a r  v o n  a l l en  K in d e r n  g e s u n g e n  w o r d e n  wa r,  
im A u g u s t  g ef ra g t ,  u n d die K i n d e r  b e h a u p t e t e n  nun d i e s e s  L i e d  
n i c ht  zu k e n n e n ,  we i l  d er  G e s a m t k o m p l e x  F r ü h l i n g ,  b l ü h e n d e  
O b s t b ä u m e  u. s. w.,  in den d i e s e s  L ie d  h i n e i n g e h ö r t e  u n d  i n n e r 
ha l b  d e s s e n  e s  a l le i n zu r e p r o d u z i e r e n  w ar ,  f ehl te .  E b e n s o  k o n n t e  
in e i n e r  R e i h e  v o n  V e r s u c h e n  die  F o r t f ü h r u n g  e i n e s  S p i e l e s  
u n m ö g l i c h  g e m a c h t  w e r d e n ,  w e n n  z u m  B e i s p i e l  e i ne  a n s c h e i n e n d  
u n b e d e u t e n d e  T e i l h a n d l u n g ,  s o  d a s  A u s r a u f e n  d e s  G r a s e s  bei  
e i n e m  b e s t i m m t e n  K re i ss p ie l ,  v e r b o t e n  wurde .

E i n i g e  d e r  w i c h t i g s t e n  E r g e b n i s s e  d i e s e r  s y s t e m a t i s c h e n ,  
d u r c h  e i n f a c h e  E x p e r i m e n t e  e r g ä n z t e n  D a u e r -  
b e o b a  c h t u n g,  bei  d er  d a s  ü be r l i e f e r t e  K i nd e r s p i e l  n i c h t  isol ier t ,  
s o n d e r n  i m  Z u s a  m m e n h a n g  d e s  g e s a m t e n  K i n d e r 
l e b e n s  b e t r a c h t e t  w u rd e ,  s e i e n  a l s  B e w e i s  für die B r a u c h b a r k e i t  
der  M e t h o d e  h i e r  a n g e f ü h r t .  S o  w a r  es  u n t e r  a n d e r e m  m ö g l i c h ,  
den U m f a n g  d e s  K i n d e r v o l k s g u t e s  e i n e r  s pe z ie l le n  
K i n d e r g r u p p e  d a s  e r s t e m a l  z a h l e n m ä ß i g  zu b e s t i m m e n  und den 
v a g e n  V e r m u t u n g e n  ü b e r  d en  Re ic ht ur n an v o l k s t ü m l i c h e m  G u t  
e i ne  e x a k t e  A n t w o r t  e n t g e g e n z u s t e l l e n .  A uc h  die  Ro l l e  e i n z e l n e r  
S p i e l a r t e n ,  d es  A u s z ä h l r e i m s ,  d es  S p i e l e s  mi t  S p i e l b e h e l f e n ,  des  
W e t t s p i e l e s  u n d  a n d e r e r  S p i e l a r t e n  im v o l k s t ü m l i c h e n  K in de r gu t ,  
k o n n t e  s o  z a h l e n m ä ß i g  e r m i t t e l t  w e r d e n ,  f e r n e r  der  A n t e i l  
e i n z e l n e r  A l t e r s s t u f e n  a n  b e s t i m m t e n  S p i e l e n .  Di e  
s o z i a l e  S t r u k t u r  d e r  S p i e l e ,  f r i e d l i c h e s  M i t e i n a n d e r ,  
U e b e r o r d n u n g ,  R i v a l i t ä t ,  g e h ö r e n  zu den w e s e n t l i c h s t e n  F a k t o r e n ,  
die  die  T e i l n a h m e  e i n z e l n e r  A l t e r s s t u f e n  an b e s t i m m t e n  S p i e l e n  
b e di n g e n ,  e b e n s o  d i e  A r t  d e r S  p i e 1 a u f g  a  b e, die b l o ß e s  
M i t m a c h e n ,  a b e r  a u c h  e i ne  bis  ins  k l e i n s t e  Det ai l  h i ne in  v o r g e 
s c h r i e b e n e  A u f g a b e  s e i n  k a n n  o d e r  e i ne  A u f g ab e ,  d er  bei  der  
D u r c h f ü h r u n g  w e i t e s t e r  S p i e l r a u m  g e l a s s e n  ist,  w e n n  m a n  d a s  
g e s e t z t e  Ziel  nu r  i r g e n d w i e  e rre icht .  D i e s e  p r i nz i pi e l l e n V e r 
s c h i e d e n h e i t e n  d er  S p i e l e ,  die  s i c h  n a t ü r l i c h  a u c h  für  u n z ä h l i g e  
a n d e r e  F u n k t i o n e n  h e r a u s a r b e i t e n  l a s s e n ,  s i n d  n u r  i m Z u s a m m e n 
h a n g  mi t  d e m  Alt er  der  S p i e l e r  zu v e r s t e h e n .  Die u m  s c h  a f f e n d e  
T ä t i g k e i t  der  Ki nder ,  die  i m m e r  w i e d e r  b e h a u p t e t  w u rd e ,  der  
E i n f l u ß  d e r  O e r t l i c h k e i t  bei  d i e s e m  A n p a s s u n g s p r o z e ß  
w u r d e n  e x a k t  n a c h g e w i e s e n .  S o  s in d v o n  d e m  b e o b a c h t e t e n  
S p i e l e n  3 7  P r o z e n t  u n v e r ä n d e r t  ü b e r n o m m e n  w o r d e n ,  4 2  P r o z e n t  
in die M u n d a r t  ü b e r t r a g e n ,  21 P r o z e n t  u n t e r  B e z u g n a h m e  auf  
l o k a l e  P e r s ö n l i c h k e i t e n  un d  O e r t l i c h k e i t e n  v e r ä n d e r t  w o r d e n .  In 
e i n i ge n F ä l l e n  k o n n t e  S c h r i t t  für  S c h r i t t  v e r f o l g t  w e r d en ,  w i e  die 
K i n d e r  U e b e r n o m m e n e s  i h r e r  S p h ä r e  e i n  g l i e d e r n ,  
wi e  de r  E i n f a l l  e i n e s  K i nd es ,  d e r  d e m  A n s c h a u u n g s k r e i s  der 
G e m e i n s c h a f t  e nt s p r i ch t ,  z u m  A b e r g l a u b e n  e i n e r  g r o ß e n  
K i n d e r g  r u p p e w u r d e .  E s  w u r d e  a u f g e d e c k t ,  w e r  e i ge nt l ic h  
er f indet  und w i e  d i e s e s  E r f in d e n  v o r  s ich  geht .
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Die m e t h o d i s c h e  M a t e r i a l b e s c h a f f u n g ,  die n i c ht  
d e m  Zufal l  u n t e r w o r f e n  i s t  w i e  die  b i s h e r  g e ü b t e  G e l e g e n h e i t s 
b e o b a c h t u n g ,  e r l a u b t  a u c h  e i n e  s t a t i s t i s c h e  B e a r b e i- 
t  u n g  d es  M a t e r i a l s ,  wie  j a  s c h o n  a u s  ein o d e r  d e m  a n d e r e n  
de r  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  h e r v o r g e h t .  G e r a d e  die q u a n t i t a t i v e  
E r g ä n z  u n g  d e r  q u a l i t a t i v e  11 E r g e b n i s s e  e r w e i s t  s i c h  
a l s  ä u ß e r s t  f r u ch tb a r .

D i e s e  n e u e  A r b e i t s m e t h o d e  i s t  n i c h t  nu r  für die 
K i n d e r s p i e l f o r s c h u n g  v o n  w e s e n t l i c h e r  B e d e u t u n g ,  ln e i n i g e n  
F ä l l e n  w i r d  e s  s e h r  w o h l  m ö g l i c h  s ei n,  s ie  a u c h  a u f  a n d e r e  
G e b i e t e  z u  ü b e r t r a g e n  u n d  e b e n s o  e r f o l g r e i c h  a n z u w e n d e n .  
F e r n e r  wird m a n  a u c h  in e i n e r  R e i h e  v o n  F r a g e n  m i t  Hilfe d i e s e r  
M e t h o d e  zu e i n d e u t i g e r e n  A n t w o r t e n ,  a l s  d a s  b i s h e r  m ö g l i c h  wa r ,  
g e l a n g e n  k ö n n e n .  W e n n  ich r e c h t  v e r s t e h e ,  s o  w a r  es  a u c h  ein 
m e t h o d i s c h  ä h n l i c h e s  V o r g e h e n ,  d a s  M. H a b e r l a n d t  irn Auge  
h a t t e ,  a l s  er  d a v o n  s p r a c h ,  d a ß  e i ne  K l ä r u n g  in der  F r a g e  der 
h e i ß u m s t r i t t e u e n  P a r a l l e l e n t h e o r i e  wo hl  m ö g l i c h  sei  d u r c  h 
B e a c h t u n g  d e r  P a r a l l e l e n  b e i m  K i n d e r s p i e l ,  i m  

E x p e r i m e n t  u n d  i n  d e r  E r f a h r u n g . 1) Die  p r a k t i s c h e  
D u r c h f ü h r u n g  d i e s e r  A n r e g u n g  w u r d e  a l l e r d i n g s  ni e  in Angri f f  
g e n o m m e n .  M a n  k a n n  e b e n s o  bei  w e i t e r e m  A u s b a u  d i e s e r  M e t h o d e  
h e u t e  n i c h t  m e h r  in c o n c r e t o  b e o b a c h t b a r e  S i t u a t i o n e n  im E x p e r i 
m e n t ,  z u m  B ei s p i e l  m i t  K i n de r n ,  h e r s t e i l e n  u n d d a b ei  zu w e r t 
v ol le n E r g e b n i s s e n  g e l a n g e n .  U e b e r  d i e s b e z ü g l i c h e  U n t e r s u c h u n g e n  
sol l  zu e i n e m  s p ä t e r e n  Z e i t p u n k t  b e r i c h t e t  we r d e n .

Wiener Kinderglaube.
Ein B e i t r a g  zu » V o l k s g l a u b e  u n d V o l k s b r a u c h  in d er  G r o ß s t a d t « .

Gesammelt  in Ottakring und Hernals ( Wi en XVI. und XVII.) 
von Oberlehrer L e o p o l d  H ö f e r, W ie n .

( F o r t s e t z u n g  )

Flasche, die weit wegfällt beim Sturz, zeigt E in bru ch  an. In einer 
iairghalsigen F lasch e  wird eine F i iege durch Spir itus ge töte t  und damit der 
Tollwutbiß bestrichen .

F l a u m f e d e r  fliegt auf, da holt  uns um Mitternacht ein G eist  ins Grab. 
— W e r  ein F e d c r l  verbläst  (oder die »Lichterlnc des Löw enzahns),  bläst 
den armen S e e len  das Fegfeu er  aus.

F l e c k e n ,  rote, im G esicht;  da ist die Mutter erschrocken, (s. Muttermal).
F l e d e r m ä u s e  fressen S p e ck  und fliegen in die Haare,  das weiß schier 

jed es  Kind. »Man muß die Haare abschneiden, sie  kann nicht los«, erzählen 
viele Mädchen. Die Buben werten ihr lieber einen Ste in  vor, eine Kappe 
auch oder sie schießen einen Pfitschipfeil , da fliegt sie nach (a). — Mer sie 
tötet  und das Herz auf der rechten S e i te  trägt, hat Glück, (v) — W e n n  man 
sie (lebendig) an die Tür nagelt, kom m en keine K rankh eiten  here in ;  der 
Bauer tuts beim Stall  (v).

b Zgr Kritik der Kulturkreislehre.  Korrespondenzblatt  der deutschen 
Gesel lschaft  für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte.  XL11. J a h r 
gang 1911.
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F l e i s c h .  E s  bleibt nicht im Häfen : B esu ch !  -  Im T rau m : Verdruß; 
T o d !  (v) der Kaffeesiederin wars, als ob sie das eigene Kind gekocht hätte: 
Ist  ihr das Dienstmädel weggogangen. — »Fleisch verstecken, Freitag  ist«, 
auf den Ruf verstecken  die W ien er  K inder ihre Hände meist zu spät ;  der 
Rufer hat schon draufgcklopft. in Kaiscrmiihlen kommt noch der »Scharinger«. 
(Scherge.)

F l e i s c h h a u e r  »wägen ihren Dam« (sie drücken auf die W agsch a le  mit 
dem Dau m en ; »Unserer hat durchs K arboiiadlbein  (R ippenknochen ) durch
gehackt. waren soviel Kunden, daß er kaum nachgekom m en ist — bis zum 
selben T a g  des nächsten Ja h re s ;  dann rvars wie abgesch n itten .* (vergl. Se lcher) ,

F l i e d e r  fällt in den K o t ;  greift  man hinein, hat man Glück in der 
Lotter ie .  — Die B lüh’ stehen in der D aum enfalte ;  so oft man damit hin- oder 
herwachcln kann, ohne daß sie herausfällt, soviel Jah re  lebt man.

Fliege .  E i n e  soll man über W in ter  in der W oh nu ng  h e g e n ;  (A) diese 
Fliege ist  eine H e x e ;  über Neujahr ist ’s ein Gluck. — Man fängt eine und 
zerdrückt sie  in Papier;  kom m t eine Totenkopffigur heraus, b e d eu te t ’s Tod . — 
W e r  ihr einen F lügel ausreißt,  br icht ein Glied oder verliert ein Bein . —  W e r  
F liegen  die F ü ß e  ausreißt,  wird von Irrlichtern verlockt.

Flieg en .  Betteil  und Sessel  sind gellogen, da hab en 's  uns bei der 
Nacht zuhilt' geholt.

F l i e g e n p i l z e  bringen Glück (a).
F lit te rw o c h e n  — B ege gn u n g  mit Leichenzu g: U nglück!
F l ö h e ,  s. Urzeugung. — G lück :  sie  zwischen den flachen Händen zer- 

wutzeln. — Erwischt man einen, w enn man eben von einem  Geist  geträumt 
hat, muß man ihn gleich töten. — Das Beißen bedeutet  viel Geld in der 
S p ark asse :  Soviel  Flöhe, soviel Geld. ■- Viel Geld kommt, be iß t  er au f  dem 
Nasenspitzel (v). —  F loh  auf der Hand, Brief  im (ins, vom) L a n d  (A), B o t
schaft, man kriegt  ein Präsent.  — A uf der rechten H and  bedeu tet  er zahlen.

F lu c h des Vaters  erfüllt sich nicht, aber der Mutter . . .  —  D er Fluch 
eines S terb en d en  geht in Erfüllung (v). — E in e  Mutter hat die linke Hand 
des Kindes ,  die sich gegen sie erhob, verflucht;  die Hand blieb erst im 
Grab, als sie  den F luch  zurücknahm. —  F l u c h e n  darf  man nicht Uber 
einen T o te n ,  sonst  kom m t er und reißt ein Haarbüschel aus. — W e n n  dabei 
was stürzt, wird er nie w ieder fluchen.

F lu g a s c h e  bedeu tet  Tod.
F lu ß .  Se lb stm örder siehe Donau. (Tulln,)  —  An einem T a g  gibt man 

den rech ten  F u ß  ins F lußw asser ,  so le b t  man lang.
F ö h r e n z a p f e n  gibt’s alle s ieb en  Ja h re  viel.
F r a i s e n ,  kom m e n  gern vom S c h re c k  : »I fall in d ’Fräs« E s  gibt 

Böberl-, Boggerl-, Bröckerl-  (auch Priggerl-), fallati, F ro se l -  ( F r ie se i !), Gâgerl-, G e 
hirn-, Hühner-, Krickerl-,  Mutter-, Sch n ackerl- ,  schreiati, schupfati, stilli, 
Wurm- und Zahnfraisen. — E s  gibt sieben-  oder neunerlei Arten. — Von 
Milch- oder D utteizähnen kriegen sies selten, aber die Augenzähne sind ge
fährlich, da sieht es oft  schlecht. — Auch von zuviel L a ch e n  kom m t sie. — 
Mutter leckt  die Stirne, ob es F ie b e r  hat, dann ist sie  salzig (v) — Sau er
teig am F u ß  zieht die Hitzen aus. — Bei der stillen F ra ise n  : Aufheben zum 
G liederstrecken. Ein er lebendigen Maus wird der K o p f  abgebissen und an 
einem Seidenfaden umgehängt.  — Mutter hebt den Fensterflügel aus (A) -
den linken, und läßt das Kind durchschauen, wenn es auch nichts sieht ; dann 
betet  man lunf V ateru nser unter freiem Himmel. — F r a i s e n  b a n d  mit 
G eb et  drauf. — Essig, kalte W asch u n g en  ; etwas zwischen die Zähne, daß 
sie sich nicht die Zunge a bb eißen .  — F r a i s e n b r i e f  in Südmäliren : der 
Taufpate  muß ihn durch die F e n s te r sc h e ib e  lesen ohne S to c k e n  und ein 
rotes Band ohne R e d e n  (unbeschrien) kaufen und urnbinden.

Franziskerltl (ein R äucherw erk)  sind ein heiliger W eihrauch für die 
armen Seelen .  — S ie  riechen nach einer Totengruft.
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Fratzen an Porta! und F e n s te r n  (Tierköpfe, vergl. f3ibi) geben Schutz 
vor bösen G eistern (v).

» F r a u  und Kinder« sind die S e e le n  der V ers to rb enen ; in einer un
benutzten K am m er wird für sie  in V crp e le t  (Ungarn) der T isch ged e ckt . ’ — 
W e n n  einer Frau  der erste Zahn ausfällt, fängt das E lend  an. — W e r  eine 
alte F ra u  beim  Kopftuch zieht, lebt nimmer lang. — E in er  alten Frau  Gutes 
tun, brihgt Glück.

Frauenkäferl. Frauenkäferl ,  flieg nach Mariabrunn, Bring uns heut 
oder (und) morgn a schöne Sunn (A). — W e n n  es fortfliegt, wird es schön. — 
Frau enkäferl ,  flieg in Himmel nauf U nd w eck mir meine lieben, guten Eltern 
wieder auf. — (Coccinella  sep tem p u n cta ta  L.)

F r e i e r ,  der die F ü ß e  zur T ü r  hat,  he iratet  nicht.
Fre i tag  ist  der »Schönefrauentag 1« (Vergl. W lis locki,  »Aus dem V o lk s 

leben der Magyaren«, S. 140. — »Die Katze soll  die Mundfäule . . . zum Herrn 
F re i ta g  t ra g e n ;  dieser gebe es den schönen Frau en.«  Und W and er,  Sp rich
wörterlexikon,,  aus Büren : » F r ied ag  is de biiste Dag tau der H ogetit  «) — 
Am schmerzhaften Freitag,  acht T a g e  vorm Karfreitag, muß man die F ü ß e  
w aschen und im selben W asser  die Hände, daß man das ganze Ja h r  unschuldig 
bleibt.  — D er Freitag  ist der sch ön e T a g  der Jungfrauen. —  W e n n  man 
am F'reitag Glück hat, hat m an drei T a g e  Glück. — W e r  F re i tag  singt und 
Sam stag  lacht, der hats für So n n tag  gut gem acht (Var. den H o f  gem acht am 
Son n tag) .  W e r  Fre itag  lacht, muß So n n tag  weinen (A). W e r  F re i tag  lacht 
und Sam stag  singt, der weint am So n n ta g  ganz best im m t (zweimal zuge
troffen) (v). — W e r .F r e i ta g  musiziert , Sa m sta g  tanzt und S o n n ta g  die Mess(e) 
versamt (versäumt), dem wird in der Höll ein Grab geram t (— der is für 
im m er und ewig verdammt). — Fre itag  soll man sich nicht den K o p f  waschen. 
(Vergl. aber Karfreitag!)  W eg en  des E sse n s  he ißt  er F a s t ta g  und F isch ta g ;  
wer F le is c h  ißt, bei dem sitzt der T e u fe l  am K a s t e n ;  wer Hirsebrei  ißt, hat 
(Po tten d orf)  den nächsten T a g  Glück. — E r  ist ein Unglückstag (A), man 
darf nicht reisen (A), nicht heiraten, keine frische W ä s c h e  anziehen (v), nicht 
in einen D ien st  treten, sonst wird man bald herausgeschm issen, sich nicht 
rasieren, sonst  muß man als T o te r  im F e g e fe u e r  Schlangen ab s ch leck en  
(Steyr) ,  und nichts kaufen; auch die Nägel soll man sich nicht schneiden. — 
S o n s t  ist er gut fürs K artenau fschlagen, für den Anfang von G eschäften und 
fürs So nn tagw etter :  wie es F re i tag  ist, ist es So nn tag  auch; im W e t te r  geht 
er nicht mit der W o c h e .

Fremde. In  der F re m d e  bei einem Grab dreht man die Augen im. 
K re is ;  da sieht man sich beim  B egräbnis  und wo man begraben wird.

Fremde sollen auf die K arten  tupfen, da kriegt der S p id e r  ein gutes Blatt .
Frem des Haus, erster Trau m  erfüllt;  zum Beispiel F e u e r  ? E s  bren n t  a b !
Fressen. »Ich hab was F r e s s a t s  im Magn, die fressati  Krankheit«  

(Vie lfraß) (A). — Geschwüre fressen sich weiter,  auch W ü rm er ,  und fressen 
den Magen durch.

Freud. G ro ße  F reu d  is 90 (Lotterien um m er)  (v).
Frevel gesch ehen in U eberm u t und bei W e t te n .  — W e n n  wer sagt :  

»Ich bin tot« und macht die Augen zu, stirbt er wirklich. — W e r  zum S p a ß  
die F i iß e  verdreht,  dem bleiben sie krumm. —  Ein Mädel nimmts Besenstangl 
und sagt :  »I bin der Pfarrer, i geh mit der L eich«. S o !  U m  sechsi wars schon 
tot. — Vergl.  F r iedh of  und Sargnagel —  viel ähnliche Erzählungen! Kreuz 
vom Grab —  wird tot geohrfeigt.  — Ein Schu ster  arb eite t  be i  einer L e ich e  
und stellt  sich tot . S t im m e: »Bist tot, so bleib tot !«  T o t  war er!

Friedhof alter, Hernalser, heute städt. Gartenanlage. — Ein A rbeiter 
hat (trotz W arnung) mit K no chen um geschmissen, da ist sein V a te r  gestorben. 
— ln der T eich gasse  war eine Schm iede, da wurde bis Mitternacht gearbeitet ,  
da s teckt  auf einmal im T o r  eine H acke .  In dem Haus hatte  sich einer mit 
einer H a c ke  erschlagen; an seinem  T o d estag  kam das Zeichen. —  W e r  im 
neuen F r ie d h o f  am T otenh aus vorübergeht, muß die rechte  Hand aufs Herz
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halten (v). — Beim  F r ied h o f  der N am enlosen soll man nachts nicht über die 
Brücke fahren; ein Milchbauer hat es gewagt, da kriegte  er e inen Schlag auf 
den K op f !  Die Pferde drehten von selber um und rannten heim. — Vergl. 
Zëntralfriedhof. —  Bei einem  ehemaligen F r ie d h o f  fällt die Mauer alle Jahre 
um. — W e r  am F r ied h o f  ißt, hat zu Hause Hunger. —  W e n n  E in er  beim 
F r ied h o f  wohnt, he ißt  es, da steh en  die T o te n  auf und nehmen' ihn mit und 
bevor es dämmert, tragen sie ihn wieder zurück. — F r i e d h o f b l u m e n  
verschw inden rasch. Dran riechen, da verliert  m an den Geruch (a); meiner 
Mutter ist es so gegang en ;  man n im mt den T o te n  das L e tz te  w e g ;  der T o d  
kom mt und holt sichs zurück (A). —  D er  F r i e d h o f s g a n g  muß gemeinsam 
gem acht w erd en; wer zum Grab voraneilt,  stirbt früher.

Frißling »wird nicht geb o ren ,  sondern erzogen« (A) sagt die Mutter, 
wenn ich zum drittenmal was will.

Frisur löst sich : D a löst sich das Glück, es kom m t eine Ehescheidung. 
(Vergl.  Haarnadeln.)

Fronleichnam-bäume. Kaum daß die Geistlichen vorbei sind, stehlns 
die L e u t  (A) und tuns auf die M adonna gegens W etter .  — Die Birkenzweige 
kom men aufs Kruzifix, da geschieht  nichts S ch lim m es;  bei Gewitter werden 
sie verbrannt.

F r o s c h .  W e n n  er ins W a s s e r  springt, regn et  es, wenn auf L e iter  oder 
heraus und schreit,  wirds schön (A). — E in en  fangen und wieder freilassen 
bringt Glück. — Reizt man ihn, so schimpft er und verflucht einen (bei 
Lemberg).  —- W e n n  man ihm glänzende F l iegen  gibt, findet m an was. — 
W en n  mau dem G equ ack nachgeht, findet man einen großen Schatz, den 
muß man v o r  Mitternacht ausgraben, sonst  wird er in die T ie fe  gezogen 
(Odessa). — W e n n  sie q u a e k e n : hält man einen Knopf,  spuckt  dreimal in den 
S u m p f und geht weg, sonst gibts Malheur (Tulln). — F r o s c h s c h e n k e l  
werden in Baden in der S c hw ech at  ausgegraben und drei T a g e  nach Neujahr 
g egessen ;  in Tulln schaut man am heil igen Abend, ob die (— Krötenschenkel 
sagt der Bub offenbar irrig) no ch  springen; dann werden die Nachfolger 
(N achkom m en!)  einen Geburtsfehler haben. — Das E s s e n  bringt im Mühl
viertel Glück (W eih nachtstag !)  auch in Mährisch-Neustadt. In Schüttenhofen 
kom m t der  F ro sch  auf ein H o lz iL ;  man ißt die Schen kel.

Frostballen zeigen das W e t te r  an (vergl. Hühneraugen). Nach einem 
heißen  Bad kom m t kaltes W asser  drauf. A uf »gehörte« H än de legt man warmen 
L e im  auf, bis er wegfällt.

Früchte : Die ersten läßt m an oben, so nst  wächst nichts (v). — R e iß t  
man unversehen eine ab, soll man das Kreuz machen. Unreife soll man nicht 
essen, so nst  gedeiht der Baum nicht.

Früh —  gleich s in gen : wird man bald weinen, —  d erstessen  (über 
St iege  stolpern) kom m t m an 10 Jah re  früher ins G rab , — soll man kein 
W a ss e r  tr inken, sonst  geht  das W a s s e r  aus oder es kom m t ein Rohrbruch. 
— W e m  früh vor die T ü r  gem acht ist, (cacatum) der hat Glück.

Frühling. Im Frühling hö rt  man zwei S t im m e n :  »Kom m , gehen wir 
s terb en !«  — » L e b e n  wir noch !«  (Vergl.  Märzenkalb.)  — F r ü h l i n g s s u p p e  
aus neunerlei  K räutern (Veilchen, ju n g e  Brenn esse l  . . .) ist gesund (v);  in 
den F  r ü h 1 i n g s s t r u d e 1 kom m t alles hinein, was man auf der W ie se  
findet (v).

F u ch s  quer über den W e g :  Glück (v). — E r  wird auch beim  Zahn
wegwerfen statt der Maus angcrufen. (Nach der Oesterreichisch-ungarisehen 
Monarchie in W o r t  und Bild, B öhm en , S. 452, dürfte dies cechisch sein) — 
E r  geht ins W asser ,  daß alle F lö h e  sich auf den Sc h w eif  flüchten, dann 
peitscht er ihn hinein, daß sie ertrinken.

Fuhrw erken »Ein Fuhrh err  ist verunglückt, da ham der So h n  und der 
Bruder gestritten, wer ihm die L e ich  m achen darf.« (Erb stü ck  aus der R e c h ts 
geschichte ?) — V o n  der F am il ie  darf  niemand auf den B o ck  ne b en  den 
Fahrer.  — A bends läßt er kein Geld wechseln. — M ontag wird kein Kraut
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gegessen. — F re i la g  einen neuen Stal l  beziehen, da wären a l l e  Pferde tot.
— Ins Heu springen bringt Glück (A). — Frü h er  b e kam en die K n e ch te  
10 Kreuzer zum Aufputzen der Pferde für den letzten Faschingstag , »sonst 
ists kein Fasching«. — Ein  neues Pferd b e ko m m t zwei harte B rots tü ck e  und 
Steinsalz, dann hat man Glück. (Vergl.  Pferdekauf.)  — E s  ist eine alte Sitte,  
eh e  man Stal l  oder G arage verläßt, vor dem W a g e n  drei K reuze zu m achen, 
daß man wieder mit  »Gut Glück« heim kom m t. —  W e r  nur einen W ag en  
besitzt, re ißt  vom geliehenen Pferd, von seinem  und seiner Braut K o p f  Haare, 
verkaufts  und kann dann ein Pferd kaufen.

Funke aus dem Ofen be deu tet  einen G ast  (A), (V erw and ten) ;  F u n k e n  
aus dem Sc h o rnste in :  D a steigt das Christkindl empor.

Funzerl (ein schlechtes Licht)  »wie für die to ten  Heä« (Hühner) (v).
— (Denen brenn t man kein richtiges Totenlich t)  (vergl. H u nde ausläuten).

F ü r  jem an den  wird was gem acht,  es b r ic h t :  D a ist  er gestorben !
Furchendieb : Man muß ihm sa g e n :  »Gibs zurück!« dann ist er erlöst- 

Meistens geh'n sie als feurige M änner um.
Furcht abgew öhnen: W e r  die große Zehe eines T o te n  angreift , hat

k e in e  F u r c h t  mehr.
Piirtaban d eln  gelöst , daß die Schü rze  fällt, da wird ihr der L ieb hab er  

untreu (v). (Vergl. Haarnadeln.)
F u ß .  Mit dem linken F u ß  zuerst aufstehen, P ech  (A). — W e n n  mein

V a te r  mit dem linken F u ß  aus’m B ett  steigt, leg t  er sich nochmals nieder,
sonst  ist der T ag  verpatzt. — Das Baum eln strickt dem T eu fe l  Strümpfe, ein 
Verw an dter  stirbt, man nagelt  den E ltern  den  Sarg, man läutet E len d  ein, 
gräbt  der  Mutter Grab, das  Glück  geht  aus, m an beutelt  der Mutter oder 
dem V a te r  die Se e le  heraus; so oft  m an schlenkert, um so viel Ja h r e  früher 
stirbt be i  den K nab en  die Mutter, bei den Mädchen der V a ter ;  schlimm 
ists (A). — H at wer die F ü ß e  übers Kreuz, so verstumm t das Gespräch (A).
— Mit dem rechten F u ß  soll man aus dem Haustor t re te n ;  wen der l inke 
beißt,  der wird w e i t  gehen. — Is t  er e ingeschlafen, wird mit einem E isen -  
schlüssel drüber gefahren. — Auf offenen F u ß  k o m m t ein L indenblatt,  bei 
Fußgeschw üren ist das Kastanienb latt  heilsam.

Fußballer geben in ihr T o r  einen k leinen Glücksbären (a), einen 
W urstl  (v), daß sie kein Goal kriegen. — Beim  U e b e n  sch ießt  keiner ins 
eigene T or ,  sonst geht alles in die K isten  ( =  das Tor)  (v). —  D ie  Zuschauer 
haben Stollen im S a c k  (a); sie halten die D aum en ein für ihre F reu n d e,  wenn 
die sch ießen, lassen sie aus, dann gehts ins frem de T o r  (a).

F u ß s o h l e  beißt,  m an wird einen seltenen (seltsamen) W e g  gehen.
Fu ßtrit t  in der w eichen Friedh ofserde  annageln, dann stirbt der 

T r e te r  (vl.
Fußwaschen und dabei das Lawur (Lavoir) umschütten, bedeu tet  

e in en  T a g  Unglück.

G
G a b e l  fällt: Man muß verhungern; m an soll au fh ören  zu ess en ;  (a).

— »Jud hör auf!« (v). — Sie  bleibt s t e c k e n :  E s  kom m t ein Be tt le r ;  ein 
hungriger G ast  (a). V erdru ß — W e r  damit klopft,  k lopft  das Glück hinaus, ruft 
die Not (A). —  Sind zwei übers Kreuz, wird wer (im Zweikampf) erstochen. — 
Drei Gabeln gibt man in die T ü r  und drei Kreuze macht man darunter; wenn 
das ers te  verwischt ist, so ist die T ru d  drauf gesessen  und kom m t sich den 
nächsten T a g  was ausborgen (vergl. Messer).

G a b e n .  Milch, Salz und Butter (Brot ? ?) bringt man bei Budweis dem 
K rank en  zum Bett  gegen die T ru d :  Das sind die d r e i  w e i ß e n  G a b e n .
— W ie n :  Milch, Salz, Ei.

G a n s  beim Schnabel nehm en bringt Glück, auch wenn beim  A bstechen 
durch D ruck die Zunge herausgeht. —  H at die Neujahrsgans e ine Rübe oder 
einen F ro sch  im Magen, wird wer krank, —  W e r  zu Neujahr eine ißt, dem
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fliegt das Geld davon (Iglau). — W e n n  die G änse W a ss e r  lassen, regnets . — 
W en n sie in den S a c k  der Schürze gackt, wird sie dicker und die Gänse 
(alle) verm ehren sich. — w enn e in e  nichts frißt, wird ihr bei E ggen bu rg mit 
dem »Plem adstock« (Hemdenzipf)  der Sc h n a b e l  gerieben. — G a n s b r u s t 
k n o c h e n  als W interw etterze ichen  u n b ek an n t ;  wer von zweien beim  An
reißen das grö ße re  S tü ck  erwischt,  lebt  länger. G ä n s e b l ü m c h e n :  Das 
erste soll m an am  F r ie d h o f  zertreten, sonst  kom m t der  Frühling zu früh; wir 
h ab en ’s w achsen lassen, je tzt  haben wir S c h n ee .  — G a n s 1 e  r i n. W e n n  sie 
heiratet, stellt  sie  die G esch en k e  aus und zwei kleine K in d er  sind als Kranzei
jungfer und Kranzeiherr wie Brautleute angezogen.

G anstererteich in Hernals,  da h ab en die Jud en ihre Sü nden aus
gebeutelt ,  die B rotbröse l  aus den S ä c k e n  leerten sie  ins W a s s e r  (v).

Gartentür rüttelt  man in der Christnacht, da hört m an sprechen, was 
sein wird.

Gaspâpeln (auch »Kaspappeln«)  für kranke Augen, Krätzen (v) und 
Geschwüre (a). (Malven!)

Gast. E in  hungriger Gast kom m t, w enn m an sich B ro t  abschneidet, 
trotzdem m an noch eins hat, w enn man F leisch herausnimmt und es ist noch 
eins am Teller .  — W e r  e inen G ast  erwartet ,  geht ihm entgegen, dann kom mt 
er (v) (wenn er  lang ausbleibt).

Gattihosen. Is t  der Mann fort, so legt die Frau  se in e  U nterhosen  
unter den Kopf, so sieht sie  ihn bei Nacht.

Gebetbuch und ein Schlüssel  dran; so oft  der sich dreht, soviel Jahre 
sind zur Heirat (v); be i  m einer S c h w ester  n o ch  s ieben Jahre.

G eb u rtstag  —  Trän en ,  so weint m an alle T a g e  (v). (Vergl. Neujahr.) 
—  S o  alt man ist, soviel G esch enk e  soll m an kriegen. —  B u k e t t  und Kreuz 
drauf bringt den T o d ;  die ’s m ein er  Mutter geschickt hat, ist aber selbst  ge
storben. — T o r t e :  K erzchen (auf Hölzchen) häufiger, als ich annahm.

Gefrorene F ü ß e  werden gut, wenn man die Nachthaube einer F r a u  
a u f s e t z t .  G efroren e  H ände m it Sauerkraut.

G eh irnd ersch ü tterun g : Man stirbt nach 9 Minuten, 9 Stunden, 
9 T agen, 9 W o c h e n  oder 9 Monaten.

G eig e : gekratzt, vertreibt Mäuse:  S ie  rennen alle aus (a). — Zu 
Silvester aus Blei g eg o s sen :  D e r  Bub wird Musikant, das Mädel heiratet  einen 
Kapellmeister.

»Geigel geigel ä(b), D er  S c h w a f  (Schweif)  re ißt  â, Der Sc h w a fis  z’ kurz, 
D er  Raffler (Reifendrache)  macht an Sturz.« (Der erste  T e i l  d ieses boshaften 
Zauberspruches [A].) V orsichtige  K n a b e n  zeichnen ein S e c h s e c k  (Truden
kreuz auch!)  auf ihren Drachen. (Geigeln — wohl eins mit gaukeln =  zaubern, 
schnell bewegen.)

Geister heißen die Getroffenen (Abgeschiedenen) be im  Völkerball.  
(Vergl.  Löw enzahn und Flaum feder.)  —  Man kann sie beschw ören, um mit 
ihnen zu red en  (a). — Ruft  m an e inen  gott losen Geist , so geistert 's  im Haus. — 
W e n n  ein T o te r  umgeht, s tößt  m an ihm einen geweihten Pfahl ins Herz und 
zündet diesen an. (Erzählt in Zlabings, Mähren, beim Federnstreifen .)  — Die 
Geister en td eck en  den Diebstahl  und bringen das G estohlene (v). — W e n n  
man beim  Spiel  was nicht erraten kann, sagt m an feier lich : »Pleiliger Geist, 
ich rufe dich!« — »G roßm utters G eist  habe  ich gesehen, er hat am G rab
stein gewackelt .«  — »G roßvaters  Geist  -ist erschienen, alle haben hingeschaut, 
da hat m ein e  G ro ßm u tter  g esagt :  ,AUe guten Geister lob en Gott  den Herrn, 
was ist D ein Begehrn ',  da hat sie  ihn vertrieben.« » F ü n f  Ja h r  war ich, da 
kam aus dem O fen ein schwarzer Geist . Die Mutter gab mir schnell  Salz mit 
W a s s e r ;  4 T a g e  lag ich krank. Gleich nächsten T a g  starb mein guter Onkel.«

G e iste rse h e n  — ein S p ie l :  »Ich siech an Geist«, der Angeschaute
muß nachhopsen und die ganze R eihe wird durch Darauffallen der Ersten 
umgeworfen.



12

G e i s t e r t i s c h e i  darf nur geleim t sein (A), aus mehreren Holzorten 
ohne Nägel. Gefragt wird: »Tischlein, wie alt Vverd ich«. (Vergl. Spiritisten.)

G e i s t l i c h e r .  Ihm b e geg n en :  Unglück  (v), drei be geg n en  b edeu tet  
T o d  (v), Hochwürden Uber den W e g  ist schlimm.

G e i z i g e r  (die K inder sagen : »Neidiger«) ist schwer g esto rb en ;  er hat 
e ine Mutter mit sechs Kindern aus dem Stall  verjagt und hatte  ke ine  Ruhe 
im Grabe. D e r  P farrer hat ihn lassen in den Berg verbauen. (W iderspruch der 
Hörer)  »O ja ,  das ist wahr«; v e r b a n n e n  kan n  man Je d e n  lassen. —  In 
einem H ernalser Hause sucht der Hausherr nachts mit der K erz e  Geld, er 
war so »gierig«.

Gelbe Blumen soll man nicht h e rsch enken ,  sonst wird s i e  eifersüchtig.
— G elbe  K nö p fe  auf den L atten  m achen G lückslatten für die W ohnung.

G elbsucht kriegt, wer e inen G elbsüchtigen sieht und sich dabei 
sch re ck t ;  sie  kom mt von der L eber .  — S c h re c k  ist das beste  Mittel (A): U n 
willkürlich (unversehens) ansp u cken ;  ein F re m d e r  soll ihm ins G esich t  sp u cken;  
man gibt ihm von rückwärts ungesehen eine Ohrfeige.  —  Grausliches essen  
hilft auch (A ) : G eso tten e  Grillen; g e tro ck n e te  Asseln und gepulverte R e g e n 
wurm, abe r  unbewußt. Gold heilt  (a): D er Kirchen dien er  läßt in den 
K om m u n ion kelch  schauen; in eine goldene Uhr schauen; eine goldene K e tte  
oder e inen E herin g  umhängen, »Gold zieht«. — Knoblauchkranz. — E in e  
K reuzspinne soll man selber fangen und in einer ausgehöhlten Nuß um den 
H als hängen. — Man gibt e inen Kanari  zum K r a n k e n ;  w enn der Vogel 
seine sch ön e F a r b e  verliert, kriegt der K ra n k e  seine gute Farbe.

G e l d  gibt man zu Sylvester untern Kopfpolster, da hat man das ganze 
Jahr  Geld (v). — Am Neujahrstag soll man kein  Geld au sg eb en ;  leiht man eins 
her,  so geht cs aus. — Das erste wird angespuckt. — D em  T o te n  drückt 
m an damit die Augen zu (A). — W e r  Geld eingräbt, findet dort einen Schatz 
nach einer Zeit. (Viel m ehr!)  —  Im  Traum  he ißt  Geld f in den :  Gliick haben.
— S o  oft  ein neues (neix) Geld kummt, kom m t ein neux E lend  (Oelendt)  
(v). — W e n n  ein reicher Mann stirbt, geht er als schwarze Katz  zum G e l d 
t o p f .  —  G e l d t a s c h e  r l  geht auf,- das Geld geht aus.

G e m ä l d e .  Feurige Augen kom m en vors Bett , er sticht mit dem Dolch; 
m orgens hängt das Bild an der W and, den Dolch in der Brust.

G e m ü s e  m acht sch öne Augen.
G e n e r a l p r o b e  recht schlecht — es wird geschimpft und gestritten: 

D a fällt die Aufführung gut aus.
G e n i c k ;  Schlüssel hin, heilt  Nasenbluten (A).
G e re ch tig k e it  »beweist  s i c h « : die W iederholung (zum Beispiel des

b e an stan d eten  Schu bs  beim  Kugelspielen) ergibt den Sieg des R e c h te s  (A).
»Bezeugt sich.«

G e rip p e  wurde geseh en: am nächsten T a g  st irbt  ein Kind, am über
n ächsten  (in einem ändern Haus) ein Herr. — (Vergl. Skelett).

G e r m  aufiegen gegen R heum a. (Hefe.)  » W er  dürr ist, muß sich mit
Germ  waschen.«  (Gelächter, weil das Rezept he iß t :  »Den A . . . mit der
Germ waschen.«)

G e r s t e .  Bei der griechischen Hochzeit  werden von der Braut R um  
und eine T o r te  aus verschiedenen Gerstensorten  (?) g en o ss en  und den A n 
gehörigen nachgeworfen. — G e r s t e n k o r n .  D agegen :  Ins A ug’ spu cken;  
S e m m e l  in warme Milch aufiegen (vergl. W ern ).

G e rü s te r .  W e n n  die Klam pfe in der Mauer schon fest  hält, schlagen 
sic  noch ein paar Schläge drauf; das soll b e d eu ten :  »Mir san Grista«.  (W ir  
sind Gerüster.)

G e s ch ä ft ,  in das eine K lo sterfrau  früh als erste  Kunde kom mt, da 
i s t ’s auf weißgottwielang gefehlt.

Geschäftsmann macht die ganze W o c h e  kein richtiges Geschäft ,  wenn 
Montag früh die ers te  Kunde nichts kauft.
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G e sch e it .  W e r  gar zu gescheit  ist, den frißt die Katz. — D er Gscheite 
gibt nach, D er Dumm e fallt in B a c h  (A). Der Dumm e steigt heraus und lacht 
den G scheiten  aus (v).

G e s c h w u ls t :  G ek eu sche l tes  (gekautes) B rot  und Schmalz drauf mit 
K äspappehvasser ablösen. — F ußgeschw ulst :  Den ersten Hasen, den man 
sieht, sch ießen und sein Schmalz draufreiben.

G esich t wird lang, wenn sich einer anpäult hat (getäuscht) . — W en n s 
vorm Gesicht blitzt, hat E in er  f a l s c h  geschw oren . (Einmal hat E in er  den 
F u ß  gebrochen.)

Gespenst: W eiß ,  wie ein Schle ier :  V erk ü nd ete  den T o d  der T an te .  
— Halb elf  nachts :  Kapuze, Augen und Nase schwarz: Großm utter  ist ge
storben. — W e r  sie am K reuzw eg belauscht, den reißen sie in Fetzen .  
(Mutter hat es in B öhm en g e s e h e n . )  — Man vertreibt sie, w enn man in 
jedes  E c k  einen Bogen und darunter einen P rop h etenn am en  schreibt.

G esun db eten  (v). »Viele L eu te  h ab en den Aberglauben, daß man 
durch B eten  gesund werden kann.«

G e tö te te  Schlange, die auf die Schw elle  gehängt wird, lebt m ehrere  Tage,

G e w e ih t  und angrührt, sogn die Bauern, sind die heiligen Amulette.  
(Zu einem Heiligtum hingehalten.)

G e w e rb lich e r  A rb eiter :  » W e r  se in e  ers te  Arbeit  verpatzt,  wird recht 
lang bei  dem Herrn b leiben.«

G e w itte r : Geweihte Palm katzerln und Umgangszweige ins F e u e r  (a), 
geweihte K erzen  anzünden, auch Holz von der Scheitelw eihe (Karsam stag).  — 
Bei  W interb erg  in B öhm en als Todvorzeichen . — E in  Mann mit einer Se n se  
machte kein Kreuz und spo tte te :  D er Blitz hat ihn getroffen. — E in e  Schw albe 
versteckte  sich ; die zweite,  die um den Kirchtum  flog, wurde gerettet,  die 
erste verbrannte.  — W e n n  um Budweis der Blitz zündet und das F e u e r  ist 
nicht zu löschen , geht das ä l t e s t e  W e ib  des Dorfes ins W irtsh aus und 
dreht die ersten drei T is c h e  um, so sagt man, der W in d  geht nach einer 
ändern Se ite  und das F e u e r  löscht  sich von selbst.

Gicht in einem F u ß :  Man b in det  vom gesunden die große und kleine 
Zehe zusammen und b leibt  die ganze N acht wach. — G i c h t s t o c k  stirbt 
ab ;  er ist für den K ranken gestorben .  — G ichtstöcke  bringen Unglück. 
(Levisticum  off. K och . Gichtwurzen, nach  weiland A p oth eker Zipperer in 
Dörnbach : Bryonia alba u. dioica L . ,  bei Adelung »Gichtrübe«, be i  uns auch 
Schelmwurz [gegen den Sch e lm  der Schweine] und »Alraunl« — letzteres 
infolge V erw echslung mit der Mandagora.)

G ießen der B lu m en ; davon träumen, be deu tet  Gefahr.

G iftig  sind R atten , K rö ten  und Sp innen. V o n  einer G i f t s c h l a n g e  
Gebissene fangen einen Fro sch  und legen ihn auf; wenn er trocken  ist, ist 
der B iß  geheilt  (Steyr,i.

G iftschüpperl  steigt in die Höh, wenn wer zornig ist (A). E s  heißt 
auch Kuhschweifferl.

G iftsch w a m m e rl  hast du noch gesu cht  — da m eint man, er war 
damals n o ch  nicht auf der W elt .

G la s  brechen bringt Glück (Al. (S iehe  aber Sp iegel  . . .) — L a m p e n 
zylinder zerspringt ohne U rsach e :  Todesan zeige  (a). Ein Krügelglas zerspringt 
in drei S tü c k e ,  ein Glas hüpft h inunter :  E s  k o m m t ein Partezettel. — H e r
schenken bricht die Freundschaft ,  drum gibt man auch Geld dazu. — W en n 
man wegen guten A ussehens gelobt  wird, soll man ein Glas umdrehen. — 
Ins größte  Glück springt, wer zu Neujahr mit einem vollen Glas vom Se sse l  
springt, ohne was zu verschütten. —  Beim F e s t  fliegt das Glas an die W and. — 
W e n n  man farbiges Glas vergräbt  und beim  Ausgraben ungeschauter hinein
greift, ist ein seltenes T ie r  drinnen.
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Q laserer (Libelle) schneidet mit  den F lü geln :  sie  schwirrt. — Ein 
großer  Glaserei- schneidet einen in die Finger, wenn man einen S te in  ins 
W a s s e r  wirft.

Glatze kriegt, wer weggeworfene Haare aufhebt. — H aare w achsen 
durch Honig und H iihn erdrek ; durch Zwiefel (Zwieblauch); durch D raufspucken, 
w enn der nichts weiß.

Gleiches W o r t  sagen zwei zugleich: »Da kom m en heut noch zwei 
Verl iebte  zusammen!« (a);  da stirbt ein Jud  (v); wieder eine K losterköchin 
aus der FIöll erlöst.  Das gleiche W ort  sagen und n i c h t  den kleinen F in g er  
e in h a k e ln : D a s t i r b t  wer!

Glocken klingen von selbst , da hat der Pfarrer eine Sü n d e  begangen; 
dreimal die H au sglocke :  Hau sb esorgers  Mutter ist tot . — S p ie lg locken  sind 
S te r b e g lo ck e n  ; wo K in d er  mit  G locken  spielen, kom m t der T o d  ins Plaus i v). — 
Beim  ersten Geläut neuer G locken  geht Gedachtes  ( =  Gewünschtes)  in 
Erfüllung. —  W e n n  am Karsam stag  die G locken  von R o m  zurückkommen, 
muß man mit dem Geld scheppern. —  G 1 o c  k e 11 ö 1 nehm en die S c h w e r 
hörigen. (Vater verkaufte viel als U nterleh rer ;  er ölte stark . . .)

Glück soll man nicht v e rs ch re ie n ; das U nglück kom m t sowieso. Schimm el,  
zerbrochene F e n s tersch e ib e ,  eine alte Schw iegerm u tter  und e ine Postkutsche 
sehen. — W e n n  E in er  auf einem Schw eind el  verkehrt  reitet.  —  Man hats,  
wenn man in ein F leck e i  Strohh alm e (Pleu f ?) einnäht. — G l i i c k s o r t  —  
w enn mitten im Laubwald drei F ö h re n  s tehen. —  G l ü c k s k l e e  (vierblättrig) 
im G artengeschirr ;  wenn der eingeht, lebt  man nim mer lang (v). —  G l ü c k s 
t a g e :  2. und 29. Jänn er und 9. März. —  G l ü c k s m ä u s e  sind die 
w eißen f A ) ; desw egen sind sie gut zum Planetenziehen. —  G l ü c k w u n s c h .  
D ie  Glück wünschen, wünschen für sich ein Glück (vergl. Niesen). — G l ü c k s 
z a h l e n  sind (3), 7 und 9 (v).

Glut springt aus dem O fen ; E in  se ltsam er Gast k o m m t (a). W e n n  viel 
aus der Asche kommt, brenn t das Haus ab. — S ieh t  man abends lang heinein, 
k om m t eine H e x e  heraus. —  Bei Mistelbach (N.-Oe.) lassen s ie  die Glut über 
Nacht fürn T o d ;  der wollte sich w ärmen, da ist die Dirn, die das F e u e r  hat 
ausgehen lassen , gestorben. ■

Gogerlfraß, eine F o r m  der Hühnerfraisen, be i  der sie  kleine Eier, 
Gâgerln, legen. Vielleicht V olksetym ologie  zu »gâgern«, sich hin und her 
bewegen, vergl. geigeln.

G o l d e n e  Umhängsel und Ohrringel sind gut für die Augen.
G o l d f i s c h e  bedeu ten Unglück (Traum?).
Gottesgnadenkraut (Gratiola off. L .) . V om  obern  ab b e iß en ,  gehts 

o b en hinaus (Speien), von unten kiefeln, gehts unten durch (Abweichen).
G rab: Sitzt  ein T ie r  drauf, ists der Teufel .  — In Rußland essen sie 

auf den G räbern, daß die T o t e n  bei Gott  bitten. — E in e  Frau  bringt dem 
versto rb enen Mann Schnitzl aufs G rab . — W e n n s  ins offene Grab regnet, 
stirbt w er;  da dreht sich der T o t e  im G rabe um. — L e g t  man was aufs 
Grab, hat der T o t e  keine Ruhe. — W e n n  die Kinder im Sp ie l  einen G ra b 
hügel machen, kom m t der T o d  in die Familie. —  E in  Bursch sagt frevelnd, 
er wolle sich im Grab u m drehen; der S tr ick  reißt  und der S a r g  steht  auf 
dem K o p f  und fällt um.

G r a b e t l .  G räbt der Hund vor der T üre ,  kom m t be st im m t der T o d  
des Herrn (v).

Grabhügel wird vom T oten g räb er  s ch ie f  gemacht, dadurch tritt  man 
au f  den T o te n ,  tritt ihn immer tiefer und sich selbst  auch.

Grabspiel. »Aus dem Grab des H erodes«  (jetzt »Tutamkhamen«), 
U nterm  T isch  wird die Hand, ein Glacéhandschuh, mit nasser  W a t te  gefüllt, 
weitergegeben, dann die Krone, ein Erdapfel, mit Nadeln gespickt, endlich 
das Llirn, ein weicher Teig. (Meist spielens Burschen und ihre Mädchen.)

Gräfin von Heilbrunn in Mähren wurde vom Teufe l  durch ein großes 
L o c h  entführt.
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G ram m eln  (Speckgrieben) .  W e r  solche stiehlt, bekom m t Krätzen; er 
hats dem Pfarrer gestohlen, sie sind ihm picken geblieben (v).

Gräten wirft das Mädel am heiligen A bend aus dem Tischtuch wem 
hinauf; schimpft er, so kriegt sie einen sch lechten  Mann. — W e r  es tut, 
hört in Bielitz Huudegebcll. (Im L ied  graten die H eiraten wie die Fischgräten.)

Grau wird das W a ss e r  bei der W ä s c h e  im T ra u m : D a wird wer krank.
Greißler. W e n n  wer fragt, was alles k ostet ,  vertreibt er die K un d

schaften. — W e n n  zuerst  eine alte  Frau  Salz will, hat er Unglück, wenn 
Essig, Glück im Geschäft .

Grieß - k o c h  gegen A blu hrcn ;  - n o c k e r l  soll man nicht zählen, 
sonst werden sie zu G atsch (Brei).

Grilln, das ham die H ausherrn gern, da ham s Glück (Heimchen?). — 
W e n n  sie m orgens daheim recht laut schreien, hat m an Glück. — W en n  er 
hüpft, der Grill, soll man ihm nicht nachsehen. — E in  Grillenfänger wird 
bald ein Mörder; hängt man e inen  auf, k o m m t R egen .  —  W e n n  sie schreien, 
wirds schön (v);  wenn sie  m om entan aufhören, gibts Gewitter. —  G r i l l e n 
k i t z e l n  mit Z igarettenrauch; mit Grillengras (Sch afgarbe)  (v).

G roßm utter will ins Schach tgrab, da hat sie Unterhaltung. — W e n n  
sie das K ind  verhätschelt  und es g ra t ’t (gerät) ihr nach, wird es auch so alt. 
—  W e n n  sie ihr E n k e lk in d  gern hat, holt  sie sichs.

G rö ß te  G lück: K aro  S ie b e n !  (Carreau).
Grüberl — zwei im Mädelgesicht: Man hat B u b en  gern ;  man beko m m t 

Kinder. —  E in  Kind, das vorm Haus ein Grüberl gräbt, macht ein Grab. — 
Die G rab e  beim  W ettren n sp ie l  be deu tet  T o d ;  es geht meistens in Erfüllung.

Grüfte waren früher be isam m en, daß die Fam il ien  wieder verwandt 
werden.

Grün abführende Säuglinge kriegen Zähne (v).
Grund. K o m m t man mit einem  Mühlstein an den Grand der Donau, 

so kann im W asser  nichts gesch eh en  bis dahin, wo die Herzen der ertrunkenen 
M enschen sind.

Gründonnerstag soll m an Sp in a t  essen  (A ) ; überhaupt lauter Grünes (v).
Grüßen soll man die E ls te r ;  den R appligen lassen die Narren grüßen,
Gugerschecken kriegen K in d er  unter einem Jahr, wenn man sie an

regnen läßt. —  W e r  sie kriegt (die Som m ersprossen) ,  hat den K uckuck  aus
g espo tte t  (v); da muß man sie ein Jahr haben, dann scheppert man mit Geld, 
cia sind sie fort  und Geld bleibt.

Guglhupf und Brot  und Salz wird zu O stern  geweiht für das Vieh. — 
Bei der Hochzeit  b äckt  m an in Luhatschow itsch (Mähren) (Geld oder) E r b s e n  
hinein; wer sie  erwischt,  he iratet  bald. —  Bei  W ie n  ist das Gugelhupfreißen 
Brauch; welcher Brautteil einen g ro ß e m  T e i l  erreißt,  wird Herr im Haus; der 
Guglhupf wird m eis t  eingeschnitten, daß die Frau  das größere  S tü ck  erhält.

Gulden (die alte Silbermünze) noch im Schw ang zum Augen- 
zudrücken (v).

Gurken. V o n den ersten re ib t  man die Sch a le  kräftig auf die W arzen 
und ein F r e m d e r  vergräbt  die R e s te in  an einem  un bekan nten  O rte ;  sie v er
schwinden, w enn man aber zufällig dem O rte  nahekom m t, kriegt man sie 
wieder —  Die Schalen wirft man ums Bett  gegen die Schw aben (Küchenschabe).

H
Haare ziehen an, drum näht man in den Hut oder den Rocksaum  

eigene Haare, beson ders  ins Brautkleid , dann bleibt er treu (a). Dieses E in 
nähen führt zu baldiger Heirat;  G lück (v). — Ausgefallene in den Ofen, sonst 
gehn die ändern aus (a). — Nimmts der Vogel zum Bau :  Soviel ju n g e  er 
hat, soviel  K inder kriegt die F ra u  (Tulln). — L iegt  es am Boden, kriegt 
Kopfweh, wer draufsteigt. — F a l le n  ausgekämm te H aare auf einen Jüngling,
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b e deu tet  es L ie b e ;  sie bringen den Vorübergehenden Unglück (v). — In Tulln 
sch ne idet  man dein T o te n  ein Haarzipfel ab und gibts in Zeitungspapier; 
wers aufmacht, oder dazukommt, trifft den H aarbesitzer im Himmel. — 
C h a r a k t e r p r o b e :  Man reißt ein Haar aus;  ringelt es sich, so ist die
je n ig e  od er der stolz. — W eiß e s  H aar kriegen, da kom m t S tre it ;  es ist 
jem a n d  auf uns grantig. — H aare  im E s s e n :  E s  droht e in e  Epidemie. — 
Schlu cken bringt E rs t ick en ;  Katzenhaare sind giftig und töten. —  L a n g  
werden sie durch R e g e n  (A), Aprilregen (v), wenn man bei Vollm on d ein 
Zipfel abschneidet, sie nur bei aufnehm endem  Mond kürzt, mit Bierhansl 
(Tropfbier)  wäscht. L a n g  und schön werden sie an der bayrisch-böhmischen 
Grenze, w enn man sie am Karfreitag gründlich kämmt, dann keinen  Freitag  
mehr.  — W e r  lange Haare hat, b e ko m m t viel Geld. — E inige Bürger- 
schülerinnen zitieren seelcnruhig: »L ang e  H aare, kurzer Verstand, kurze 
Haare, langer Verstand« — denn sie tragen einen »Bubikopf«. — H a a r 
n a d e l n  darf man nicht vertauschen, so n s t  gibts S t re it ;  nicht verschenken, 
so n st  sticht man die L ie b e  ab (v). —  D e r  F in d er  hat Unglück, wenn er sie 
nicht (dreimal) über den K o p f  wirft; er kann sie auch in den Kanal werfen, 
soll sie aber j a  nicht e instecken. — W e n n  sie herausstehen , seh nt sich wer (A). 
— Ihr Herausfalleu bedeutet  Verlust eines V erehrers ;  fällt e ine rechts, wars 
ein schwarzer,  links ein blonder, mitten ein roter Anbeter (v). — H a a r- 
s t r ä h n  gleitet heraus oder wurde zu zöpfen v e rg e s se n :  be d eu te t  T od  (a j;  
man ärgert sich. — H a a r w a x  (F la x e n ;  S c h m e lle r :  »sehnichtes Fleisch«) 
e - s e n  m acht lange  Haare (a).

H a c k e  — nicht flach schlagen, so n s t  stürzt man runter oder wird man 
(denselben T ag)  verwundet (v). — E s  scheint  eine zu k lopfen ; Großm utter
ist tot . — Kle inen  Kindern, die viel weinen, gibt man eine unter den K o p f
polster (a). —  W e n n  die Holzhacke s teckt ,  haut m an dem Teufel  den Kopf 
a b ;  kom m t Besuch, wird er noch e inen M en sch en erschlagen. — W e n n  sie 
mit  der S c h n e id e  hervorschaut, kriegt sie nachts wer auf den Kopf.  —  Wenn 
das Holzstück mitgeht und aus der H öhe fällt, stirbt ein Kind. — H a c k 
s t  o c k, H a c k e  s te c k t :  Dann brenn t  das Holz nicht.

Haferl : »E r  glaubt, er darf  nur Haferl s a g e n !«  Häferl (Töpfchen) koch? 
Aus dem Märchen (vergl. Sympathiehäferln).

Häferlgucken. Zu Sylvester , auch LI ä f e r 1 h e b e n : Kohle  (oder
K n o chen )  aufdecken bedeu tet  T od  (a), Erdäpfel  Arbeit,  die Puppe ein K in d 
lein, Zwiebiauch Trän en, Binkl (Bündel) oder Schiff  eine Reise.  —  H ä f e r l -  
g u c k e r werden bald alt.

H a g e l : Auf dem Land m acht ihn die H e x  —  W e n n  starke K örn er  
fallen, ist in einem die M uttergottes ;  wers findet, hat e w i g e s  Glück 
(Mährisch-Schönberg). — D agegen schluckt man in Schiittenhofen (Böhm en) 
drei Eiskugeln, gibt man in G ro ß-W eikersd orf  (N.-Oe.) Hagel ins Weihwasser, 
wirft m an (W ien)  drei H agelkörner ins F e u e r ,  hängt man in K ärn ten  ein 
Kinderhem d beim  F e n s te r  heraus.

Hahn kräht nicht, wenn ein Dieb umschleicht (Tulln);  wenn der neu- 
gekaufte das Haus ankräht, ists ein G lückszeichen; w enn er sich um die
Ju n gen  nicht kümmert, kom m t in Sobieslau (Böhmen) ein Hühnerdieb. —
W e n n  er unters Dach fliegt, regn et  es (v);  kräht e r  nachm ittags,  so kräht er 
R e g e n ;  wer ihm das Genick  umdreht, wird ein Langsch läfer  — Kräht er zu 
früh, verkündet er T o d .  — Auf einen kran ken  F in g e r  legt man abgeschnittene 
Hahnenfüße. — H a h n k r a h t  dreimalige, am  Mist; da legen die Hühner 
k leine oder keine  Eier.

H a k e l  ziehen, da kann der Hund nicht sch . . . »Ziag an, ziag ä, daß
der Llund ne t  sch . . . kann« (a).

H a l m e  muß man, heißt es in W agram  (N.-Oe.),  einige s tehen lassen 
für die R o s s e  der wilden Jagd, sonst wird das Ja h r  nicht fruchtbar.

Hals- und Beinbruch wünscht man F l iegern, Tou risten, Prüflingen und 
Schauspielern (v). H a l s e n t z ü n d u n g  — dagegen soll man zu Neujahr
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vom F isch er l  zuerst  den K o p f  e s s e n ;  heilsam U rinumschlag! G egen H a l s 
w e h ,  Sc hw eiß so ck en ,  gebrauchte  Strümpfe umbinden (A). K no fe l-  oder 
Zwiefelkranz um den Hals.

Halten den Daumen in der F a u s t  (siehe Fußballer) ,  da regnets  nicht.
H a m e a u  Holländerdörfl) . In  der Jo h a n n e sn a c h t  kom m en zwei Grafen 

aus dem Grab und seh en nach, ob der W ald  noch gut erhalten ist.
Hammer finden b e d eu te t  G lü ck ;  wem er springt, der hat zwei Jah re  

Unglück. — E s  pumpert e iner im Grab. — Im Bergw erk sind zwei H äm m er 
übers Kreuz, daß sie wieder hinauskomraen. — W e n n  es blitzt, ist  Feuer  im 
Himmel, da schlagen die Engel mit  dem H am m er herum.

H am stern: Man schlägt drei Nägel in je d e n  Schuh, spuckt auf jed e  
Schulter und gibt auf jede  einen g ro ße n  S a c k ;  so bringt m an beide v o l l  heim.

Hand: B eißt  die linke, muß man mit der rechten Geld a u s g eb en ;  ists 
die rechte ,  b e k o m m t man mit der l inken Geld t A ) ; l inke kriegt Geld, mit 
der rech ten  gibt mans aus; man d arf  sich aber nicht kratzen iv). — Hand
jucken, Geld drauflegen und spucken bringt Glück. — Kitzelt  die linke' 
Hand, gibts Hiebe. — Beißt  die l inke Hand, gibt man einen Kuß drauf und 
legt sie auf  den K o p f ;  es kom m t soviel Geld, als H aare sind. — W e r  flüstert 
und mit gefalteten Händen geht, b e ko m m t religiösen Wahnsinn (Zürich). — 
Zum Abschied  darf man sich die Hände nicht übers Kreuz geben -  V e r 
druß, U nglück (A). — W e r  mit gefa lteten Händen schläft , stirbt bald —
Man reibt sich die H än d e :  W e n n  sie nach totem  F le is ch  riechen, stirbt man 
bald. — Schwarze (seltener weiße) Hand als Unglücks- und T o d e sb o te  (a).
— W e r  behaarte  Hände hat,  wird reich. -  Hände geben und durchschlagen 
(des Zeugen) bei Schwur und W e t te  (a). — H a n d f l ä c h e .  Allgemein b e 
kannt ist die L ebenslin ie ,  die sch o n  bei Aristoteles vorkom mt. Geht sie  in 
die Handhöhlung: Baldiger T o d  (v) oder unglückliches langes L eb en .  —  Ist 
zwischen Zeige- und Mittelfinger b is  zur ersten Querlin ie eine Verbindung, 
lebt  man noch 45 Jah re ;  wer drei S tr ich e  hat, lebt lange. —  M heißt »Marien
kind«, auch »M em ento mori« und verheißt e inen schönen T o d ;  au h daß man 
heiraten wird! — Man kann aus der Hand lesen, ob es ein guter Mann ist 
und wie lang wer leb t ;  ists ein Einser, lebt man lang. G eht  die Lebenslinie 
weit h inunter =  baldiger T o d ,  ist sie recht  lang, he ißt es gutes L e b e n  oder 
hohes A lter ;  die Mittelspalte. — W e n n  sie ganz gerade ist, läuft sie  zum 
Tod . — D ie  L in ien  zeigen, wieviel  K inder man bekomm t. — W e r  in der 
Mitte ein Kreuz hat, wird in der E h e  ein Kreuz haben. —  H at man ein 
Ringerl beim  Daumen, so l iebt e inen  jem an d. —  Ju c k t  die F läche,  kom m t 
B rief  oder Geld.

Handgrube: Männerfalle,  L ieb esfa l le  (v).
Hängen ist ein Genuß, hat ein A bgeschnittener  g esagt ;  eine Wollust.

— W e r  sich erhängt, hört den T eu fe l  s ingen; hört Musik. — W e n n  man mit 
dem Aermel an der T i ir  hängen bleibt, kom mt Besuch. — Ein  K nab e hat 
sich im K losett  aufgehängt, die G ro ßm u tter  in Grinzing nahm sich ein S tü ck  
Schnur. Bei Nacht hats g epum pert;  erst  nach sièben Vateru nsern  brachte sie 
die Herdringe auf, um das Schnürl zu verbrennen.

Hanslteich, einer der drei Sp iegelte iche in Neuwaldegg: D o rt  steht 
das Hexenhäusl, wo die schlim m en Kinder gefressen werden.

H äring: W e r  die S e e le  an die D e c k e  wirft, krieg't in s ieben Ja h ren  
ein Pferd. — W e n n  man das Herz eines Härings an die Zim m erdecke wirft, 
wächst nach tausend Jahren ein goldene: Schimm el.  (John . . . W estb ö hm en . 
S. 25 8 :  In  hundert Jahren  wird ein Schim m el draus.)

Hase ü ber den W e g  — U nglück (A);  da stolpert  m an ;  »W en n  der 
H ase  läuft über den Steg , Ist das Unglück auf dem W eg«. —  Das F e ld ,  
über das er  rennt, hat schlechte  F.rnte ;  in D ä n e m a r k  dreht sich der T o t e  
im G rabe um, w enn der H ase  drüberspringt. — Se in e  K n o ch en  werden g e 
brochen wie die der G a n s ;  mit S te in en  jag t  man ihm das H asenb ro t  ab (a ) ;  
sein Schmalz ist heilsam (v). — Sein  F leisch soll man zu Stefan: essen (a);
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zwei S tu nd en nach dem Weihnachtsfisch, ein S tü c k  auch z e i t l i c h  am 
n ächsten Tag. Se in  Brot ist ohne Rinde. — P f o t e (a) — S c h  w a n- 
z e r l  (A), auch der Bügel bringen Glück, be so n d ers  auf R e is e n ;  das Schmalz  
hilft bei Eiterung.

Haselnuß. In  G ro ß-W e ik e rsd o r f  wollte mich ein großer  Mann mit
nehm en, V ater  zieht den R evolver ;  der Mann ist wie ein Pfeil übern Strauch 
geflogen und wurde nicht mehr gesehen. — W e n n  sie zwei K e rn e  hat,  muß 
man was erraten. —  In H o l l a n d  kann m an sich was wünschen, wenn sie 
drei K e rn e  hat (V ie ll ieb ch en ?) ;  O linotten  haben oft drei H aselkerne .

Hauen — nicht auf den Kopf, sonst  ists mit dem W a ch se n  aus.
Haus, vor dem eine K rö te  eingegraben ist, ist  vor je d e m  Unglück 

frei. — W a s  das Haus verliert, findet das Haus. — Ist  im ganzen Haus nur 
e ine L am p e,  dann ist wer gestorben, — H a u s i  d a n (Otter, s. Hausschlange). 
Am W ie n e r b e rg  und in den H ernalser Häusern sind viele. — S ie  schlägt, 
w enn es in der W and  t ickt  (v); auch im T ü r s to c k  ist sie  oft. —  W e n n  man 
ihr keine Milch gibt,  stirbt sie,  abe r  ein M ensch mit (v). — S ie  häm m ert  
G lück ins H aus (v);  T ick en  wie U hr (a) ;  m an darf  nicht mit einem Besen 
an die Mauer klopfen. — H a u s b a u :  G egen die vier E le m e n te  werden 
e ingem auert:  Palmkatzerln, W eihw asser,  ein Kreuz und eine geweihte K e r z e .—  
Beim  G le ichenfest :  W en n  das Glas nicht bricht, ist ein Geistlicher in der 
F am ilie ;  Christbaum (A) mit Bändern, W e in  . . .  — H a u s f l i e g e  —  W in te r 
gast ;  ihr A usbleiben bedeutet  Unglück. — H a u s f r a u ,  eine glückliche, darf  
ke ine  S e id e  reißen, so nst  zerreißt sie  ihr Glück. —■ H a u s h e r r  als Geist  
( n i c h t  der Geizige). E r  spricht mit  allen und es ist nichts.  — H a u s 
r e g i m e n t .  W e n n  die Frau  bei der Hochzeit  ein Kleidungsstück  über eins 
des M annes hängt,  hat sie  die Oberhand. — H a u s s c h l a n g e n  (s. Haus- 
âdan). E in igem ale heißt es, ihr T ic k e n  b edeu tet  Unglück, T o d ;  aber aus 
vielen H ernalser Häusern häufen sich die M eldungen: S ie  ist in jed em  Haus 
e ingem auert,  sonst  ist kein Glück drin (Leobersdorf ,  H erna ls) ;  K lopfen mit 
dem B e se n  vertreibt s ie ;  weder tö ten  noch verjagen darf  man sie. W e g e n  
ihres K lopfens heißt sie »Klapperschlange« (A). W e r  sie  erblickt, der st irbt !
W e n n  sie bei der T ü r  hinausgräbt oder das Zimmer verläßt, stirbt der
Bewohner. — H a u s v a t e r. Ist  ein Bein (K n ochen)  vom toten  H ausvater 
un ter  der T ü r e  vergraben, so ist das Haus sicher;  der E in b re ch er  verrät 
sich. — H a u s w u r z  : »Glück mit die Kiihe«. In  Salzwasser gekoch t,  den 
K ra n k en  auf die Stirn gelegt.  D er  Saf t  gegen den Zidri (Erythem.)  und gegen 
O h ren le id e n  (v).

Haut ju c k t :  Man kriegt Schläge.
Hebbin verhexte  in R asch a la  ein Mädchen, daß ihr eine Kugel im 

Hals heraufstieg. D er V ater  haut der K rö te  das Pratzel  ab ;  daheim fällt die 
S e n s e  und h ackt  der H e x e  den Arm ab.

Heben, im B ett  in die H öhe, das m acht der T o d .  — Auch die Geister
Hechtkopf enthält  die Marterwerkzeuge Christi.
Heidengrab. Auf ihm verwandelt sich in Iglau ein schön er Pilz in 

e ine K rö te .
Heiland im Brot (a). — W e n n  jem a n d  einen H eilandkopf zusamm en

setzt, ist er tot, wenn es ihm gelungen ist.
Heiligenbild in Brieftasche,  da verliert man nichts. H än gt eins schibbs 

so geht  die Wirtschaft schief. —  D a s  Kind hatte  um sich einen Kranz von 
Heiligenbildern g em acht;  am n ächsten  T a g  war es tot.

Heiliger Geist ist auch in den O c h s e n ;  unser F le ischhauer sagts. 
(Fle ischersp rach e  für »Gratfleisch«, das in der Mitte des R ü c k e n s  »schwebt«.)

Heiliges anschießend, trifft man sich selbst.  —  E in  H e i l i g t u m  
berühren  m acht die Stelle  unverwundbar (Ungarn, Theißm ündung).

Heinzelmännchen (Buchweisheit  ?) verjagt man, wenn man nachts 
L ich t  anüündet (Tulln, sonst  sehr wertvoller Berichterstatter) .
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Heirat oder Heiratsgut tritt man dem ab, den man auf' die Zehen 
(s. Fersen )  tritt (A). — S ie  hält nicht, wenn die E heleute  nicht die erste 
Nacht zusammen schlafen. Im Burgenland bringen sie zuerst einen W e c k e r  
oder eine Uhr in die W onnung. — Ju n g e  Mädchen, die zu zeitig davon reden, 
he iraten gar n ich t ;  auch wenn sie einen Brautschleier probieren , wird nichts 
draus. (Vergl.  Burschenhut). — H e i r a t e n  wird wer im Haus, wenn zwei 
zugleich dasselbe W o rt  sagen. — So vie l  Kerzen, soviel J a h r e ;  bei wem eine 
ausgeht, der ist  streitsüchtig; gehen zwei aus, ists eine kurze E h e ;  flackert 
eine zur Tür, geht der bald ins Cfrab. —  Ein  Mädel, das nicht heiratet, muß 
den Stephansturm  reiben. — H e i r a t s p r o p h e t e n s p i e l .  4 (verdrehte) 
M ädchennamen, 4 K irchen (oder garstige Orte),  4 Fuhrw erke, dabei  Mistwagen 
und dergleichen, 4 K n a b e n n a m e n ; durch Stre ichungen entsteht eine meist 
parodierte Hochzeitsgeschichte.

H e iß e Hände, kaltes Herz.
Henker. G eschw indigkeitsprobe : » E r  muß einem  M enschen das Würgl 

umdrehen und wieder einrichten, ohne S c h ad en « .  —  » E r  dreht den Hals um 
und sofort  zurück; er lernt in die Sträflingsspitäler«. — »Die G ehängten reißt 
er von der L eiter  herunter bei die F ü ß ;  einen Zucker, da reißt er was ab.«

Henne. W e n n  sie wie ein Hahn kräht,  so sagt man, es wird wer 
sterben (a). — W e n n  die H e nnen zu krähen beginnen, ist das Unglück nicht weit 
von hinnen. — Morgens dreimal k räh en:  Unglück oder l o d ;  in Ste in am an ger :  
F e u e r ;  in Retz  kräht eine ro te  Henne Feuer, eine schwarze T o d  (v). — W en n  
sie singt, legt sie nichts ;  da muß man sie auf den Schwanz hauen, wenn sie 
nicht legt (a). — D a ist was dahinter, da hält m an sie über ein offenes Feuer, 
dann k o m m t die H e x e ;  in Bregenz wird so e ine H e n n e  lebend  verbrannt,  das 
vertreibt die H exe. — In Holland hatte die H enn e einen Namen D ort hacken 
sie ihnen den K o p f  a b ;  da hat m an sie gerufen und sie ist dreimal über den 
eigenen K o p f  gerannt. (Aehnlich in G roß-R ußbach , N.-Oe.)  — Ein  Jahr 
kom m en wenig Küchle in , dafür das nächste  viel; w enn sie ein großes Ei 
legt, kom m t 7 W o c h e n  nichts.  — W e n n  sie sich recht in die E rde  verscharrt, 
bringen die Ju n g e n  Glück (sie  wachsen alle auf). — W e n n  man Hühner e in
gewöhnen will, muß man sie dreimal um den T ischfu ß tanzen lassen (v). — 
G ro ßm utter  gab zu Silvester einer Zigeunerin nichts,  da sagte s ie :  »E in e 
H enn e wird blind sein« (bei Raab). S o  war es. — W e n n  man eine s c h w a r z e  
Henne unter der Irxn (Achsel)  ausbriitet, zieht man die Kraft  vom fremden 
Vieh weg und wird stärker als alle. (Mutter aus Mähren.) - -  E in er  wollte 
sie wegbringen, gab sie in einen L a ib  Brot  und hat sie e in gegrab en :  der Laib 
kam wieder aus der E rd e  heraus. — W en n eine schwarze H e nn e  das erste 
Ei legen soll, kräht sie auf die Art wie ein Hahn und die Bäuerin nimmt 
das Ei und wirft es in den N ebenh of;  das F leisch wird vergraben. Man 
spricht,  daß in dem Ei ein ju n g e r  T eu fe l  ist iBudweis). — E in e  solche legt 
große Eier. — Man stellt  sie  auf den Tisch, j e d e r  legt Geld vor s ich :  W o  
sie sich hindreht,  der kriegt das m eiste Geld. — Wird e ine schwarze H enne 
hin, so stirbt die F r a u ;  legt sie nicht, k o m m t b ö s e  Zeit (L eu ts terb en ) ;  gibt 
man sie in ein frem des Dorf, s te c k t  sie es in T ra u e r ;  kräht sie, wird sie 
geschlachtet (Tulln). — In Grinzing (W ien  X I X ! )  ist in der Nacht be i  einer 
W äsch er in  das schwarze Hendel auf  der W ä s c h e  umgesprungen, in der Früh 
war sie  rein, da ist die Frau  l iefern gegangen. Alser toter  hat man die W a s c h 
frau dreimal umgedreht, aber sie  ist im m er wieder auf dem Bauch gelegen

Herd darf nicht abgekehrt werden, sonst ist das Glück weg. (Vergleiche 
Karfreitag. — Is t  etwas von seiner W underkraft  auf den Herdputzer, den 
R auchfangkehrer ,  ü bergegangen? Vergl. Ofen.)

H errgott:  Ungläubige h ab en gespottet ,  da ist aus dem Holz Blut 
gero nnen (s. Gott).  —  Die Frauen im .Haus erzählen, dem Herrgott  in der 
Stephanskirche wächst der Bart (v).

Herz. D er V ereh rer  spendiert  ein goldenes zum A ufm achen ; wenn es 
von selbst  aufspringt, ist er n im m er treu. — Ein  W a c h s h e r z  ungesehen 
zustecken, erw eckt  L iebe. — Die Herren kaufen lebzelterne Herzen, und
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w enn sie mit ihm gehen will, kauft sie  ihm einen R e iter .  — H e r z a n f ä l l e :  
F u ß b ä d er  mit Asche. — H e r z l e i d e n :  Friedhoferde in der Christnacht. — 
H e r z  k a r t e :  E s  bedeu ten : K ö n ig  den Vater, D am e die Mutter,  Aß (wo 
das Pferd) ein Haus, Bube »Ich« (dem aufgeschlagen wird).

Hetschebetsch (Hagebutten) m achen eine gesunde S o ß .  — Sie  gehören 
auf die G räber  zum Aufputz und m achen  die Kränze schön.

Heu gibt mein Bruder in beide S ä c k e ;  es bringt Glück (A). — V o m  
W a g e n  rupfen, draufspucken: D er Geldm ann kommt. — Ein Ringerl  daraus 
hebt  man auf. — V o m  ersten Heuwagen drei Halme in die G e ld b ö rs e :  Glück 
und Segen .  —  Heu und Stro h  ist Glück und Leid. — W e n n s  am H e u 
b o d e n  klopft,  kom m t das Totenw ich te l  (bei Brünn). —  A u f  dem H euboden 
gehts oft  um; es gespenstert . — H e u b ä d e r  gegen die Vierziger Ekzem ). 
— S te h e n  die Zinken der H e u g a b e l  im S c h o b e r  nach oben, wird er a b 
b r e n n e n ;  nach unten, da hält er lang (Tulln).

Heult ein Hund, macht man ein Kreuz und ruft:  »Gott  sei den armen 
S e e le n  gnädig«.

H e u rig s :  W e n n  man zum erstenm al O b st  oder G em ü se  ißt, kriegt 
man e inen Schlag und wird beim O hr gezupft (A .

Heuschrecken vom Friedhof nicht heimtragen, sonst holt  sichs der Tod .
H eu w ag m  Glück \A). G ro ßes G lück : Heuwagen, K n o p f  halten, bis 

m an zwei alte Frau en  und zwei Schim m el sieht. — Wenn ein Schim m el 
e inen Heuw agen führt, ist  ein buckliger in der Nähe. —  Man kriegt  einen 
Brief  —  Frü hm orgen s soll man dreimal sp u cken und dreimal sa g en :  »Heu 
Glück«. — Zeigt die Stan ge auf ein Haus, so st irbt  dort  wer (Schrems).

Hexe. Sie  hat ihr L e b e n  nicht bei sich ;  man kann sie nicht umbringen. 
--- Bei je d e m  Unglück ist eine H e x e  dabei  (v). — W e n n  m an die Türe offen 
läßt, wenn sie umgehen, stecken  sie einem den Besen  in den Mund. — In 
D o berm an nsd orf  (N.-Oe.) hat ihr E in er  die F e ig e  gezeigt S ie  schaut das Haus 
an, das bricht zusammen. — Sie  sind zerrauft. Man räuchert sie  mit  W e ih 
rauch aus. In Greifenstein (N.-Oe. I werden um W eihn achten die F e n s te r  
zugenagelt. — Sie fährt auf einem glühenden Besen  durch den Rauchfang. — 
Die Kühe geben  ro te  Milch (s. d.) , Ai; die H e xen  haben die Besen in Blut 
getaucht.  — W e n n  die Uhr um 12 Uhr nachts stehen bleibt, kom m t die alte 
H e x .  —  E in e  F ra u  wollte R ü b en  borgen , Großm utter  hatte k e in e ;  die H e x  
sagte einen Spru h und meine Großm utter  ist to t  umgefalleri. —  W e r  eine 
kranke  Hand hat und sieht eine auf einem  Kreuz sitzen, soll sie nicht ver
ra ten ;  sie  kommt, spuckt, reibts ein und sie (Hand!)  ist gut. — S ie  reißt 
W e in tra u b e n  ab. —  Bei Melk ( N .-O e )  weissagt eine alte H e x e  mit einem  
K in d ;  wer s ie  sieht, wird lahm. — S ie  verkaufte  Butter und E ie r  billig, abe r  
w er hineingeht, wird verhext  (Mutter aus dem Waldviertel.)  —  S ie  hatte nur 
ein A uge; w enn ihr wer was borgte, gab die K u h Blut für Milch oder es 
war so nst  im Stall ein Malër (malheure).  —  Bei  Oberhollabrunn murmelt  sie 
über kran ke F in ger  und gibt ein S ä c k c h e n  m it ;  das H in eingucken ist v e r 
boten , es wird unter der Dachrinne vetg raben ,  m orgens ist es gut. — In 
Budweis gab der W ir t  einer alten F r a u  an se in em  N am enstag  keinen  Brannt
wein. S ie  rief: »In einem Jahr wirst du n iederb rennen!«  Zu seinem N amenstag 
war der Brand. —■ E i n e  v o m  L a n d .  Meine G ro ßm utter  hatte G eschwüre 
auf  der Brust. Die T a n te  ging zu einer W aldh exe . »W ann einmal sch lechtes 
W e t te r  ist, kom m  ich « (W etterh ex e ! )  S ie  legt den Mund auf die Brust, saugt 
und b e t e t :  »D,e Brust ist verhext, ich kann auch sagen, wers getan hat«. 
G ro ßm utter :  »Ich wills lieber nicht wissen«. D arnach verschwand d e H e x e ;  
in drei T a g e n  war die Brust heil. E i n e  a u s  O t t a k r i n g ,  Fu n do rt  
Hernals 1925 (vergl. Trudi. »Als m eine Mutter n o ch  ein K in d  war, borgte  
sich eine Frau  von ihr Salz aus. Ihr V a te r  gibt Tuch, Besen und ein M esser  
vor die Tür. S o !  Am nächsten T a g  war das M esser verkehrt, das T u ch  
zerrissen und der B e se n  umgedreht Aber die Frau  hatte  ein Auge verloren. 
D as ist W ahrheit !«  —  H e x e n  b e r g .  W e n n s  beim  K ehren  staubt, springen 
die H e x e n  am H e x e n b e rg  auf B e se n  umeinander. — H e x e n b e s e n  sind
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an den Christbäumen. (F ich te n ;  durch Pilze hervorgeiu len.)  — H e x e n e i  — 
die L e u te  Werdens gern los. — H e x e n k r e i s ,  auch H e x e n r i n g ,  da 
wächst das Gras fett  und viel. Ihr Versammlungsplatz, wo sie tanzen (v). 
Dreimal um den W ald herum. D ort  hat man sch on oft einen H exenspuck 
(Speichel;  etwa »Kuckucksspeichel?«)  gefunden D ort  wachsen narrische 
Schwammerl. — Dort haben sie unterirdische Häuser. — Oft ist dort  ein 
versunkenes Schloß . — Die H exenringe  sind Liebesplätze. — H e x e n  m a h l :  
Die Magd war bei den H e x e n ;  vom Haus ist der kleine So hn nachgegangen 
und in die Schlucht gestürzt, ln  der Versammlung sind lauter Heiner (Knochen) 
gewesen, wenn man sie angegriffen hat, sind sie in S tau b  zerfallen. — 
H e x e n s c h u ß  im Kreuz; sie k ö n nen  lähmen (v ); »E s ist nur ein ver
schossen es Blut«. —  H e x e n s p i e l  iv). » W er  sind Sie?«  »An alte Hex.« 
»W as trinken Sie?«  »A M enschenblut.«  » W a s  essen  Sie?«  »A Menschen- 
tleisch.« I iach her  nehm ens ein Hölz.1, das ists Messer, und da will die H e x  
alle niederstechen, erwischt aber  niemand. — H e x e n  t a n z  geht ums 
F e u e r ;  Großm utter hats gesehen! —  In G roß-Kanisza (Ung.) geht er am Stall 
vorbei ;  wenn die Tür offen ist, wird die Milch rot.

Himmel im K leinkinderglau ben: Dort sind heilige Bilder von Gold
und S ilber und viele Christbäum; W agen, wo der liebe Gott  fahrt;  die T o te n ;  
S c hn ee  und W a ss e r ;  das Paradies ;  Spielereien, die m acht alle das Christkindl 
in der W e rk s ta t t ;  B äckere ien  und Aeptel,  Engerl, Nikolaus, Krampus (drei
facher W id e r sp ru ch : »Nein, der ist in der H ölU );  Sc h a fe ;  d iet 'O nne, Schw alben ; 
das Blut und das F le is c h  kom m t in Himmel, die Bana (Kn och en) schm eißens 
weg. In  den Himmel kom m en die kleinen Kinder, die sterben, und die großen 
L eut auch, die brav sind. Im Himmel m öcht ich sein, da sind Kirschen und 
Alles; am L a n d  sind auch so viel Kirschen. — V o lksgu t:  Am Himmel soll 
man nicht schauen, wenn man nachts heimgeht. —  A uf unsenn Lan d  darf 
man nicht auf den Him mel zeigen, w enns w ettern tut, sonst  wird das Haus 
brennend. — W e r  auf den Himmel gezeigt hat, muß sich in den F in g er  
be ißen und dann drauftreten! W e n n  der Himmel r o t  ist, tuts Christkindl 
Bäckerei bächn (a ; die armen Seelen  haben H u nger ;  die Englein baden 
sich (v);  die Engel backe n  für W e ih n a c h te n ;  der T eu fe l  kom m t mit seiner 
Schar geflogen, es gibt K r ie g ;  Maria b ackt  B rot ;  es ist oben ein Kam pf (v);  
eine große Schlacht  (a) ;  es kom m t bald die wilde Jagd  (Gmünd); es sind 
viele g e s to r b e n ;  die L e r c h e n  sind gestorben .

Hinterkopf: W e n n  ein K ind  einmal tüchtig drauffällt, wird die ganze 
Familie  glücklich.

Hintern beißt, der Bub kr ieg t  Schlag.
Hirn ( =  Schädel) .  W e r  e inem  S terb en d en  aufs Hirn greift, hat Glück. — 

W e n n  man reibt und die Hand stinkt, hat man ein st inketes  Hirn. (»Scherz«), 
— W er den H i r n  t a n z  (D rehkrankheit)  hat, dem zergeht das Hirn.

Hirsch — wer einen w e i ß e n  sieht, stirbt.  — Glücklich ist, wer zu 
Neujahr einen röhren hört. (Gmünd). —  In der T ho m a s n a ch t  eine Hirschkuh 
sehen == Glück fürs Jahr. — Das Gew eih ist gegen den Blitz, die  Grandln 
(E ckzäh ne aus dem O b erkiefer)  für Ohrringeln, gut für die Augen.

Hirsebrei in W ien  schon halb verschollen; in Galizien wirft man ihn 
auf den Plafond.

Hirt. »Mein G roßvater in G ro ß-W eik ersd o r t  (N.-Oe.) ist dreimal um 
die W e id e  herum gegangen, da ist kein S c h a f  hinausgelaufen. E inmal wollten 
sie ihn nicht mittreiben lassen, da sagte e r :  ,Ihr kom m t nicht weit! ' R ichtig !  
Endlich haben sie ihm ein Viertel  W ein  gezahlt; er ist vorangegangen und 
alles Vieh ist ihm nachgelaufen.«

Hitz W  as für die Hitz is, is für die Kälten. Zum Beispiel  ein S tro h 
dach m acht im So m m e r  kühl, im W in te r  warm.

Hochzeit. V orher muß man Häferln zusamm enschlagen (v) (und die 
Scherb en  aufh eben).  —  W e n n  er od er sie  Zahnweh haben, wird eine Ehe 
unglücklich, voll Stre it . — R e n n t  e ine Katze übern W eg ,  weiß E r :  S ie  ist
falsch. •— W e n n  sie vorher zu süß getan haben, werden sie in der E h e



streiten. —  E s  soll in den Brautkranz regnen ( A) ;  W e n n s  schneit ,  ist sehr 
viel Glück, R egen  ist Glück, T ro ck en h eit  Unglück. — Man sagt :  »Drei T a g e  
R egen , den vierten T ag  Hochzeit .«  — Vorm Kirchgang muß man dem 
Bräutigam alle Kranzel jungfern vorstellen, zum Schluß erst die Braut, sonst  
altert  sie  schnell.  — W enn S ie  unter der Trau ung weint, verheirat sie  sich 
gut (A); wenn sie lacht, kom m t baldige Scheidung. (Vergl.  Trauung.)  — W enn 
ein k leines Kind dabei schreit, kriegen sie keine Kinder. — Brot, Salz und 
Geld m üssen sie mithaben. — In Schö ngrab en (N.-Oe.) schießen sie zum Rad 
des Hochzeitswagens. — W en n beim  Altar links die Kerze ausgeht,  st irbt 
der Herr, rechts die Krau früher. (Aehnlich [aj.l — W e n n  dem Zug ein L e ic h e n 
wagen begegnet ,  wenn Hochzeit  und Begräbnis in einem Haus sind: Viel 
Unglück! —  Man muß mit Se idenbändern den W e g  versperren, sonst  hat das 
Ehepaar kein Glück; in Nordsteiermark spannen sie einen S tr ick  und geben 
aus S to ff  ein Kind, daß sie viel Kinder kriegen. —  W e r  bei der Hochzeit  
be tru nken ist, stirbt — Um Mitternacht muß man was fallen lassen fürs 
Glück. — W e r  am Hochzeitstag zuerst ins Bett  steigt,  stirbt zuerst. —  W en n  
die Braut um 12 Uhr mitternachts das Brautkleid ablegt, stirbt sie  als Frau 
und der Mann überlebt s ie ;  wenn sie es anbehält, wird sie öfters Braut. 
(Tulln.) — Todtraum bedeu tet  Hochzeit  (A). — G o l d e n e  Hochzeit  erlebt,  
wer ein Zündholz in der Hand ausbrennen läßt (ohne sich zu verbrennen) a). 
—  H o c h z e i t s k l e i d  selbst  nähen bringt Unglück, T od .  (Vergi Braut
hemd.)  —  H o c h z e i t  s k ti g e r 1 zum Bewerfen der Braut (A).

Höhlung ? (vergl. Röhre).  In einen leeren  Gegenstand (Flasche,  G ieß
amper) soll man nicht hineinschieien, sonst  kom m t Krieg. (Vergl. »Histörchen« 
von K o p isch :  Die Hummel im leeren F a ß .)

Höhle —  aus ihr kamen in Grünberg am Schn eeb erg  (N.-Oe.)  Manderln 
und h o ben  den umgefallenen H euw agen; das Heu war abe r  in der Flöhle.

Hölle (im Kleinkinderglauben).  Bezeichnend ist das Mißverständnis: 
»Ich hab a Höll gsehti, da hab i mi gschreckt,  da habns eine g egrab en ;  da 
ists schwarz « — Da tuns einen mit M esser und G abel  braten , wann man 
neidig ist und gibt kein Brot her. ' in g t :  »Neidischa, Neidischa, kunimst in 
d ’ Höll, W irs t  auf haßi Stana  (heiße Ste ine)  glegt.« D ie  Ä nd ern :  »So gehts.  
Wirst verbrennt mit Tafelöl,  Tafelöl  ist teuer, W irst  verbrennt  mit Feuer .«  — 
Das R egenw asser tröpfelt  abi (hinunter) und abi bis zu der ITöll. (Erstau nt — ) 
Da löschts ihnen ja  das F e u e r  aus! — Die Teufel  brennen F e u e r  für die 
Kinder, w enns schlimm sind. — Die Menschen werden verbrennt,  die viele 
Sünden haben. — Der Krampus ist in der Hölle mit dem Schürhagn. — »Zn 
den Ju d en  schimpft m an :  Jud, Jud, Jud, spitz (spuck) auf d’ Leut,  Hast in 
d’ Höll a ned weit « — »Der L e h re r  erzählte, im W eltkr ieg  war ein Streit ,  
ob es eine Hölle g ib t ;  einer hatte versprochen, es zu melden. Das L ich t  
erlöscht.  E ine S t im m e: »Ich bin drinnen!«  —  I m  S p i e l  (bei Polnisch 
beichten)  »Jetzt  fährst in dTIöll«. (Anreißen beim  Teppich.)

Holler (Hollunder). U n ter  der S t a u d e  vergräbt man die bei auf
n ehm endem  Mond abgeschnittenen Haarzipfel; die S t r a u b e n ,  sind ziemlich 
b e k a n n t ;  die B l ü h  sind zum Schwitzen. Im L ied :  »Setz ma si am Hollabam, 
Schaun ma (Tun wir . . .) was die V ögerl  tan : Vögerl tan schön s in g a « ; auf 
den H ollabusch reimt sich beim Niederkauern das Husch, h. h. ;  in der Parodie 
heißt es von der Müllifrau: »Sie sitzt am Hollerbam, Macht an Müllifam« 
(Milchschaum).

Holz aufs D ach  gelegt, verhütet einen Brand. — U nglück hat man, 
wenns beim  H acken umfällt (das Scheit).  — Ein Mädel wollte nicht Holz 
holen, da fiel es mit einem G eist  aus der Decke.. — W en n  in Salzburg das 
Holz im F e u e r  aufsteht, gibt man Salz drauf, dann kom m t Besuch. — H o l z 
h a c k e .  E in  Ungläubiger hackt  am S o n n ta g ;  der H acksto ck  sieht plötzlich 
(»auf einmal«) aus wie ein Kreuz, er prellt ab und ist verwundet. — W en n  
eine H olzhacke fällt, verwandelt sie sich in den T o d  und fällt einem ins 
Herz. —  H o l z h a c k e r  (s. Baum, Eiche, Maria). W e n n  ihm der Baum auf



die schlechte  Se ite  fällt, ist der Teufe l  im Spiel. — Verletzt  er sich den F u ß :  
Ein heiliges Bild darauf und es heilt. — H o l z m e s s e r  kriegt in St.  Veit 
a. d. Triesting (N.-Oe.) die, Braut zum Brotabschn eidcn . — H o l z s c h e i  t e r -  
z ä h l e n  — wenn sie eine gerad e Zahl erwischt,  kriegt sie zum Beispiel ein 
neues Kleid (bei Brünn).  In der Tho m asn ach t  nimmt sie ein S c h e i t  aus dem 
H o;zstoß : Dick  oder dünn, rauh oder glatt, kurz oder lang, krumm oder 
grad wird er sein (v) (meist nördlich von Wien). — H o l z s t o c k :  Fährt  
die H a c ke  (tief  hinein, so kom m t der Teufel  raus. — H o l z w e i h e  geschieht 
mit F e u e r ;  gegen das E inschlagen (des Blitzes) (s. S c h e i te l t  — H o l z w u r m  
in W ohnung bedeu tet  Glück (s. Hausädern). —  Unglück! — H ö rt  man ihn 
nachts, zeigts T od  an. — »Bis der K asten ned verkauft  ist, hat man Unglück.«
— E r  heißt auch T otenu hr (v).

Horchen tun die Mädeln in der T h o m a s n a ch t  an der T iir  (v); hört 
sie einen Hund bellen, verheiratet  sie sich gut (s. Kreuzweg).

Hören (s. Uhr). W e n n  wer eingegraben ist und der T o ten g räb er  schlägt 
n i c h t  dreimal drauf, hört  der T o te  noch alles. —  Hört  m an im Schlal 
klopfen, b e k o m m t man eine gute Nachricht.

Hosenknopf annähen, wenn man die Hose anhat: Soviel  S tiche es 
sind, solang (Jahre) heirat man nicht. — Man muß dabei essen (oder Papier 
kauen-,  sonst wird der Verstand vernäht (s. Knopf).

Hubertusnacht. Jagdglück hat, wer K reise  zieht (auf steilem Abhang 
neben einem Abgrund), oh ne  Fehltrit t  dreimal umkreist und dann einsteigt.

Hufeisen nachhaun, bringt Glück (v), auch tre ten  (v). Es gehört ober 
die T ü r  (a), gegen den Blitz an die W and  (v), auch auf die Schwelle . — U n 
geschaut dreht man ein gefundenes dreimal, wirfts über die l in ke  Achsel;  
hinter sich ins F e n s te r ,  die Sc h e rb e n  bringen Glück (Al. — Schlägt mans in 
den nächsten Baum, werden die W a n d erer  Glück haben (Tulln). — Führt man 
ein Pferd zum Beschlagen und es  verliert das Hufeisen, bevor es in die 
Schm iede kommt, hat es das Glück verloren — H u f n a g e l  durch einen 
Kreuzer in den F u ß b o d e n  der neuen W oh nu ng geschlagen, an der Schwelle  
oder zwischen der Doppeltür.  — E in  Pferd bringt viel Glück, wenn man ihm 
einen g e f u n d e n e n  Hufnagel einschlägt.  — H u f s c h m i e d :  W en n  er 
einen Hufnagel schief  einschlägt,  hat er die ganze W o c h e  Pech. —  Sam stag  
ist für ihn ein guter Tag. — E r  kauft  alles Gefundene, Stollen und Hufnägel;  
das bringt Glück.

Huflattich, T abakersatz .  B lätter  auf W unden. T e e  in Schlesien gegen 
W im m erln .

Hühneraugen zeigen das W e t t e r  an. — W e n n  ein Leichenzug kommt, 
deutet  man erst  au f  die H ühneraugen, dann auf den Sarg  und sagt :  »Da 
heraus und dort hinein!« (ähnlich v). — H ü h n e r d r e c k  gegen Zahnweh.
— H ü h n e r f r a i s e n .  Sie  k r iegen  den Wippl, Wipfl, Nipf, der F u ß  ist 
steif, eingezogen, zitternd; die E ier sind klein (Gägerlfras). (U.-K .,  Steir.  W.,  
»W iicl, eine Drüsengeschwulst  der Pferde?«) — H ü h n e r k n o c h e n  zer
reißen sic und denken sich w as;  wer das größere  S tü ck  hat, dem gehts in 
Erfüllung (v). —  H fi h n e  r p o 1 s t e r : Auf ihren F e d e rn  kann man nicht 
s terb en  (v).

Hund. A b e n d ,  h e i l i g e r :  H ört  man einen Hund grunzen (heulen ?), 
hat man das ganze Jahr kein Glück. — A u s l a u t e n  (mit den Füßen 
sch lenkern ) :  da stirbt ein H u nd; m an lautet dem Teufel  sein Glückerl,  läutet 
in die Hölle hinab. — B a d e n  darf man ihn vor einem Jahr nicht, sonst 
wird er  nicht wachsam. — B e t t .  W e n n  er unter das Bett  eines Schlafenden 
kriecht, st irbt der. — »Klosett-  ; auf dieses kann er nicht gehen (s. Hakel- 
ziehen). —  D r ü c k t  er sich an die W and, hat er keinen Herrn, 
E r t r ä n k t e n  hört  man bei N acht bellen. -- F e u e r  (s. schwarz, heulen).
— F r e s s e n  die Hunde. S a c h e n  (Sahergras) , regnets (S teyr) ;  w e i l  die 
I iu n d c  Gras fressen, regnets . —  G r a b e n  die Hunde in der E rd e :  »In
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m e i  n e r  Fam ilie  wars ein Todesfall» .  — H e u l e n  und W i n s e l n :  Eine 
Fülle  von »Beweisen« für die Todesverkü nd igu ng; er m eldet den T o d  an (Ai. 
( G r o ß v a te r :  »Du willst mich in den T od  ziehen«.) Schau t er nach unten, in 
den Keller , s t irb t  wer; heult er nach oben, zum Dachboden, bricht F e u e r  
aus (A). — Heult er vor einem Hause, sterben drei L eu te  heraus. — Todfall  
im dritten Haus. — M e e r s c h w e i n - ähnliche Hunde bringen Glück. — 
N a c h s t e r b e n  will er, wenn er den T o i  des Herrn gem eldet  hat.  — 
R e g e n  kommt, w enn die Schnauze trocken  ist — R e i b e n  sie sich an 
der Wand, stirbt wer. — R i e c h e n  tun die Hund aneinander, weil einige 
beim  l ieben  G ott  bitten waren, denen hat er den G estank genom m en und 
ihren A bstäm m lingen; da wollen alle wissen, ob die dabei w a r e n .  — 
S c h a r r e n  be d eu tet  T o d ;  R egen !  — S c h w a r z e n  im Wald sehen, 
b e deu tet  F e u e r  im nächsten Haus. —1 S i e h t  uns der Hund zutraulich an, 
so will er uns vor etwas warnen. — S t i r b t  ein Hund unterm Obstbaum, 

.so wird e ine gute O bsternte.  — T r ä u m e n  von ihm bedeutet, daß der 
Vater der Mutter treu ist. — V e r t i l g e n  lassen? F ü n f  Ja h re  kein Glück. — 
W e t t e r  (s. Regen).  Heult er in die Höhe, kom m t schlechtes W e tte r .  — 
W i n s e l n  (s Heulen).  — H u n d e b i ß  heilt  durch gekautes Brot (v). -
D ie se  Zeit, die der B iß  gedauert hat, stellt  man sich nach neun W o c h e n  in 
die E c k e .  -- H u n d e k o t  steigen —  Glück (a) (Hundstrümmerl).  — 
H u n d e s c h m a h  heilsam, besonders  für die Brust. — H u n d s w u t  
(s.  B i ß ) D i e  R ind e von großem Landbrot  auf die W unde, mit einem 
schwarzen Stif t  schreibt man darauf die A nfangsbuchstaben der heil igen 
K am en ; der G ebissene  ißt  das (andere?) Brot  und ist gesund bei Tulln).

Husten der großen Mädel heißt Heiratshusten: die muß m an geschwind 
verheiraten. — G egen Husten ißt m an um Mitternacht Friedhoferde.

, Hut oder H au be darf man nicht drehen, sonst  kom m t Kopfw eh nach 
dem Aufsetzen. — D er Ju d e setzt ihn beim  E sse n  und Beten auf. — W en n  
ein schwarzer Hut auf dem Sessel  liegt und man setzt sich drauf, hat man 
Glück. —  K om m t beim  H eiraten der Idut der Frau  über den des Mannes, 
so hat sie die Oberhand. — Zu Silvester kom m en die L osdinge  auch untern 
Hut. — V erkeh rt  aufsetzen- Man kriegt einen großen Kopf.  — H ut aufs 
(Kranken-?)  B ett  bedeu tet  Tod . — FI u 1 1 o s e wollen noch w achsen (a).

Hutschen .mit gekreuzten F ü ß e n :  Man hutscht den Teufe l  ein (v); — 
herein, und verschleudert dié Engel.

Hypnotisieren: E s  wird einem so starr bei einem scharfen Blick. — 
D e r  Hypnotiseur , wollte die K rankheit  sp herumziehen, ab sie ist ihm nicht 
herausgegangen. — S p i e l :  1. In der Luft rumfahren — Ohrfe ige! 2, Sag  
dreimal deinen N am en: V orm  drittenmal wird ihm Mund und Nacken gepreßt, 
il. D ie  »W urzen« werden »im Vertrauen« gebeten , nicht zu lachen, wenn 
die ändern beim  Hypnotisieren berußt  w erd en: G erade sie freuen sich jeder ,  
daß der andere rußig wird und sie sinds selbst

I
Igel essen  die Zigeuner. — Die Schweinigel fressen m ehr Schw aben 

(K ü chen sch aben )  als die Hundsigel.

Inslichtkerzen (Unschlitt)  gegen geh örte F ü ß e .  — Bei  Lungenkrankheit  
die Brust  einschmieren (v).

Irrlichter führen in den Sumpf. — Bei Tulln haben sie einen Menschen 
in den S u m p f  gezogen. — Beim  Bründl gehts um ; einer pro bierts :  das Licht  
zieht ihn, er muß) n a c h g e h e n ; war nicht ein Gebüsch gewesen, war er in den 
T e ich  gefallen. (Einen  ändern re tte te  die P lanke, über die das L ich t  weiter- 
ging.i —  W o  sie sich zeigen, ist ein Schatz  (v). — Macht man ein Kreuz beim 
Erblicken , erlöst man eine arme S e e le  (s. Lichtein).

( F o r t s e t z u n g  fo lg t . )
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Die Spiegelung des prähistorischen Dreiperioden-
systemes im Brauchtume.

V o n  L. F r a n z .
Bekanntlich  teilt  man die urgeschichtli he Zeit nach einem äußerlichen 

Merkmale,  nämlich dem vorherrsch enden W erkzeugstoffe,  in drei große 
Abschnitte  ein, die Stein- ,  Bronze- und Eisenzeit. Zur G enüge wissen wir 
heute, daß die Abfolge dieser drei Rohstoffe nicht mit scharfen Grenzen vor 
sich gegangen ist, daß vielmehr S te in  noch in der Bronzezeit e ine Rolle 
spielte und Bronze noch in der E isenzeit  zu ausgedehnter Verwendung 
gelangte. Das D reiperiodens\stem , wie man die erwähnte Einteilung nennt,  
gibt sich nicht nur in den Bodenfunden zu erken nen , es tri tt  in eigenartiger, 
aber nicht unverständlicher W e ise  auch im Brauchtum e in Erscheinung.

Die B eschneidung bei den Is raeliten wurde nach  uralter Vorschrift , die 
sich schon im Alten T e s ta m e n te  aufgezeichnet findet, mit einem  s t e i n e r n e n  
Messer vollzogen. Die S it te  der Beschneidu ng reicht,  w enigstens in Aegypten, 
sicher noch in die Steinzeit  zurück. D ie  Israeliten haben in pietätvollem 
Konservativismus das ste inerne Beschneidungsw erkzeug noch in e iner  Zeit, 
in der ihnen schon Metalle zu G e b o te  standen, be ibehalten. Hier haben wir 
also in einem  Brauche ein s t e i n  z e i t l i c h e s  R e l ik t .1)

W enn der rö m isc h e  F la m e n  Dialis sich den Bart  stutzen wollte, so 
durfte er das vorschriftsgemäß nur mit einem b r o n z e n e n  Messer tun, und 
das U m reißen  der Grenzlinie einer zu gründenden Stadt, des Pom oeriums, 
hatte mit b r o n z e n e r  Pflugschar zu geschehen. D ie se r  F a l l  ist ähnlich dem 
eingangs angeführten: auch hier die archaistische V erw endung eines W e r k 
zeugstoffes; bezeichnend ist hier wie dort die rituelle Handlung, denn der 
Ritus ist  erfahrungsmäßig immer außerordentlich zu K onservativ ism us geneigt.

Schließlich  folgt auch im B rauchtum e der bronzezeitl ichen Schicht  eine 
eisenzeitliche. W ie  in den früheren Fäl len  sei auch hier nur ein Beispiel 
herausgegriffen. In  den L änd ern  germ anischer  Zunge und darüber hinaus ist 
der G laube an die däm onen abw ehrende K raft  des E i s e n s  verbreitet.  Die 
geheimnisvolle  W irkun g  geht nicht von einer best im m ten F o r m  aus, sondern 
vom S t o f f e  als so lchem ; ein F eu erstah l  tut den g leichen D ienst wie ein 
T asch en m esser .  E s  l iegt also nicht Formzauber,  sondern  Stoffzauber vor, 
weshalb wir hier von einer e isenzeitl ichen S ch ich t  im Brauchtume reden können.

D ie  angeführten Beispiele genügen, um zu zeigen, daß die Hauptstoffe 
der drei urgeschichtlichen Perioden sich nicht nur in der Ergolog ie  einen 
Platz sicherten, sondern durch den Eindruck, den sie als N euerungen hervor
riefen, sich auch im G eiste  des M ensch en fest v eran kert  haben. Diese 
Ersch einun g läßt sich zum T e i le  auch sprachlich nachweisen. W e n n  zum 
Beispiel der Sch m ie d  bei den G riech en  noch in der Eisenzeit  Chalkeus (von 
chalkos, Bronze) heißt,  so beweist  das, daß der Eindruck, den die Erfindung 
der Bronze gem acht hat,  auch im sprachlichen Bew u ßtsein  nachhaltig war.

J) Nicht immer muß H ochachtung vor einem S te ingeräte  auf seine 
unun terbroch ene V erw endung zurückgehen. D er weitverbreitete Aberglaube, 
der sich an steinzeitliche A exte  knüpft,  ist etwas anderes als die Verw endung 
eines S te in m ess ers  zur Beschneidung. Bei  diesem Aberglauben dreht es sich 
um eine n a c h t r ä g l i c h e  D eu tu ng  zufällig gem achter  Steinbeilfunde, um 
V olksetym ologien sozusagen, w ährend das B eschneidu ngsm esser  eine wurzel
echte E rsch einun g  ist.



26

Literatur der Volkskunde.
H erm ann M a n g : U n s e r e  W e i h n a c h t .  Volksbrau ch  und K unst  

in Tirol.  Verlagsanstalt  Tyrolia. In n sb m ck -W ien -M ü n c h en  1927. 158 Se iten .  
60 Bilder.

U nter  den vielen W eihnachtsbüch ern , die wir in der volkskundlichen 
L iteratur besitzen, m acht  das vorliegende W e rk ,  das die T iro ler  W eihn achts-  
brauch e und die damit zusamm enhängenden V o lksku nstschöpfu ngen in W o rt  
und Bild schildert ,  durch die W ärme se in es  T o n e s  und die gründliche V e r 
trautheit  mit dem G egenstan d  einen beson ders  a n sp rech en d en  Eindruck. In  
13 Abschnitten behandelt  der V erfasser ,  der sich durch frühere Arbeiten 
schon e inen guten Nam en unter den T iro ler  Volksku nd lern  gem acht hat, das 
mannigfach gestufte Brauchtum, das sich aus heidnischen und christlichen 
Ueberlieferungen und Vorstellungen wundersam gemischt in der Zeit vom 
Beginn des Advent bis Mariä L ich tm eß  im volkstümlichen L e b e n  der T iro ler  
Bevölkerung abspielt . Viele b isher  un bekannte  Züge sind aus der unmittel
baren Beobachtung  des V o lk sleb en s  eingeflochten, die v o rhand en e Literatur 
ist gewissenhaft,  bis auf ganz kurze und oft schon verschollene Berichte, 
quellenmäßig ausgeschöpft.  Das be ig eg eb en e  höchst anmutige Bildermaterial 
ist zumeist der T iroler  W eihnachtskrippe gewidmet,  die als volkskünstlerische 
Schöpfung vom 16./17. Jahrhundert bis in die G egenw art  vielfältigste 
Entwicklung und re iche Blüte aufweist.  E s  ist ein sch ön es Haus-  und 
Fam ilienbuch, das Verfasser und der V erlag  beson ders  dem T iro ler  Volk  
g esch en k t  haben. Prof. M. H a b c r l a n  d t.

D r. L ily  W e is e r : A l t g e r m a n i s c h e  J ü n g l i n g s w e i h e n  u n d  
M ä n n e r b ü n d e .  Ein Beitrag zur deutschen und nordischen A ltertum s
und Volkskunde. (Bausteine zur V o lk sk u n d e  und R elig ionsw issenschaft .  
Herausgegeben von Eugen Fehrle , Heft  1.) K on ko rdia  A. G., Biihl (Baden) 1927. 
(94 Se iten .)

V erfasser in  stellt  sich zur Aufgabe, die bisher wenig gewürdigten 
Schilderungen germanischer Kriegersch aren  im kultischen und A lterklassen
verband bei  T ac itu s  (klarier und Chatten) zusammen mit der Berserker-  
Ueberlieferung des Nordens zu erläutern, das heißt, Ablauf und System  der 
R iten  sowie den religiösen E rlebn iskern  derselben klarzustellen, wozu eine 
E inle itung über gleichartige W eiher iten  der T iefkulturvölker und einschlägige 
indogerm anische Parallelen geboten , sonst  aber ganz richtig die Konzentrat ion 
auf a l t g e r m a n i s c h e  V erhältn isse  angestrebt  und erreicht  wird, denen 
freilich auch späteres Erbgut be igesetzt  werden muß. (In diesem S. 10 im 
Anschluß an Heusler festgelegten Bedeutungsumfang »altgermanischer Zeit« 
wäre die Anm erkung S .  11 allerdings anders zu fassen gew esen , wenn sie 
davon spricht,  daß eine vom R eferen ten  ändern O rts  geg eben e  U ebersic lit  
über die europäischen W eiher iten  so  gut wie nichts »aus altgermanischer 
Zeit« enthie lte .)  G ewissenhafte Sich tung und In terpretat io n  der urkundlich 
alten Zeugnisse wird der Arbeit  ihren W e r t  im Fortschrit t  der F o r sch u n g  
dauernd sichern. Im K reise  des späteren E rbgu ts  harrt  aber doch wohl noch 
einiges der Rückbeziehung auf a ltgermanische W eih er iten .  W ir  d enken an das 
a u f  den Stein,  'Stuhl, T isch steigen, das nordische-»Hissen« gegenü ber der Schild
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erhebung, den Tanzbrauch und die Mädchenwahl im Abschluß der Einweihung, 
Dinge, die uns übrigens von der etwas einseit igen religionsgeschichtlichen 
Einstellung, die der H erausgeber im Vorwort beson ders  unterstreicht,  zum 
Gem einschaftsleben wegführen. Muß es denn eine »Entwicklung« sein, 
die »rel igiöses Erleben« mit »sozialer Einrichtung« verbindet ? (S. 22.) E s  
gibt doch wohl auch ein soziales »E rleben  ?« D aß es phylogenetisch sogar 
das Aeltere ist, wird kaum zu bezweifeln sein. Im  Zusammenhalt  der M ann
barkeitsp roben der Berserker  (Steinwurf, Feuer lau f,  Tarnzeit  u. s. w.) mit der 
Mädchenwahl am Beschluß, wovon die »altgermanische Zeit« nun freilich kein 
unmittelbares Zeugnis überl iefert hat,  wird sich eine sch ö n e  Aufhellung des 
Brünhildenmotivs ergeben, dessen Zugehörigkeit zu diesem K re is  schon 
K. Sp ieß  kürzlich in dieser Zeitschrift festgestellt  hat.

A. H a b e r l a  n d t.

B a y r is ch e r  Heimatschutz. Zeitschrift  des Bayrischen L and esvere in es  
für Heim atschutz. V ere in  für Volkskunst  und V o lksku nde in München. 
J  u b i l ä u m s a u s g a b e  (Festschrift) .

In  einem stattl ich festlichen Umfang erscheint der vorliegende Jahrgang 
der rühmlichst  b e kan n ten  und verdienstvollen M ünchener Heim atschutz- 
Zeitschrift aus Anlaß des fünfundzwanzigjährigen B estan d es  des bayrischen 
V ereines für Volkskunst' und V o lksku nd e in München. Mehr als ein Viertel
hundert hervorragend er F a ch m ä n n e r  haben wertvolle B eiträge zur Festsch rif t  
be igesteu eit  und zahlreiche sch ön e und interessante  Abbildungen schm ücken 
den stattl ichen Band. Man m üßte das umfangreiche Inhaltsverzeichnis voll
inhaltlich ziir W iedergabe  bringen, um einen genügenden Begriff von dem 
G ebo te n en  zu geben , es fehlt j a  kein Name, an den im Zusammenhang mit 
Aufgabe und Zweck dieser F estsch rif t  gedacht  werden kon nte .  R eferent  
bedauert,  daß es ihm zufolge U cberlastun g  mit anderen Arbeiten nicht 
möglich war, der  Einladung des H erausgebers Dr. Ritz zu entsprechen und 
sich mit einem  von ihm beabsich tigten  Aufsatz »über den bayrisch-österreichi
schen Kulturkreis« an der F estsch r i f t  zu beteil igen. Vielleicht ist der Entfall  
dieses Aufsatzes mit die U rsache  dafür gewesen, daß in den beiden Aufsätzen 
von Adolf  S p a m e r  »Die Bedeutung der V o lksku nd e für die Gegenwart«  und 
Hans Karlinger »Grenzen der V o lksku nst«  in etwas befremdlicher W e ise  von 
den A rbeiten und L eis tungen O esterre ich s  auf dem G eb ie te  der V olksku nde 
und Volkskunst  geschwiegen wird, welche zeitlich und inhaltlich mit den 
diesfälligen bayrischen Bestrebu ngen und Arbeiten parallel gegangen sind. 
Jedenfalls  werden die österreichischen Volkskundler mit Freu de und Gewinn 
von dem mannigfaltigen Inhalt der Festsch rif t  K enntnis nehm en. W ir  sprechen 
dem jubilierenden V ere in  die b esten  kollegialen Glückwünsche für eine 
weitere gedeihliche und erfolgreiche W irk sa m k e it  aus.

Prof. Dr. M. H a b e r l a n d t .

H a n d w ö rte rb u ch  des deutschen A be rg la ub en s, H erausgegeben 
unter b esonderer  Mitwirkung von E .  H o f f m a n n - K r a y e r  und Mitarbeit  
zahlreicher F a ch g en o s sen  von H an s B ä c h t o l d - S t ä u b l i .  Band I, L ie f e 
rung 1. Berl in und Leipzig 1927. V erlag  von W a lter  de Gruyter & Co.

(Handwörterbücher zur deutschen V olksku nde. H erausgegeben vom 
Verband deutscher V ere in e  für Volkskunde.)



' W ie  das Vorwort ausführt, setzt sich das Handwörterbuch des deutschen 
A berglaubens zwei Ziele: es will zunächst  den zahllosen, äu ßerst  zerstreuten 
S to ff  über die einzelnen abergläubischen U eber l ie feru ngen geordnet  zusammen
fassen und es soll w eiters Ursprung und Bedeutung des e inzelnen A b er
glaubens darzulegen versuchen. In  etwa 2500 Stichwörtern, zu deren Aus
arbeitung von den H erausgebern  den Bearb e itern  ein Uber 600 .000 Zettel 
um fassendes Material zur Verfügung gestellt  worden ist, wird der gesam te 
Stoff  dargelegt werden, wobei der Begriff des A berglaubens möglichst weit  
gefaßt w orden is t :  F e s t e  und Bräuche, die au f  aite Kulte  zuriickgehen, V o lk s 
medizinisches, Sagen  und Volkm einun gen aller Art sind miteinbezogen worden. 
D er  literarische Apparat wird, wie die Artikel der ers ten Lieferung erken nen 
lassen, überall  mit grö ßter  Vollständigkeit  den Einzelausführungen beigegeben. 
W a s  den zweitgenannten Zweck anlangt,  den das Handw örterbuch verfolgt,  
nämlich, w enn im m er möglich, die äußere  und in n ere  G eschichte  der einzelnen 
abergläubischen Erscheinungen kurz darzulegen und gegebenenfalls  ihren 
Ursprung und Sinn zu deuten, so würden g em äß  dem geschichtlichen Ursprung 
vieler abergläubischer Ideen und P raktiken  Orient  und Antike in vielen 
Belangen heranzuziehen sein ;  aber auch darüber hinaus wird der vergleichende 
G esich tspun kt und die Fests te l lu n g  der geographischen V erbreitung der 
e inzelnen E rscheinungen nicht zu um gehen sein, und aus dem H an dw ö rter
buch des deuschen Aberglaubens würde unversehens eigentlich ein H a n d 
wörterbuch des europäischen Volksglaubens werden m üssen —  eine F o r d e 
rung, die denn auch in allem E rnst  erh ob en werden wird, freilich ers t  für 
e inen späteren Zeitpunkt und für ein anderes  wissenschaftliches Forum .

D as Vorw ort  setzt sich in nicht ganz überzeugender W e is e  mit  den
jen ig en  S t im m en auseinander, die im S c h ö ß e  des V erb andes der deutschen 
V o lksku nd evereine  lautgeworden sind und die vorgeschlagen haben, im Titel  
des W e r k e s  an S telle  von Aberglauben den Ausdruck Volksg laub en zu 
wählen. U n ter  » V o l k s g l a u b e n «  wäre nicht notwendig auch der ganze 
Umfang der religiösen Betätigungen und Empfindungen des V o lk es  zu ver
stehen, se in e  Auffassung und Gestaltung des Christentums. Dies fällt unter 
den Begriff der »V  o l k s r e l i g i o  1 1 «, und damit b e faß t  sich die religiöse 
Volkskunde. Dem  W o r t  »Aberglaube« haftet  nun einmal ein etwas fataler 
Be ig esch m ack  an, der den b io logischen Sin n  und W e rt ,  der doch  in gewisser 
H insicht  den Aeußerungen des V olksglaubens zugebilligt werden muß, voll
ständig v e rk en n en  läßt.

E ine  volkspsychologisch wichtige F ra g e ,  welcher die B e a rb e i te r  der 
einzelnen abergläubischen Meinungen in ihren Quellen w enigstens hier und 
dort nachzuspüren vielleicht G elegenheit  finden, ist die, inwieweit  dieser oder 
j e n e r  A berg lau be noch tatsächlich in Kraft  stehe, in welchen Sch ich ten  der 
Bevölkerung, in welcher Verteilung bei  Männern oder W e ib ern ,  bei K in dern  
oder alten Leuten, be i  welchen besonderen  Anlässen, und was sich da in 
dieser H insicht etwa noch an F rageste l lun gen erg eb en  mag. D as H an d
w örterbuch würde damit nicht b loß  einem H erbar  des Aberglaubens gleichen, 
sondern würde das L e b e n  aller dieser V orstellungen und Bräuche, ihr 
W uchern , W elk en  und A b s te r b e n  verfolgen nnd abschildern. In  dieser 
H insicht sei auf die Veröffentlichung des » W ie n e r  Kinderglaubens« (durch 
L eop o ld  Höfer, diese Zeitschrift Jahrg. 32 und 33) verwiesen, bei welchem
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gerade dieser G esich tsp u n kt:  »was wird von all dem Aberglauben nun noch 
wirklich geglaubt?  von w e m ?  und mit welchem Grad von Sicherheit  oder 
Zweifelhaftigkeit?« besonders  oft und deutlich aufscheint.

Jeden fa l ls  wünschen wir dem verdienst-  und mühevollen W e r k  der 
H erau sge ber  und zahlreicher M itarbeiter das b e s te  Gelingen und behalten 
uns vor, jew eil ig  würdigend auf den Inhalt d esse lb en  im Fortschre iten  des 
Buches zurückzukommen. P ro f .  Dr. M. H a b e r l a n d t .

P ro f. D r. L. G ü n th e r: V o n  W ö r t e r n  u n d  N a m e n .  Fünfzehn 
sprachwissenschaftl iche Aufsätze.  1936. Ferd. Dümmlers V erlag . Berlin und Bonn.

Dem sachlichen Inhalt unseres Sprachschatzes, den kulturgeschichtl ichen 
Aufschlüssen, die in den W ö rtern  und Namen unserer Umgangssprache und 
namentlich auch der Mundarten vorliegen, nachzuspüren, gewährt reiche 
Belehrung und viel G enu ß  zugleich. Beides ist in reichem  Maße in dem 
vorl iegenden W e r k e  eines namhaften deutschen Sprachgelehrten, zu finden. 
Kulturgeschichtliche und verkehrsgeschichtliche E rkenn tn isse ,  volkskundliche 
Ueberlieferungen, Sprach gew ohn heiten  verschiedener Art und vieles Andere 
scheinen jin den fünfzehn Aufsätzen in anregender Abw echslung auf. Ein 
Verzeichnis der für das Buch benutzten Schriften führt je n e  L e se r ,  welche 
sich mit den behandelten Stoffgebieten  noch w eiter beschäftigen wollen, 
weiter. B eson d ers  die L e h re r  werden das W erk e l ten  zur B elebung und 
kulturgeschichtl ichen Vertiefung des Sprachunterrichtes mit großem  Gewinn 
nutzen können, Prof. Dr. M. H a b e r l a n d t .

D r. S. S e ligm a nn : D i e  m a g i s c h e n  H e i l -  u n d  S c h u t z m i t t e l  
a u s  d e r  u n b e l e b t e n  N a t u r ,  m it  b e so n d e r e r  Berücksichtigung der 
Mittel gegen den bösen Blick. E in e  G e sch ich te  des Amulettwesens.  Mit zahl
reichen Abbildungen. Verlagsbuchhandlung S tre c k e r  & S c h ro e d e r ,  Stuttgart  1927.

D er b e ka n n te  V erfasser  des im Jahre  1910 ers ch ie n e n e n  viel beachteten 
und benutzten B uch es:  »D er  b ö s e  Blick und V erw an dtes« ,  hat mit großem  
F le iß  und ausgebildeter K enn tn is  der Literatur eine Neubearbeitung dieser 
Materie un ternom m en, als deren ers tes  Ergebn is  aus d e m  Nachlaß des 1926 
verstorbenen Verfassers das vorliegende W e rk  von der Verlägshandhm g 
S tre ck er  & Sc h ro ed er  in pietätvoller W e ise  herausgebracht  wurde. Zwischen 
dem ersten 1910 herausgekom m enen W e r k e  Se ligm an ns und dieser posthumen 
Veröffentl ichung liegt das bei L .  Friederichsen & Co. in H am burg 1922 
erschien ene Buch des gleichen A utors :  »Die Z au b erkra ft  des Auges und das 
Berufen. E in  Kapitel  aus der G esch ich te  des A b e r g la u b e n s« ,  in welchem wir 
bereits  eine sowohl stoffgeschichtlich wie m ethodologisch viel vo llkom m enere 
Darstellung der G eschichte  und Verbre itun g des B lickzaubers  erk en n en  dürfen, 
als sie in Se ligm anns erstem W e rk  gebo te n  worden -war. Die vorliegende 
dritte Fassu n g  oder Darbietung der gleichen Materie ist insofern etwas Neues, 
als sie  sich ausschließlich mit den m agischen Heil- und Schutzm itteln  aus 
der unbelebten Natur beschäftigt  und so eine G esch ich te  des Amulettwesens 
darstellt. V o n  dem überreichen, in T a u s en d en  von E in zelnachw eisen  sich 
nicht genugtuenden Inhalt  des W e r k e s  ist es unmöglich, auch nur eine 
Andeutung zu geben, Aus dem Magismus des Orients und d e n  verwandten 
Vorstellungen der Antike bis in die G egenw art  der m eis ten  europäischen 
V ö lker  ist der Aber- und Heilglaube, der sich auf die E lem en te  und alle
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Stoffe des Erdreichs bezieht, in übersichtlichster Anordnung zusammen- 
getragen zu einem Gesamtbild  dämonistischer W eltanschauu ng, die in un ver
minderter Kraft  noch immer eine zahlreiche Anhängerschaft  in allen Schichten  
des V o lkes  beherrscht. E in e  große Anzahl von Abbildungen, in welchen 
sich e ine ganze G eschichte  des A mulettw esens im Bilde vor uns aufrollt, 
schm ückt und erläutert den T e x t .  In  unserer Zeit, die sich so intensiv mit  
dem W a h n  und Aberglauben des V olkes in psychologischer Einfühlung und 
verständiger Kritik befaßt, erscheint ein W e r k  wie das vorliegende doppelt  
zeitgerecht. E s  darf  eines g ro ßen  und dankbar interessierten L eserk re is es  
sicher sein.

Prof. Dr. M. H a b e r l a n d  t.

R ic h a r d  W i e b e l : D a s  S c h o t t e n t o r .  Kulturhistorische Auslegung 
des Portalbildwerkes der St. Ja ko b s k irch e  in R egen sb u rg .  V e r le g t  bei Benno 
F i ls e r  (Augsburg o. J .  1927). (61 Se iten ,  28 Bilder auf Tafeln.)

»Das t iefere  Eindringen in diese rätselreiche W e l t  des Mittelalters 
m acht es zur Notwendigkeit, die ausgetretenen W e g e  der mythologischen und 
christlich-allegorischen Lösungsversuche zu verlassen und in Kulturgeschichte, 
Volkskunde, Aberglauben, Märchen- und Sagenw elt  und m anch anderen 
G ebie ten  sich umzusehen.« Im Zeichen dieses Grundgeclankes wird die 
Bedeutung plastischer Bildwerke rom anischer  Zeit um m anche in teressante  
L ö su n g  bereichert.  Im  b e so n d eren  sieht V erfasser  gewiß mit R e c h t  einen 
einheitl ichen geistigen Gehalt  in dem uns so seltsam  anm utenden Portal  des 
R egen sb u rg er  D o m es wirksam, wobei sich die Ausdeutung der Einzelheiten 
an der Gesamtvorstellung vom U ntergan g des W eltgeb äudes,  Himmels und 
der Erde, gegenü ber dem Bestand des W o r te s  G ottes  und vom L o s  der vom 
H im melreich A usgeschlossenen gew isserm aßen verifizieren läßt. In der 
m achtvollen Sp rach e  des Predigers enthüllt  sich dem V erfasser  diese alte  
W eltanschauung, wobei er mit R e c h t  die Bedeutung des K irchenportals  für 
derlei weltliche und überweltliche Schau in den Mitte lpunkt stellt. »Portal
skulpturen w enden sich an den ungelehrten M enschen, der draußen des 
W e g e s  k o m m t « Nicht für je d e n  und überall  wird je d e s  Gleichnis ein und 
dasselbe b e d eu te t  haben, der Ste inm etz  schöpfte  aus einem  w erkm äßigen 
V orrat ,  aber gewiß sind es diese Schulen der gläubigen K un st  gewesen, in 
d enen eine auch inhaltlich bedeu tsam e Kunstüberlieferung gepflegt wurde, 
die nun mit »Volkskunst« zu identifizieren freilich nicht angezeigt wäre.

Vielleicht sind aber j e n e  D eutungen zulässig, bei d enen V erfasser 
B lätter  in e inem  Kreisgewinde und andere Büschel in den Bogenfeldern der 
Hauptdarstellung mit den Johanniskränzlein, Kräuterbüscheln des V o lk es  und 
dergle ichen in einen bestim mten Z usam m enhang bringt, viel leicht gilt dies 
auch von den kettcngliederart igen Einfassungen, Zopfstricken und W e l le n 
geschlingen an Bogeneinfassungen u. s. w. —  sie ordnen sich dem Inhalt  
sinngemäß ein — doch wird hier jedenfalls  zunächst  ikonographische V er
gleichung den W e g  b e re iten  helfen müssen, den der V erfasser  weist. Zu 
einer Altertumskunde der bildhaften R ealien  unserer Altvordern hat er je d e n 
falls nicht nur S to ff  beigebracht,  sondern auch die richtige Einstellung knapp, 
a be r  klar festgelegt.

A. H a b e r l a n d t .
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D e u t s c h e  V o lk h e it .  Der dem Volkskundler durch die Sam m lungen 
»Atlantis«, »Insulinde«, »Märchen der Weltl iteratur«, »Deutscher Sagenschatz« 
bekannte ,  verdienstvolle  Verlag Eug. Diederichs in J e n a  hat im H erbst  1925 
mit der H erausgabe einer neuen R e ih e :  »Deutsche Volkheit«  begonn en. Der 
H erausgeber,  Paul Zaunert, s tellte  sich die Aufgabe, deutsche Vergangenheit  
in lebendigen Bildern uns vor Augen zu führen und dadurch das richtige 
Verständnis deutschen W e s e n s  zu vermitteln. Von den ersten 40 ungefähr 
in Jahresfr ist  erschienenen Bändchen, die wertvollle Beiträge zur deutschen 
G esch ichte  und V o lk sk u n d e  enthalten, se ien  hier einige genannt:

Bdch. 1. I d a N a u m a n n ,  A l t g e r m a n i s c h e s  F r a u e n l e b e n ,  
Die Verfasserin bringt aus alten Dichtungen Schilderungen von L e b e n  und 
Schicksal hervorragender altgermanischer Frau engcsta iten . Ausgehend von den 
Berichten antiker Schriftste ller (Tacitus,  Plutarch) zieht sie  hauptsächlich 
nordische Quellen heran, in denen sich —  wie die Verfasserin einleitend 
b e m erkt  —  auch die südgermanischen V erhältn isse  reich und mannigfaltig 
widerspiegeln. D ie  Auswahl vermittelt  ein gutes Bild von der Stellung der 
frühgermanischen F ra u  im öffentlichen und im Familienleben, von ihren 
persönlichen Vorzügen und Fähigkeiten , verschweigt aber auch ihre 
S chw ächen nicht.

(7) H. G u m b e l .  A l t e  B a u e r n s c h w ä n k e .  Das B ändchen 
enthält eine hübsche Sam m lung von F a b e ln  und Possen  aus vier Ja h r 
hunderten. E inzelne K apitelüberschriften lauten: V o n der  Bauern Einfalt, V o n 
D oktor  und Apotheke, V o m  E s s e n  und T rinken , V o n  der Bauern großem  
Mut, Schlauheit,  Schlagfertigkeit  und Mutterwitz.

(10) FI. M ä r z e  11. D i e  P f l a n z e n  i m d e u t s c h e n  V o l k s ,  
l e b e n .  D er  durch seine wertvollen ethnobotanischen Arbeiten rühmlich 
bekan nte  Verfasser zeigt in d iesem  kleinen Bändchen, welches eine Fülle 
interessanten Stoffes in gefälliger Darstellung enthält, das innige Verhältnis 
zwischen Mensch und Pflanze auf, wie es zum Teil  auch je tz t  noch bei den 
Bauern besteht .  In  mehreren K apite ln  wird Volksglauben und -brauch, der 
an Bäume, Kräuter W iesen b lu m en  und ähnliches geknüpft ist, behandelt.  
L iterarische Nachweise b eschließen  das Büchlein, in welchem der Verfasser 
auch auf die Widerspiegelung volkstümlichen Brauches in L ied  und Sp ru c h 
poesie hinweist.

(21/22) E .  v. K ü n ß b e r g .  D e u t s c h e  B a u e r n w e i s t i i m e r . 1) 
Dieser D o ppelband  enthält  eine um fassende Schilderung deutschen Bauern- 
lebens aus dem 14. bis 18. Jahrh undert  D er  Verfasser  läßt die Bauern 
selbst sprechen, indem er e ine g ro ße  Zahl von W eistü m ern  aus je n e r  Zeit 
zum Abdruck bringt,  deren hohe Bedeutung schon Ja k o b  Grimm erkannt 
hat, der als ers ter die system atische Sam m lu ng  und Bearbeitung dieser 
bäuerl ichen Rechtsquellen begann. E in  be son d erer  Vorzug dieses zum großen 
Teil  österreichisches Material behandelnden Buches liegt darin, daß der V e r 
fasser urkundliche Nachrichten aus beinahe allen deutschen Gauen (die Schweiz 
mit inbegriffen) bringt.  E in  Nachwort , das Entstehung, Verbreitung und 
Bedeutung der W eistüm er behandelt  und auch auf das Sprachliche eingeht,  
beschließt die ausgezeichnete Arbeit , für deren W e rt  schon der Name des 
Verfassers bürgt.

*) Vergl.  dazu »W iener  Zeitschr. f. V .« ,  31. Jg., S. 62 f.
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(25/26) M. H a h n e .  D i c  ii a 11 i s c ii e n J a h r e s  a u f s p i e 1 e 
Der Verfasser veröffentlicht eine Anzahl in sich abgeschlossen er  E inzclszencn, 
die verschiedene Jahreszeitbräuche in dramatisierter, dichterisch ausge
sch m ückter  F o r m  bieten. Ihre En tstehu ng  verdanken sie »Lehr- und L e rn -  
abend en über S it te  und Brauch der H eim at seit  der Vorzeit«, die Professor 
H ah ne in Halle abhielt, wo diese Sze n en  von jun gen L eu ten  aufgeführt 
wurden.

(29) E .  F  e h r 1 e, Z a u b e r  u n d  S  e  g e n. J) Aus der überwälti
genden Fülle  von Zauberformeln und Seg en ,  die sich bis in unsere  Zeit 
erhalten haben, greift der V erfasser  P ro b e n  aus verschiedenen Zeiten und 
G egend en  heraus, um »Einsicht zu gewähren in die Vorstellungswelt,  die 
diesen Sp rüchen und S e g e n  zugrunde liegt«. D aß sie nicht E igentum  eines 
e inzelnen V olkes ,  sondern G em eingut der Menschheit,  »V ö lkergedanken«, 
sind, in der äußeren F o rm  und im Ausdruck zwar verschieden, in ihrem 
Inhalt aber völlig gleichartig, bezeugt das weit in vorchristliche Zeit zurück
reichende Vergleichsmaterial, auf welches der Verfasser am Schluße  hinweist.

D e r  billige Preis (M. 2) s ichert  den hübsch ausgestatteten und mit 
guten I llustrationen (Nachbildungen von Kupfern und Plolzschnitten) v ersehen en 
Bändchen weite Verbreitung. D r .  A d e l g a r d  P  e r k m a n n.

E rn s t C a s s ire r : S p r a c h e  u n d  M y t h o s .  E in  Beitrag zum Problem  
der G ötternam en. Studien der B ib lio thek  Warburg. Leipzig 1925. 87 Se iten.

S e it  dem Altertum glaubte man das W e s e n  der Mythen aus den Namen 
ablesen zu können, und doch sind Sp rach e  und Mythos nicht eines aus dem 
anderen zu erklären. Je d e s  ist ein U rphänom en des Geistes, das sich auf kein 
anderes zurückführen läßt. E in blick  in die psychologische und historische E n t 
stehung der G ötternam en be deu tet  n o ch  nicht E inblick  in ihr geist iges W e se n .  
Cassirer m acht den Versuch, auf dem Umweg über die E rken n tn is theo rie  
t iefer in das V erständnis dieser Zusam menhänge einzudringen, und p ackt  die 
Sa c h e  bei dem Problem des Uebergangs vom Einzelnen zum  Allgemeinen an, 
ein Akt, bei dem die L o g ik  schon die Sp rach e  voraussetzt.  E s  bleibt un
entschieden, ob Mythos oder Sp rach e  diesen Schrit t  zuerst getan haben. Ihren 
innigen Zusammenhang verrät zum Beispiel  die T atsach e ,  daß ein W o r t  mit  
m ythischen Kräften  begab t  erscheint. D as sprachliche Analogon für die 
Minimumdefinition der Religion, die Tabum anaform el,  sind die In ter jektionen. 
Mythos und Sp rach e  haben eine G em ein sam keit  in der F u n k tio n  des Gestaltens 
selbst , und zwar das m etaphorische D en k en ,  das als die Bedingung der 

•Sprachbildung und des Mythos, als ihre g em ein sam e Wurzel, anzusehen ist
Dr. H i l d e g a r d  PI e t z e r.

E rns t  C a s s i r e r :  D i e  B e g r i f f s f o r m  im  m y t h i s c h e n  D e n k e n .
Studien der B ibliothek W arburg. Leipzig 1922. 62 Se iten.

Die Anweisung der traditionellen L o g ik  e inen Begrif f  zu bilden reicht 
nicht aus, wenn man über das spezifiisch logische D en k en  hinaus andere

4) E in  Beweis für das In teresse ,  das garade die G egenw art  dem G e 
biet  des Volksglaubens und der Volksm edizin entgegenbringt, ist die H eraus
gabe  des »Handwörterbuchs des D eu tschen Aberglaubens«, das eb en  unter 
der L e itu n g  von Dr. H. B ächtold-Stäubli  (Basel) bei W . de Gruyter (Berlin) 
erscheint.
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D en kgebiete  ins Auge faßt. D er  Begriff  ist niemals aus der E igenschaft  der 
Dinge abzulesen, das was die E ig en sch aften  nennen, geht aul eine bestim mte 
Eigenheit  des D en k e n s  zurück. E s  gibt auch in nichtwissenschaftl ichen 
Gebilden, sogar im Mythos und in der mythischen Phantasie ,  so  sehr dies 
auf den ersten B lick eine R ationalis ierung in sich zu schließen scheint, eine 
Logik, eine durchgehende Verknüpfungsform  und Verknüpfungsregel.  E s  gibt 
K ategorien  des m ythischen Bewußtseins.  D as sind in der Hauptsache die 
Behauptungen, die C assirer in der vorliegenden Schrift  mit G esch ick  und 
Scharfsinn zu beweisen sucht. E r  behandelt  drei grundsätzliche D en kfo rm en : 
das mythische D enken,  das D en k e n  in der m odernen Naturwissenschaft und 
die D enkfo rm  in der Astrologie, die  vielfach e in e  Zwischenstufe be ider 
F o rm en  vorste l lt  und schon als ein großartiger V ersuch  konstruktiver 
W eltb etrach tu n g  anzusehen ist. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das 
Problem der Kausalität,  das von je d e m  der drei D en kstand pun kte  aus b e 
leuchtet wird. K on kre te s  U ebergeh en  von einer Dinggestalt  in die andere,  
Unterwerfung unter eine allgemeine R egel ,  Auflösung in zeitliche und räum
liche Beziehungen sind die drei entsprechenden Stufen der Kausalitäts
auffassung. Dem  m odernen D e n k e n  wird Aehnlichkeit  von einer absoluten 
Qualität, die den Dingen zukommt, zu einem  W e r k  des B ew u ßtse in s;  sie ist 
letzten E n d e s  nur für dieses Bewußtsein da. Die Dingzahl des mythischen 
D en kens  wird ihr zur Funktionszahl.  In  Kürze streift  Cassirer noch den 
Einfluß der D en kfo rm  auf die Religionen, zum Beispiel  der persischen und 
vedischen Religion, stellt die Gnadenwahl als fundamentale religiöse Kategorie  
bei Augustin, L u th er  und anderen heraus. Die K lassen  und Arten des Se ins 
stehen nicht, wie der naive R ealism u s meint, von vornherein fest . Die W e lt  
hat für uns die Gestalt,  die  der G eist  ihr gibt.

Dr. H i l d e g a r d  H e t z e r .

J o s e f  B la u ;  L a n d e s -  u n d  V o l k s k u n d e  d e r  T s c h e c h o 
s l o w a k i s c h e n  R e p u b l i k .  Mit 5 K arten  und 45 Bildern und Zeichnun
gen. II. verm ehrte Auflage 1927. V erlag  Paul So l lo rs ’ Nachf.,  R eichenberg .

E in e r  der kenntnisreict\sten und eifrigsten V o lks-  und Heimatforscher 
Böhm ens, der verdienstvolle  Schulm ann J o s e f  Blau, hat in vorliegendem W e rk  
in übersichtlichster Anordnung e ine ausführliche Heim at-  und V olksku nde 
sämtlicher auf dem B oden der tschechoslow akischen Republik  wohnhaften 
Vo lkss täm m e, der Deutschen, T sch ech en ,  Slowaken, Ukrainer ,  Magyaren b e i 
gebracht, die nicht nur für die sudetenländischen V olkskreise ,  sondern 
darüber hinaus für je d e n  der vergleichend en V o lksku nd e Befl issenen von 
großem W e r te  ist. Mit gew ohnter Gründlichkeit  und außerordentlicher G e 
nauigkeit sind ne b en  den landeskundlichen und den das W irtschafts-  wie 
die Bildungswesen betreffenden Ausführungen beson ders  die volkskundlichen 
Verhältnisse  aller genannten V o lkss täm m e vom V erfasser  behandelt,  wobei  
die gesam te  einschlägige Literatur herangezogen und angeführt erscheint.  
Das Buch sei weitesten K re isen  zur Benützung und Belehrung empfohlen.

P  r o f. M. H a b e r l a n d  t.

J u l i e  H eio i  li : D i e  V o l k s t r a c h t e n  d e r  S c h w e i z .  Band I :  
Die V o lkstrachten  der Innerschweiz. 1922. (160 S . ,  12 farb. Taf. ,  165 Abb.)  — 
Band I I :  Die V o lkstrachten  der Oslschweiz. 1924. (106 S. ,  13  farb. Taf.
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171 Abb.) — Band II I :  Die Volkstrachten von Bern, F re ibu rg  und Wallis. 
(172 S.,  14 farbige und 16 Kupferdrucktafeln, 236 Abb.)  E u g en  R e n ts c h  Verlag, 
E rlenbach-Zürich 1928.

Die vorliegende prächtig ausgestatte te  Veröffentlichung, die noch durch 
zwei Bände vervollständigt werden wird, darf  als S tan d ard -W erk  der schweize
r ischen T rach tenku nd e angesprochen werden, das zunächt einmal bis ins 
18. Jahrhundert  zurück die m odischen W and lu ngen des Trach ten w esen s  im 
V o lk e  mit aller Gewissenhaftigkeit  verzeichnet  und uns vielfach, wie durch 
die be igegeb en en  zeitgenössischen Bilder, so auch durch die W iederg ab e  
m ancher alten Trachtenschilderung erfreut. W issenschaftl ich  m öchten wir 
diese keinesfalls m issen : es b leibt  so dem L e s e r  die volle Möglichkeit  der 
Einfühlung in die Auffassung älterer T a g e  gegenü ber der V o lkstracht  gewahrt. 
M anches ältere S tü ck  kom m t auch in diesen Zeiten noch als ganz landläufig 
mit unter, wir erwähnen die faltigen, in der Se n n en tra ch t  in seltsamer 
Sti l is ierung festgehaltenen L e in e n h o s e n  des 17. Jahrhunderts ,  die langen 
K n ö ch elh o sen  der Se n n e n  mittelalterl ichen Zuschnitts,  die Hirtenhem den, die 
F rau enstau che,  um nur das hauptsächlichste zu nennen. Nicht e inverstand en 
erklären m öch ten  wir uns indes damit, daß die Verfasserin im dritten Band 
an den alten Quellen, etwa an einer 1817 von Prof.  W y ß  für das Haslital  
g e g eb en en  Trachtenschilderung ziemlich scharf  Kritik mit »unrichtig«, »Irrtum« 
u. s. w. übt. Die als G egenstü ck  herangezogenen Bilder b ieten keineswegs 
so zwingende Kriter ien gegen den Inhalt der Quellen. Die Frau  (Abb. 122) 
zum Beispiel  trägt das H aar genau wie von W y ß  beschr ieben und mag das 
Hütchen in Abw esenheit  des Malers schon auch abgelegt haben. Die im 
Museum der Landschaft  Oberhasli  verwahrte Brautkrone ist nach der B e 
schreibung (S. 102) kaum als minderwertig  gegenüber dem Stanniol-  und 
Flitterputz anderer Schäppeli  (vergl. S. 127) anzusprechen und stimmt so 
auffällig zu der alten Beschreibung, beziehungsw eise  Abbildung bei W y ß  und 
Vogel, daß nähere Erkundung n o ch  sehr wohl am Platze wäre.  W ie  kamen 
abgelegene T ä le r  denn überhaupt zu ihrem Festk le id ,  als durch Uebertragung 
und Zuwanderung ? Unrichtig ist  es, die B lumenkränze der Mädchen in 
B erner  Patrizierfamilien im 17. Jahrhundert  als V o rw egnahm e bräutlichen 
S c h m u ck e s  erklären zu wollen. (S. 75). G erad e  das G egenteil  ist richtig. 
(K. W einhold, »Die deutschen Frau en  in dem Mittelalter« I 340, II 296 f.) D er  
zeremonielle  Brautschmuck reicht —  etwa in der Oberpfalz —  über solche 
F lit terbü sch le in  auch vielfach hinaus, was auch für das Llaslistück zu b e d e n k e n  
ist. E b en so w en ig  befriedigt die Darstellung der G uggisberger Tracht.  Indem 
hier Verfasserin  im T o n  gewiß übertr ieben erschein ende ältere Schilderungen 
einfach als phantastisch aufgemacht und unrichtig zensuriert,  be rau b t  sie sich 
des b e sten  Mittels, älteren T rach ten erschein ungen , die dem S p o t t  der Zeit 
ö f t e r  eine billige Zielscheibe boten, ganz unbefangen auf den Grund zu 
k om m en, und weiß d em gem äß auch mit  dieser recht altertümlichen T ra ch t  
bei eher dürftiger Beschreibung auf selbstgewähltem M odestandpunkt nicht 
viel anzufangen. Die »Phantasiebilder« (Abb. 108 — 112) zeigen die T rach t,  
die ganz auch T iroler F o rm en  entspricht, übrigens viel weniger derb als das 
Bild von L. V ogel  (Abb. 105) oder se lb st  Reinhardt (Taf. 16). D ie  »Stöße« 
(W adenrohre) sind nur an einem der »Phantasiebilder« ersichtlich (Abb. 109). 
D ie  Ausstopfung der W a d e n  entspricht der altertümlichen Modelinie der
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Tiroler R ingels trüm pfe und bezüglich des hochaltertümlichen und gar nicht 
m askeradenhaften Zuges der Entlehnu ng eines (etwa in der K irche wie bei 
Südslawen aufbew ahrten)  Brautornates durch alle Bräute des Dorfes  sei die 
Verfasserin  auf die südslawischen O rn athem den und die (auch von W einh old  
a. a. O. S. 3 1 2  f. erw ähnten) Brautgürtel auf ba juwarischem  G ebiet  hingewiesen. 
Die richtige kulturhistorische Einstellung zu den V o lkstrachten  gewinnt nur 
der, der sie nicht nur vom M odenstandpunkt und den Anstandsregeln 
des 19. Jahrhunderts  aus betrachtet.  W ir  hoffen, daß ein abschließender 
Abschnitt  des W e rk e s  den älteren Ueberlieferungen, die aus Mache, Schnitt  
und Stoff  im m er noch abn ehm b ar sind, zusammenfassend ihr R e c h t  werden 
läßt. F .  L e n tn e r  (diese Zeitschrift X I ,  1905)  mag dabei als rühmliches 
Vorbild für die Erfassung der V o lkh e it  in der T ra ch t  erwähnt werden.

A.. H a b e r l a n d  t.
P ro f. D r. E.  S ch n ip p e i: D i e  e n g l i s c h e n  K a l e n d e r  S t ä b e ,  

Beiträge zur englischen Philologie, H eft  V. Leipzig 1926. Verlag von Bernhard 
Tauchnitz.

Schnippeis A rbeit  über die englischen K a len d e rstäb e  ist n icht nur für 
den Philologen von größtem  In teresse ,  sondern b ie te t  auch dem V olkskunde- 
forscher und E thnologen höchst  lehrreiche Anregungen. Kerbhölzer, K n o te n 
schnüre und dergle ichen m ehr sind weithin verbreitet . Die englischen K alender
stäbe oder Clogs — Clogg —■ Almanack sind vierkantige,  gleichseitige Holz
stäbe mit  quadratischem Querschnitt, an denen die K erbu ngen angebracht 
werden. In  dieser F o r m  scheinen sie nur in E ngland  vorzukommen. E in  
350tägiges Jahr, geteilt  in vier Jahreszeiten , dessen A nfang b e r e i t s  mit 
dem 1. Jä n n e r  zusammenfällt,  ist die zugrunde liegende Jahresform . Die S tä b e  
wurden von Bauern angefert igt,  d och m acht sich der kirchliche Einfluß in 
größtem  Maße geltend, was uns nicht wundert, da das praktische L e b e n  des 
L an d m an nes ,  seine S aat  und Entezeit ,  W etterregeln  und al lerlei  V olksbräu che 
auf das engste  mit religiösen Z erem o nien  verwurzelt sind. Das gleiche ist 
j a  von den Naturvölkern bekan nt.  Schn ipp ei  gliedert  se in e  Arbeit  in zwei 
T e i le :  Die Kalenderstäbe, ein m ehr allgemeiner Teil,  und ein beson derer ,  der 
Kalender,  in dem er den einzelnen Heiligen und ihren F e s t e n  volle Würdigung 
zu Teil  werden läßt. F ü r  den V o lksku nd efo rsch er  ist beson ders  in diesem 
T e i le  ein überaus wertvolles Material zusam m engetragen worden. D e m  
Verfasser ist es gelungen, drei Sch ich ten  der K alen derstäbe  herauszuarbeiten 
mit der richtigen Voraussetzung, daß es schon vordem  Kerhhölzer gegeben 
haben m üsse,  gew isserm aßen die V o rfah ren  der K alend erstäbe .  D er  Nieder
schlag altheidnischer Vorstellungen in den Ciogs ist  nicht anzuzweifeln. W a s  
die Herkunft  der K a lend erstäbe  betrifft, m eint  Schnippei,  daß das Kerbholz 
ursprünglich ein altgermanisches G erä t  war, das auf brit ischem B od e n  se in e  
originelle Gestalt  em pfan gen hat und im Mitte lalter durch das Christentum 
zu einem imm erw ährenden K alen der u m gesta lte t  und mit der kirchlichen 
Festordn u n g  erfüllt wurde. E in  sorgfältig ausgearbeite tes  R eg is ter  erleichtert 
wesentlich das Studium dieser vortreffl ichen Arbeit . H i r s c h b e r g .

Fr i tz  K rü g e r: V o l k s k u n d l i c h e s  a u s  d e r  P r o v e n c e .  Das 
Museum Frecleri  Mistrals. (V ore tzsch-Festsch rift .  S .  2 8 5 — 348, 16 Abb.) 1927.

In  höchst willkom mener Art führt V erfasser  mit seinem Beitrag zur 
V oretzsch -Festschrif t  in die volkskundliche Bearbeitung Südfrankreichs ein,
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die wir vor allem dem romantischen L e b e n  und W e r k  F .  Mistrals verdanken. 
S e lten  werden die W urzeln künstlerischer Gestaltung und induktiver E rk e n n t 
nis so nahe beieinander verlaufen, wie in diesem Gesam twerk, für dessen 
l iterargeschichtliche Beurteilung die vorliegende Schrift  eb enso  von W e rt  ist, 
wie sie um gekehrt  das E p o s  Mistrals glücklich als Quelle der V o lksku nde 
zu verwerten weiß. A ngaben über französisches einschlägiges Schrifttum er
gänzen in erwünschter W e is e  den T e x t .  A. H a b e r l a n d t .

F ritz  K rü g e r: D i e  n o r d w e s t i b e r i s c h e V  o 1 k s k  u 1 1 u r.
(W ö rter  und Sachen , Band X ,  H eidelberg  1927. S. 4 5 — 137, mit 53 Abb.)  
(S .-A .)

Die Kulturforschung in E u ro p a  kann kaum b e s s e r  gefördert werden, 
als durch die Tilgung der weißen F le c k e  in der Kulturgeographie dieses 
ethnologisch am spätesten en td eckten  Erdteiles.  W a s  an der vorliegenden 
Arbeit, die sich eine system atische Bearbeitung der nordwestlichen B in n en 
landschaften der iberischen Halbinsel  zum Ziel gesetzt hat, ungem ein sym 
pathisch berührt,  ist die eb enso  sachkundige wie gewissenhafte F estste l lu ng  
der »Sachen«, ihrer T y pengruppen , wie ihrer entwicklungsgeschichtlichen 
Beziehungen bis in die kleinsten Zw eckformen und Einzelheiten. D em  werden 
die bisherigen, meist eher eklektisch verfahrenen Einzeluntcrsuchungen zu
geordnet. O b so lcher monographischer Kleinarbeit  erscheint aber auch der 
kulturgeographische Horizont nicht kurzsichtig eingeengt,  sondern in allen 
Richtungen nach den gleichartigen Erscheinungen abgesucht, das einzige 
Verfahren, das als wegweisend und wegbere itend uns den Gewinn einer wissen
schaftl ichen Volkskunde Europas m ehr und m ehr sicherstellt.  Verfasser b e 
han d elt in  diesem Sin n Jo c h  und Pflug, E gge , Ernte -  und D reschgeräte ,  Sp eicher  
(auch Strohhaufen) Schuppen, Mahlen und Mühlen, Ziehbrunnen und W a s s e r 
hebew erke, mehr kursorisch W ein b a u  und Bienenzucht, eingehend die H au s
formen, vor allem die sonst nur in e inheimischen Veröffentlichungen behandelten  
Rundhütten — wir nehm en hier eine großräumigere Kulturgem einschaft  an 
als der Verfasser — Herdstelle  (En tsprechun gen der W ich e ls te in e !)  Hausrat,  
Balkon, Dach, Ziegelei, T exti larbeit ,  T ra ch t  und gibt am Schluß eine kultur
geschichtliche Zusammenfassung. A. H a b e r l a n d t .

F. K rü g e r: D i e  G e g e n s t a n d s k u l t u r  S a n a b r i a s  u n d  s e i n e r  
N a c h  b a r  g e b i e t e .  E in  Beitrag zur spanischen und portugiesischen V o lk s 
kunde. (Hamburgische Universität :  Abhandlungen aus dem G ebiet  der Aus
landskunde, Bd. 29 [Reihe B, Bd 11].) Plamburg 1925, K o m m .-V erla g  
L .  F r iederichsen  & Co. (322 S S . ,  23  Abb.,  26 T af. ,  1 Karte).

In  vortrefflicher A nschaulichkeit  läßt  V erfasser  Landschafts-  und 
Siedelungscharakter der von ihm auf m ancher rauhen W interw anderung 
durchforschten Landschaft  Sanabria  im W in k e l  zwischen Galicien, L e o n  und 
Portugal (Traz os montes) vor dem Auge des L e se rs  ers tehen und bietet  
unter Anführung der von ihm eingehend erh ob enen Term inolo gie  eine genaue 
Beschreibung von W oh nw esen , W irtsch aft  und T ra ch t  dieses ziemlich re ich 
gegliederten Gebirgsgebietes,  was um so w illkom mener ist, als Sp an ien  volks
kundlich fast noch eine terra  incognita  ist und sich das vom V erfasser  e r 
freulicherweise kurz glossierte einheimische Schrifttum in Mitte leuropa in den 
seltensten Fällen  auftreiben läßt.
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W ir verzeichnen bem erken sw erte  Förderu n g  unserer K enntnisse  durch 
die Beschreibung der ansehnlichen Einheitshäuser ,  die auf Rundhütten zurück
zuführen sind, wie auch die Pkmaufnahme und Schilderung der typischen 
Herdhäuser, der Backofentypen und anderes Erwähnen wollen wir auch die 
Hakenpflugformen, die alten Bestandteile  der Trach t ,  bei den Männern etwa 
Kurzhosen, bei den Hirten Lederschurz und Fel lgam aschen, bei den Frauen 
Schurzröcke. Die einzeln hcrausgegriffenen Beispiele sollen aber nicht daran 
irre machen, daß der W e r t  der Darstellung hauptsächlich in der gewissen
haften Erforschung einer Lan d sch aft  in allen Einzelheiten ihrer anthropo- 
geographischen und verkehrsgeschichtlichen Zustände gelegen ist. Nur solche 
Gründlichkeit  schafft wirklichen Ein blick  in das V o lksleb en  — dem L e se r  
kom men die Abbildungen dabei  sehr  zu sta tten — und der Gewinn so lcher 
Einführung reicht über die Einzellandschaft  weit hinaus.

A. H a b e r l a n d  t.

SAntal T a les  edited by P. D. B o d d i n g. (Instituttet  for
Sam m enlignende Kulturforsfosning.)  Vol I. O slo 1925. 369 Seiten.

Das Buch enthält  Erzählungen aus S a n t a l  im Originaltext, dem eine 
englische U ebersetzung beigefügt wurde. Zwei Gruppen von Erzählungen 
werden g e b o te n : G e s c h i c h t e n  v o n  S c h a k a l e n  und G e s c h i c h t e n  
v o n  F r a u e n .  D e r  S chakal  spielt im L e b e n  der B ew o hn er von Santal  eine 
große Rolle,  mit ihm kämpft der Mensch, ihn überlistet  er, mit ihm hat er 
immer wieder zu schaffen. D aher m acht  er ihn zum Mitte lpunkt vieler E r 
zählungen. W aru m  die Geschichten von F ra u en  eine eigene Gruppe bilden, 
erklärt  uns der H erausgeber  durch eine leider sehr kurze Schilderung der 
Stellung der F ra u  im Santal.  Die F r a u  ist unselbständig, immer Eigentum 
eines Mannes, nie fähig, e igenen Besitz  zu haben. Sie  wird auch rechtlich 
nie zur V erantwortung gezogen, ih r  Besitzer wird an ihrer Stel le  bestraft .  
Daher wagen es die Frau en,  die scharfsinnig und schlau sind, eine R eihe 
von Handlungen auszuführen, an deren Ausführung sie, wenn Ihnen Bestrafung 
bevorstünde, wahrscheinlich nie d en k en  würden. V o n  diesen weiblichen 
S chelm enstü cken berichten die G esch ichten  von Frau en. Die eingehende und 
sicher lohnende Bearbeitung des hier zusammengetragenen Materials in 
inhaltlicher und linguistischer Hinsicht  steht noch aus.

Dr. H i l d e g a r d  H e t z e r .

D r. L e on ha rd  S chu ltze  : M a k e d o n i e n ,  Land schafts-  und Kultur
bilder. Gustav F ischer,  J e n a  1927. (250 Se iten ,  86 Tafeln ,  3 Karten.)

Nachdem die O esterre icher  N. K re b s  und der R e feren t  schon im 
V erlau f  des W eltk r ieg es  die L andschaften  der westlichen Balkanländer kultur
geographisch zu erschließen bem üht waren, tritt  nun auch die Arbeit  der 
deutschen W issen schaft  auf dem Boden M akedoniens ans Licht. D er  auch als 
völkerkundlich hervorragender Schilderer der Kalaharisteppe Südafrikas 
b estens b e kan n te  Verfasser  des vorliegenden W e rk e s  versteht es, in knappem 
Stil  L a n d  und V olk  in der natu rgegeben en Gliederung uns vor Augen zu 
führen, wobei Aufnahmen von den Sied lungen und dem einheimischen V o lk s
leben den T e x t  in geradezu glänzender Art unterstützen. Der L e s e r  wird 
kaum ein Problem  der m ateriellen Kultur unerörtert  finden, auch der V ö lk e r 
geschichte ist der V erfasser  nicht nur mit gerecht abwägendem Verständnis
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nachgegangen, sondern bringt auch mit Aufsammliing der gebräuchlichen 
Sacbb ezeichnu ngen ,  denen die volkstümlichen bulgarischen und serbischen 
B enen nu ngen angereiht werden, S to ff  zur Klärung der einschlägigen Kragen 
bei. Als ein Mißverständnis dürfte sich wohl die Erwähnung »slowenischer« 
S p rach rcstc  um Ostrovo heraussteilen: der vom serbischen Autor gebrauchte  
Ausdruck soll sie  als altslawisch (schlechtweg) kennzeichnen. Volkskundlich 
gibt V erfa ss er  zunächst einen referierenden U eberblick  über die gesch icht
lichen Bevölkerungsbewegungen in großen Zügen — die Darstellung verrät  
das Auge des geübten G eographen — weiters werden die Siedlungsöden — 
b esser  wohl R ückzugsgebiete  der W aldregio n  — und die Hirtenbevölkerung, 
endlich die einzelnen Siedlungsfelder behandelt. F ü r  den Siediungsforscher 
ist  das Buch trotz der so vorzüglichen bisherigen A rbeiten der serbischen 
G eograp henschulc  unentbehrlich. D er  Anthropologe wird ihm auch für viele 
gute Aufnahmen, insbesondere der hellen m akedonischen Mischtypen, die in 
ähnlicher Ausprägung auch im Matigebiet Albaniens Vorkommen, D ank  w issen

A. H a b e r l a  n d t.

K arte  d e r V ö lk e r E uropas nach S prache  und  V o lksd ich te , bearbeitet  
von Prol.  Dr. Arthur H a b e r l a n d t .  Mit A ngaben zur Statistik ,  Religion 
und Geschichte. 1 :  3,000.000. Druck und V erlag  der Kartographischen Anstalt 
G. F rey tag  & Berndt A. G. W ie n  1927.

Die vorliegende Karte  stellt  den erstm aligen V ersu ch  dar, be i  Darstellung 
der  V ö lk er  E uropas auch die D ich te  der Bevölkerung gebührend zu be rü ck 
sichtigen, so daß sie  der Darstellung gleichsam das R e lie f  gibt. Zugleich ist 
damit ein wichtiges Hilfsmittel  zur Erfassung auch der wirtschaftlichen und 
kulturellen Zustände der Gesam tbevölkerung der europäischen Kulturländer 
gewonnen. Topographie,  be iged ruckte  Jahreszahlen und Aufdruck des religiösen 
B e k e n n tn is se s  und die statis tische T a b e l le  der V ö lk er  E u ro p as  suchen das 
geschichtl iche Bild, das so lcherm aßen geographisch faßbar gem acht wird, zu 
vertiefen. D er  K arte  ist auch ein erläuternder T e x t  be igegeben..

A. H a b e r l a n d t .

P ro f. O. L e ix n e r: W i e n .  E in  Füh rer  durch die Donaustadt. Mit 
65 Lichtbildern. W ie n  1926. Artaria, G eographischer Verlag.

Die diesem sehr übersichtlich angelegten F ührer  vorausgeschickten 
»Allgemeinen Bemerkungen« handeln, w enn auch nur ganz kurz, von Wiener- 
Art  und W e s e n  (Volksmusik, Mundart  u. s. w.). E s  wäre zu wünschen, daß 
solche » W ie n e r  Führer« künftighin noch ausführlicher sich mit  den nicht allzu 
dürftigen R e s te n  der alten W ie n e r  V olksbräu che befassen, wodurch die 
W ie n e r  L ok a lfarb e  noch kräftiger hervortreten würde.

An bem erk en sw erten  E in läufen für die Bib liothek verzeichnen wir 
w eiter :

G. F r e y t a g s  W elta tlas : 265  K arten  auf 142 S e ite n  mit N am ens
verzeichnis.  G. F reytag  & B erndt A. G. W ie n  1927. (W idm ung des Verlags.)

P ro f. H ickm anns G e o g ra p h is ch -s ta tis tisch e r U riive rsa l-A tfas . V o ll
ständig neubearbeite t  von Alois F isch er .  80 S. ,  90 Blätter K a rte n  und 
Diagramme. G. Freytag  & Berndt A. G. W ie n  1927. (W idm ung des Verlags.)
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Tätigkeitsbericht des Vereines und Museums 
für Volkskunde für das Jahr 1927.

W ie in den Vorjahren hatte sich auch besonders im Berichtsjahr unser 
Museum b e m erk en sw erter  F o r ts ch r it te  in seiner weiteren Ausgestaltung zu 
erfreuen. In dankensw ertester Art hat die W i e n e r  G e m e i n d e v e r w a l t u n g  als 
die Eigentümerin des M useumsgebäudes nach drei R ich tungen den dringendsten, 
sachlich begründeten W ünsch en der Museumsleitung Erfüllung geboten. Im 
Frühjahr 1927 hat das städtische Bauamt zunächst  die dringend notwendige 
und für die ungefährdete Erhaltung der dort  m itergebrachten Sam m lungen 
unerläßliche Entfeuchtung einiger R äu m e des E rd g e s ch o sse s  vorgenom m en, 
und zwar mit bestem  Erfolg. E s  b egan n im Eierbst zunächst  in den Elaupt- 
und Steigleitungen die Auswechslung der e lektr ischen Beleuchtungsanlage im 
ganzen Hause, die, hl den schlimmsten Zeiten des Krieges angelegt, dringendst 
der Erneu eru ng bedurfte, um die Gefahr von Kurz- und Erdschlüssen, die 
schon wiederholt vo rgekom m en waren, künftighin nach  Möglichkeit  zu v e r
meiden. E b e n so  wurde der gänzlich schadhaft  gew ord ene Fensteranstr ich  
an der Südfront des G ebäu des erneuert.  D an k  einer von der G e m e i n d e 
v e r w a l t u n g  einsichtsvoll bewilligten außerordentlichen Su bventio n  im Betrage 
von S  6000  kon nte  im Sp äth erb st  endlich durch Einleitung der Gasbeheizung 
in zwölf R äu m en beider G e sch o s se  des H au ses die so äußerst  wünschens
werte tem poräre und lokale Erw ärmung der Sammlungsräumc, wenigstens im 
besche id ensten  Ausmaße, erreicht werden. D er  Kostenaufwand hieflir betrug
5  7ö40‘9ö. E s  ist der Museumsleitung eine angenehm e Pflicht, dem Herrn 
Bürgerm eister  Karl  S  e i t z, dem H errn  Stadtrat  Hugo B r e i t n e r  wie auch 
H errn Präsidenten  des Stadtschulrates O tto G l  ö e k e l  für die Vertretung 
und Erfüllung dieses langgehegten W u n sch es  den wärm sten und verbindlichsten 
D an k  abzustatten. Auch den ausführenden F irm en ,  welche die Installation 
besorgten (K. B  r i c h t a) und die H eizöfen lieferten ( H a a s e ,  R e i c h  a r d t
6  G r a b n e r ) ,  sei für die tadellose  und rasche Ausführung der Arbeiten wie 
für die Leistungsfähigkeit  der Heizkörper und das E ntgegenkom m en in der 
Preisstellung bestens gedankt. Die Museumsleitung hofft, in den nächsten 
Jahren die damit be go n n ene  Erw ärmungsanlage im Hause etappenweise  weiter 
ausbauen und damit besonders  die winterl iche Besuchsfrequenz des Museums 
in wünschenswerter Art heben  zu können.

W e n n  so lcherm aßen einigen dringenden und vitalen Bedürfn issen des 
Museums in Bezug auf se ine bauliche Unterbringung in erfreulicher und 
dankensw erter Art en tsprochen wurde, so bleibt nach wie vor die Bitte der 
Museumsleitung bestehen , es m öge baldmöglichst auch eine entsprechende 
Herrichtung der bere its  sehr schadhaft  gew ordenen F a ss a d e  (innen- und 
außenseitig) durchgeführt werden, wodurch nicht nur der Erhaltung des 
Hauses,  sondern auch seinem  A nsehen als dem eines vielbesuchten w issen 
schaftl ichen und heim atlichen Institutes gedient sein wird.

E b e n s o  wie die W ie n e r  Stadtverwaltung hat das B u n d e s m i n i s t e r i u m  
f ür  U n t e r r i c h t  den im Vorjahrsber ich t  1926 lebhaft  geäußerten dringenden 
W ü n schen der Vereinsleitung im Berichtsjahr 1927 Erfüllung geboten , wofür 
dieselbe auch öffentlich den wärmsten Dank abzustatten sich gedrängt fühlt.
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Sch o n  im 'M ärz 1927 ist die in mehrjähriger T ätigkeit  bewährte  Bibliothekarin 
F ra u  Dr. Adelgard P c r k m a n n  in dieser E igenschaft  als V ertragsbeam tin  
bestellt  worden und mit Schluß des Berichtsjahres ist endlich auch dem 
D irektor  des Museums ao. Univ.-Prof. Dr. Arthur H a b e r l a n d t  die g e 
bührende V o rrü ckung  in die vierte D ienstk lasse  zuteil gewordon. Die Bezüge 
der übrigen A ngestellten des Museums erfuhren auf Grund der Beschlüsse 
des M uscumsausschusses eine freilich recht be sch e id en e  Erhöhung.

Der K  a m m e r f ü r H a n d e l ,  G e w e r b e  u n d  I n d u s t r i  e, 
welche die M useumsbestrebungen seit Jahren  in der dankensw ertesten  W eise  
unterstützt, schuldet die Vereins- und Museumsleitung für den gegen das 
Vorjahr namhaft  erhöhten Förderu ngsbeitrag  von S  2500 den wärmsten und 
verbindlichsten D ank, der im b e so n d e re n  dem H errn V er tre te r  der H an d e ls
kam m er im Museumsausschuß, H errn  K am m errat  H erm an n K a n d l ,  für se in e  
s te ts  bewährte  Hilfsbereitschaft  gilt. Auch die A r b e i t e r k a  m m e r hat 
durch Gewährung eines Unterstützungsbetrages von S  500 die M aßnahm en 
zur H ebung des Museumsbesuches und zur Aufschließung der Sam m lu ngen 
durch Führungen auf das d ankensw erteste  gefördert.

In  der Zusammensetzung der aus V ertretern  des Bundes, der W ie n e r  
Stadtverwaltung und des V ere in es  für V o lk sk u n d e  be steh en d en  M u s e u m s 
a u s s c h u s s e s  ergab sich zufolge des R ü cktr ittes  des bisherigen Vize
präsidenten des V ere ines für V olksku nde Generaldirektor R o b e r t  H a m m e r  
insofern eine Veränderung, als an die S te l le  des genan nten  Mitgliedes Herr 
S e k t io n s c h e f  d. R. Dr. Arthur B r e y c h a  trat. E s  ist der Vere insleitung 
eine a ngen ehm e Pflicht, dem M useumsausschuß für die ste ts  wohlwollende 
Behandlung der M useumsangelegenheiten verb indlichst  zu danken, wobei 
dieser D ank  säm tlichen H erren  des A ussch usses:  Präsident O tto  G 1 ö c  lc e 1, 
K a m m erat  Hermann K a n d l ,  Ministerialrat Dr. L .  P e t r i n ,  H o frat  D o k to r  
F .  S c h u b e r t - S o l d e r n ,  Direktor  E. Z e l h v e c k e r  in gleichem Maße 
gebührt.

D er  Gesam tausschuß des V e re in e s  hat durch die Zuwahl des Herrn  
H ofrat  Dr. K. G i a n n o n  i, Dr. F ran z  O t t m a n n  und Regierungsrat  D o k to r  
E .  S c h l e s i n g e r  eine sehr zu be grü ßen de  V erstärkung erfahren. Mit dem 
w ärm sten D an k  für die in wiederholten Beratungen den  Museums- und 
V ere in sau gelegen heiten  zugewendete Mühewaltung der Ausschußmitglieder 
verbindet das Präsidium die Bitte, d enselb en  auch fürderhin die so notwendige 
Unterstützung leihen zu wollen.

E s  ist  den von der V ere insleitu ng erb eten en  einsichtsvollen und 
großmütigen Zuwendungen bewährter Museumsfreunde zu danken, wenn im 
B erichts jahr  be i  vorkom m en den Gelegenheiten  die Museumssammlungen in 
b e m erken sw erter  Art bereichert  werden kon nten . W ir  verzeichnen mit verbind- 
ichstem D ank die folgenden namhaften S p e n d e n :  V e r e i n  d e r  M u s e u m s 
f r e u n d e  (zufolge gütiger Einflußnahme des Herrn Präsidenten Dr. F e l ix  
O p p e n h e i m e r ) .  S  1500,  V e r e i n  d e r  B a n k e n  u n d  B a n k i e r s  
S  250, Präsident  C. C a s t i g l i o n i ,  K om m erzialrat  O sk a r  T r e b i t s c h  
j e  S  500, Dr. Alfons R o t h s c h i l d  S  600,  W ilhelm O f e n h e i m  S  300. 
D iese  Zuwendungen setzten die Museumsleitung in die L a ge ,  beson ders  bei 
G elegenheit  der Verste igerung der b e kan nten  Sammlung J .  Salzer im S p ä t 
h erbst  rund 40 sehr bem erkensw erte  V o lk sk u n s to b jek te  aus dem Salz
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kammergut,  dem Salzburgischen und aus Tirol  erw erben zu können. Vom 
Museum für V o lksku nde in H am burg ist auf dem Tauschw eg e ine zirka 
80  Gegenstände, hauptsächlich ergologischer Art aus Schw eden, enthaltende 
Sammlung eingelangt. Ebenfalls  durch T au sch  wurde von H errn  O berm agistrats
rat  Dr. I i .  L  i e b l eine Sammlung jugoslawischer S t ick ere ien  (26 Nummern) 
erworben. W ertvolle  k leinere  Kollektionen aus dem W ech se lg eb ie tc ,  dem 
Burgenlande und den Alpenländern verd anken wir H errn R o b e r t  M u ü n j  a k  
und Dr.  G.  K o t e  k. F ü r  g esch enkw eise  Zuwendungen sind wir Frau  Frieda 
L ö w y - W  o 1 f  und O berinsp ektor  R i c h a r ,  O b erinsp ekto r  G eorg M ü l l  e r, 
Dr.  A.  H a b e r l a n d t ,  Dr .  E.  G o l d s t e r n ,  L ora  G e n t i 1 o m o, D oktor  
E .  P a s c h k i s ,  F rau  Henrie tte  F e i l e  h e n f e l d ,  E.  K l i e r ,  R ob .  H i n k  
zu bestem  D an k  verpflichtet.

Die Gesamtzahl der im Berichtsjahr den Museumssammlungen zuge
kom m e n en  Neuerwerbungen be trägt  216 Stück. D er  hiefür ausgegebene 
Betrag beläuft  sich auf S  5549'39. F ü r  die notwendige Restaurierung der 
Sam m lungen, die beson ders  den E is e n -  und H o lzob jekten  zugewendet werden 
mußte,  ist der Betrag von S  279 '02  aufgewendet worden D ie  Bibliothek erfuhr 
an Besprechungsexem plaren , auf dem G eschenk- und Tauschwmge und durch 
Ankäufe die nachfolgend verzeichnete, sehr beträchtliche V erm ehrung: 
163 neue Signaturen, davon 11 neue Tauschzeitschriften (7 deutsche, 
.1 schwedische, 1 französische, 2 slawische). Der Zuwachs an Photographien 
betrug 591 Nummern, an Ansichtskarten 17, die V erm ehrung der Diapositive 
belief  sich auf 173 S tü ck  zufolge der erhöhten Vortragstätigkeit  der Museums- 
fanktionäre. Benutzt wurde die B ib lio thek  von rund 1000 Besuchern.

W a s  die w i s s e n s c h a f t l i c h e  und V o r t r a g s t ä t i g k e i t  der 
Museumsfunktionäre anlangt, so darf  zunächst  an die H erausgab e  des um 
fassenden W e r k e s  über » O e s t e r r e i c h ,  s e i n  L a n d  u n d  V o l k  u n d  
s e i n e  K u l t u r «  durch H ofrat Prof.  Michael H a b e r l a n d t  erinnert 
werden, in welchem der V o lksku nd e der österreichischen Bundesländer ein 
hervorragender Platz eingeräumt erscheint. D er  e inleitende Abschnitt  über 
»die gemeinschaftl iche Volkskultur der österreichischen Bundesländer« wurde 
von Prof. M. Haberlandt, die »V olksku nde von N iederösterreich, W ien  und 
dem Burgenlande« von Prof. Dr. Arthur Haberlandt bearbeitet,  während die 
Darstellung der volkskundlichen Verhältn isse  der übrigen L ä n d e r  durchwegs 
von berufenen Mitgliedern unseres  V ere ines,  den Herren  Schulrat K . Adrian. 
(Salzburg), Prof.  Dr. A. Depiny (O berösterreich) ,  D ozent Dr. V . Geramb 
(Steiermark), Prof. Dr. A. H clb ok  (Vorarlberg), Prof. Dr. Oswin Morö (Kärnten), 
Prof.  Dr. W . W o p fn e r  (Tirol) dargestellt  worden sind. D er  re iche Bilder
schm uck zu diesen Abschnitten ist zum großen Teil  aus den Bildbeständen 
des W ie n e r  Museums für V o lk sk u n d e  bestritten worden.

In  dem  aus dem K reise  von W ie n e r  U niversitätsprofessoren hervor- 
gegangenen W e r k e :  »Die österre ich ischen Alpen« ist der A bschnitt  über die 
Volkstrachten  in den Alpenländern von Prof. Dr. Arthur H aberlandt unter 
Beigabe zahlreicher Abbildungen (aus den Museumsbeständen) verfaßt worden.

Die V o r t r a g s t ä t i g k e i t  am Museum anlangend wurden von 
Direktor  Dr. Arthur H a b e r l a n d t  unter Beihilfe der Bibliothekarin 
Dr, Adelgard P e r k  m a n n ein sechsw öchiger Kurs als Einführung in die.
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Rechnungsabschluß des Vereines
Einnahmen. für das

Kassasaldo ex  1926 . .  .....................................................................

Verein :
Mitglieder- und B e z u g s b e i t r ä g e ................................... S  1.429'52
V e rk a u f  von älteren Zeitschriften, Ergänzungs

bänden, F estsch rif ten  e t c  » 737 '26
Su bvention des Unterrichts-Ministeriums . . .  » 2 0 0 '—
V e rk a u f  von E xem p laren  der Einführung in

die V o l k s k u n d e  » 78 '05
Z i n s e n   » 3 '23

M useum:
Su bvention des B u n d e s .......................................................S  8.359-80
Su bventio n  der S tad t  W i e n ..............................................» 9 .000 '—
Su bventio n  der H andelskam m er . . . . . . .  » 2 .500 -—
Su bventio n  der A r b e i t e r k a m m e r ............................... » 5 0 0 '—
Sp en d en  ..................................................................................... » 3 .7 6 8 '—
E i n t r i t t s g e l d e r ........................................................................... » 1.412'20
Leihgebühren für Verfilmung e t c .....................................» 190 '67
K ran ken kassab eiträge  des P e r s o n a l s ..........................» 459'42
P e n s io n s v e rs ic h e ru n g s b e i t rä g e .........................................» 52' —
Pauschalzahlungen für Kurse und Führungen . » 506 '—
Zinsen  » 129-12
Refundierungsbeiträge .   » 343'31

S u m m e der E innahm en . .

S c h i l l i n g

4.893 52

2.448-06

27.220-52

34.562-10

Geprüft  und in 

Dr. R obert Heine-Geldern.
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und Museums für Volkskunde
Ja h r 1927, A u sg a b e n .

V ere in :
Buchdruckerei  für Druck des Jahrganges X X X I I  

und der S o n d e r a b d r u c k e ........................................ S 1.667-60

S c h i l l i n g  J

K l i s c h e e s ........................................ ....................................... » 67-31
V ersend ung der Zeitschrift und sonstige Porti » 113-93
K a n z l e i d i e n s t ..................................................................... » 320 •—
R e d a k t i o n s h o n o r a r ........................................................... » 3 0 0 '—
Zuschuß für V o r l e s u n g e n ............................................. » 200-—
A nkau f  von 300  E xem p laren  der »Einführung 

in die V o l k s k u n d e « ............................................. » 240-—
Beiträge für F estsch r i f ten  , ........................................ » 66-30
R e i s e n .................................................................................... » 74-30
Kanzlei und D r u c k s o r t e n ............................................ 133-65 3.082-99

M u se u m :
Gehalte und A u s h i l f e n ................................................. s 8.952-50
K r a n k e n k a s s e ..................................................................... » 771-09 1
P e n s io n sv e rs ich e ru n g ................................................. » 157-— 1
Stem pelabzüge ............................................. • . . . » 98-70
K a n z l e i .................................................................................... » 146-48
Porti  e t c ..................................................................................... » 341-21
T r a n s p o r t e ........................................................................... » 74-11
Fa h r ten  und R e i s e n ....................................................... » 178-66
M i e t z i n s .................................................................................... » 1.251-77
S a m m lu n g s a n k ä u f e ........................................................... » 5 .549 '38
B i b l i o t h e k ............................................................................... » 859 '96
Restaurierung der S a m m l u n g e n .............................. » 279-02
Gasinstallation und Anschaffungen . . . . » 8.362-93
B e l e u c h t u n g .......................................................................... » 316-03
B e h e i z u n g ............................................................................... » 605-46
R e i n i g u n g ............................................................................... » 362-67
T e l e p h o n ............................................................................... » 468-80
G a r t e n p f l e g e ........................................................... .... » 81-90
Vorträge und F ü h r u n g e n .............................. » 41 9 '— 29.166-66

Su m m e der Ausgaben , . 32.239-66
Sald o . . . 2.322-45

Ordnung befunden: 

Dr. Leonhard Franz.

34.562-10
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Volkskunde für Volksschullehrkräfte (94 P erso nen )  und ein vierwöchiger 
für Mittelschulprofessoren, verbunden mit Führungen in den Museumssam m 
lungen abgehalten.

U m  das Zustandekom m en dieses K urses  für Altphilologen hat sich in 
dankensw ertester  W e is e  H err  Prof. Dr. J u n g w i r t h  bemüht.

W ie  im Vorjahre wurde den F req u en tan tin nen der V ere in igten F a c h 
kurse für Volkspflege unter Leitun g  der F ra u  Dr. J .  Arlt ein Vortragskurs 
von 12 Vorlesungen über S it te  und Brauchtum geboten , der sich lebhaftesten 
In teresses  und stärksten Besuches erfreute.

W eite s te  Kreise der B evölkerun g  wurden durch R adio-V orträge  der 
Museumsfunktionäre über volkskundliche F ra g e n  und P rob lem e belehrt . E s  
sprach Prof.  Dr. Arthur H a b e r l a n d t  in vier V orträgen ü b er-V o lk sk u n st  
und weiters über G ebildbrote  der W eih n ach ts-  und Festze iten ,  Dr. A. P e  r le
rn a n n in sechs V orträgen  über verschied ene volkskundliche Th em en .  F ü r  
verschiedene V ere in e  und volksbildnerische O rganisationen wurden insgesam t 
26 Führungen durch die Sam m lungen veranstaltet . An der U niversität  hielt 
Prof. Dr. Arthur H a b e r l a n d t  ' in  be iden S e m e s te r n  des Ja h re s  sehr  gut 
besuch te  Vorlesungen und U ebu ngen Tiber  »Einführung in die Volkskunde« 
(Geis tiges  L e b e n l  und über »Die volkstümlichen Kulturformen Europas«. In  
der Urania  sprach derselbe über die »V o lksku nd e Tirols«.

An der Heim atschutztagung in Klagenfurt  zu Pfingsten nahm P rofessor  
Arthur H a b e r 1 a n d t  als V e r t re te r  unseres V ere in es  teil , wobei das neu 
errichtete  kärntnerische Heim atmuseum  in Klagenfurt genau besichtigt wurde. 
(Siehe den Bericht hierüber diese Zeitschrift X X X I I ,  S. 73  ff.) E in e  zweite R eise  
führte den Museumsdirektor nach Zagreb (Agram) zum B esu ch  und 
Studium der dortigen M useen mit ihren re ichen Sam m lu ngen südslawischer 
V olkskunst.  ■

W as schließlich den B e s u c h  des Museums betrifft, so verzeichneten 
wir 329 2  zahlende B esu ch er  und den Besuch von 201 Schulklassen mit 
4260  Schülern. W ie  im V o rjahre  haben zahlreiche F a ch m ä n n e r  der Bund es
länder und des Auslandes die Museumssammlungen studiert, wobei sich 
öfters die willkommene Anknüpfung dauernder Beziehungen zu verschiedenen 
in- und ausländischen Instituten und F ach v ere inen  ergab, was auch in der 
o b en  mitgeteilten Verm ehrung des T auschverkehrs  zum Ausdruck kommt.

An der Ehrung für verdienstvolle  F o r sc h e r  auf dem G ebiete  der V o lk s 
kunde und ihrer G renzgebiete hat sich unser V ere in  in entsprech ender F o i m  
beteiligt.  Dieselbe galt Professor M. A n d r e e - E y s n  in Berchtesgaden, H errn  
Professor Dr. Ludwig R a d e r m a c h e r ,  Präsident H ofrat Dr. O. R  e d 1 i c'h 
und Hofrat Dr. F .  S c h u b e r t - S o l d e  r n.  Es-  seien den Jubilaren auch 
öffentlich an dieser S telle  nochmals die herzlichsten und b e sten  W ün sch e  
dargebracht.

H e r a u s g e b e r ,  E i g e n t ü m e r  und  V e r l e g e r :  V e r e i n  für V o l k s k u n d e  ( P r ä s i d e n t  P r o f .  D r .  M . H a b e r l a n d t ) .  
V e r a n t w o r t l i c h e r  R e d a k t e u r :  P r o t .  D r .  M i c h a e l  H a b e r l a n d t ,  W i e n ,  V I I I .  L a u d o n g a s s e  17.  — 

B u c h d r u c k e r e i  H e l i o s  (y e ra n tw . F -  F a ß ) ,  W i e n ,  I X .  R o t e n  L ö w e n g a s s e  5 — 7.
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Wiener Kinderglaube.
Ein Beitrag zu »Volksglaube und Volksbrauch in der G ro ß stad t« .

Gesammelt  in Ottakring und Hernals (Wi en XVI.  und XVII.) 
von Oberlehrer L e o p o l d  H ö f e r ,  W i e n .

( F o r t s e t z u n g . )

J
J a  —  w enn die Braut das rech t  kräftig  sagt,  kriegt sie* das H au s

regim ent (v).
Ja g d  wilde; gegen sie gibt m an in H ohen m aut und —  H ernals  einen 

Christbaum vor die Tür . .— W e n n  sich e i n j a g d h u n d  überpurzelt, fängt er 
keinen  H asen mehr.

J ä g e r  trägt auf dem H u t einen Hirsch  von Blech, damit er keinen  
Menschen ersch ieß t ;  ein nachgem aohtes Hirschgeweih. —  E r  wünscht sich 
»guten Anblick«, daß ihm was sch önes begegnet .  —  Is t  die Jagd  schwer,  muß 
man die K ugel  selber weihen und g ieß en ;  ins W eihw asser  kom m t Salz, da 
g ib t ’s kein F eh len .  —  D er G ro ßv ater  in M äh risch-W eißkirchen gibt in die 
Patrone  Pulver und S c h ro t  und wieder Pulver, das trifft. —  Jagdglück hat 
man, wenn am Neujahrstag die in die L uft  geschossen e  Kugel wieder auf 
e inen herunterfällt . —  W e n n  nachts e ine  Schlange  pfeift, darf  er n ich t  die 
Büchse laden, sonst  fährt sie auf ihn.

Ja h re  be deu tet  es,  sooft  das K ind  über die Schnur springt, sooft  es 
den Ball von der W an d  fängt. —  S o  viel J a h r e s r i n g e  m an (im Baum 
stamm) zählt, so alt wird m an (v). »Ja, abe r  man zählt sich das L e b e n  ab.« 
(Vgl. W uchtein  )

Jähzorniger soll sich mit B renn esse ln  reiben, so wird er geheilt.  — 
G eg en  den G achzo m  nimmt m an W a s s e r  in den Mund (v).

Jakobinacht. W e r  kru m m e F ü ß e  hat, koch t  Holzbirnen vom P osch -  
Birnbaum und legt s ie  auf  (M ähr.-W eißkirch en).

Jän n e r  naß, leeres  Faß ,
J a u c h e  (»Grundsuppn«) für geschw ollene Glieder am L and.
Johannes »mit dem Kind« ins G eldbörsel  (Wallfahrtsandenken). — 

J o h a n n i s k ä f e r l :  W e n n  m an zu den  Leuch tkäferin  hingeht Und sie v er
löschen, stirbt wer. — J o h a n n i s k r ä u t e r ,  wo man durchschaun kann, 
werden gesucht in der J o h a n n i s n a c h t .  (E s  war was vom Rauchfang 
dabei, was, das weiß der S chü ler  nimmer.)  —  D ie  H e x e n  gehn zur Kirche. — 
D ie  T ie re  halten e ine Volksv ersam m lu ng; verw unschene T ie re  werden wieder 
Menschen. — St ieh lt  wer, so schreit  w as :  »D ieb !«  — M ädchenträume dieser 
Nacht gehen in Erfüllung. — W e r  um M itternacht im W ald e  ist, hört  eine 
L eich en fe ier .  (Der Schü ler  schrieb dazu: »Baldurs T o d « ;  es scheint daher 
Buchweisheit,  etwa aus zweiter Hand.)

J l i c h a z n .  Dran k en n t  m an den S te ire r ;  kan n  ers nicht,  so ist  er keiner.
J u d  he iß t  ein R iß  im Kleid, der T o d  bedeutet ,  ein fa lscher E inschnitt  

in die W ä sch e  (v); im Spiel  »G läsern er  Turm « wirft der Käufer e inen Stein 
in die H öhe und sagt :  »Da fliegt der J u d !« ;  es ist der Nam e einer einseitig 
angeb rannten  Zigarette, einer Art von Maikäfern, rundlicher B ohn en mit 
dunfcelrotem F le c k ;  von den Judenerdäpfeln  (Helianthus tuberosus) (a) er
zählt ein B u b :  »Die hab en wir im K r ie g  g e g e ss e n ;  das ist  eine jüdische 
Osterspeise .«  Die B uben schlagen mit  der Hand au f  die A rm m u skeln :  »Dâ 
hat der Jud kâ Bfi!« (keinen K n o ch en .  S. Zeitschr. d, V. f. V ., 6. Jg., 101)
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»Die Jungfer im B a d e « : » E s  träum en die R abbin er  von dem unzerstörbaren 
M ensch enkn och en »Lus«, daraus bei der Auferstehung der ganze M ensch 
wird.« (Kulmus, Anatom ie S .  52.) — V o n  jüdischen K indern hab e  ich gehört :
1.) W enn die T ü re  aufspringt, kom m t der E rlöser .  2.) W e n n  sich ein Jude 
taufen läßt, dreht sich sein  Vater  im G rab e  um. 3.) Schim p ft  der Ju d e  über 
e inen Christen, h at  er U nglück; schimpft er über e inen  Jud en, kriegt er ihn 
als V erw andten. —  V o n  ihren S i t te n  und Bräuchen erzählen die Christen
kinder:  »Nach der G eburt zieht die M utter an den Haaren, daß es L o c k e n  
werden. — S ta t t  der Hufeisen nageln sie  eine R olle  mit den zehn G ebo ten  
an. — Am S c h a b b es  dürfen sie  nichts brech en  und nichts m a ch en ;  sie m achen 
kein  F e u e r  und kein L ich t ;  ich k enn  e inen L ehrbuben, der ist Schab besgo i,  
er zündet ihnen am S am stag  die L ic h te r  an und so. — Milch und F le is ch  
dürfen sie nicht zugleich essen, da haben sie zweierlei Geschirr,  so n s t  wird 
es trefe. — »Ja, eine jüdische F ra u  h at  bei uns Kochlöffel  mit e inem  Papier 
in unsern Ofen gesteckt.«  Am langen T a g  gehen sie zum Donaukanal (vergl. 
G anstererteich) und beuteln  ihre Sü nden hinein, das sind Brotbrösel  (A). 
[Hiezu b e m erk t  ein Schüler :  »Ich h a b ’ auch meine Sü nd en in den Kanal 
g eschm issen!«  E r  meint den Beichtzettel ;  das Sündenverzeichnis.]  E in  G assen-  
liedl singt: »Hinterm Ofen, hinterm  H erd, H at der Jud  die Jüdin gschert.«  
»Ja, die Polischen (polnischen) tragen eine Kaderl« (Perücke) .  Ja ,  sie  ist  
gschert  (Deuteronomium Kap. 21, V. 12). — S ie  fürchten sich, daß wer am 
S c h a b b e s  st irbt ;  da m üssen m ehr beten . — 10 Mann durch die doppelte 
Tagzahl, also 8 (Kirchberg  am W echsel) .  — Ihre L e ich en  stellen sie ins 
F e n s te r ,  daß sie gefrieren. (V ollkom m en rätselhaft !)  — D er  Sarg  ist  n u r  
geleimt, nicht genagelt , der D e c k e l  ist flach. Die L e ic h e  ist  nur in Leinen , 
ohne K le id er ;  die zehn G eb o te  sind drinnen. —  W e n n  der Judenvater  stirbt, 
m uß die Frau  eine W o c h e  au f  dem Stuhl sitzen. —  W e n n  sie zum Grab 
gehen, legen sie einen S te in  drauf (v). (Vergl. Zentralfriedhof, W un derrabbi.)  
Allgemein ist die Klage, daß sie fragen, wieviel Uhr es ist, obwohl sie  U hren  
h a b e n ;  dadurch haben sie Glück, der A ntw orten de Unglück, darum sagen es 
die E in e n  falsch, die ändern »U nsere  Uhr steht«, »V orüber ist  es«. — W e n n  
zwei Frau en  W a ss e r  übers Kreuz schütten, stirbt ein Jud (a). — W e n n  man 
über einen Ste in  stolpert,  l iegt dort  ein Jud  b e g r a b e n  (A); es steht noch die 
Nase in die Höh. (Vergl. Musikant.)  Am Neujahrstag soll ein Ju d e  zuerst 
gratulieren, dann hat man Glück (a); kom m t e i n - a l t e r  Ju d e als e rs ter  Glück 
wünschen, hat man Glück fürs ganze Jahr!

Junge k ön nt m an k r ie g e n ;  es k ö n nt  e inem  der S c h n e e  v erb ren n en :  
Beides sagen die Männer. — W e r  als Ju n ger  viel schön singt, krächzt als Alter.

Ju n g frau  (oder J u n g g e s e l l e )  ist, wer ein »blattelvolles« Glas ohne 
V ersch ü tten  weiter gibt (A), wer ein Zündholz bren n en d  übernim m t (v). — 
S .  Mimose.

Jüngling, der zu Neujahr zuerst zu einem Mädel wünschen kommt, 
d er  heiratet  sie.

Ju ni. D e n  am zweiten Jun i  G e b o re n e n  soll m an kein  G eheim nis an 
vertrauen. (Aus einem B u ch ?)

Jupiter . W e n n  V en u s  und Ju p iter  heiraten (Jahrgänge? Kulmination 
bei  Geburt?) ,  h ab en  sie nie Glück. (Des Schülers S c h w ester  ist L o t to -  
kollektantin .)

Ju x b a sa r  ziehen, indem  man das rechte  O h r hält :  Da hat man Glück (v).

K
Kachelofen —  es hat drin gehustet , da ist  ein G eist l ich er  im O rt  

g e s to rb en  (bei Melk).
Kaffee. Soviel  Tro p fen  m an übrig läßt, soviel Deka(gram m ) nimmt 

m an ab. — V o m  T r in k e n  kalten Kaffees wird man sch ön (A). — V o n  heißem  
K affee  wird m an schirch (häßlich).  —  V o m  D u nst  wird m an sch ö n ;  wenn 
m an  sich damit wäscht,  auch.
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Kaiser ist, wer zuerst mit dem E s s e n  fertig wird. —  S p ie l :  Kaiser, 
Korporal und D ieb ;  Standesliste.

Kaisermiihlner w erden nach  der G eburt in die Donau g etauch t:  
»W ös a ech ter  Kaisermiihlner is, ersauft  ned.«

Kaktus gut für L ungenkranke.

Kalb. W e n n  auf der Sc h n e e a lp e  (Neuwald, Steierm ark)  ein Kalb ab 
rutscht,  so rutscht in einem  G le tsch er  ein T ou rist  ab.

Kalt läufts übern R ü cken ,  da steigt wer über unser Grab (a).

K altenleutgeben : Gastwirt L eu tg eb  vor 120 Jahren . Beim  Sechsu nd 
sechziger Krieg wurde ein Brautzug erm ordet  um Mitternacht. Zum roten  
Kreuz k o m m t alle 10 Jah re  ein Pilgerzug: Um Mitternacht werden alle G locken 
geläutet;  Obst ,  E ie r  uud Butter werden einige T a g e  dort gelassen und bewac.ht.

Kalvarienberg. Man kauft s ich  einen hl. Antonius aus Blei und eine 
hl Maria für die Geldtasche, daß das Geld nicht ausgeht. —  E in e  Frau  hat 
sich angeschlagen und hat geschimpft,  da hat der W ach m an n  g esagt :  »Da 
hast  D ein  L e b ta g  kein Glück!«. — S te in e  werden abgekletze lt :  G lück (a). — 
W e r  verkehrt drüber geht,  hat Unglück. —  Man d arf  nicht zweimal drüber 
gehn und nicht verk eh rt  a n la n g e n ; ich habs getan und wirklich hab ich meine 
kleine Sc h w ester  verloren. — W e r  verkehrt geht,  wird vor e i n e m  Bild 
steif. — S te in c h e n  nehm en, da findet m an was und verliert nie w as;  den 
abgekletzelten Ste in  s teck t  man in ein Holzkreuz. —  W e r  den H ut nicht ab
nimmt, hat kein  Glück.

Kamillentee: W e n n  kleine K in der  Bauchweh haben (A), daß die 
W in d  w eggengan;  auch V ögeln wird er e ingegeben.

Kamin. W e n n  das F e u e r  brummt, sind H e x e n  drin. — W e n n s  im 
Kamin saust,  läßt der T eu fe l  F e u e r  aus; da löschen die D ä n e n  das Feuer .  
— Die H e x e n  reiten auf B e se n  durch (M ährisch-N eustadti ;  der T eu fe l  tut 
kehren. —  W e n n  der Kaminlochschlüssel  zu klein ist, soll man keinen neuen 
kaufen, es sitzt F a lsch h e i t  drin. —  W e n n  es sch ön wird, wird es  dem  Teufe l  
im K am in zu klein.

Kamm fällt : Besuch. —  So vie l  Zähne m an ausbricht, soviel  Jahre hat 
man kein  Glück.

Kanalgitter als volkskundliches R ä ts e l !  D r a u f s t e i g e n :  Schläge (A); 
unversehens, bricht m an w as;  Gefängnis ;  R e g e n ;  häuslicher S tre it  (v);  man 
wird überfahren; E in b ru ch  in selber N acht;  V erdru ß ; einmal draufgestiegen, 
Butter verlo ren ; V erd ru ß ;  viel H ieb e , w enn mit linkem F u ß ;  man verliert  
was oder fällt aus dem B e tt  W e n n  Stro hh alm  drüber liegt, ists Draufsteigen 
Unglück. Drüberspringen bringt Schläge  (A);  ein unreines Gesicht.  »Ein Herr 
hat mich zurückgerissen: D a  kriegt m an ke in e  Schw iegermutter .«  (Vergl R a n d 
ste in?  s. Fasttag.)  — S o o f t  m an draufsteigt, um soviel  Jah re  früher stirbt die 
Mutter. —  Ein  k l e i n e s  Kanalgit ter bringt Glück. — K a n  a l r ä u m e r :  
W e n n  er e ine unten g eb o g ene  Inslichtkerze hat, glaubt er, er wird was finden,

Kaninchen nehm en K ran k h eiten  auf sich. —  Sieht  man eins, muß 
man schnell  e inen Ste in  au fh eben  und ihn küssen (Krem s a. D.).

Karaw atschen um rote  E ie r  (karbatschen).

K arfreitag . W e n n  man in T e ic h  oder F lu ß  badet, kriegt man keine 
w ehen F ü ß e .  — W e r  den Herd putzt, bestreicht  dem lieben H eiland se in e  
W un den . (Mutter aus L ieb au, M.) —  V o r  So nn enau fgang  soll m an sich 
waschen (v), das bringt Glück. —  E s  m üssen an dem T a g  sieben W e t te r  
sein. (Traunsee ,  O .-Oe.)  —  E ie r  d ieses T a g e s  gegen den Blitz. — W e r  in 
sieben K irchen  geht, hat Glück (v). —- S in gen  und L achen  ist  verboten. —  
G egen Ungeziefer wird der Mist ausgekehrt  und an die S t ra ß e  gew orfen ; wer 
vorübergeht, kriegts (Marchegg); mit  D ecke ln  wird zusamm engeschlagen zum 
Vertreiben der  Ameisen.
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Karl der Große. (Aus den Sa g e n  des H erm an nskogels?)  Se in  S a r g 
bre tt  ist gebrochen, ein F u ß  ist  heruntergehängt;  da ist der L eich en träger  
gestorben .

K arpfen : Im  K o p f  ist die  Muttergottes . Die Schu p p e ist ein Amulett ;  
gegens L ich t  sieht man die hl. M uttergottes drin (auch in der Bohne und E rb s e ; .

K arsam stag . (Erste V o lksschu lklasse :  »Da kom m t der Him melvater 
aus der E rd e  heraus und nachher wird einer verbrennt«.)  »Die Judn«, »Der 
Judas«  (a). — »Die W a t te  der S te r b e n d e n  (von den Versehgän gen) wird ver
b ra n n t;  der Judas wird verbrennt,  da nehm en m anche L e u t e  A sch e  und 
K ohlen« (v). — Am O stersam stag  soll m an sich in Milch waschen, da wird 
m an schön. — W e n n  a u f  der Tiirschwelle  F le c k e n  sind, springt der O ster
hase vorbei. (Großvater aus Seitz, S teierm ark.)  V o n  den E iersch alen  (dieses 
T ag es)  legen die H enn en  gut. —  E s  wird Holz geweiht für die F e ld e r .

Karten, des Teufels  G eb etb u ch  (a). — In  den K a rte n  ist  das ganze 
L e b e n .  — (Sollten sie nicht V erw andte der — R u n en  sein?)  D aß die K a rte n  
die Zukunft künden, dagegen vernahm ich nur: »Der T o d esta g  ist n i c h t  
eingetroffen!« — K a r t e n a u f s c h l ä g e  r i n .  W a s  sie sagt,  trifft im m er 
alles ein (a). — Sie  hat uns g esagt :  » E s  steht  Ih n en  ein B r ie f  ins Haus, eine 
Frau  vom Land wird seh r falsch zu Ih n en  sein —  da ist e ine alte Jungfer«. 
U n d  wir hab en vom Lan d  einen B rief  be ko m m en , unsere  Som m er-H ausfrau  
gibt trotz der Angabe das g ro ße  Zimmer einer verwandten alten Jungfer. — 
W e n n  D am  und König  durchs Mischen Zusam menkom men, kriegt m an eine 
sch ön e Frau  (schönen Mann). —  U nsere Kaffeeköchin m achts alle Mittw och; 
es ist im m er wahr. Haus, wo das Pferd  ist (Herzaß), was der Jud  sagt und 
vieles noch. Man muß 15 K arten  ziehen, dreimal zum Herzen abheben.

K arten spiel ; G ro ßv ater  sagt,  man soll nicht mit  dem R ü c k e n  gegen 
den Mond sitzen, da verliert man. — W e r  dreimal auf  den T isch  spuckt, hat 
Glück (vergl. Schach). Nur so spirzln (v). —  »Beim  ,Sa u k o p f1 wird der V e r 
l ierer  so t ie f  in die E rd e  eingegraben, als drei gezogen e K arten  ausmachen.«? 
»Das sagt man nur so.«

Kartoffeln (s. Erdäpfel) soll man nicht zählen (A); m ein e  Mutter 
le idets nicht;  da m üssen die arm en S e e le n  le iden ; es ist kein  S e g e n  dabei, 
sie werden zu wenig (v), sie  zerko chen (v). —■ Man s te c k t  sie in den  Sa c k ,  
gegen das Verschreien. —  W e n n  m an sich beim  S c h n e id en  in den F in ger  
schneidet, wird eine sch lechte  E r n te  o d er  es k om m e n  r o t e  Kartoffeln .  — 
G erieben  und roh kom m e n  sie  auf Geschwüre.

Käspâbeln (s, G) —  g egen  wunde F ü ß e  und Krätzen.
Kastanien (wilde, R o ß -) ,  D ie  ers ten  drei k o m m e n  in den S a c k ,  daß 

im m er Geld drin ist ; die alten kom m en ins F e u e r  (v). —  W e r  R o ß k astan ien  
im S a c k  hat, wird nicht schwindlig. —  E in em  k leinen K in de soll man keinen 
K astanienkranz, umhängen: s ie  drücken es tot. —  S ie  helfen g eg en  Durchfall; 
g egen Pferdekolik.

Kasten knarrt ;  die G e is te r  wollen m it e in em  r e d e n ;  d essen  Gewand 
drinnen ist, der stirbt oder wird k ran k  (v). —  W e n n  die T ü r  aufgeht,  ist 
unterm Kasten ein Beutel Geld.

Katecheten (s. Geist liche) drei b e geg n en  ist  Unglück. —  Mit einem 
zusam m enstoßen ist gut für die L o t ter ie .  E in e  F ra u  hat den Se ipel b e gegn et  
und hat gewonnen.

K ater mittags in d er S o n n e  am Dach miauend, verkündet  B rand ; 
einmal haben sie in Krumau (N.-Oe.)  deshalb einen erschlagen. —  Morgen 
ist  unserm K a te r  sein N am enstag ; er he ißt  P e ter  (v ' .  —  D e r  u n sere  heißt 
Katerbäuli .  (Die K atzen sind den W e t te r h e x e n  vertraut und he ißen  wie die 
W e t te r h e r r n : P e te r  und Paul.)  — W e n n  sich der K a te r  (»die Stiefeln«) putzt, 
k o m m e n  G äste  (a).

Katholik: W e n n  ein alter K ath olik  stirbt, m uß man einen T o p f  
W a s s e r  ausschütten, sonst  sterb en  andere nach.



49

K atze. A n g a n g. U eb er den W e g : V erdru ß, U nglück (A ); der Jägei 
hat ein e sch lech te  Jagd  (v); b e g eg n et eine schw arze, soll m an lieb er zurück
gehn ; w er als E rs te r  über den W eg  geht, s tirb t; die R e ise  ist u m sonst; wer 
ihr begeg n et, läß t sie qu er vorübergehen, m acht einen  Sch ritt zurück und 
läßt n iem anden dazw ischen gehen. —  A n h ä n g s e l ;  E in em  falschen  Mädchen 
hängt m an eine bu cklige K atze um als A nhänge; nach einem  Ja h r ist sie 
nim m er falsch. — A r m e  S e e l e .  »G roßm u tter h ö rt eine K atze zu A ller
heiligen und kann  k ein e  seh en ; da w ar e in e  arm e S e e le !«  — A u g e .  W en n  
man ihr ins A uge schaut, stirb t sie  und der M ensch wird kran k . Man k e n n t’s, 
ob sie  F le isch  gestoh len  h a t; die A ugen sind dann rot. W e r ihr lang h in ein 
schaut, k rieg t K atzen au gen ; da soll m an auf die S e ite  gehen (A bort!). — 
W en n  m an ins A. sch., lügt m an- — B e s u c h  kom m t, w enn sie  ruhig auf 
dem  S e sse l sitzt (Zürich); w enn sie  zur T ü r sieh t, und sich putzt (A). — 
B o a  h e iß t auch K a tz e ; w enn m an sie  k lein en  K in dern  anhängt, erschrecken  
sie  im Sch laf. — B u c k e  lm achen v erkü nd et Besuch . — D a c h .  Ist eine 
L e ich e  im Zim mer, darf m an die K atze  nicht h in ein lassen , sie kann die T o te n  
nicht le id en ; m an wirft sie  aufs D ach . — D r e i f a r b i g e  (d re ig esch eck ete) 
über den W eg  bed eu tet G lück. — D u c k e n  und d rucken sie  sich  und gehn 
sie auf und davon, so ist eine L e ich e  n ah e; sie  k ön nen  den G eru ch  nicht 
vertragen. M anche wälzen sich  aber im G estan k - —  E r t r ä n k e n ?  D a muß 
man dafür ein  a ltes H äfen auf d en  Zaun hängen, so n st gibts U nglück. — 
W en n m an eine erträn k t, wird m an im m er Katzen haben (auch w enn m an 
sie nich t will ?). — F a l s c h .  S ie durch den H o f laufen seh en, da erleb t 
m an e in e  F a lsch h e it. — F e u e r .  W en n  eine K atze  od er ein Hund v eren d et, 
wird die L e ich e  aufs D ach  gew orfen , daß kein  F e u e r  auskom m t (Burgenland).
—  F u ß .  U nglück, w enn sie uns üb er den F u ß  läu ft; w em  sie zw ischen die 
F ü ß e  kom m t, der stirb t (v). — G l ü c k .  W en n  eine Katze über den W eg  
läuft und m an sp u ckt dreim al, hat m an G lück. — H a a r  g iftig ; V ersch lu ck en  
bringt T o d  (a). —  H e x e r e i  g ib ts, w enn sie  um M itternacht zwölfmal miau 
schreit. E in e  H e x e  war früher K atze be i der H au sm eisterin . — E in e  trin k t 
die M ilch au s; wie m an ihr die V o rd erp fo ten  absch lagen  will, verw andelt sie 
sich in die N achbarin . — H i r n  (Sch ale  und Inhalt). Z u erst leck t sie das 
H irn, dann hackt sie  es aus. — K l o s t e r .  E in e  K atze in s K loster tra g e n , 
bringt U nglück. —  K r a n k e  —  zu denen kom m t s ie  je d e n  T a g ; die einen  
w erden g leich  gesund , die and eren  s terb en  bald. — W en n  sie F le is ch  und 
Milch steh en  läß t und sch reit und zum K ran k en  will, stirbt der. — W en n  
m an sie zu einem  K ranken ins B e tt  gibt, wird der gesund. — W en n  sie  sich 
zu F ü ß e n  legt, w ird m an kran k . — L e i c h e .  S ie  b e iß e n  Zehen und N ase ab ; 
sind sch on  von den K ranken  n ich t w egzubringen (m ehrere »B ew eise«), (Zu 
G esch eite  frißt die K atz [v ]). — M i a u e n  — da p ack t m an sie  sch nell b e im  
Schw eif und hält sie  in die H öhe (H ollan d ; ähnlich in W ien). — N a s c h e n
— da krieg en  sie  ein H alsband, daß sie auf den V o rd erp fo ten  ren n en . — 
O f e n .  S itz t  auf ihm die K atze zu N eujahr, b ren n t er das ganze Ja h r  sch lecht 
(D änem ark), — P u t z e n  und e in en  ansehen , der k rieg t Schläge. — W en n  
sie sich  putzt, w ird s ie  v erkau ft; m an erw artet B esu ch  (A ); tut s ie ’s auf dem 
D ach, kom m t w er Se ltsam er. —  R e g e n  —  w enn sie sich w äscht, g eg en s 
F e n s te r  g e rich te t ; w enn sie  G ras friß t (v). — R o t e  bed eu ten  G lück. — 
S c h i e l e n .  W en n  sie sch eanglt, kom m t U nglück. — S c h w a n z .  W en n  
sich die Sp itze  bew egt, ist s ie  b eso n d ers fa lsch  (w ütend), da hat sie  w as vor.
—  S c h w a r z e  b ed eu ten  einen  sch lech ten  T rau m ; zu N eujahr au f dem D ach 
geseh en , ein sch lech tes  Ja h r ; b e d eu te t G lü ck (l) ; w enn sie  b e i N acht m iaut, 
T o d  in der F a m ilie ; d reim al aussp u cken, dann G lü ck ; w enn sie  auf dem 
F a ß  sitzt, wird der W ein  gut. •— S c h w e i f  s te c k t sie  in den Mund sch lafender 
K inder, d ie e rs tick en  (A). —  T  o d, s. sch w arze; eine alte K atze  k le tte rt  u n
gew öhnlich hoch  m iauend au f e inen  B au m ; n äch ste  W o c h e  am g leichen  T a g  
zur selb en  S tu nd e ist ihre F rau  to t. — U n s i c h t b a r  kann m an sich m achen, 
w enn m an in der N acht eine ganz zerkocht und das k le in ste  T eilch en  in 
einen hohlen Zahn gibt. —  V e r k a u f e n ?  Man läß t sie  in den Sp iegel 
schauen, daß sie  n ich t w ieder heim findet. — V e r t r e i b e n  kann m an sie 
wenn m an ihr die F ü ß e  in N u ßschalen voll L e im  g ibt. —  V o r b e d e u t e n d .
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W en n  sie vom  F e n s te r  springt, wird sich ein Se lb stm örd er hinunterstürzen . 
— W e i ß e  bed eu tet U nglück. — Z ü n d e n  kann kein Blitz, w enn m an sie  
beim  S ch w eif üb ers D ach  wirft. [A nm erkuug zu E rträ n k en  und D a ch : 
H ö f l e r ,  G ebildbrote S. 88 , » K atzen tö ten  m ehrfach als sühnendes F rü h ling s
op fer . .  .«.] — K a t z e n f e l l  von einer frisch g e tö te ten  K atze leg t m an 
schw er K ran k en  auf. — K a t z e n h a a r e  (s oben) sch lu ck en : Man w ächst 
nich t und stirb t (in drei Jah ren ) an der Auszehrung (A ); das H aar w andert 
herum , nich ts sch m eckt, m an v erh u n g ert; m an erstick t; m an wird sch ö n ! S ie  
m achen einen K ro p f; der M ensch wird zum G erip p e. — K a t z e n k ü s s e  
m achen schw er krank. — K a t z e n k r ä u t l  (Thym ian?). S ie  riech en s gern 
und wälzen sich drin (v) (vergl M elissengeist, K atzenm inze). — K a t z e r l  
(W eid enb lü ten ) gibt man am P alm sonntag  in den K üniglstall (K aninchen).

Kauen. D en  K indern ohne Zahnderln m uß m an die B röck eln  »käuscheln«, 
so n st kön nen  sie  nicht sch lu cken (v).

Kaufmann hat G lück, w enn er am E rsten  Schu ld en m acht od er w echseln  
m uß in aller G ottesfrüh.

Kauz m it Nagel durch den K o p f an T ü rp fo sten , dann sch ad et n ich ts
Kehren m uß man zum O fen , n ich t zur Tür.
Keller. W en n  die K erze ausgeht, s tirb t wer.
Kellner muß im Café für e in en  G ast die K arten  w ie ein C, für den 

änd ern  w ie ein S  legen. —  Z erbrich t er beim  D ien stantritt (nach  dem  R u h e
tag) ein G las, so wird er die ganze W o ch e  P ech  haben.

Kern des C hristabends- und Sy lv esterap fe ls  durchschneiden ist T o d , 
alle  unversehrt bed eu ten  langes L e b e n  (A).

Kerze flim m ert am K ra n k e n b e tt : T o d  (A ); für T o d fä lle  is t e in e  g e 
w eihte im H aus fa) ; s ie  brenn t dum pf : E in  B ekan n ter ist gestorb en  ; m ein 
C ousin  h ieß  T od , m eine M utter sah ihn m it der K erze, w irklich war er to t. — 
A ltarkerze b ieg t sich links, F rau  stirb t; wohin zuerst eine flackert, der stirb t 
zuerst. W ird  zu A llerheiligen oder A llerseelen  keine angezündet, fährt der T eu fe l 
um s Haus. (v). W en n  sie um fällt und w eiterbren nt, T o d . (E inm al trafs zu, e in 
mal n ich t.) —  In  Krum au läß t eine reiche Braut eine gro ße  K erze  in einer 
W assersch ü sse l schw im m en, die F re ie r  auf K ork en  k le in e ; die des Zukünf
tigen  b leib t b e i der G roßen . — W en n  bei N acht e in e  bren n t, gehts ins B ett. — 
V erflu ch en  kann mau w en in e in er gew issen N acht m it L ein tu ch  und ange- 
zun deter K erze vorm  Sp iegel.

Kessel —  ein K ind  fällt h in ein ; es wird a m 'R a u ch fa n g  g eseh en .
Keuschheitsw im m erl h eiß en  die F in n en  u. dgl. im P u b e rtä tsa lte r ; sie  

zeugen von E nthaltsam keit. (Bei »Jugendlichen« [a].)
Kiebitz. »G eh weg, K n o fe l, m ir fallt n ix« (v).
Kiefer. W em  sie b lu ten , der wird reich .
Kieselsteine bringen U nglück.
Kind a b  m e s s e n  m it 2 Ja h re n ; es wird d oppelt so  groß. (H o vorka-K ron - 

feld , V olksm edizin  X I  68 4 ; m it 3 Jah ren ). B a d e n  in N adelsprossen, auch an
g ese tz ten  (in A lkohol ausgelau gten). —  D a c h t r o p f e n .  W en n  es unter 
d iesen  kom m t, haben b ö se  G eister M acht (Südm ähren .) —  Man darfs nicht 
durchs F e n s te r  geben , so n st w irds ein D ieb (a ) ; w ächst nicht (v). —  F r e m d e s  
H a u s  als G ebu rtshaus: D a m uß m an ihm G eld in die H andgeben — F r i e d -  
h o f b e s u c h  ist tötlich für K in d er unter einem  Ja h r  (a). —  H a a r e  unter 
e inem  Ja h r sch neid en  ist lebensgefährlich  w .  ■— H e r a u s n e h m e n  darf man 
das K in d  n ie  aus dem  B etterl ohne ein  K reuz drauf zu m achen, so n st kom m t 
•was B ö ses hinein (v). H e r k u n f t :  K leinkinderglaube »D er H im m elvater w irfts 
h e ru n te r ; w enn K inderl sterben , kom m ens in den Him m el, da wirfts d. H . h.« — 
PI u t s c  h e n kleine K inder ihr W'agerl, so kom m t noch ein K inderl nach (V). — 
K l e i d e r .  B evor das K ind  au f die W elt kom m t, so ll m an die K leid erch en 
n ich t einer Puppe anziehen. so n st ist es to tg e b o re n ; wenn es leb t, ist es k ra n k .— 
K r e u J w  e g .  D ort hört m an die w im m ern, die g esto rb en  sind. —  K ü s s e n
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soll m ans unter einem  Ja h r n ich t, da kriegts den Ausschlag. — L a c h e n  b e 
d eutet b e i einem  Sechsw ochen k in d , daß es n icht davonkom m t (v); es wird 
ein E ngerl. —  M o n d :  gegen ihn m uß m an die F e n s te r  verhängen oder den 
K o p f b e d eck en , so n st k rieg t das W iegenkind erl keine sch ön en  H aare (später 
s. m ondschein ig). —  N ä g e l ,  s. d.  —  N e u g e b o r e n e  m üssen zuerst b e 
kreuzt w erd en ; vergißt m ans, w erden sie ausgetau scht iv). —  P h o t o g r a 
p h  i e r e n vor einen  Ja h r : T od , —  R e g n e n  wird es, w enn die K in der beim  
Sp iel rech t sch reien , (vgl. p racken). —  S c h i e l e n  wird es, w enn m an es im 
W agerl von rü ckw ärts ruft (v ); da w ächst es auch nicht. S c h r e i e n ,  v ie les: 
da sieh t es sein e Zukunft und wird sich  d aher se lb s t  das L e b e n  nehm en. 
(T u lln '. — S i l b e  r k e t t e r l  soll m an ihm  k ein s um hängen, sonst wird es 
sich erhängen. — S o m m e r s p r o s s e n  krieg ts, w enn es unter einem  Jah r 
an g ereg n et wird (a). —  S p i e g e l  gucken m acht k lein e K in d er blind (a) und 
dum m ; w enn es sp äter zum W a sse r  geht, g laubt es, das ist ein Sp iegel, und 
fällt h in ein ; es wird eite l (v). — S t o l p e r n  soll m ans n icht lassen , sonst 
kriegt es krum m e B e in e . —  U n g e t a u f t  soll m an d as K ind  n ich t auf die 
G asse tragen , so n st wirds nichtsnu tzig  —  V e r l o r e n  geht ein K ind, da 
fällt einem  der T e lle r  herunter. —  V o r  d e r  G e b u r t  darf man ihm keine 
Schuh kau fen , so n st läuft es (sp äter) davon — W i n d e l n  und W äsch e  darf 
m an nicht auf den B oden hängen (unter einem  Ja h r, b eso n d ers unter sechs 
W och en ), auch n icht ins F re ie , sond ern  in die K üch e (a). — Z ä h l e n  soll 
man die K in d er n ich t (v\

Kinderschw üre s. Schw urform en.

Kinderspiel ist vorbed euten d  (A). — W en n  sie T o d  sp ielen , kom m t er 
(A ); sie nahm en den W asch tro g  als Sarg  und ein schw arzes T u ch , der A elteste  
is t g esto rb en . — W en n  ein K ind San d  ü ber den K o p f w irft, spritzt der T od  
heraus.

»Kinderverzahra» steh len  K in der und fressen  sie.

Kinderw agen leer hu tschen, h e iß t dem  K inde den T o d  zuführen (,v); 
es kann n ich t schlafen A ); es kom m t ein  F ie b e r  ins H au s; w enn das Kind 
unter e inem  Ja h r ist, fängt es n ich t zu laufen a n ; b org t m an den W ag en  her, 
so w ächst das K ind  nicht.

Kinderzahl errät m an im S p ie l m it S te in ch en . »9 K in d er hab i« (6
fängt der H andrücken) »drei sind m ir gstorbn« (4 fängt die H andfläche) »Zwei
hab ich dem  K aiser gebn« (drei fängt der H andrücken) »D rei sind mir ü b er
blieben .«  —  Mit M agariteln, soviel Blüten m an das drittem al noch hat.

Kindstaufe ruft alles lustig, w enn beim  F e s t  W ein  versch ü tte t w ird (A ); 
da glaubens, sie  k riegen  was K le in es.

Kinn spitzig, F ra u  bissig  (a).

K in o -O p e ra te u r k rieg t vom  L eh rm eister ein H u feisen  und einen Buchen
zweig. (W eil m an beim  G ew itter die Buchen suchen m uß?)

Kirche — zum erstenm al in frem der, gehn drei W ü n sch e  in E r 
füllung (a). — W e r nich t den H ut abnim m t, den trifft der S ch la g ; w er mit 
der F e rs e  ankom m t, hat d as g ö ttlich e  H aus gesch lagen. — W e r a rb e ite t  zur 
K irchen zeit, wird lahm (W im m ersd orf). In  der K irche essen  — die L e ich e  
hat den Mund offen (v ); das näch ste  E sse n  ist n icht g e se g n e t; der H errgott 
räum t einem  den M agen. — D rei V a teru n ser ohne U m schauen, da geht ein 
W u nsch  in Erfüllung. —  W e r e in e  S tu nd e aufs ew ige L ich t schaut, kom m t 
nich t in die Se lig k eit. — K i r c h e n g l o c k e :  D er T eu fe l is t drin, w enn sie 
sch lecht k lin gt.

Kirschen iß t die M utter vor F ro n le ich n am  nicht, so n st w einen die 
v ersto rb en en  K in d er im H im m el (v). —  T rau m  von schw arzen K irsch en  
brin gt U nglück. —  K  i r s c h e n s t i n g e l  re iß en , daß m an sieh t, wer länger 
lebt. (D er den stä rk eren  S ten g e l hat.)

Kitzeln d arf m an k le in e  K in d er nicht, so nst w achsen sie nicht.
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Klapperschlange (n eb en  dem  Haifisch, E lefan t und T ig e r  das b e 
lie b teste  T ie r  der K in derstub e). Im  Traum  bed eu tet sie  den T od  der 
Schw ieg erm u tter. —  D ie H au sschlange!

K leeblatt m it v ier L ap p en  u nverhofft finden, da geht in D änem ark 
ein  W u n sch  in Erfüllung. — V ierb lä ttrig  G lück (A). —  W en n  ein Schw ein 
e in s zerb eißt, ists U nglück, w enn eine G a n s : G lück. —  W en n  m an beim  
Su ch en  einen  Unfall erle id et (B ienen stich , sto lp ern), g ilt das F in d en  nichts. 
—  G egen B ien en stich  legt m an ein K lee b la tt auf. —  K l e e  w a g e n  b e 
gegnen G lück.

K le id  verkeh rt anziehen bringt Sch läg e, aber m an kann n ich t verschrien  
w erden (v). H erborgen d arf man keins vom K ind, so n st w ächst es nich t. — 
W en n  beim  N ähen Blut floß, hat d ie K äuferin eine gute H ochzeit. —  V erk eh rt 
anziehen brin g t G lück und hilft g egen  die T ru d  (vi. — (S . H aar.) — Dran 
nähen, w enn m ans anhat, m acht v erg eß lich ; es zerreiß t b a ld ; m an muß den 
D au m en in den Mund steck en , so n st wird d er Mund zugenäht.

Kleine L e u t hat G ott erschaffen, g ro ß e  L eu t sind  se lb er gw achsen (A).
K lettenw urzelöl ist das B e ste  für die H aare, da w erden die W urzeln 

fest, da fallen sie n icht aus (v).
Klopfen (an der T ür) ist e in e  K undm achung (a). —  W en n  niem and 

da ist, ists  die S e e le  ein es V e rs to rb e n e n . — D urch u n nö tiges K lo p fen  wird 
w er krank. — H au sschlangen in der Mauer. — Man soll au ssp u cken (v). — 
K lo p fts dreim al, ist w er gestorben  (F e n ste r , T ü r, W and ) (A). —  W en ns nachts 
k lopft, soll man nich ts reden. D ie  N achbarin sa g te : »H erein !«  da kam  eine 
w eiße G estalt. S ie  wurde krank sam t dem K ind; M utter w ar still, da kam  
n ich ts. —  W en n s nachts klopft, n im m t m an e in e  gew eihte R u te  und schlägt 
au f die T ü r (w enns in der zw eiten N acht w ieder klopft).

K losterfrau (N onne) von vorne g eseh en  U nglück, von h in ten  G lü ck ; 
auch  w enn m an ausspuckt, G lück , — U rgro ßm u tter h a tte  von ihnen den Hof 
g ek au ft; in der Frü h war G etrap p el, da su chte  ein G eist nach Geld. fPeu er- 
b ach , O .-O e ). W e r eine sieht, k rieg t K op fw eh ; er soll einen  K n o p f halten . — 
Man m acht beim  Se h en  ein Kreuz, dann g eh t m an zu ihrem  K lo s te r  h in ; bei 
der T ü r ist eine K asse , da leg t m an eine Münze h inein  (Zw eites K in d : »E in en  
H u nd erter.«). K l o s t e r s c h w e s t e r n  seh en, bringt U nglück (A ); man 
m acht eine Fau st, bis m an sie nim m er s ieh t; m an wirft was h in ter s ich ; es 
ist s ieb en  T a g e  R e g en w etter; wo sie gehn, w ächst sieb en  Jah re  kein  G ras; 
m an geht schnell auf die and ere G a ssen se ite , berührt E isen  und sagt dreim al 
to ito i. — U ngerade Zahl bringt U nglück. E in e  bed eu tet U nglück, zwei eine 
F re u d , drei, daß m an w as kriegt. — Im  V o rja h re  hat M utter e in e  g eseh en  
und w irklich  hat sie  nächsten  T a g  m it m einem  Bruder g estritten . —  O hne 
K ö p fe  sitzen K lo stersch w estern  in der K irch e  (V ater aus T iro l.). —  W en n  
eine K losterschw ester oder H ebam m e ins Zim m er kom m t, sagt m an : »Jetzt 
is t d er T eu fe l an die W and gem alen .«

Knaben, die beim  E ssen  sp rech en , kriegen  eine plauderhafte F rau  (A)-
Knacken So o ft die F in g er beim  A nziehen k rach en , so v iel V erehrer, 

soviel B räu te, so o ft he iratet m an ; soviel K in der (a ); w enn dann die gebogenen  
F in g e r  beim  Q u etschen  w ieder k n a ck en , soviel s t e r b e n  (oft m ehr als man 
hat). —  W en n  der k lein e F in g e r  k n ack t, wirds ein Mädel, beim  n äch sten  ein 
B ub u. s. f.

Knarren die Schu he, is t m an noch  was schuldig (A).
Knecht. W e n n -a m  C hristtag  die P ferde w iehern , b le ib t er nur 14 T ag e 

im D ien st; wenn er in der C hristnacht m it dem P ferd  vors T o r  geht und vor 
e in e r  schw arzen G estalt ein Kreuz m acht, behält ihn der H err.

Knoblauch nim m t m an zum E in reib en , w enn man H ieb  k rieg en  soll. 
(S. K nofel.)

Knöchelw etzer kriegt einm al v iel G eld  ins H aus.
Knochen, den rnan un verhofft  au f dem A ck er findet, m uß m an drei

mal anspucken und drei »G egrü ßet se ist Du, M aria!« be ten . —  V o r die
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Schw elle gew orfen, brin gt er den T o d  ins H aus. — Jem an d  hat ein Bein 
gesch luckt und Sau erk rau t g eg essen , da ist der K nochen herausgespru ngen (v)_

Knödel ins F e t t  fallen lassen , da stirb t wer (Burgenland). — B ei L em b erg  
w erfen sie vor der C h ristm ette ein Knödel an den P lafon d ; w enns k lebt, haben 
sie  ein gutes Jahr.

Knofel (Knoblauch s. d.) aufs B rot, da vergehen die W ürm er (a). (V ergl. 
Bandwurm .) — Mit W a tte  ins O hr bei Zahnweh.

Knöpfe zählt man'. S o ll i, soll i n e t u. s. w. (A). — Mit K n ö p ien  (und 
Geld) soll m an n icht sp ielen , so n st hat m an k ein  G eld ; es kom m t die N o t; 
w enn von zw eien ein er brich t, b e d eu te t es ein sch lech tes A uge (So bieslaü ). 
L ä ß t  m an sich  am L e ib  K n ö p fe annähen, s te c k t m an den F in g e r  in  den 
Mund, so n st wird das F le is ch  m it angenäht. W e n n  viele abreißen , ist wer 
krank. —  D am it sp ielen bringt V erd ru ß ; sie  halten n icht beim  A nnähen. — 
W en n  m an w issen  will, ob  etw as ausgeht, g ibt m an u n ter einem  V ateru nser 
ungezählte K n ö p fe  an eine Schn u r und sagt dann ja  und nein. —  W ill man 
w issen ob der M ensch au f einem  Bild  (Photographie) to t is t, hält m an darüber 
an vier F ä d en  einen K n o p f; d reht er sich , is t d erjen ig e to t iV ergl. Schlüssel).

Knorpeln essen  m acht die H aare lang (V ergl. H aarw ax).
Knospender Baum  ersch lägt den, der ihn um sch lägt (K lattau , B öh m en ),
Knüpfen. W enn m an ein verknüpftes Seid enband  findet, ist es von 

der Trud.
Köchin, die Su p p e v ersa lz t, is t v erlieb t (A). —  W en n  sie was ü b er

gehen läß t, kom m t sie zu sp ä t  zum T a n z ; w ird sie  was fallen lassen  (v).
Kochlöffel. M ädchen, das m it ihm iß t, k rieg t e inen  dum m en M ann; 

wird k ein e  gute H au sfrau ; die ihn ab sch leck t, wird vergeßlich.
Kohlen aufs D ach , sch läg ts n ich t e in ; der K ram pus leg t sie  schlim m en 

K in d ern  ein.
Kom et ist g rö ßer als die ganze W elt (E rd e). — E r  is t  das F eu er. 

Einm al hat er die ganzen Ziegeln heru n tergeh au t. —  Mit ro tem  Sch w eif b e 
d eu tet e r :  »E s fließt B lu t« ; er zeigt K rieg  an (a). — W en n  einer fällt stirb t 
wer. W en n  ein K om et kom m t, w erden die (E i ) D o tter lauter S tern e .

»Komm mit« sch re it n ich t nu r d er Kauz (A), so nd ern  auch d ie  Am sel. — 
So  ruft der V ogel auf dem  Sp ita lb au m ; es ist im m er eingetroffen . W e n n  der 
»Kum m  m it« die ganze N acht sch re it, is t  d er T o d  da.

Kopf dreht sich  beim  G ek ö p ften  um, w enn m an se in en  N am en ruft. —  
W en n m an einem  T o te n  den K o p f absch lagt und leg t einen  L aib  Brot darauf, 
lebt der T o te  no ch  ein e halb e S tu n d e — W en n  ein Kind einen  g ro ßen  K o p f 
hat, geht m an zum O fen , sch lägt e in  E i au f; w enn das Kind das E i erw ischt, 
wird er k leiner. (V ergl. E iertü ld i:1) —  E in em  Kranken d arf m an sich  n ich t zum 
Kopf setzen , so n st stirb t er. — Man muß den W illen  der F ra u  erfüllen, daß 
das k lein e K ind einen  K o p f hat. —  K o p f l o s e r  S c h a t t e n  am hl. A bend  =  
T od  (A). —  K o p f s c h u p p e n  d arf man einem  K ind unter 1 Ja h r  n ich t 
ru ntertun, so n st s tirb t es. — K o p f w e h  Man soll ihn dreim al an  die T ü r
schw elle anschlagen . — D agegen le g t m an Sau erkrau t aufs K nie.

Korallen am H als w erden blaß  und der K ran k e ist gesund (A). W en n  
sie die F a rb e  verlieren , hab en  sie  die K ran k h eit eingesaugt. W erd en  sie weiß, 
so k en n t m an, daß die k le in en  K in d er kran k  sind (a '.

Körberljud. Sch u lan fän g er: »Am  K alfarib erg  da m ach en s’ an K ö rb erl- 
jud, der wird v erb ren n t; da kann m an sich was zhaustrogn, das ist ein G lück.« 
(Vergl K arsam tag.) —  E r  h a t e inen  Nagel vom  Kreuz g estoh len , da hatten  
die F ü ß e  nur m ehr e inen  N agel (A ). E r hat eine e isern e N ase; die L e u te  
lassen sich an ihm den Zorn a u s ; e r  wird angesp u ckt und angeschneuzt.

K orn : D ie heiligste D reifa ltig k eit ist drinnen (G föhl).
K ö rn er: »D rei K örn er im B ro t, V ie r  B lä tter im K le e : W e r  die g e 

funden, D er ru fe : Ju c h h e !'«
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K oseform en: W alp erl, T ru tsch erl, H exi, W etterh ex l, T eu ferl.
K ot: Aus U eberm u t haben sie  Schu he aus G atsch  (Schlam m ) gem acht, 

da hat. es F rö sch e  g ereg n et (L iehtenw örth , N .-O e.). — E in  fiisch es R o ß k n ö d el 
zertreten , h e iß t den T eu fel zertreten .

Krachen (s. K n a c k e n 1; be i m einem  V a te r hat es gestim m t. —  K om m t 
von W a ld h e x e ; w enn die M öbel k rach en, sind G eister in der W oh nu ng (v).

Krähe. W en n  m an sie zertritt, kom m t R eg en  und er k rieg t Sch läg e. 
—  S ie  sch re it » S c h n e e *. — W en n  sie au f dem R auchfang pfeift (schreit) 
k o m m t  der T od  —  Ihr V orbeiflug nim m t den B uckel weg. Man geht drauf 
sch lafen , früh ist er weg.

Kram pus. D er N am e b e d eu tet v ielleich t soviel wie H utzelputzei, ver
hutzelter Butz; Z w etschkenkram pus, kram pensauer und K ra m p erlte e  w ären 
die B indeglieder. Se in  Nam e w eck t in allen K lassen  das fröh lich ste  H ailoh ; 
w ohin das C hristkind nich t kom m t, bringt er die w onnig gruseligen H ieb e ; 
auch V a ter und M utter kriegen  vom  S eg en  was ab. E in ig e  E lem en tarsch ü ler 
m ögen das T re ib en  sch ild ern : »Ich  bin  h in ters B e tt und er h at sich  den 
Sch äd el angehaut.« >Bei uns d arf er nich t h inein , weil das ein neues H aus 
ist.«  »Ich  b e te , w enn der K ram pus kom m t, und w enn ich  bald fertig bin mit 
dem  B eten , hau ich ihm ein e  W atschen abi (O hrfeige).« » E s  g ibt n ich t einm al 
e inen  K ram pus, die L e u te  verstellen  sich  nur so.« W oh er? »V on  der H ölle, 
aus dem  W ald, vom L a n d ; die A epfel nim m t er von den Bäum en.« »M ein 
k le in er Bruder h at dürfen vor Niglo (N ikolaus) auf den C h ristk indlm arkt fahren, 
hat er g sa g t: ,Ich  fahr in d ’ H öll, daß ich den K ram pus siech '«  (sehe). Se in  
A u sseh en wird nach B ildern, Z u ck erb äck erg esta lten  und der Natur b e sc h r ie b e n : 
Schw eif, K e tte , o ft H örner, B u tte , Pelz, s te ts  e in e  R u te . V on schlim m en 
B u ben h eiß t es, sie  seien  dem T eu fel aus der B u tte  g esp ru n gen ; d orthinein  
kom m en die G efangenen. — »W ann er mi in d’ Butten steck t, F r iß  i ihm 
die A epfel weg« singen die P rahler. »U nd w enn er kom m t und sie finden 
k ein en  schlim m en Buben, da krieg en s e in en  Zorn, die T eufeln .«  S e lte n  h eißt 
das F e s t  nach dem  hl. B isch o f N ikolaus, m anchm al nach dem  K ram p u s: 
»T eu fe lsfest« . E in g eleg t w erden nach a lter S itte  neb st D ö rro b st, A epfeln und 
Sü ß ig k eiten  K artoffeln , K ohlen , selb.-t P ferdem ist. »D er Niglo hat m ir an Apfi 
gehn , der K ram pus hat m irn w ieder gnum m a.« »M eine M utter hat mi in se in e  
B u tten  gschm issen  und wie ich in der B u tten  war, hab ich alles rausgnom m en.« 
»D er K ram p u s sch m eißt die schlim m en K in der in das F eu er .«  . . . »W an n  
m an ihm d’ L a rv en  abreißt, is t ’s keine H etz m ehr.« (V ergl. N ikolaus, V a te r
unser.) E in  »G ebet«  »K ritsch , k ratsch , krallaw atsch, Sch am erl oberm  T isch , 
Sch am erl unterm  T isch , K ram pus, K ram pus, K ram pus«. — D ie Bürgerschüler 
w issen : »W en n an seinem  T a g  im O fen der W in d  bläst, fährt der T eu fe l 
durch« (v). —  In  Znairn (Mähren) hat die M utter eines schlim m en B u ben  mit
einem  B ekan n ten  vereinbart, daß er ihn als K ram pus m itnim m t. B ev or der
kom m t, ist der Bub weg. 'D e r  w irkliche T e u fe l h a tte  die G esta lt angenom m en.) 
D ie  F ra u  findet lauter S tü ck e . — W enn m an in der K ram p u sn ach t u nbe- 
sch rien  von 12 b is 1 in den Sp iegel schaut, sieh t m an ihn. —  N icht alle 
K in d er sind dafü r; einige sch rieb en  den T o d  ihres K am erad en  dem  S c h reck  
vor dem  K ram pus zu.

K rank, sch w er: Man nim m t von dreizehn T ü ren  einen  Sp an  und 
m acht dem  K ind  einen  T e e  draus. —  Man wirft au f dem  F rie d h o f ein
T o te n b e in  h in ter sich (v). K ra n k e  T ie re  fressen  heilsam e B eeren . —
K r a n k e n - z i m m e r :  E in e  Schw albe drin bringt T o d . —  K r a n k e r ,  der 
von to ten  V erw an dten träum t, wird gesund. —  W en n  m an ihm ein E i kocht, 
sag t m an ein V ateru n ser dabei —  W en n  er B rot verlangt, wird er bald 
gesund. — W ird  er photograp hiert, s tirb t er, auch w enn er von der Uhr 
(Zeit) re d e t; w enn beim  F e n ste r  eine schw arze F rau  hereinsieh t. —  D en 
Sch leim  v ergräbt man u n ter der D ach rin ne. — E in  K ran k er, der unbedingt 
au fsteh en  will, will in den Sarg . — K r a n k h e i t  sp ie len : D a  wird m an 
kran k . —  H eilende n ackte  F rau  m it Sa lb e , drei K reuzlein  m acht sie, dann 
sagt sie einen R e im ; dann m uß m an schw eigen , bis m an »Ja« hört.
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Kranz h at die G ro ßm utter in L ich ten w örth  zu O stern  auf den Baum 
gehängt für ein langes L eb en . A uch in Ja k o b sd o rf (B öhm en) glaubt m an, daß 
m an da lang lebt. — T rau m  von bekrän zter F igu r bed eu tet Tod.

Krapfen (s. F asch in g ). Zur P ro b e  haut m an m it der F a u st drauf; wenn
sie w ieder ihre F orm  kriegen, sind  sie gut gem acht. — Man darf sie  nich t
zählen, so n st gehen  sie n icht au f und w erden D alken.

K ratzen beim  B eeren su ch en , da m acht m an drei K reuze auf den
R itzer. — T rau m  von kratzend er K atze b e d eu te t G lück.

Krätzen (vergl. W arzen). In  e in en  F a d en  w erden soviel Knöpfe gem acht, 
als K rätzen, dann wird er unter dem  D ach vergraben , wo die R egen trop fen  
fallen. Krätzen kriegt, w er einm al e rsch reck t wurde. H eilen d es Krätzenkraut 
ist die W olfsm ilch . —  K r ä t z i g e r .  W e r  e in en  au ssp o tte t: »Da und da hat 
ers,« der k rieg ts  se lb er dort. —  W e r viel K rätzen hat, von dem sag t m an, er 
hat einen K rätzigen  ausg’sp o tt’.

K raut (M eist das Sau erkrau t). E in  nachträg licher G lückw unsch wird 
nur angenom m en, w enn der B eglü ckw ü nschte noch  kein  Kraut g eg essen  hat 
(A>, — W en n  m an K rau t oder R ü ben  k le in  sch n e id et, w erden sie klein
w achsen (Seb en ste in ). —  V om  E ssen  k rieg t m an e in e  feine, sch ön e Stim m e 
(v). — W e r viel iß t k rieg t re ich es, sch ö n es H aar (A). — E r wird sch ön (a). — 
E s  ist gut g eg en  S e iten ste ch en . — G egen  W arzen m uß m an in einem  G a st
hau sgarten heru m kriechen, um ein gew isses K raut zum B estre ich en . — W e r 
K raut iß t, k an n  n ich t sterb en , die S e e le  verw ickelt (verfangt) sich  darin.

»Krautkopf«. N am e der schü tzen den F a u s t (vergl. B litzab le iter); das 
L etzerl Sch lag ) d arf n ich t zurückgegeben w erden.

Krebs aus Sch o ko lad e oder zu S y lv ester gegossen  (aus B lei) ist U nglück 
drohend (v). Man gibt ihn n ich t au f den C h ristbau m ; er geht zurück, das Ja h r  
vor. — E r ist ein  U ng lü ckstier, a lles geht den K reb sg an g ; er b ed eu tet F a u l
heit (a).

K rebsenfangerin, die H ebam m e, ist einigen K in d ern  aus dem  L ied  
b e k an n t: »D er T isch ler leb t vom  H o beln , D ' F rau  M ayer in unserm  H aus, dö 
lebt von K rebsenfang a«  (V ergl. G iftschw am m erln).

Kreide essen , dann kann  m an gut und hoch  sin gen (A).

Kreis. Beim  ro ten  Kreuz in G ro ß -W eik ersd o rf m achen sie nachts einen  
K re is ; w er hinaustappt, h a t U nglück . — D ie G eister ruft m an m it drei großen 
K reisen , in der M itte ist ein  K reis. A uf einem  P ap ier sind Zahlen, ein W a sse r
glas wird m it den F in g e rn  gehoben . —  Man m acht um den Punkt, wo m an 
steh t, 100 K reise , im m er grö ßer, und b e te t  für je d e n  ein  V ateru nser. W ird 
m an von So nn u n tergan g  bis M itternacht fertig, kom m t die M adonna herein  
und erfüllt einen  W unsch . (V ergl. M ärtyrin ; H u bertus, H exen k reis , der bei 
Sh akesp ear, L u stig e  W e ib e r  . . . V/3 b e sch rieb en  ist.)

Krentl rein igt das H irn (v).

Kreuz m ach t m an in H olland m it der H and au f den M astbaum  (siehe 
Auto). —  Aufs B e tt  g egen die T ru d , auf den D ach boden g egen den Blitz 
be i jed em  Blitz (A), der K u tsch er m achts au f den W a g e n ; w enn was verloren 
ist, kann man sch on das Kreuz d rüber m achen  (A ); m an m acht im m er drei 
für die drei P erso n en ; w enn es b lau  am F e n s te r  ersch ein t, ists ein T o d e s 
zeichen (v). —  ln  der W eih n ach tsn ach t darf k e in es am T isc h  liegen , so nst 
stirbt wer. —  M an darf sich  k ein s sch en ken  lassen , so n st nim m t m ans 
Kreuz m it heim  (— Jam m er).

Kreuzen sich zwei L eich en  (b eg äng n isse) so stirb t wer.
K reuzer d rücken dem  T o te n  die Augen zu, früher V ierk reu zerstü ck e 

oder S ilbergu lden . — W en n  m an e inen  findet, wirft m an ihn h in ters B e tt ; 
m an n ag elt ihn auf die Sch w elle ; G esch ä fts leu te  au f den L a d en tisch ; unter 
den T ü rsto ck . (D ie Münze ist se it Jah rzeh n ten  au ßer K urs.) — W en n beim  
K r e u z e r  w e r f e n  im Frü hling  e in er im  K o t steh t, s tirb t der W erfer bald.
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Kreuzform bilden H äm m er und W erk zeu g e, beson d ers be i den B erg 
leu ten . —  K r e u z o t t e r  (wohl V erw echslung m it der R in g eln atter) iß t in 
Südungarn M ilchbrocken m it dem  K in d ; der V a ter haut sie  m it d er H a ck e  
au f den Kopf, das K ind wird krank.

Kreuzschnabel in  Sch lesien  heilen d  und g egen den Blitz, auch in 
O b erösterre ich . —  E r soll P farrer sein , daß èr die K ran k en  w ieder gesund 
m acht. —  E r hat dem  H eiland die Nägel herausgezogen und sich  dam it den 
Sch n a b e l v erb ogen  (v). — K r e u z s p i n n e  zieht Num m ern für die L o tte r ie  
(A). »A F ra u  hat m it ana K reuzspinnerin 700 G ulden gw unna; mir tan das a.« —  
S ie  v erb ind et die G lücksnum m ern mit F äd en . — W en n  der W in d  noch  w eit 
w eg ist, ste llt sie  schon das Netz gegen den W in d ; sie  zeigt den Stu rm  an.
—  K r e u z w e g  W e r  dort zu W eih n ach ten  » T ick ta ck «  hört, h e ira te t e inen  
U hrm ach er, wie m eine M u tter; w er ein Schw eindl hört, einen  F le isch h a ck er.
— S ie h t m an beim  L o sen  ( =  H o rch en) eine w eiße G esta lt, wird ein  sch lech tes 
Ja h r ; es kom m t viel H agel iZ labings). — Mit K erze und S e sse l sieh t m an 
dort die S terb en d en  des Ja h re s  (v). — W en n  m an häm m ern h ört, wird der 
S a rg  zugenagelt (Burgenland).

K rick erlfras : V om  w einerlich verzogenen G esich t. —  S ch m e lle r : ahd. 
chru cka, was gekrüm m t ist, isländ isch  k rö kr H aken .

K riegstabak. D er H im m elbrand (die K ön ig skerze) h e iß t w ilder T a b a k ; 
N u ß b lätter; H eublu m en; a b g ek o ch ter T e e ;  H u flattich ; H o p fen ; B u ch en lau b ; 
Steinw ind ling  als T abak ersatz .

K ronaw ettbier (W ach h o ld erbeeren ) für den M agen.
Krone au f dem  Sch lan g en k o p f bringt G lück. — W en n  m an e in en  Zahn 

h in ters B e tt  wirft, kom m t e in e  Maus und brin g t e in e  gold ene K ron e.
K rönleinnatter. (D ie K ro n e der R in g e ln atter b e ste h t aus zwei gelben 

F le ck e n .)  — M an leg t ein w eißes T u ch  hin und läuft davon oh ne U m drehen (v).
— E s  ist aber seh r gefährlich (v ); alle Sch lan g en  w arten vorm  H aus.

Kropf vergeht, b e i V ollm ond g erieb en . ■— Man beko m m t ihn von zu 
viel L a c h e n ; od er w enn die k lein en  K in d er beim  Plärren im m er den K o p f 
in die H öhe geben .

K röte. Aus ihrem  G iftsaft kom m en K rätzen (A). — In  ihr ist eine 
H e x e ; w enn ein Kind mit ihr iß t, d arf m an sie  n ich t stören  od er davon jagen .
—  S ie  seh en b ed eu tet U nglück. —  W en n  eine to te  unterm  B e tt  liegt, kann 
k ein e  T ru d  kom m en. —  W e r sie  zertritt, hat den ganzen T a g  U nglück. — 
Man d arf sie  n ich t zerhaun, so n st kann  die So h n e  n ich t untergehn . (Bei 
N eu lengbach und bei W eiß en b a ch  a. T r ., N .-O e.) —  In  M i s t e 1 b  a c  h wurde 
der R a u b ritte r  am S ch lo ß b erg  in e in e  K rö te  verw andelt. E in e  K rö te  h a t d ort 
den K irchen bau  bei N acht im m er zerstö rt; m an hat sie m it dem  S a k ra m e n t 
g eb an nt, gefangen  und eingem auert. (»D er D achrinnenvorspru ng sieh t aus 
w ie e in e  K rö te .« ) — S ie  kann e in en  verzau bern ; sie  verzau bert d ie K u h  im 
Stall und vertre ib t die M ilch (v). —  Im  Brunnen rein igen  s ie  das W a sse r  und 
nehm en das G ift herau s; wo die m eisten  K iö te n  sind, d ort ist das b e ste  
T rin k w a sser (O berhollabrunn). —  W e r sich  in der K rö te n la ck e  w äscht, b e 
kom m t k ein e  Runzeln. — W en n  sie  be i R e g e n  üb er den H o f kom m t, bringt 
sie G lü ck  (Tulln). —  D er ju n g e  L uzifer sch au te  nach dem  T eu felsstu rz zu, 
wie G ott die V ö gel form te und sie  ihm  aus der H and flo g e n ; er m achte es' 
nach, da p atsch te  d ie K röte hinunter. S ie  gehört zu T eu fels T ierre ich , is t  ein 
H exenh elfer, sp eit Milch, die sie  aussaugt. »W en n  m an ihn en die K rätzen  am 
B u ck el aufsticht, rinnt tatsäch lich  M ilch heraus« (Steyr).

Krug wird in die E rd e  e in g eg rab en ; w enn das W a ss e r  trotzd em  ver
d unstet, h a t m an G lück in der W oh nu n g (Schw eiz).

Kruzifix (vergl. Kreuz). M an soll es n ich t von F rem d en  borgen , so n st 
hat m an ein K reuz (Jam m er). W e n n  es fä llt (in d ie Su p p e!) kom m t ein 
E in bru ch .

Kübel. G lasur w egstoßen b e d eu tet T od . — W irft m an den Zahn rü ck 
lings in den K übel, so w ächst ein neu er nach.
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Küchenkredenz soll n ich t w eiß gestrich en  w erden, so n st wird ein: 
k leines K in d  davonlaufen.

Kuckuck. E r w eißsagt die Ja h re  b is zur H eirat (v), b is zum T o d  (A ), 
—  W en n  m an den ersten  hört, m uß m an m it Geld scheppern  (A) den (G eld 
sack  rü tteln ), dann is t  im m er eins da. —  Ich  h ab e den W u n sch  getan , der 
V ater so ll zurückkom m en, und w irklich  . . . W e r ihn das erstem al hört, legt 
sich  au f den R ü ck e n  gegen  H alsw eh und klop ft dann dreim al au f d ie G eldbörse.

Kugeln. D as Sp ie l beg in n t m eist um L ich tm eß  und dauert in den 
Som m er h inein. E s  g ibt viel Z au berei d abei: W enn ein e K u gel vascheanglt 
(v ersch ieb  =  durch A nsehen verzau bert) ist, m uß m an eine andre neh m en ; 
es  g ib t e ig en e  G lü cksku geln , d ie b e im  E in k a u f verlangt w erd en (m eist rö tlich e). 
V ie le  w ehren das B eten  a b : »W ir brau ch en  k ein en  B e tv a te r .« — »W enn 
E in er re d ’t, da v ascher i« (verliere ich). A ls V erh ex u n g  sagt m an au ch : »N ix 
d rin« ; w enn m an nach  einem  P atzer sch e ib t: » S c h le ch te r  V o rre iter, guter 
N ach sch eiber.«  —  » W er putzt, der p fluzt«; — w enn m an das sagt, w ischt er 
Schm utz hinein  sta tt der K ugel.

Kuh. G ro ßv aters K u h  m uhte s ta rk ; am n äch sten  T a g  wurde der N ach
barin ein K n äb le in  g ebo ren . —  W e n n  sie trotz A n g efressen h eit schreit, kriegt 
eine F ra u  ein  K ind  (v). —• W e n n  sie  brüllt, sch lägt sie  der B auer in O b er
hollabrunn, w eil sie  U nglück v erkü nd et. —  W en n  sie  in der C h ristnach t in 
das W eihn ach tslied  d reinplärrt, k om m t G lück. — W en n  m an beim  M elken 
singt, geben  s ie  m ehr M ilch. —  K rie g t s ie  ein to tes K a l b ,  is t E in er in e in e  
andre v e rlie b t; w enn es schnell s tirb t, v erlieb t sich  jem a n d ; das M ädchen 
im Sta ll is t in  e inen  verliebt. —  Zu O stern  k rieg t sie  Palm katzeln  zum 
Sch lu ck en . —  W en n  eine Kuh v eren d et, m uß m an sich  die g ro ße  Zehe mit 
Blut e inschm ieren , daß m an nicht dem  T o d  en tgegen geh t. —  W en n  m an der 
H au sschlange kein e  M ilch gibt, w ird die K uh hin (v). — W en n  der B auer 
sie  n ich t putzt, geht sie n ich t (als Zugtier). — W en n sie  am Maul blu tet, 
m uß m an sie sch la ch ten ; w enn sie sich an der B retterw an d  reib t, k rieg t sie  
bald ein K a lb ; w enn sie  kein  W a ss e r  hat, reg n et es. —  K u h f l a d e n  nur 
frisch, g egen G ich t; auf den ganzen L e ib  (G e rsth o f). — A uf den F u ß , gegen 
G eschw ulst (a). — E r  is t gut für d ie H ühneraugen (Bau ernw itz?). •— K u h 
s t a l l f e n s t e r  is t  v erh ext, w enn ein frem d es H äferl d o rt ist.

Kukuruz (M ais) ro te r  b e d eu te t e inen  seltsam en  G ast. —• G eht er
schw er h eru n ter, steh t sch w ere A rb eit bev or (Blum au, N .-O e,). — W en n s 
beim  K ukuruzabhäuten rech t schnell g e h t: »D er T eu fe l hilft m it« ; w enn H e u . 
sch reck en  d abei kn isch k ern , sagt m an : »D er T eu fe l kn irsch t m it den Zähnen«_

Kümmel und E in b re n n su p p e sind g egen B au ch sch m erzen ; auch als 
Sch n ap s (a).

K u n d e : W en n  d ie e rs te  K u n d e w eggeht und nich ts kauft, kom m t 
kein e zw eite; die e rste  kann handeln , w ie sie will, da läß t der G esch äftsm an n 
nach.

Kurzschluß am heiligen A ben d  b e d e u te t U nglück (v ); zu N eujahr auch.
Kutscher, dem  das Lazäui (L eitse il) re iß t, geht das P ferd  durch, w enn 

eine alte F ra u  über den W e g  geht.

L
Lachen m acht dick (v ); w er v iel lach t, wird schön (v).
Laden k n a rrt unterm  T r it t :  A n d ieser S te lle  sin kt das Haus.
Lahm : In  S t . P ö lten  in e inem  H ohlw eg ist ein  M arterl, w er da n ich t 

den H ut abnim m t, wird lahm  (vgl. K alv arienb erg .) — L ä h m u n g  da sagt 
m an, es sind G eister v o rg etreten . (H exen sch u ß , Trude).

Laib; ein v erste in erter B rotlaib  is t beim  H au pteingang der S tefan sk irch e  
von einer W irtin , die w ar so sierig. (g e iz ig ?  das W o rt h e iß t etwa krankhaft).

Lam pe b ren n t b e sser , w enn m an e in en  T annenzw eig  m it Zapfen da- 
ru nterh ängt; zu N eujahr g ibt m an Salz  h inein . —  W ird sie  von T isch  g e
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sch lagen , kom m t der T eu fel und würgt. — R au ch t sie, hat m an einen unruhigen 
Schlaf. —  G eht sie  aus, stirbt wer in der N acht (a). — D ie L am p e fällt, das 
L e b e n  erlö sch t, es b ren n t w as: S o  w ars beim  Brand der O ljm p ia-A ren a . i V a 
rie té  in H ernals).

Lam perl (Läm pchen) für die arm en S e e le n  soll w enigstens am S a m s
tag  b ren n en , da haben sie  Urlaub.

Land, frem d es; da m uß die Zunge verk eh rt w achsen.
Lange F in g er, w er sie  hat, stiehlt gern , der m it langen F ü ß en  läuft gern.
Lanzen haben wir herau sbekom m en zu Sy lv ester beim  B le ig ieß en ; da 

kam  der W eltk rieg
Laterne. So o ft die A lte daheim  schim pft, so oft fällt der B etru n k en e an-

Läuse (s. Urzeugung). — W e r  s ie  hat, besitz t gesund es B lu t und b e 
kom m t viel G eld in dem Ja h r. —  Sind nur auf ge  undem  K o p f (A). —  Die 
G ew andläu se ren n en  davon, w enn w er stirb t, (Im W eltk rieg  erp rob t). ■— W em  
e in e  L au s über die L e b e r  geru m m p elt ist, der ist sch ief g ew ick elt; zwider. 
—  Im Trau m  bedeu tet eine g ro ß e  L a u s V erdruß, e i n e  L au s U nglück, viele 
G lü ck ; Geld.

Laute. W en n  dem Sp ie lern  drei Sa iten  springen, hat sein e F ra u  U n 
glück.

Läuten Ü berm ü tige abend s m it G abel, M esser und L öffel und hängen 
sie  ein  w eißes T u ch  vors B ett, so  läu tet nachts ein  G e is t; m an sieh t ihn. — 
U nglück  hat, w er w ährend des L äu ten s in d ie K irche kom m t. (H o rgen b e i 
Zürich).

Lavendel. D a b le ib t die W ä sch e  sch ön  w eiß und riech t g u t; gegen 
Sch ab en  (v).

Law ur (L av o ir .) W en n  schm utziges W a sse r  über N acht drinnen bleibt, 
kann m an nicht schlafen.

Lebende trotz ihrer A bw esenheit im  Sp ieg el oder w andelnd seh en, b e 
d eu tet den gesch ehen en  oder bald igen T o d  (A). — W en n  m an e inen  T o te n  
sieh t, ho lt uns der.

Lebendige A m eisen helfen  g egen G icht, (v).

Leber (s. Laus.) Ist die Schw ieg erm u tter leberkran k , geht der Sch w ieg er
sohn zum F leischh au er und kau ft eine L e b e r  ohne »D anke« und »B itte« ; da
heim  fängt er m it ihr e inen  S tre it  an und haut ihrs ins G esich t. —  W e r eine 
w eiße L e b e r  hat, kann drei oder vierm al h e ira ten  (v). — E in ig e  G ruselm ärchen 
handeln  von der g ebraten en  L e b e r  ein es T o te n  (G ehängten  . — G egen W o lfs
blindheit (»w enn die S o n n e  weg war, sah M utter n ich ts m ehr«) wird e in e  L e b e r  
g ek o ch t, eine blaue Schü rze kom m t drüber, so  daß der ganze D am p f a u f die 
A ugen geht.

Leberblümchen so ll m an n ich t ins G las g e b e n ; w enn sie  abfa llen , ist 
das G lück w eg.

Leberngang. Bei M istelbach w erden die L eb ern h au fen  (G renzhügelj w ie
d er aufgerichtet. Da gehen sie  die G em eindem arkung ab und die zum e rs te n 
m al m itgehn, kriegen eine O rfeige, daß sie  sich  a lles m erken.

Lebzelten essen , bringt G lück (v). Bei den L eb zelte n -G än sen  is t  S tre it, 
ob  m an beim  K o p f oder Schw anz an b eiß en  soll (F isch) —  L e b z e l t e n 
s c h i f f l e i n  ist vom  hl. Sebastianu s. D a wird m an heilig , wie er.

Lehnend m uß die L e ite r  sein , dann brin gt das D u rchgehen G lück  (v).
Lehrer. W en n  ihm  die T a fe l herun terru tscht, wird er einen  h ier

b le ib e n  lassen .
Lehrling, am ersten  T a g  verletzt, soll den B eru f aufgeben. — W ird  

e r  am ersten  T a g  b e lo b t, wird er n ich t fre i; er lern t n ich t aus b e i dem  
M eister (v) (vergl. Sp ieler).

Leiberl (W este) verkeh rt anziehen, bringt Glück.
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Leiche. Man m acht T iir  und F e n s te r  auf, daß die S e e le  zum Him m el 
kann. —  W en n der Blitz einschlägt, wird sie lebendig.

Leichenbegängnis ohne W ind lich ter, da findet der T o te  n ich t ins 
H im m elreich. — D as Fried h oftor soll dem L etz ten  auf die F e rs e n  schlagen, 
daß der T o d  draußen b le ib t (bei Linz). — In dem  H aus, bei dem  sich zwei 
kreuzen, s tirb t wer (a) Zu spät kom m en, da stirb t w er nach. — W er schlam pert 
ist, kom m t zu der e igenen » L e ich t«  zu sp ät (L e ich en b eg än g n is!). — W enns 
dabei reg n et, stirb t w er aus der V erw andtschaft. D er A elteste  soll hinterm  
Sarg e gehn, d enn er folgt nach  (in der S terb ere ih e). — E in e r  Magd war eine 
»schöne L eich «  versp ro ch en  und sie kriegt die letz te  K lasse . T ro tz  A usziehens 
geistert sie  in der Fam ilie , b is das G rab gesch m ü ckt und eine M esse g elesen  
wird —  D as letzte P aar im Zug stirb t zuerst (v). —  W e r durch einen  L eich en - 
zug geht, stirb t (v). — L e i c h e n h a l l e ;  w enn dort was v ergessen  wurde, 
stirb t w er nach. —  L e i c h e n m a h l :  W ein  und B ro t is t das R ich tige. — 
L e i c h e n t r ä g e r :  W en n  sie was krachen hö ren , hat der T o te  k e in e  Ruhe 
im G rabe. —  L e i c h e n t u c h  wird an einen  O bstbau m  gehängt, da tragt 
er besser. — L e i c h e n w a c h e  W em  ü b er den K o p f eine T au b e  oder 
ein schw arzer V o gel fliegt, der stirb t auch. — L e i c h e n w a g e n  seh en, 
b ed eu tet U nglück  (im Trau m ?) (s. P ferd). —  L e i c h e n z u g  grüßen (H ut 
ab !), Son st T o d ! — W e r  im m er m itgeht, stirb t bald (alte  L eu te  tuns m anch
mal). W en n  nochm als w er zurückgeht, w eil er was v erg essen  hat, stirb t 
w er aus dem  Haus.

Leim häferl, heißes, g ibt in  die T a sch e , w er v iel Geld drin hat. — 
L e i m  w a s s e r  g egen W anzen.

Leinöldunst gegen H alsw eh.
Leintuch u m nehm en, darunter K erze (und S p ieg e l); je d e r  Schlafend e 

m uß nachfolgen  (A ). —  V o r Sp ieg el, gegenü ber der T ü r, L ic h t : S o  sieh t man 
zu Sy lv ester den Zukünftigen (v ); so  erfährt m an se in e  L eb en sd au er.

Leistenbruch. E in  Schüpperl H aare, Z ehennägel, ein gefundener Huf
nagel kom m en in e in  Baum loch in der Höhe, des k ran k en  K in d e s ; w enn es 
ü ber das L och  hinausw ächst, is t d er B ruch verw achsen  (Steyr).

Leonore? In  O ed enb u rg  (U ngarn) ist des M ädels G e lieb ter g esto rb en ; 
als R e ite r  aut einem  Sch im m el ho lt er sie  zu sich  in die Grube.

Leopold dem  V I. nim m t die S tille  im G rab e  weg, w er am L e o p o ld s
b erg  die e rs ten  V eilch en  pflückt.

Lepoidt ( =  g e b o te n e  Schu tzstelle) »is kreuzw eis« (a ); » E is e n « ; 
»H o ckerl«  (a)

L erch e : W en n  sie  am F r ie d h o f trillert, lo ck t sie  die L eb en d en  (ins Grab).
Lernen durchs D raufsetzen  aufs B u ch ; es kom m t u n ter den K o p f

p olster, m orgens kann m an’s (a).
Letzte W ü n sch e ein es S te rb e n d e n  m uß m an erfüllen, so nst hat er keine 

Ruhe im G rab e  (v). is. C h ristinch en).
Licht —  w and elnd es, ruft dem  U rg ro ß v ater um M itternacht im W ald e zu: 

»G eh m it!« , er tut es nich t. - E in  L ich t ging vorm  V ater her in ein  H aus, wo 
vor e in er W o ch e  ein T o te r  h eru n tergetragen  w urde; es wurde nicht m ehr g e
seh en. — B eim  G ew itter v erlö sch t m ans, w eil es den Blitz anzieht -  W en n  
das ew ige L ich t nachts ausgeht, ru ft ein V erw an dter — D r e i  L i c h t e r :  
D ie Ju n gfrau  he iratet n ich t (A ); T od esfa ll (v ; es kom m t keine H exe. — D ie 
L ich ter nachts sind  S e e len . A lle K in d er w ollen zu A llerseelen  L ich ter b ren n en ; 
m an hilft dam it den arm en S e e le n . — W e r m it L ich t sp ielt, spielt m it dem 
T eu fel, der kom m t bei N acht. — D ie L e u te  sagen , w enn das L ich t erlöscht, 
bren n t es in einem  D orf. — D as L ic h t  w ar aus, der V e tte r  war to t (A). — 
H interm  K asten  kratzt es, das L ic h t wird schw ach ; G roßv ater h a tte  im Sp ital 
an der T u ch e t g ekratzt und war dann ausgelö sch t. — W e iß e  L ich ter an der 
M auer sind  G eister.

Lichtmeß S o n n e  brin g t v iel Sch n ee . — W en n  d ieser an D ächern trop ft, 
wird n och  ein  stren g er W in ter. (D roh obicz, G alizieni. — D er B är lach t, w enns 
stü rm t; kom m t der D achs aus dem  L o c h , m uß er noch  lang h inein . — W en n
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z u  M aria L ich tm eß  stürm t und sch ne it, ist der Frühling nicht m ehr w eit. W en n  
nur soviel Sch n ee  fällt, daß m an ihn auf einem  schw arzen R o ck  sieht, wird das 
Heu gut geraten . — L i c h t s p a l t .  W as die G esta lten  an der W and b ed eu ten , 
geht in Erfüllung.

L ieb esp aar: K üssen  auf o ffen er S tra ß e  ? D as V erh ältn is geht bald zu 
E nd e. —  L i e b e s t r a n k :  L indenblüten , E ich en rin d e , Sü ß ho lz ; ein S ch n a p s
stam perl täglich , (s. Zucker).

L ie b tm ic h -B 'u m e  C hrysanthem un, Leucanthem un; E r  (sie) lie b t m ich 
V om  H erzen Mit Schm erzen  E in  w enig O der gar n icht (A).

Liegen und essen , da verw andelt m an sich in ein  T ier. — W en n  m an 
hoch  liegt, träum t m an schierch. (häßlich).

L ie s l : F rau  L ies l heißt die S o n n e ; sch m eck ed e L iesl die C arreau -D am e
Lindenbluhten zum Schw itzen (A).
Lindwurm kom m t aus dem O fen  (R asch o lo ).
Links essen , behagt n ich t; G abel links halten , sch lagt n ich t an ; wer 

m it der L in k en  B rot abschn eidet, wird krank. — T u t der lin k e F u ß  w eh, s to l
p ert m an und muß eine K rü ck e  tragen . — W en n  die lin k e Fu ß so h le  stich t, hat 
hat m an einen w eiten W eg. —  L i n k s h a n d l e  r haben ein gutes G ed ächtn is.

Linsen (und einen  Sau schädl) m uß m an zu Sy lv ester essen  (a), das 
m acht re ich ; am N eujahrstag, daß m an im m er G eld hat (a) (auch in B ay ern ); 
je  m ehr m an ißt, desto m ehr hat m an das Jahr, — W ir m achen  sie  am 
hl. A bend. — L in sen  und Bohnen am hl A bend, daß m an das ganze Ja h r  
A rb eit und G eld hat. —  N achts soll m an (in einer b estim m ten  N acht) L in sen  
au sschütten , da kann der T eu fe l nich t darauf gehen (V erg l. H ein zelm ännchen 
und E rb sen  bei K opisch).

Lippen. W en n  sich zwei küssen , aber n ich t auf die L ip p en (m iß raten er 
K u ß?) so s te ck t der T eu fe l dahinter.

Loben m acht kran k (a). (V erg l. V ersch reien .)
Loch in  H erm aus am G en fersee . E in  alter M ann zu Sch iff w arnt die 

Kinder. E in  M ädchen ach tets nicht und geht m it dem  Iiu n d  vorbei, der läuft 
ins L o ch  und wird nich t m ehr g eseh en . D er M ann w ar verschw unden. S ich e r 
w ar er ein Zauberer, sagen  die L eu te . — W e r zu heiligen  Z eiten  näht, ver
näht den H en n en  das L och , da leg en  sie  n ich t (v). —  F lat m an ein e G rille  
herau sgekitzelt und steig t aufs L och , so wird d ieser F u ß  n ich t wund.

Locken v erfü hren ; sie  sind »Buam a w inka« (V orarlberg).
Löffel (oder G abel) fällt; hö r auf! — T o d ; das G lück zerschellt. — W e n n  

er im H äfen bleibt, od er am T eller, kann m an nich t sch lafen  (v); es g ibt S tre it .
Lose muß man mit Fleu zusam m enw inden. — Man so ll sie  von einem  

Ju d en  ziehen la ssen ; w enn e r’s einem  gön nt, gew innt m an.
L otterie. W as passiert, kann man se tz e n ; w enns wahr ist, gew innt 

m an (A ehnlich a). —  G roßm utter hat geträum t, daß sie  auf e in en  Jud enkop f, 
das is t  der D reier, gesetzt hat und g ew on nen ; und so g esch ah  es. — M an 
sagt, das G lück kom m t im Sch laf. —  B eson d ers gut is t  ein  Trau m  vom  
24. F eb ru ar, dazu das A lter und die H ausnum m er. —  V o n  Schm utz träu m en 
ist gut für die L o tterie . —  V on  ein er Jüd in , einem  Schuh und ein er K e rz e : 
D as ist ein T e rn o  gew orden. — W e il der S c h n e e  zergeht, h a t G roßm u tter 
U nglück. — Man soll gehen, w enns reg n et. — D en Z ettel m uß m an au s
sp u cken. —  D as Geld soll man sich  ausborgen (v). —  Flinaus aus dem H aus 
g ibt m an den lin ken  F u ß  zu erst; m it dem  R ü ck en  geht m an zuerst h inein  
(v ); m it dem  rech ten  F u ß  auf die K ollekturtür, m it linken  F u ß  h in ein ; m it 
dem  rech ten  F u ß  haut m an an die Budel (den L ad en tisch ) an, dabei d arf 
m an k e in e  G edan ken haben. — V iele  hab en  in d er W ien er Ziehung k ein  
G lück. —  A lle w ollen das L o s  m it dem  gro ßen  A dler haben , das erste . —  
W e r an neun T a g en  neun S te rn e  zählt, m acht den H aupttreffer. — L o t t e r i e 
s c h w e s t e r n  nehm en gerade Z ahlen ; be im  A ufschreiben w ollen sie  k e in e  
B eistriche zw ischen den N um m ern, cia haben sie  U ng lü ck; beim  S ie b e n e r d arf 
kein  S trich  durch sein . —  W er h in ter e in er geht, so ll sie  v o rb eilassen  und 
h in ter ihr e in  Kreuz m achen, daß sie aufhört. ( F o r t s e t z u n g  f o lg t . )
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Ein merkwürdiger Stierschmuck beim Almabtrieb 
in Goldegg im Pongau, Salzburg.

V o n  D r. G e o r g  K o t e k ,  W ie n .

A ls  ich  im  a b g e la u fen en  So m m er 1927 in m ein er So m m erfrisch e  
G old egg  im  P ong au  ein es T a g e s  auf dem  D a ch b o d e n  des R o h rm o se rh o fe s  
in B eg le itu n g  des B a u e rn  n a ch  a ltem  G e r ä t  A u ssch a u  h ie lt, fan d  ich  in 
einem  W in k e l ein  v e rs ta u b te s  H o lz g eb ild e . A u s e inem  30 cm  h o h en  und 
20 cm  im  D u rch m e sse r  h a lte n d e n  B u c h e n b lo c k  w ar e in e  G lo c k e  in F orm  
einer ä lp le risch e n  K u h sch e lle  m it re c h te ck ig e m  Q u e rsc h n itt  ausgehau en. 
D er T r a g h e n k e l w ar aus dem  v o llen  H o lz g ew on nen , d ie  W a n d stä rk e  be* 
trug e tw a  5 m m , als K lö p p el d ie n te  eine H o lzk u g el an  einem  D ra h tb ü g e l. 
der in e in e  O e se  z u o b e rst im  H o h lrau m  der G lo c k e  e in g e lassen  w ar. D en  
A n s tr ic h  b ild e te  b rau n e O e lfa rb e  m it g elbem  R an d sau m , b e id e rse its  w ar als 
Z ie ra t e in e  b lu m en a rtig e  b a ro c k e  R o s e tte  au fg em alt. D e r  T o n  der G lo c k e  
w ar dum pf, a b e r  w eith in  k lin g end . S o lch  eine G lo c k e  kam  m ir zum  ers te m  
m al u n te r d ie A u g en , au f m ein e F ra g e  te ilte  m ir der B a u e r m it, es sei d ies 
eine S tie rg lo c k e . E s  gelang  m ir, s ie  fü r u n ser V o lk k u n d em u seu m  zu 
erw erb en . V o n  m ein em  H a u sh e rrn  und v ers tä n d n isv o lle n  H e lfe r  beim  
A u fsa m m e ln  a lte r  L ied er und  W e ise n , dem  P o s tb o te n  im  R u h e sta n d  Engels 
b e rt W a p p erl, e rh ie lt ich  dann n ä h ere  M itte ilu n g en , w as es m it d ieser 
G lo ck e  fü r e in e  B e w a n d tn is  h ab e . S ie  k o m m t d arn a ch  nur b e i d er A lm ab * 
fa h rt zur V erw en d u n g . D u rc h s c h n ittlic h  M it te  O k to b e r , je  n a ch  der W it*  
teru ng , w ird  das V ie h  zu T a le  g e tr ie b e n . D ie  v ie r  sch ö n ste n  K ü h e gehen 
als G lo c k e n k ü h e  v o ran , zw ei tra g e n  „R u m p el“*, zw ei tra g e n  „S p e is“ * 
G lo ck en . S ie  sin d  auch  sch ö n  a u fg ek rä n z t und geziert. N a c h  ihn en  geht 
der S tie r , der in b e so n d e re r  W e ise  g esch m ü ck t is t, fa s t  a ls w o llte  m an 
aus ihm  ein e  lä ch e r lich e  F igu r m ach en . U m  den H a ls  trä g t  er an  b re item , 
g e stick te m  B a n d e  die g e sch ild e rte  H o lz g lo ck e , se it lic h  hän g en  an  ihr zwei 
S in n b ild er der S e n n e rtä tig k e it  auf der A lm , d er „ S e ih ried l“ und der 
„ R e is ch p l“ . E rs te r e r  is t eine d ick e , m eh rfa ch  zu sam m en g eleg te  Sch n u r aus 
K u h sch w an zh aaren  to p fa rtig  g ed reh t. E r  w ird  in  den B lech * od er H olz* 
tr ic h te r , der zum  U m g ieß en  d er sch äu m en d en  M ilch  v erw en d et w ird, ein* 
gelegt und h ä lt  als F ilte r  H a a re  und U n re in lic h k e ite n  zurück . D er 
„R e isch p l“ is t  ein  en gg eb u n d en er k le in e r  B e s e n  v o n  70 cm  L ä n g e  aus den 
R e ise rn  der H e id eb lu in e  (E r ic a  ca rn e a ). E r  d ien t zum  S ch eu ern  des fü r die 
M ilch* und K ä se b e re itu n g  g e b ra u ch te n  H o lz g esch irrs , das m it he ißem  
W a ss e r  „ a u sg e ra isch p e lt“ , a u sg erieb en  w ird . D a s P ra c h ts tü c k  der S tie rau s* 
rü stung is t  a b e r der K o p fp u tz . A u f einem  jo c h a r t ig  gebo g en en , ab e r 
sch w äch eren  H o lzb ü g el sin d  zw ei s ta rk e  H irsch *A b w u rfs ta n g e n  au fg ese tz t, 
z w isch en  d en en  e in e  etw a  15 cm  g ro ß e  Sp o ttfig u r a n g e b ra ch t is t. A u f 
dem  v o lls tä n d ig e n  S tü ck , das ic h  fü r d as V o lk sk u n d em u seu m  erw erb en  
k o n n te , s te h t  ein  „ Ja g a “ , o ffe n b a r eine a lte  K rip p en fig u r m it feinge* 
sch n itte n e m  K o p f, g e k le id e t in Jo p p e , W e s te  und lan g e H o se , aus Sto ff* 
re s te n  a n g e fe rtig t. D azu  trä g t  er b re itk re m p ig e n  H u t, G ew eh r und 
„ G r ie s b e il“, e in en  B e rg s to c k .

Ic h  k o n te  au ch  n o ch  eine zw e ite  F igu r a u ftre ib e n , a lle rd in g s nur m it 
g ro ß er M iihe.
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S ie  s te llt  d ie K a r ik a tu r  e in er a lte n  S e n n e rin  d ar, ein  v erh u z e ltes  
W e ib c h e n  m it großem  K o p f, s tie re n  A u g en , b r e ite r  N a se  und einem  
m ä ch tig e n  B u ck e l. S ie  is t  in  d er ü b lich en  T r a c h t  m it lan g em  R o ck , 
S p en ser und S c h u lte r tu c h  g e k le id e t und trä g t  eine a lte , q u er ü b er die 
M it te  g e te ilte  P elzh au b e, die e n tfe rn t  an  eine b is c h ö flic h e  M itra  er» 
in n e rt. D ie  F igu r s tü tz t s ich  in sch le ich en d em  G a n g e  auf e in en  d erb en  
K n o te n s to c k , in  der a n d eren  H an d  trä g t sie  e in en  „ S c h o tte n rü h re r“ . In  
n a tu ra  w ird  ein  so lch er h e rg e ste llt , ind em  m an  ein  1/4 b is  2 m  h o h es, etw a  
4 F in g er d ick es F ich te n stä m m ch e n , das ru nd u m  g le ich m äß ig e  A stb ild u n g  
zeig t, a b k a p p t und e n tä s te t ; b lo ß  der zw eite  A s tk ra n z  v o n  o b en  w ird  
ste h en g e la ssen . So lan g e  das FIolz n o ch  fr isc h  und fe u ch t is t , w erd en  d ie 
s te h e n g e b lie b c n e n  A e ste  n a ch  o b en h in  g eg en  d en  S tam m  zu e in g eb o g en  
und m it der Sp itze  in v o rg e b o h rte  L ö ch e r  e in g ek lem m t, d ie s ic h  etw a 
10 cm  o b e r  der A stb e u g e  be fin d en . E in e n  so lch e n  S c h o tte n rü h re r  m  
Z w erg fo rm , ab e r g le ich fa lls  so  h e rg e ste llt , h ä lt  d ie F igu r in d er H an d . 
D e r  S t ie r  w ird  ü b erd ies sch ö n  au fg ek rä n z t, und so  k o m m t der Z u g, e rs t 
R in d e r , d ann  G e iß e n  und S c h a fe  m it ih ren  K u h sch e llen , g e fo lg t v o n  der 
S e n n e rin  und dem  M e lk e r  m it d en  Sch w ein en  ins D o rf.

D e r  M elk e r  v e rte ilt  an  d ie  Z u sch a u er, die v o n  a llen  S e ite n  herbei» 
g e lau fen  kom m en , d en  „S ch n u ra u s“ , ein e b e lie b te  E ierm eh lsp e ise , od er d ie 
A lm le u te  h a b en  e in e  F la sch e  S ch n a p s m it zum  „ D o ih ib rin g e n “. D e n  Be» 
Schluß m a ch t d er W a g e n  m it d en  H a b se lig k e ite n  und etw a n o ch  vor» 
h an d en em  R e s t  des A lm n u tzen s . W a s  m ag d iese ganze A u fm ach u n g  des 
S t ie rs  b e d e u te n ?  So ll e tw a  d am it zum  A u sd ru ck  ko m m en , d aß  nu n se in e  
H e rrs c h a ft  zu E n d e  is t?

Johannestag in Kematen (bei Wels).
M itg e te ilt  v o n  M a r i  e t t  a M a r k o v i c ,  L inz.

A m  Jo h a n n e sta g  is t  es B ra u ch , d aß  e in e  ganz in  R e is ig  einge» 
w ic k te lte  G e s ta lt , im  G e s ic h t m a sk ie rt, au f einem  W a g e rl v o n  B u b e n  ge» 
zog en  d u rch  d en  O rt und d ie n ä c h st  g e leg en en  O r ts c h a fte n  g e fü h rt w ird. 
V o r  dem  W a g e rl geht e in er m it e in er S ta n g e , au f w elch er K rä n z e  ge» 
b lin d en  sind, v o n  w elch en  fä rb ig e  S c h le ife n  h erab h än g en . (L ich tlb a u m .) 

D e m  L ich tlb a u m trä g e r  zur S e ite  geh en  d ie M in is tra n te n .
D ie se r  Z u g  geht v o n  H au s zu H au s, und die B e g le ite n d e n  sin gen  

d abei fo lg en d es L ie d :
„W a ld m a n n , W a ld m a n n , B irn b a u m  bü lli (B iillib irn , M o stb irn ),

T r in k t  a sau re  M ili, 
a  sau re  M ili, B ie r  und W ein , 
w ird  der W a ld m a n n  lu stig  se in .“
W ä h re n d  d ieses G esa n g e s  w irft  d er W a ld m a n n  v o n  se in em  S itz e  

aus se in en  S to c k  gegen d ie  M itz ieh en d en , d as v e ru rs a ch t v ie l L ärm  und 
L u stig k e it . S o  g eh t es vo n H au s zu H au s, ü b e ra ll w ird  v o n  d en M ini» 
s tra n te n  g esam m elt. A b e n d s w ird  H o lz  g esam m e lt und  d ab ei g esu n g en : 

„ D e r h e ilig e  S t. V e it  
la ß t  b it te n  um  a Sch e it,
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d er he ilig e  S t. F lo ria n  
sa g t um  8 U h r ’s F eu er a n .“
B e im  Jo h a n n e sfe u e r  w ird  so d an n  der W a ld m a n n  in G e s ta lt  einer 

Pup p e v e rb ra n n t.
D ie se r  B ra u ch  so ll in  K e m a te n  (v ie lle ic h t au ch  in  G a lls b a c h )  sch on  

über 100 Ja h r e  b e ste h e n  und von e inem  gew issen  A sb ö c k , der v o n  B a y e rn  
ein g ew an d ert se in  so ll, m itg e b ra c h t w ord en  sein .

Literatur der Volkskunde.
Neuere Arbeiten zur Siedelungskunde an den Grenzen des 

deutschen Volkstums und in den Nachbarländern.
V o n  D r. A r t h u r  H a b e r l a n d t ,  W ie n .

Für e in e  m eist in  la n d sc h a ft lic h e r  B e sc h lo sse n h e it  b e tr ie b e n e  
W isse n sc h a ft, w ie die S ied elu n g sk u n d e, d ie zud em  nur aus dem  m etho« 
d isch en  Z u sam m en w irk en  m e h re re r  W isse n sz w e ig e  ih re  E rk e n n tn isse  zu 
gew in nen m ag, is t es no tw en d ig  und  e rsp rieß lich , ab und zu U m sch au  ü b er 
das g esam te  A r b e itg e b ie t  zu h a lte n , das ih rer B e tra c h tu n g  u n terw o rfen  
ist, um n ich t e in er g ew issen  E in s e it ig k e it  in  der Z ie lse tz u n g  zu v e rfa lle n . E in e  
so lch e  U e b e rsch a u  u n te r B e rü ck s ic h tig u n g  a lle r W eg rich tu n g e n  sch a fft in 
seh r w illk o m m e n er W e is e  d ie e rs t  k ü rz lich  e rsch ie n e n e  F e s ts c h r if t  fü r 
R . K ö t z s c h k e .  (D e u tsc h e  S ie d lu n g sfcrsch u n g e n . R u d o lf  K ö tz sch k e  
zum 60. G e b u rts ta g , d a rg e b ra c h t v o n  F reu n d en , F a ch g e n o sse n  und 
Sch ü lern . 297 S., 5 K a rte n . B . G . T e u b n e r  L eip zig «B erlin  1927.) W e n n  au ch  
hier d ie E rg e b n isse  der d e u tsch e n  S ied lu n g sfo rsch u n g  im  W e se n tlic h e n  
m it B e isp ie le n  aus S a c h se n  b e le g t sind , g ese llt  s ich  ih n en  d och  auch  eine 
R e ih e  v o n  A rb e ite n  zur K u n d e d er neu en  O s ts ta a te n  und es is t  h iera n  
a lles W e s e n tlic h e  k la rg e s te llt , w as au ch  im  U m k re is  der d eu tsch en  Sied« 
lu n g sg esch ich te  B e a ch tu n g  und K läru n g  e rfo rd e r t. W a l t e r  U  h 1 e« 
m a n n :  „ G e g e n w a rtsa u fg a b e n  v erg le ich e n d e r S ied lu n g sfo rsch u n g en  auf 
d eu tsch em  V o lk s b o d e n “ b e sp ric h t z u n ä ch st g anz a llg em ein  d ie  anthrop o« 
g eog rap h isch en  G ru n d lag en  der S ie d e lu n g stä tig k e it , s ied e lu n g sfre u n d lich e  
und s ied e lu n g sfe in d lich e  B ö d e n , d ie  g e sch ich tlic h e  F o rsch u n g sa rb e it m it 
den M itte ln  d er V o rg e sc h ic h te , G e s c h ic h te , V o lk sk u n d e , Sp ra ch fo rsch u n g  
(in sb e so n d e re  O rts« und F lu rn am en k u n d e, D ia le k tg e o g ra p h ie ), aus d eren  
Z u sam m en w irk en  nu n e rs t  ein  G e sa m tb ild  des W e rd e n s  und L e b en s der 
S ied lu n g en  in der L a n d sc h a ft  e rs te h t. M it R e c h t  w ird  au f das P ro b le m  der 
S ied e lu n g sk o n sta n z  n a c h d rü ck lich  h in g ew iesen , e b e n so  w ird  m an  dem  V er« 
fa sse r b e is tim m en , w enn er die S ied lu n g sfo rm en  fu n k tio n a l und n ich t b lo ß  
fo rm a l e r fa ß t  seh en  w ill. D ie  g e sc h ic h tlic h e  M itg if t  der S ied ler w ird  da« 
bei eb en  so  w enig  zu v e rn a ch lä ß ig e n  se in  w ie d er S ied lu ng srau m . D aß  
h iefü r sch o n  aus der re in  k a rte n m ä ß ig e n  B e tra c h tu n g  im  kulturgeograp hi«  
seh en  V e rs tä n d e  n o ch  seh r v ie l zu gew in nen  w äre (S p e z ia lk a r te !) , d eu te t 
V e r fa s s e r  w oh l e tw as zu flü ch tig  an.

E rfr e u lic h  e rw e ite rt  w ird  d er G e s ic h ts k r e is  ü b er d ie re in  lä n d lich en  
S ied lu n g en  h in au s in  dem  H in w e is  au f d as k u ltu rg e s ch ich tlich e  P ro b le m
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d er S ta d ts ied lu n g . E s k an n  k e in em  Z w e ife l u n terlieg en , d aß  auf d iesem  
w ie au f an d eren  k u ltu re llen  G e b ie te n  S ta d t  und L an d  m ite in a n d e r in 
je g lic h e r  L a n d sc h a ft  in  e in er in n ig en  W ech se lw irk u n g  steh en , d eren  Er* 
k e n n tn is  a lle in  ihr k u ltu re lles  L e b e n  w ie ihr äu ß eres B ild  v o ll v e rs te h e n  
lä ß t. D e r A u fsa tz  fü h rt au ch  d as e in sch läg ig e  n eu ere  S c h r ifttu m  in  gu ter 
S ich tu n g  an. R u d o l f  M a r t i n y :  „M o rp h o lo g isch e  S ie d lu n g sfo rsch u n g “ 
b le ib t  z iem lich  b e fan g e n  in  th e o re t is c h e n  w irts 'ch aftsg eo g rap h isch en  und 
»g esch ich tlich en  E rw ägu ngen . A ls  zu eng m o ch te  R e f. d ie  E in ord n u n g  der 
d eu tsch en  B a u e rn h a u sty p e n  in nu r zw ei (o b e rd e u tsch e  und n ie d e rd e u tsch e ) 
G ru p p en  b ezeich n en . S te h t  d o ch  die o b e rd e u tsch e  G ru p p e,, n a m e n tlich  
L lau s und  H o f der A lp en , in  ganz w e se n tlich e n  B e la n g en  dem  m itte l*  
d e u tsch e n  H au s (n ich t b lo ß  G e h ö ft !)  ganz eig en artig  g eg en ü b er und h at 
d arin  —  eb en so  w ie der o s td e u tsc h e  L a u b en h a u sty p u s —  ein e  fa s t  eb en so  a lte  
und e ig en stän d ig e  V o rg e sc h ic h te  au fzu w eisen  w ie etw a  das n ied ersäch * 
s isc h e  H au s. G u te  G e d a n k e n  fin d en  w ir bezü g lich  d es W e g e d o rfe s  en t* 
w ick e lt, w ie V e r f . es dem  p lan m äß ig  an g e leg ten  S tra ß e n d o rf  m it regel* 
m äß ig en  G ew a n n en  g e g en ü b erste llt . A u ch  das re c h t v e rs ch ie d e n a rtig e  
B ild , d as R od u n g ssied lu n g en  b ie te n , v e rd ie n t B e a ch tu n g . F r i e d r i c h  
W a l t e r :  „B ezieh u n g en  zw ischen  B o d e n a n b a u  und S ie d lu n g sg e sch ich te “ 
g ew in n t aus der B e tr ie b s le h r e  w ertv o lle  G e s ic h ts p u n k te  fü r d ie N utzungs» 
m ö g lic h k e it des B o d e n s sä ch sisc h e r  L a n d sc h a fte n  in  v o rg e sc h ic h tlic h e r  
Z e it . F ü r die B ro n z e z e it  e rg ib t sich  in d er L o m m a tz e r  P fleg e und  der 
D re sd e n e r E lb ta lw eitu n g  etw a e in e  A u sd eh n u n g  der B esied lu n g  auf B ö d e n , 
d ie k au m  an d ers als m it W eid en u tzu n g  b e a n sp ru ch t w o rd en  se in  k ö n n en , 
w ob ei der M an g el an S ied lu n g en  —  es sin d  h ier nur G rä b e rfe ld e r  aufge* 
d e ck t w ord en  —  au f eine nur so m m erlich e  —  a lp w eid eartig e  —  W ir ts c h a ft  
sc h lie ß e n  lie ß e . A u ch  der U m fan g  der g e sch lo sse n e n  a lte n  S law en sied lu n g  
k a n n  au f G ru n d  b e tr ie b s te c h n isc h e r  E rw ägu n g en  m it z iem lich er S ic h e rh e it  
fe s tg e le g t w erd en, eb en so  d er G a n g  d er R o d u n g s tä tig k e it  im  d eu tsch en  
K o lo n is a tio n sg e b ie t. W e n n  m an  d ie F lu rg rö ß e n  und  d ie L ag e  der R itte r»  
gü ter m itb e riie k s ich tig t, g ew in n t m an  in  d ie w ir ts c h a ftsg e sc h ic h tlic h e n  
V o ra u sse tz u n g e n  der a b s c h n ittw e ise  fo r ts c h re ite n d e n  S ie d lu n g s tä tig k e it  
n o ch  le h rre ich e re n  E in b lick . A ls  irrig  m uß je d o c h  d ie A n n a h m e des V e r f . 
b e z e ich n e t w erd en , a ls h ä tte n  im  B e rg la n d  vo r E in tre ffe n  der D e u ts ch e n  
k e in e  s la w isch en  S ied lu n g en  e n ts te h e n  k ön n en , w eil der „ slaw isch e  H ak en * 
pflüg“ n ich t g eeig n et w ar, auf e tw a v o rh a n d en en  W a ld lich tu n g e n  den 
B o d e n  so  zu b e a rb e ite n , d aß  e in  A n b a u  lo h n te . E r s t l ic h  is t  der H a k e n  
n ich t slaw isch , so n d ern  w ie got. =  h ö h a  und  der n e u z e itlich e  S ie g e n sch e  
„ H o c h “*Pflug le h rt, auf g erm an isch em  B o d e n  eb en so  a lt w ie  d o rt und w ahr* 
sc h e in lich  sch o n  u rg erm an isch , und w eite rs  is t  . d ieser dem  u k ra in isch e n  
„ ra lo “ v ö llig  g le ich en d e H a k e n  j u s t  a l s  R o d u n g s p f l u g  im  S ieg en er 
L an d  w ie im  Schw arzw ald  und a n d e rw ä rts  b is ins 19. Ja h rh u n d e r t in  V er» 
W endung g eb lieb en , da er auf R o d la n d  v ie l le ic h te r  zu .h a n d h a b en  is t  als 
der sch w ere  Scharp flu g , w orü ber m an  d as U r te il  e in es d u rch au s erfah» 
re n e n  L a n d w irtsc h a ftle rs  w ie R . B ra u n g a rt v e rg le ich e  (d er nur ethno» 
lo g isch  le id e r  fa s t  s te ts  e n tg le is t  is t ) . W a l t e r  F r e n z e  1: „ V o rg e sch ic h t*  
lieh e  und  n eu z e itlich e  S ied lun g  in  ih ren  B ez ieh u n g en  und  B e d in c th e ite n “ 
s te l l t  in  le h rre ich e r  A r t  u n ter an d erm  d as P ro b le m  d er S ied lu n g sk o n sta n z
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auf G ru n d  g e m a ch te r E rfa h ru n g e n  k lar. F r i t z  K r a u s e :  „ D ie  völker« 
k u n d lich «v o lk sk u n d lich e  F o rsch u n g  in ih re r B ed eu tu n g  fü r die Siedlungs« 
künde e r lä u te r t  an  B e isp ie le n  aus N o rd w e s ts a ch s e n “ , e rfre u t d u rch  die 
g ed ieg en e A u slegu ng  ein es a u s g e b re ite te n  T a ts a c h e n s to ffc s . W ir  ent* 
nehm en ihm  v o r a llem  die F e sts te llu n g  der L eh m b a u te ch n ik  (Stam p fleh m « 
w änd e) au ch  für das n o rd w e stlich e  Sa ch se n . S ie  d ü rfte  in  e rs te r  L in ie  
d och  a n th ro p o g eo g ra p h isch  b e d in g t sein , da sie  w ie v o n  S law en  in  der 
m äh risch en  H a n n a k e i, so  in U n g a rn  ganz u n te rsch ie d s lo s  auch  vo n M as 
g'yaren und im  d eu tsch en  B u rg en lan d  w ied er vo n D e u ts c h e n  g eh an d h ab t 
w ird, und h at, w enn w ir a lte  B ild e r  m itb e rü ck s ich tig e n , frü h er w ohl auch  
in D e u tsch la n d  w eite re  V e rb re itu n g  g eh ab t. N ic h t  ganz so  v ie l w ie der 
V e r f . m ö ch te  s ich  R e f. vo n  der e in g eh en d eren  F estleg u n g  der T y p o lo g ie  
des so g e n a n n te n  frä n k isch e n  G e h ö fte s  erh o ffen . N ic h t  nur das stren g  
v ie rse itig  u m b au te  G e h ö ft  d arf u n te r d en  g e sch ich tlic h e n  B e g riff  „fränkis 
sch es G e h ö ft“ e r fa ß t  w erd en, so n d ern  a llg em ein  d ie A n la g e  ein es r e g e 1« 
m ä ß i g e n  H o f s y s t e  m s,  i n d e m das  m e i s t  g i e b e l s e i t i g  z u r  
S t r a ß e  g e r i c h t e t e  W o h n g e b ä u d e  m it s te ts  g eg eb en er Längseins 
te ilu ng  se in e r  R äu m e in k le in e re n  A n w esen  o ft, w enn  au ch  n ich t im m er, 
w ie in d er an z u setz en d en  frä n k isc h e n  G ru n d fo rm  d en  S ta ll  in  d iese  Längs« 
flu cht n o ch  e in b ez ieh t, w ob ei es nur se lb s tv e rs tä n d lic h  ist, d aß  W irt«  
Schafts«, L an d sch a fts«  und K u ltu ru m stä n d e n  en tsp re ch e n d  e in e  U n zah l 
von S o n d e rty p e n  und U n te rg ru p p e n  d er H o fv erb au u n g  vom  S tre c k h o f 
b is  zum  V ie rs e ith o f  u n te rsch ie d e n  w erd en  k ö n n en , d ie, w ie R e f. aus per« 
sö n lich en  B eg e h u n g en  zur G en ü g e  w eiß, ja  m eis t in  e in em  und d em selb en  
D o rf  n e b e n e in a n d e r b e ste h e n . M it v o llem  R e c h t  fo rd e rt  K ra u se  ind es Be« 
a ch tu n g  in so w eit fü r sie , a ls es s ic h  bei se in en  S tu d ie n  um G re n z g e b ie te  
m it v e rsch ie d e n e r v ö lk isch e r  Z u g e h ö rig k e it der S ied ler h an d elt, au f d ie 
s ich  m ö g lich erw eise  d ie eine o d er an d ere  la n d sc h a ftlic h e  A bw eich u n g  
w ird  b e z ieh en  lassen . E s  d arf a b e r d aran  e r in n e rt w erd en , d aß  die m eisten  
M iß v e rs tä n d n isse  in der Haus« und S ied lu n g sfo rsch u n g  d ad u rch  ent« 
s ta n d e n  sin d  und n o ch  im m er e n ts te h e n , d aß  m an  in M isch« und U eber« 
g an g szo n en  die P ro b e  a u f d as E x e m p e l d er nur in  ihrem  H a u p tsto ck  und 
h a u p tsä ch lich ste n  W erd eg a n g  s ta m m h e itlic h  fa ß b a re n  H au sfo rm en  m ach en  
w ill, und  d aß  P u n k tfo rs c h e r  d a b e i m eis t v e rsu ch t sin d, in  d ie typolo« 
g isch en  E in z e lh e ite n  ih rer k le in e n  W e lt  ein  u n erm eß lich es S ch w erg ew ich t 
zu v erleg en , oh ne au ch  nu r e in m al au f e in er der sch o n  lä n g st be steh en d en  
H a u sfo rm en « K a rten  s ich  d er A u sb re itu n g  und A b w an d lu n g  des betrach« 
te te n  T y p u s  in  se in er G e s a m th e it  zu v e rs ich e rn . A u ch  in S a c h se n  erg eb en  
s ich  b e isp ie lsw eise , w ie  v ie lfa c h  a n d erw ä rts  auch, n e u ere  U m b a u te n  gie« 
be lig  g e s te llte r  W o h n h ä u se r  zur T ra u fs te ilu n g  w oh l ohne W esen sw a n d el 
in d iesen  G e h ö fte n . Im m erh in  w ird  d ie L o k a lfo rsch u n g  die n ä h eren  Um« 
stä n d e  d ieser V erä n d e ru n g  g e sc h ic h tlic h  k la rz u ste lle n  h ab en . D u rch au s 
a n sch lie ß e n  m ö ch te n  w ir uns d er F o rd eru n g  R . K ö tz sch k e s , d ie Sied« 
lu n gen  s te ts  a ls e in e  G a n z h e it  zu sam m en  m it d er D o rfflu r au fzu fasseu , 
w orau f K r. bei d ieser G e le g e n h e it  n a c h d rü ck lich  h in w eist. D ie  A n a ly se  
der D o rfty p e n  le h r t in  der T a t  a lle ro r te n , d aß nu r in  A bw ägu n g a lle r  aus 
d ieser G a n z h e it  e n tsp rin g en d en  K r ite r ie n  ein e  v o lk sm ä ß ig e  od er gar 
s ta m m h e itlich e  B eso n d eru n g  der D o rfty p e n  zu gew in n en  se in  w ird. D a
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a b e r d ie u rsp rü n g lich e A n la g e  ein er lä n d lich en  Sied lung , w ie K r. b e to n t, 
in  d er R e g e l d och  für je d e  W an d lu n g  und V erg rö ß e ru n g  von au ssch lag * 
g eb en d er B ed eu tu n g  g eb lieb en  ist, la ssen  s ich  im  Z u sam m en h an g  m it 
O rtsn a m e n fo rsch u n g  fa st  ü b era ll a u sre ich e n d e  H in w e ise  für e in e  Zu* 
Schreibu n g  an b e stim m te  S ied ler g ew innen . D e r  s te ts  v e rb le ib e n d e  R e s t  
v o n  U n s ic h e rh e it  m ag b e i V e r tr e te r n  d er „ e x a k te n  M e th o d ik “ A n s to ß  
e rreg en  od er sie  zur K r itik  h e ra u sfo rd e rn , a b e r in d u k tiv e  E rk e n n tn isse  
seh en  e b en  in  der R e g e l n ich t an d ers aus. N a c h  K ra u se  erg e b e n  s ich  
so lch e rm a ß e n  in  S a ch se n  die R u n d lin g sfo rm ell und d ie  S a c k g a s se n d ö rfe r  
a ls S ied e lu n g sty p u s v o rn eh m lich  der s la w isch en  B ev ö lk eru n g , d ie  S tra ß en * 
anger* und R e ih e n d ö rfe r  a ls der der d eu tsch en  K o lo n is te n , w enn  d iese  
a u ch  d en  W e h rty p u s des k le in e n  R u n d lin g s g le ic h fa lls  n ich t ganz ver* 
sch m ä h t h ab en . H a n s  B e s c h o r n e r :  „ O rtsn a m e n fo rsch u n g  und  Sied * 
lu n g sg e sch ic h te  in  S a c h se n “, sc h lie ß t s ich  dem  v o ra n g eh en d en  A b s c h n itt  
ganz fo lg e rich tig  an und b e rü c k s ic h tig t  b e so n d e rs  d as h e ik le  K a p ite l 
d eu tsch sslaw isch e r N am en sd eu tu n g  im  E rz g eb irg e , e in  A n h an g  b e h a n d e lt  
A r b e ite n  ü b er W ü stu n g en  im  F re is ta a t  Sach se n . H e i n r i c h  F e l i x  
S  c h m i d : „D ie  so z ia lg e sch ich tlich e  A u sw ertu n g  d er w e stsla w isch e n
O rtsn a m e n  in ih re r B ed eu tu n g  fü r d ie G e s c h ic h te  des n o r.d o std eu tsch en  
K o lo n ia lla n d e s“, zeig t d ie W a n d lu n g en  auf, d ie d ie O rtsn a m e n fo rsch u n g  
au ch  in  d en  slaw isch en  L ä n d e rn  m it dem  F o r ts c h r e ite n  der g esch ieh t* 
lie h en  F o rsch u n g  d u rch g em ach t h at. D ie  L e h re  ein er b e s tim m te n  sp rach * 
lie h en  P rägu n g  der O N  in  v ö lk isc h  erw a ch sen en  S ied lu n g sg em ein sch a ffen  
g eg en ü b er der d er „ sp ä te re n “ G rü n d ern a m en  w u rd e lan g sam  zu gu nsten  
e in e r  g e sc h ic h tlic h  m eh r in d iv id u a lis ie ren d en  B e tra c h tu n g  au sg ebau t. A n  
d iesem  F o r ts c h r it t  is t h a u p tsä ch lich  d ie p o ln isch e  S ied lu n g sfo rsch u n g  be* 
te ilig t. H e r b e r t  S c h ö n e b a u m :  „ D ie  B ed eu tu n g  der S ied lu n g sv or* 
gänge fü r d ie E n tsteh u n g  des u n g a risch en  K o m ita ts “ , w en d et s ich  n ach  
A n s ic h t  des R e f. zu U n re c h t zu n ä ch st g eg en  d en  v o n  G y . P rin z  in  e in er 
n o ch  zu b e sp rech en d en  A r b e it  v e rfo lg te n  G e d a n k e n , d aß  d ie  m agya* 
r isc h e n  S ied elu n g en  im  A lfö ld  (W irrh a u fe n  m it rin g fö rm ig er U m g reu * 
zung) a lte r tü m lich e  ö s tlic h e  S ied elü n g sp rin z ip ien  e rk e n n e n  lie ß en , d ie 
n o ch  aus d er ä lte re n  (v o rtü rk is ch e n ) P e rio d e  h e rsta m m en . V e r f . u n ter* 
sc h e id e t dann fü r das K o m ita t  T u r o c z , d as a lle in  auf G ru n d  ein er A r b e it  
von  E . M aly u sz  in  d en  K re is  d er B e tra c h tu n g  g ezog en  w ird , das lan g e  
R e ih en * und  H a u fe n d o rf zu m eist s la w isch er Z u g e h ö rig k e it (O rtsn a m e n !)  
un d  d as k u rzre ih ig e  od er Q u a d ra td o rf, d essen  N a m e n re ih e  fa s t  re s tlo s  
m a g y a risch e n  U rsp ru n g  zu erk e n n e n  g ib t. A ls  m a ß g eb en d  fü r d en  gün* 
s tig e n  V e r la u f  der m a g y a risch en  K o lo n is a tio n  h ie rse lb s t  w ird  d ie A u f* 
n äh m e d e u tsch e n  L a n d re ch ts  und  S ta d tr e c h ts  im  B e re ic h  e in er A r t  V e te *  
ra n en sied lu n g  in  au sb au fäh ig em  N eu lan d  angen om m en . D a s  H a u fe n d o rf 
e rs c h e in t h ier b e m erk e n sw e rte rw e ise  a ls F o rtb ild u n g  d er k u rzen  R e ih en * 
Siedlung. P a u l  J o h a n s e n :  „S ied lu n g sfo rsch u n g  in  E stla n d  und Lett-. 
la n d “ b e h a n d e lt  das P ro b le m  d er E in z e lh o fsied lu n g  d er L e tte n  im  G eg en * 
sa tz  zu d er e s tn isch e n  D o rfsied lu n g  und  zeig t, d aß  au ch  b e i d iesem  ge* 
sc h ic h tlic h  e rh ä rte te n  T a tb e s ta n d  n ic h t m it V era llg e m e in e ru n g e n  
g e a rb e ite t  w erd en  d arf, d a au ch  d ie  S e m g alle n  als re in  le t* 
t is c h e r  S ta m m  ehedem  in D ö rfe rn  w oh n ten , se it  dem  d re izeh n ten
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Ja h rh u n d e r t ab e r vo r d en  V erfo lg u n g e n  der L ita u e r  in E in z e lh ö fen  
in  d ie W ä ld e r  zu rü ck w ich en . In  seh r le h rre ich e r  A r t  w ird  die V er« 
knü pfung der S ied lu n g en  m it d en  B u rg en  und H a k e lw e rk e n  des L an d es 
au fgezeig t. A u ch  za h lre ich e  E rk e n n tn isse  zur W ir ts c h a fts g e s c h ic h te  dei 
o s tb a ltisc h e n  V ö lk e r  la ssen  sich  aus dem  in h a lts re ic h e n  A u fsa tz  gew innen.
H . e l m u t h  G r ö g e r :  „M eissen . E in  B e itra g  zur S tä d te g e s c h ic h te  der 
o s td e u tsc h e n  K o lo n is a tio n s z e it“ und F r i t z  C u r s c h m a n n :  „E in e
D e n k sc h r ift  B re n c k e n h o ffs“ (im  Ja h r e  1762 an  F rie d r ich  II. ü b er W ieder« 
bcsied lu n g , U rb a rm a ch u n g  von B rü c h e n  usw. in der P ro v in z  P om m ern ) 
se ien  nu r k u rz  a n g efü h rt. D e n  B e sch lu ß  des a u ß e ro rd e n tlich  inhalts« 
re ich e n  B a n d e s  b ild e n  p ie tä tv o lle  W o r te  des G e d e n k e n s  für A lfre d  
H enn ig , d en  frü h  G e fa lle n e n , aus d essen  F e ld fo rsch u n g  w ohl n o ch  
m an ch e sch ö n e  E rk e n n tn is  a u sg e re ift w äre, v o n  W e r n e r  R a d i g . '  
U e b e rsc h a u t m an  die A rb e ite n  in  ih rer G e sa m th e it, so  k a n n  g esag t 
w erd en, d aß  b e i der k u ltu rg e s ch ich tlich e n  A u sd eu tu n g  der F o rm en  der 
G ru n d sa tz  kaum  a n g e fo c h te n  ersch e in t, d aß  v e rsch ie d e n v ö lk isc h e n  
S ied lu n g sg eb ie te n  im  g ro ß e n  und g anzen  ein e V e rs c h ie d e n h e it  der über« 
k o m m e n en  S ied lu n g sty p en  e n ts p r ic h t, w ob ei n a tü rlich  m it g eog rap h isch er 
und g e sch ich tlic h e r  W a n d e lb a r k e it  und U e b e rsch n e id u n g  der F o rm k re ise  
g e re ch n e t w erd en  m uß, so b a ld  m an  v o n  der re in  c h a ra k te ris ie re n d e n  
E n tw ick lu n g sle h re  zur in d iv id u a lis tisch e n  G e sch ich tss ch re ib u n g  ü b erg eh t. 
E in e  v ie l k r it is c h e re , um  n ich t zu sag en  sk e p tisc h e re  E in ste llu n g  t r i t t  ge« 
g en iib er d er V o ra u sse tz u n g  s ta m m h e itlich e r  G ru n d lag en  für d ie d eu tsch en  
S ied lu n g sfo rm en  im  b e so n d e re n  zu tag e. W ie  uns sch e in en  w ill, g lau bt 
m an d ie E n tw ick lu n g sle h re  m ehr und  m ehr v o n  der V o ra u sse tz u n g  stam m « 
h e itlich e  U e b e r lie fe ru n g e n  im  H aus« und .S ied lu n g sw esen  a b lö sen  und rein  
au f a n th ro p o g eo g ra p h isch e  und w irts c h a ftsg e sc h ic h tlic h e  E rw ägu ngen 
gründen zu so lle n  od er zu m ü ssen . B e v o r  w ir h iezu  m it G ew äh r für e in en  
o b je k tiv e n  B lic k p u n k t S te llu n g  n e h m en  k ö n n en , em p fieh lt es s ich  w ohl, 
die E rg e b n isse  der F o rsch u n g  au ch  fü r an d ere  S ied elu n g sszo n en  und auch  
A u ß e n p o s te n  der d eu tsch en  v o lk sm ä ß ig en  K o lo n is a tio n  n äh er in  B e tr a c h t  
zu z iehen . F ü r den v e rs ch ie d e n v ö lk isc h e n  O ste n , so w eit er als a lte s  deut« 
sch es K o lo n is a tio n sg e b ie t  n o ch  in s G e w ic h t fä llt , v e rz e ich n e n  w ir als be« 
m e rk e n sw e rte  N eu ersch e in u n g  in  d en  „ U n g a risch e n  Ja h rb ü c h e rn “ (heraus« 
g eg eb en  v o n  R o b e r t  G ra g g er, B d . IV , H e ft  2, 3/4, B e r lin  1924, W . de 
G ru y te r  &  C o .), „ G y u l a  P r i n z :  D ie  S ied lu n g sfo rm en  U n g a rn s (S . 127 
b is  142, 335 b is  352) (m it 16 K a r te n a u s s c h n itte n  und dem  E n tw u rf einer 
U e b e r s ic h ts k a r te ) . V e r fa s s e r  b e tr a c h te t  d ie S ied lu n g sfo rm en  an  H an d  der 
S p e z ia lk a rte n b lä tte r  des a lte n  u n g a risch e n  T e rr ito r iu m s  zu n äch st ganz 
o b je k tiv  als „ F o rm g e b ild e “ im  S in n e  der S ied lu n g sg eog rap h ie , w ob ei s ich  
zeig t, daß m a n ch m al der B o d e n c h a ra k te r , m an ch m al v ö lk isch e  U nter« 
sch ied e  fü r d ie P lan u n g  m a n ch er S iecle lu n g sty p en  m aß g eb en d  sin d . D em  
fo lg t e in e  gu te  und k la re  Sch ild eru n g  der v o rfin d lich en  F o rm ty p e n  und 
ih res  in d iv id u e llen  F o rm e n k re ise s . D a s  H a u fe n d o rf k o m m t in  a lle n  Land« 
sc h ä fte n  als ganz n a tü rlich e  A n h äu fu n g  in  a llen  V e rd ic h tu n g ss tu fe n  vor, 
w ozu au ch  g e sch lo ssen re ih ig e  E n d fo rm e n  zu z iehen  sind . B e i d en  strah« 
lie h en  und fa srig en  H a u fe n d ö rfe rn  des A lfö ld sT ie fla n d e s  fin d et V e r f . die 
n ä c h ste n  F o rm en tsp rech u n g en  in  d en  G ro ß s ied lu n g en  T u rk e s ta n s . E s  ist 
d ies in U n g a rn  eine ganz se lb stä n d ig e  S ied lu n g sfo rm  v o n  n a tü rlich em
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W a ch stu m  bei au sg esp ro ch en em  W e h rc h a r a k te r . D em  s te h t  d as sieb en * 
b iirg isch e  W irrh a u fe n d o rf g egenü ber, es is t  „ in  d en  m e is te n  F ä lle n  ganz 
u n g lau b lich  ungü n stig , ohne E rk e n n tn is  d er g eo g ra p h isch en  W irk u n g e n  
und v o llk o m m e n  ohne A n p assu n g  an  das R e lie f  g e b a u t“ . E in  in te re s sa n te s  
E rg eb n is  fü r „ n a tü rlich e “ und „ p rim itiv e “ Sied lung an  und für sich . D ie  
S ied lu n g sfo rm  s tü tz t sich  in  e rs te r  L in ie  au f B ä ch e , w eil d ie  S ied ler k e in e  
B ru n n e n  g ra b en  k o n n ten . V e r f . g la u b t s ie  aus „ w a lla ch isch er H orden-. 
Sied lu ng“ m it a llg em ach  erfo lg e n d e r F lu rv e rte ilu n g  a b le ite n  zu k ö n n en . 
E in fa c h e  H a u fen fo rm en  fin d et V e r f . au ch  im  D o n a u g e b ie t und auf ser* 
b isch em  V o lk sb o d e n . A b e r  se lb s t  b e i lo c k e re n  A n h äu fu n g en  b e v o rz u g t 
der S law e e in e  A r t  R eih en sied lu n g , au f H ö h e n rü ck e n  sow ohl w ie im  T a l. 
N u r w o die W e g e  b e g an g en er sind , zeig t d ie g e sch lo sse n e  S ied elu n gs* 
g e s ta lt  N eigu n g  zur S tra ß e n d o rf  form . A u sfü h rlich  w ird  ü b er d ie  A m  
p assu n g  d ieser R e ih en b ild u n g en  an  d en  L a n d s c h a fts c h a ra k te r  g eh an d elt. 
D a v o n  d eu tlich  u n te rsch ie d e n  is t  nun w ied er d ie A n la g e  des g esch los* 
se n e n  S tra ß e n d o rfe s , das v ie lfa c h  als P la tz s tra ß e n d o rf  m it G a b e lu n g  d er 
S tr a ß e  en tla n g  dem  D o rfp la tz  („ S p in d e ls tra ß e n d o rf“) e n tw ic k e lt  is t. V e r f . 
b e z e ic h n e t es m it R e c h t  a ls d eu tsch en  K o lo n is te n ty p u s . E s  g eh ö rt zur 
V erv o lls tä n d ig u n g  d ieser D efin itio n  d ie F e sts te llu n g , d aß  es m it reg eL  
re c h te r  G ew an n flu r a u s g e s ta tte t  in  E rsch e in u n g  t r i t t ,  w as b e i den eins 
fa ch e n  R e ih en b ild u n g en  b e i d en  Sü d slaw en  k ein esw eg s d er F a ll ist.

In  e in er re c h t  k la re n  und  ü b e rs ic h tlic h e n  K a r te  w ird  d ann, e inbe* 
g le ite t  v o n  erläu tern d em  T e x t ,  d ie T y p e n v e rb re itu n g  v o rg e fü h rt. D a s  
Sixdalföld  is t  ein  B e re ic h  sp ä te r  p lan m äß ig er A n sied lu n g  („ S c h a c h b re tts  
g ru n d risse “), das N o rd a lfö ld  v o r allem  zeig t d ie  s tra h lig e n  od er fa srig en  
„ tu ra n isc h e n “ H au fen , d ie a ls G rü n d u n g en  v o n  V ie h z ü c h te rn  w ie in  d en  
E b e n e n  T u r k e s ta n s  a u fg e fa ß t w erd en . D ie s e  V erg le ich u n g  is t  v ie lle ic h t  
k u ltu rg e s ch ich tlich  etw as zu eng a b g e s te c k t , in d es b e to n t  P rin z  gew iß  m it 
R e c h t  d en  w ohl nu r aus a lte r  M itg if t  d er E in w a n d e re r e rk lä rb a re n  G eg en * 
sa tz  d ieser S ied lu n g en  g eg en ü b er so lch e n  in v ö llig  g le ich er U m w elt im  
A lfö ld  so w oh l w ie  etw a in  der u k ra in isch e n  S tep p e, d ie  a ls  S tra ß e n d ö rfe r  
a u sg eb ild e t w urden. G eg en  S ieb en b ü rg en  zu w iegt d as w a lla ch isch e  W irr*  
h a u fe n d o rf vo r, u n te rb ro ch e n  v o n  d en  d eu tsch en  K o lo n is a tio n sg e b ie te n  
m it g e sch lo sse n e n  S tra ß e n d ö rfe rn . In  der G eg en d  der o b e re n  T h e iß  h e b t 
m it dem  sla w isch en  S ied lu n g sb ere ich  d ie  lo c k e re  R e ih en * und V e rk e h rs *  
S traß en sied lu n g  an. Im  G e b irg e  lö sen  s ic h  d ie T a ls tr a ß e n  m eh r und  m e h r 
in  E in z e lh o fsied lu n g  auf, g egen die Z ip s  zu m eh ren  s ic h  w ied er d ie  
d e u tsch e n  S p in d e ls tra ß e n d ö rfe r , d ie  b e id e rse its  der o b e re n  D o n au , im  
R a a b *, und W a a g g e b ie t, d ie ty p is c h e  L a n d sch a ftsg ru p p e  ste lle n . In  
K ro a tie n  und S law o n ien  tre ffe n  w ir ü b erw ieg en d  R eih en sied lu n g en , zum  
T e ile  w oh l au ch  in  A n leh n u n g  an  die p lan m äß ig e  S ie d e lu n g ste c h n ik  im  
B e re ic h  der M ilitä rg re n z e  im  18. Ja h rh u n d e r t. A ls  w e se n tlich  für u n sere  
D a rste llu n g  d arf —  ab g eseh en  v o n  d ieser a llg em ein en  „ e th n o g ra p h isch e n “ 
K läru n g  der S ied e lu n g sfo rm en  auf dem  B o d e n  des a lte n  U n g a rn , d as 
u n ifo rm , so  au ch  v o n  O . S c h lü te r , b is h e r  als S tra ß e n d o rfg e b ie t  ange* 
sp ro ch en  w ord en  w ar —  an g eseh en  w erd en , d aß es au ch  h ier e in  G e b o t  
g e w isse n h a fte r U n tersu ch u n g  ist, das g e sch lo sse n e  S tra ß e n d o rf  (m it F lu r* 
zw ang —  G e w a n n sy ste m !) a ls v ö lk isch  b e stim m t v o n  den ü b rig en  R e ih en * 
S ied lungen au szu son d ern . A ls  irg en d w ie  s ta m m h e itlich  b e d in g t w ird s ich
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d ieses S tra ß e n d o rf  u n seres E ra c h te n s  u n ter den D e u ts ch e n  U n g arn s frei» 
lieh , v o n  den S ie b e n b ü rg e r S a c h se n  a b g eseh en  —  v o n  d en en  n o ch  zu 
han d eln  se in  w ird  —  kau m  b e z e ich n e n  lassen . Is t  d o ch  der H a u p tsto ck  
der B esied lu n g  au ch  w e stlich  v o n  B u d a p est sp ä te n  D a tu m s. N eb en  
B a ie rn  und S ch w a b en  —  der H an sag  so ll m it so lch e n  aus der B odensee« 
gegend  im  16. Ja h rh . neu bevoTfcërt w o rd en  se in  —  h a b e n  a b e r im m erh in  
D e u tsch e  aus den R h ein g eg en d en  und L o th rin g e n , d en en  d ie S traß en d o rf«  
Siedlung seh r w ohl b e k a n n t w ar, e in e  an seh n lich e , ja  ö r tlic h  e in e  ü berw ies 
gende R o lle  u n ter den h e ra n g ez o g en en  K o lo n is te n  g esp ie lt, auf d ie s ich  die 
R eg ieru n g  b e i ih ren  B eb a u u n g sp lä n en , d ie  in  der U n ifo rm ieru n g  d ieses 
S tra ß e n d o rfty p u s  s ich er e in  ü b rig es g e tan  h ab en , s tü tz e n  k o n n te .

M a r i a n  S i d a r i t s c h :  „ G e o g ra p h ie  des b ä u e rlich e n  Siedlungs« 
w esens im  eh em alig en  H e rzo g tu m  S te ie rm a rk “ (V e rö ffe n tlic h u n g e n  aus 
dem  G eo g rap h . In s t itu t  d er U n iv e r s itä t  G ra z  H . 2 ). V e rla g  U . M o ser 
( J .  M e y e rh o ff), G ra z  1925. 83 S ., 5 T e x tk ä r tc h e n , 2 fa rb ig e  K a rte n b e ila g e n , 
h a t die In d ik a tio n ss k iz z e n  des F ra n z is c e isc h e n  K a ta s te r s  (1820— 1825) in 
z w eijä h rig er A r b e it  d u rc h g e a rb e ite t  und  daraus F lu rc h a ra k te r , O rtsgru nd s 
riß  und H o ffo rm e n  der u n te rsch ie d lich e n  L a n d sc h a ftsg e b ie te  k la r heraus« 
a rb e ite n  k ön n en . W ie  V e r f . se lb s t  sag t, is t  d am it d ie b ä u e rlich e  Siedlungs« 
g eog rap h ie  von S te ie rm a rk  n a ch  dem  S ta n d e  v o r ru nd  100 Ja h re n  auf eine 
b re ite  q u e llen m äß ig e  G ru n d lag e  g e s te llt , er v e rh e h lt  s ich  a b e r n ich t, daß 
d abei nu r e in ig e v erg le ich e n d e  G e s ic h ts p u n k te  h erau sg eg riffen  w erd en  
k o n n te n , a n d eres a b e r nur a u f B eg e h u n g en  der G e b ie te  zu gew in nen  ist. 
A n  F lu rty p e n  w erd en  u n te rsch ie d e n : d ie  G ew ann flu r, d ie  —  w ie in 
k n ap p er Z u sam m en fassu n g  der e in zeln en  A b s c h n itte  h ier g le ich  hinzu« 
gefü gt se i —  L land  in  H an d  m it d er D o rfsied lu n g  geht, d ie  zw isch en d u rch  
a u ftre te n d e  S tre ife n flu r m it A llm e n d e  der D o rfg e n o sse n , d ie sp ä ter , w en n  
a u fg ete ilt , n a ch  G ew a n n en  v e rm e sse n  w urde, und die ih r e n tsp rech en d e  
W ald h u fen «G ew an n flu r. D a  O rts« und H o ffo rm  in  d iesen  F lu rg e b ie te n  
A b w eich u n g en  geg en ü ber d en en  d er U m g eb u n g  au fw eisen , fe rn e r  in  einem  
L a n d sc h a ftsg e b ie t be i g le ich em  eb e n e n  B o d e n  v e rs ch ie d e n e  Flur« und Sic« 
d elu n g sforffien  b e ste h e n , g ib t V e r f .  se lb s t  d er M ein u n g  A u sd ru ck , daß 
„bei V e rte ilu n g  d er G ew an n flu r w eitg eh en d  au ch  T a ts a c h e n  der Besied« 
lu n g sg esch ich te  m aß g eb en d  w a re n “ . D ie  W e ile rflu r ze ig t d en  G ru n d b e sitz  
in  k le in e re n  B lö c k e n  z e rs tü c k e lt  in  G em en g lag e . S ie  b e g le ite t  d ie verschie« 
d e n sten  S ied lu n g sty p en  und is t  n ic h t an  d en  W e ile r  gebu nd en , w oh l ab e r 
d er W e ile r  an  sie. D a  der W e in b a u  an  k lim a tis c h  gü n stige  H än g e ge« 
w iesen  ist, zeig t sich  d en  F lu rb lö c k e n  v ie lfa c h  e in e  W e in g a rte n s tre ife n flu r  
g ese llt. D ie  E in öd flu r (B lo ck flu r) is t  d ie  ty p is c h e  F o rm  im  E in z e lh o fb e re ic h ; 
sie  geht aus n ah e lieg en d e n  B ez ieh u n g en  v ie lfa ch  in  W e ile rflu r ü b er. N u n  
s te llt  V e r f . w ohl im  a llg em ein en  fe s t , d aß  d ie E in öd flu r m it dem  H aufen« 
h o f dem  G e b irg e  e ig n et, d ie  G ew an n flu r m it D o rfsied lu n g  d er E b en e , 
a b e r er ü b erz eu g t uns n ich t, w enn er d as B ild  der W e ile rflu r  anthrop o« 
g eo g rap h isch  a ls  das der H ü g e lla n d sch a ft  und T a lu n g e n  d av on  abzu« 
g ren zen  su ch t (S  27). T a ts ä c h lic h  sp r ich t er a ls G eo g ra p h  dann se lb st in 
den E rg e b n is se n  S. 75 aus, d aß  d ie  W e ile rflu r  a ls F lu r der ä lte s te n  Sied« 
lu n g ssch ich t der s lo w en isch en  L an d n a h m e und d er n ach fo lg en d en  
d eu tsch en  U e b e rsch ic h tu n g  (7 .— 9. Ja h rh .)  in  B e tr a c h t  k o m m t. D a m it hat
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er z w eife lso h n e  das R ic h tig e  g e tro ffen , w ob ei er S. 39 au ch  d ie G egen« 
grü nd e g egen e in e  A n s ic h t ins T r e f fe n  fü h rt, d ie d iesen  T y p u s  etw a  der
s lo w en isch en  B esied lu n g  a lle in  od er au ch  rö m isch en  V o rfo rm e n , w ie in
W e std e u tsch la n d , zuw eisen w o llte . I s t  d och  d ie W eilerflu r d u rch  das 
g a n z e  A lp e n g e b ie t h in  b is  in  d ie  Schw eiz  und d arü b er h in au s v e rb re ite t . 
W ie  m ö ch te n  h ier je d o c h  n o ch  n ä h eren  Z u sam m en h an g  m it d en  E in zels
h ö fe n  su ch en , w ie d ies B ü n k e rs  A rb e ite n  n a m e n tlich  für das o b ere  M ur*
g e b ie t  d artu n . A n  D o r f f o r m e n  ist' d as H a u fe n d o rf n ich t a llzu seh r vcr* 
b re ite t , d och  e rsch e in t es im  O s te n  sow ohl im  U n te rla n d  w ie im  osts 
s te ir isc h e n  G ew an n flu rg eb iet n ich t e b e n  se lten . D ie  o b e rs te ir isc h e n . 
H a u fe n d ö rfe r  sin d  zu m eist w ohl aus W e ile rn  erw ach sen . D a s  S tra ß e n * 
d o rf n e n n t d er V e rf . u n g lü ck lick lich erw eise  L än g sd orf, w om it a lle  sied * 
lu n g sg e sch ic h tlich  b e d eu tsa m en  U n te rs c h ie d e  zw ischen  R e ih en sied lu n g  (d er 
S la w e n ?  s. o .), v o lk stü m lich em  G e w a n n d o rf und sp ä te re n  (o d er nicht« 
d e u tsc h e n ? ) G rü n d u n g en  m it S tre ife n flu r  n a tu rg em äß  v e rw isch t w erd en . 
U e b e r  d iese  w i c h t i g e n  V e rh ä ltn is s e  d er „ G a n z h e it“ der S ied lu ng  im 
S in n e  R . K ö tsc h k e s  (s. o. S. 65) lä ß t d ie A rb e it  a lso  k e in  k la re s  U r te il  zu. 
P la tz d ö rfe rn , d ie aus H aufen« w ie aus S tra ß e n d ö rfe rn  e in fa c h  d u rch  w eit« 
räu m ig ere  U m b au u ng ein es D o rfa n g e rs  h e rv o rg ew a ch sen  sind, w ird  dem« 
g eg en ü ber w ohl e in e  zu w eitg eh en d e ty p o lo g isch e  B ed eu tu n g  zu gem essen . 
A u ffä llig  sind  d ie au sg esp ro ch en en  R u n d lin g e  im  u n te re n  M u rg eb ie t, für 
d ie V e r f . das im  G ren z la n d  zur W e h rh a ftm a ch u n g  der D ö rfe r  s ich  ein« 
b ü rg ern d e V o rb ild  der so g en a n n ten  S c h ü tz e n le h e n  an n im m t. S o  ganz ‘/oll 
b e fr ie d ig t uns d iese  E rk läru n g  fre ilic h  au ch  n ich t. F lu r und Sied lu ng  
w ech se ln  auf e inem  und d em selb en  B o d e n  w ie erw äh n t in  der R e g e l 
g le ich sin n ig , und V e r f . su ch t nu n  n a c h  d en  fü r d ie E rk lä ru n g  heranzu * 
z ieh en d en  sie d lu n g sg e sch ich tlich e n  T a ts a c h e n , w ofür au ch  d ie H o ffo rm e n  
he ran g ezo g en  w erden. H iezu  g la u b t d er V e r f . d ie  vom  H ak en * b is  zum  
V ie r s e ith o f  abg ew a n d elten  M e h rs e ith ö fe  der O sts te ie rm a rk  v o n  d en en  
des a n sch lie ß e n d e n  b u rg en lä n d isch en  D o rfg e b ie te s  a b tre n n e n  zu k ön n en , 
w enn  er au ch  d ie G e g e n s ä tz lic h k e it  des W e s tb e re ic h e s  der H a u fe n h ö fe  
und des O stb e re ic h e s  der g e o rd n e te n  F o rm e n  so n st ganz r ich tig  aus* 
w e rte t. D ie s  w ird  daraus erk lä rlich , d aß ihm  der K a ta s te r  nur e in fa ch  
G ru n d riß fo rm e n  b o t, er den H a u sty p u s in  to to  d arau s ab e r n ic h t  en t* 
neh m en  k o n n te . Sc h o n  die e in e  od er an d ere  h a u sk u n d lich e  B egeh u n g  an 
O r t  und S te lle  h ä tte  ihn  a b e r  g e leh rt, w en n  e r  s c h o n  F e ld fo r s c h e rn ,  d ie 
s ich  so  grü n d lich  u m g etan  h ab en , w ie A . D a c h le r  und K . R h am m , n ich t 
gutg läu big  fo lg en  w ollte , daß au ch  d ie o s ts te ir is c h e n  H ö fe  in  W irk lic h *  
k e it  ta ts ä c h lic h  zu einem  G ro ß te il  dem  T y p u s  des frä n k isc h e n  G e h ö fte s  
zü g eh ören , w ob ei m it e inem  U eb e rg a n g sg ü rte l zu re c h n e n  is t , in  dem  
der b a u lich e  C h a ra k te r  des a lp in en  H a u fe n h o fe s  in  d en  A n w esen  m ehr 
und m eh r in d en  V o rd e rg ru n d  t r i t t .  D a c h le r  n e n n t d iese  d ie b a ju v a risch * 
s te ir isc h e n  D re i*  und V ie rs e ith ö fe , h a t ab e r —  h e u te  n o ch  zu re c h t  be* 
s te h e n d  —  in  e in e r  b e so n d eren  S tu d ie  d ie A b h ä n g ig k e it  d es T y p u s von 
d en s ied lu n g sg esch ich tlich en  G e g e b e n h e ite n  im  b e n a c h b a rte n  B u rg en lan d  
u nd N ie d e rö s te rre ic h  ganz k la r  h e ra u s g e a rb e ite t, au ch  w en n  se in e  In ter* 
p re ta t io n  der d ie A u sb re itu n g  des T y p u s b e g le ite n d e n  M u n d a rtfo rm  stam m « 
h e it lic h  s ich  n ich t b ew äh rt. R h am m  h a t zur U n te rsch e id u n g  des a lp in en  
und des D o rfty p u s  in der B u ck lig e n  W e lt  w eiteres  b e ig e tra g e n , d ie  Er*
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k läru n g sg ru n d lag en  ab e r kaum  zu v e rä n d e rn  v e rm o c h t. Je d e n fa lls  tre ffe n  
w ir uns m it dem  le id er so  u n e rw a rte t frü h  und jä h  d a h in g era fften  Ver> 
fa sse r in dem  G e d a n k e n , den g an zen  B e re ic h  des O ste n s  d er S te ie rm a rk  
m it H of« und D o rfsied lu n g  ein er p lan m äß ig  aus N o rd e n  (und O s te n !)  fort« 
sch re ite n d e n  d eu tsch en  K o lo n is a tio n  zuzu w eisen, w ogegen  uns fü r das 
U n te rla n d  d as P ro b le m  des W ie d e ra u fb a u s  n a ch  d en  k rie g e risch e n  Zer« 
Störu ngen der T ü rk e n z e it, d as w oh l m an ch e U eb ere in stim m u n g en  m it den 
p a n n o n isch en  S lo w en en  w ird k lä re n  h e lfen , n ich t genü gend in  B e tr a c h t  
gezogen e rsch e in t. W e n n  w ir so lch e rm a ß e n  te ils  fü r e in e  a n d e rsa rtig e  Ein« 
Stellung e in tre te n  w ie bei den G e h ö fte fo rm e n , od er in  sied lu ng sgesch ich t«  
lic h cr H in s ich t ein e V e rtie fu n g  d er T y p o lo g ie  der D o rfb ild u n g en  für not« 
w endig h a lten , so  sch m ä le rt  d ies d as V e rd ie n s t  der A rb e it , be i tu n lich ste r  
O b je k t iv itä t  der B e o b a c h tu n g  d er s ied lu n g sg esch ich tlich en  A u sd eu tu ng  
ein g ew isse n h a fte r W e g b e r e ite r  zu sein , in  k e in e r  W e ise . W a s  h ier ge« 
le is te t  ist, w ird  nur der v o ll erm essen , der in d ie b e ig eg eb en en  K a rte n  
der F lu rty p e n  und S ied e lu n g sty p en  sow ie d er G e h ö fte fo r m e n  m it ih rer 
ungem ein  w irk lich k e its tre u e n  G ren zz ieh u n g  se lb s t E in b lic k  n im m t.

E in  w e ite re r  U m b lic k  im  B e re ic h  der Sü d zo n e des D e u tsch tu m s 
lä ß t v o r a llem  d as a lte  d eu tsch e  S ü d tiro l g egenü ber Ita lie n e rn  als G e b ie t  
v ö lk isch  u n te rsc h e id b a re r  S ied e lu n g sfo rm en  erk en n en . H e r  m a n n 
W  o p f n  e r : „ D e u tsch e  S ie d lu n g sa rb e it in S ü d tiro l“ [S c h r ifte n  des In« 
s titu ts  für So z ia lfo rsch u n g  in  d en  A lp e n lä n d e rn  an  der U n iv e rs itä t  In n s 
b ru ck , h e rau sg e g eb en  v o n  P ro f. D r. K a r l  L am p , I. F o lg e, U niversität'«« 
b u ch h and lu n g  W a g n e r , In n sb ru ck  1926 (5 6 )] , g ib t v o r allem  e in en  vor« 
zü glichen  U e b e r b lic k  ü b er d ie m itte la lte r lic h e  g erm a n isch e  S ied lun g  in 
R h ä tie n , und in sb e so n d e rs  d ie au s der g eo g rap h isch en  V e rte ilu n g  der 
O rtsn a m e n  erh e llen d e  frü h e ste  L a n d n a h m e der B a ie rn , die Ste llu n g  der 
L ad in er und A lp en ro m a n en  zum  D e u ts ch tu m  und zur ita lie n is ch e n  N a tio n , 
und b e sp rich t au ch  n a ch  G eb ü h r d ie B ed eu tu n g  der g e is tlich e n  und weit« 
lieh en  G ru n d h e rrsc h a fte n  und d er S tä d te  fü r d en  d eu tsch en  C h a ra k te r  
des L an d es, in  dem  sich  d ie S p ra ch g re n z e  se it  Ja h rh u n d e r te n  im  g ro ßen  
und g an zen  g le ich m äßig  e rh a lte n  h a t. S ied e lu n g sk u n d lich  is t  d ie neuer« 
lieh e E rh ä rtu n g  v o r a llem  der T a ts a c h e  wuchtig, d aß  ein  G ro ß te il  des 
d eu tsch en  B e s itz e s  in  Sü d tiro l au s grü ner W u rz e l g ero d et w urde, w obei 
d ie L e is tu n g  d ieser A rb e itsm e n sc h e n  d u rch  die A n la g e  v o n  E in z e lh ö fen , 
die d ie B a ie r n  ü b era ll b e v o rz u g ten , n o ch  e rh e b lich  m eh r an  G e w ic h t ge« 
w on nen h a t. D e n  R o m a n e n  fä llt  d em g eg en ü ber vo rzu g sw eise  d ie  Aus« 
g esta ltu n g  des t iro lisc h e n  D o rfty p u s  m it eng z u sam m en g eb au ten  H äu sern  
in  u n reg elm äßig en  D o rfs tra ß e n  zu ; K u ltu rg e sc h ich te  und «geographie be« 
sagen  so m it ty p is ch  und ü b e ra ll d a sse lb e ; w ir k ö n n e n  w ohl e in  U eber« 
g re ifen  der u n te rsch ie d lich e n  S ied e lu n g sfo rm en  v o n  e in em  V o lk s g e b ie t  ins 
an d ere , ih re  g le ich sin n ig e  A n w en d u n g  h ier und d o rt fe s ts te lle n , der 
H a u p tsa ch e  n a ch  a b e r is t  ihr F o r m c h a ra k te r  v ö lk isch  d eu tlich  un tersch eid « 
b aren  B in d u n g en  der W ir ts c h a ft  und se e lisch e n  G e m e in sc h a ft  ent« 
Sprüngen.

F r i e d r i c h  M e t z :  ,,D ie  lä n d lich en  S ied lu n g en  B a d e n s  I. D a s
U n te r la n d “ (B a d is ch e  g eo g ra p h isch e  A b h a n d lu n g en , C . F . M. M ü ller, 
K a rlsru h e  1926, 170 S., 63 K a r te n a u s s c h n it te ;, g ib t uns e in en  U e b e r b lic k
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ü b er B o d e n , W irtsc h a fts la g e , U n terg ru n d  und G e lä n d e  und Sied lungsm aß« 
n ah m en  des G e b ie te s  im  g ro ßen , s tr e b t  au ch  d u rch  an d eu ten d en  V e rg le ic h  
m it ä lte re n  S ied lu n g sp erio d en  und d en B o d e n fu n d en  e in e  gew isse  kultur« 
g e sc h ic h tlic h e  V e rtie fu n g  d er L a n d sch a ftssc h ild e ru n g e n  an, b e k u n d e t je * 
d och , a n g esich ts  des U m sta n d e s, d aß  der V e r f . s ic h  zu e in er p e rsö n lich e n  
K e n n tn is  a lle r 600 G e m ein d en  des U n te r la n d e s  b e k e n n t, e in e  fü r den 
A u ß e n ste h e n d e n  n ich t ganz e rk lä rlich e  O b e rflä ch lich k e it  in  d er B esch re ib  
bu ng der S ied lu n g en  n a ch  T y p u s und A n la g e . E s  genügt d o ch  w oh l in 
ein er au ch  fü r d en  K u ltu rfo rsc h e r  b e s tim m te n  A r b e it  n ich t, zu sag en , 
daß d ie W e in d ö rfe r  im  T a u b e rg ru n d  w ohl v o n  je  s tä d tisc h e n  A u fr iß  ge« 
h a b t  h ä tte n , d aß im  M ain g ru n d  v o n  p lan m äß ig er A n la g e  n ich t v ie l zu 
seh en  se i, w ie au ch  eine k n ap p e U e b e r s ic h t  ü b er d ie g e lten d en  Haus« 
und D o rffo rm e n  am  P la tz e  gew esen  w äre. W ir  m ö ch te n  w ü n sch en , d aß  die 
dem  G e o g ra p h e n  gew iß a u fsc h lu ß re ich e  und le se n sw e rte  A rb e it  n a c h  d ieser 
S e ite  h in  re c h t ba ld  d ie u n e rlä ß lich e  k a rte n m ä ß ig e  E rg änzu ng  fin den  
m öge, w ie d ies m u sterg ü ltig  v o n  M . S id a r its c h  in  d er e b e n  b e sp ro ch e n e n  
A r b e it  g e le is te t  w urde. D e r K u ltu rfo rsc h e r  v erm ag  d ie fü r ihn  w ich tig en  
Z u sam m en h än g e m angels je d e r  U e b e r s ic h ts k a r te  vorläufig  nu r e tw as müh« 
sarn zu ü b ersch a u en . ( S c h l u ß  f o l g t . )

O e ste rre ic h , s e i n  L a n d  u n d  V o l k  u n d  s e i n e  K u l t u r .  
U n te r  M itw irku n g  zah lre ich er F a ch m ä n n er. H e ra u sg e g eb en  v o n  P ro f. D r. 
M ich a e l H a b e r l a n d t .  V e rla g  für V o lk s«  und H e im a tk u n d e  in W ie n  
und W eim a r. X I V ,  506 S e ite n  4°.

E in  W e rk  v o n  u n g ew ö h n lich er R e ic h h a lt ig k e it  der A u s sta ttu n g  und 
des In h a lte s  lie g t v o r uns, eine Sch ild eru n g  des h e u tig en  O e s te rr e ic h  n a ch  
se in er N a tu ra u ss ta ttu n g , B esied elu n g , V o lk sk u n d e , m a te r ie lle n  und geisti« 
gen K u ltu r, b e a rb e ite t  v o n  28 au f ih rem  G e b ie t  a ls m a ß g eb en d  be« 
k a n n te n  V e rfa ss e rn . D ie  L eitu n g  des G a n z e n  lag in den H ä n d e n  des Alt« 
m e is te rs  v o lk sk u n d lich er F o rsch u n g  in  O e ste rre ic h , der au ch  m eh re re  Ka« 
p ite l au ß erh a lb  des der V o lk sk u n d e  g ew id m eten  A b s c h n itte s  b e ig e s te u e rt 
h a t. S e in  V e rd ie n s t  is t  es je d e n fa lls , daß d iesem , fü r u n sere  L e se r  beson « 
d ers w ich tig en  A b s c h n itt , ein  seh r b r e ite r  R au m  zu gew iesen  is t, e tw a ein  
D r it te l  des gan zen  U m fan ges. D a s  e rs c h e in t b e re c h tig t, w enn w ir er« 
w ägen, d aß n e b en  der zu sam m en fassen d en  Sch ild eru n g  d er g em ein sch aft«  
lie h en  V o lk sk u ltu r  O e ste rre ich s  aus der F e d e r des H e r a u s g e b e r s  je d e s  
B u n d esla n d  sein e e igene D a rste llu n g  d u rch  e in en  sp e z ie llen  K e n n e r se in es 
V o lk s tu m s e rfa h re n  hat, so  N ie d e rö s te rre ic h  m it W ie n  pnd dem  Burgen« 
lan d  d u rch  A rth u r H a b e r l a n d t ,  S te ie rm a rk  d u rch  V ik to r  G e r a  m  b, 
O b e rö s te r re ic h  d u rch  A d a lb e rt  D  e p i n  y , Sa lzb u rg  d u rch  K a rl A d r i a  n, 
K ä rn te n  d u rch  O sw in  M  o r o, T ir o l  d u rch  H e rm a n n  W  o p f n  e r, V o rarl«  
berg  d u rch  A d o lf  H  e 1 b o k. V o ra u s g e s c h ic k t  is t  eine a n th ro p o lo g isch e  
Sch ild eru n g  der ö s te rre ich is ch e n  B ev ö lk eru n g  v o n  dem  le id e r  uns so  frü h  
e n tr is se n e n  G u s ta v  K r a i t s c h e k .

W ie  das ganze B u ch , so  is t  au ch  der v o lk sk u n d lich e  A b s c h n itt  m it 
B ild e rn  re ich  a u s g e s ta tte t . V o lk sty p e n , T r a c h t , H au sfo rm en , E in rich tu n g , 
B ra u ch tu m , V o lk sk u n s t sind  d a b e i g le ich m äßig  b e rü c k s ic h tig t. W ir  er«
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h a lten  h ier ein  G e sa m tb ild  des V o lk s le b e n s , w ie w ir es fü r d as h eu tig e 
O e ste rre ic h  so n s t n irgen d s w ied erfind en . A u ch  m an ch e K a p ite l in den 
ü b rig en  A b s c h n itte n  des B u ch e s  b e rü h ren  sich  n ah e m it der V o lk sk u n d e , 
so  d ie S ie d lu n g sg esch ich te  vo n B e tt in a  R  i n a 1 d i n  i, d ann  die K a p ite l 
ü ber Land« und F o r s tw irts c h a ft, ü b er M u sik , L e ib esü b u n g en  usw.

E in  h e rv o rra g e n d e r S c h m u ck  des B u ch e s  sin d  d ie  8 F a rb e n ta fe ln , 
b e so n d ers  d ie L a n d sc h a ftsb ild e r  n a c h  A u to c h ro m a u fn a h m e n  v o n  F. B  e« 
n e s c h ;  a b e r  au ch  die 17 V o llb ild e r , m eis t n a ch  p h o to g ra p h isch en  Auf« 
nahm en, v e rd ie n e n  n e b en  den 437 T e x ta b b ild u n g e n  und 3 K a rte n b e ila g e n  
rü hm end  h e rv o rg e h o b e n  zu w erd en . D a s  G a n z e  is t  e in e  L e is tu n g , auf d ie 
F iera u sg eb er und M ita rb e ite r  so w ie der V e rla g  g le ich  s to lz  se in  k ön n en . 
D a s B u ch  w ird  sich er dem  W u n sc h  e n tsp re ch e n , d en  B u n d e sp rä sid e n t 
H a i n i s c h  in  se in em  G e le itw o r t  v o ra n g e s c h ic k t h a t, d aß  es F rem d e ver« 
a n la ssen  m öge, u n ser L an d  zu b e su ch e n  und lieb  zu gew innen .

P ro fe s s o r  E . O b e r h  u m m e r.

D ie  ö s te rre ic h is c h e n  A lp en , e in e  zu sam m en fassen d e  D a rste llu n g . 
H e rau sg e g eb en  v o n  FI a n s L e i t m e i e r ,  6 +  414 S., 102 A b b ild u n g en  
und 38 T a fe ln . L eip zig  und W ie n , F . D e u tik e , 1928.

D e r s ta t t l ic h e  B a n d  is t  aus e in er R e ih e  v o n  V o rtr ä g e n  en ts ta n d e n , 
d ie  v o n  d en  V o lk s tü m lic h e n  U n iv e r s itä tsk u rse n  im  Ja h r e  1926/27 abge« 
h a lten  w urden. V o n  den 20 A u fsä tz e n  des B u ch es ko m m en  h ier w ohl 
nur d ie  v o lk sk u n d lich e n  in  B e tr a c h t , v o n  d en en  s ich  der v o n  O t t o  
R e c h e  mi t  der  B e v ö l k e r u n g  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  A l p e n  
b e fa ß t. D e r  V e r fa s s e r  g ib t e in en  U e b e r b lic k  ü b er d ie  ra ss isch e  Z usam m en« 
Setzung der B ew o h n er und erw äh n t, d aß V ern a ch lä ssig u n g  der A n th ro«  
p o lo g ie  und des e rh ö h te n  In te r e s s e s  für a lles A u s l ä n d i s c h e  die 
d eu tsch e  R a sse n k u n d e  n o ch  v o r g ro ß e n  A u fg a b e n  s te h t. In te r e s s a n t  is t  
d ie H eran zieh u n g  zw eier v o lk sk u n d lich e r  U n te rsu ch u n g sg e b ie te , der Sied« 
lungs« und der H a u sfo rm en fo rsch u n g . A r t h u r  H a b e r l a n d t  behan« 
d elt in  e in em  w e ite re n  A b s c h n itt  des B u ch e s  d i e  V o l k s t r a c h t e n  
d e r  A l p e n .  H ie b e i w erd en  in  a u sfü h rlich er W e is e  d ie e in zeln en  T e ile  
der ä lp lerisch en  K leid u n g  und ih re  z w eifach e  H e rk u n ft  —  e in e rse its  aus 
dem  B e d ü rfn is  der L a n d sc h a ft  (K n ie h o se , W e tte r f le c k ) , an d e rse its  aus d er 
M od e (sp a n isch e  Sp itz h iite ) —  e rö r te r t . A llta g sk le id  und S o n n ta g s tra c h t 
sow ie d ie V e rs c h ie d e n h e ite n  in  d er K le id u n g  der L ed ig en  und V erh eira«  
te te n , d er Ju n g e n  und A lte n  w erd en  m it tre ffe n d e r K ü rz e  b e h a n d elt. E in e  
gro ße  Z a h l v o n  äu ß erst in s tru k tiv e n , s e lte n  an zu tre ffen d en  B ild e rn  illu« 
s tr ie r t  d ie  tre fflich e n  A u sfü h ru n g en  des g e le h rte n  V e r fa s s e rs , w elch e  den 
S to ff  des A u fsa tz e s  n ich t nur in  p o p u lä rw is s e n s c h a ft lic h e r  W e is e  dar« 
b ie ten , so n d e rn  au ch  die vom  S ta n d p u n k te  des H e im a tsch u tz e s  w ich tige  
F ra g e  der L e b e n sfä h ig k e it  der a lte n  T r a c h te n  m eh rm als s tre ife n . D a s  
V o l k s l i e d  i n  d e n  ö s t e r r e i c h i s c h e n  A l p e n  w ird  n ach  der 
te x t lic h e n  S e ite  h in  in  e inem  k la r  g e sch rie b e n e n  A u fsa tz e  v o n  V i k t o r  
J u n g  v e r tre te n . D e r V e r fa s s e r  s tü tz t  s ic h  h ieb e i h a u p tsä ch lich  auf d ie 
n eu eren  P u b lik a tio n e n  ü b er das ö s te r re ic h is c h e  V o lk s lie d  und b ie te t  zum  
Sch lü sse  e in e  k u rze G e s c h ic h te  d er V o lk slie d fo rsch u n g  in  O e ste rre ich , 
w ob ei er au f m an n ig fach e , b ish er n ic h t au sg e sch ö p fte  Q u e llen  h in w eist. 
In te r e s s a n t  is t  der H in w eis auf d ie  V e rw a n d ts c h a ft  der Jo d le r s ilb e n  m it



74

den k la n g v o llen  R e fra in s  der M in n esä n g er (T a n d a ra d e i) . S e h r au sfü h rlich  
is t  d i e  T o n k u n s t  i n  d e n  A l p e n  in  e inem  m it v ie le n  in s tru k tiv e n  
N o te n b e is p ie le n  v erseh en en  A u fsa tz e  v o n  R o b e r t  L a c h  b e h a n d e lt. 
A n k n ü p fen d  an  den U r s c h r e i  b e sp ric h t der V e r fa s s e r  d en  Ju c h e z e r  
und A lm s ch re i als eines d er p rim itiv ste n , b is  in  d ie  v o rh is to r isc h e  Z e it  
re ich e n d e n  A u sd ru ck sm itte l. H e rv o rh e b e n sw e rt sind  die lic h tv o lle n  Hin» 
w eise  des E in flu sses der ä lp lerisch en  V o lk s in s tru m e n te  (A lp h o rn  usw .) auf 
d ie E n tw ick lu n g  der V o lk sm u sik  sow ie d ie in te re s sa n te  A u fd e ck u n g  man» 
n ig fa ch e r  B ez ieh u n g en  zw isch en  V o lk sm u sik  und h o h e r M u sik . N e b e n  
H a b e rk n id ts  A u sfü h ru n g en  ü b er d ie T r a c h te n  g eh ö rt L a c h s  g e sc h ic k t und 
ü b erzeu g en d  v o rg e b ra c h te  D arleg u n g  zu d en  w e rtv o lls te n  des p ra c h tv o lle n  
B a n d e s . Z u m  Sch lü sse  se i n o ch  au f O t t o  L e h m a n n s  A u fs a tz : „ D i e  
B e s i e d l u n g  u n d  d i e  V e r k e h r s s t r a ß e n  d e r  ö s t e r r e i »  
c h i s c h e n  A l p e n  a u fm erk sam  g em ach t, d er eb en so  w ie d ie  frü h er ge» 
n a n n te n  A r b e ite n  v o n  v o lk sk u n d lich em  S ta n d p u n k te  v ie l des In te r e s s a n te n  
b ie te t . R . Z  o d e r.

A n to n  M a illy : N i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e  S a g e n .  H . E ich» 
b la ttsV e rla g , L eip zig«G oh lis , 1926.

D e r au f dem  G e b ie te  ö s te rre ic h is c h e r  Sag en fo rsch u n g  e ifr ig  tä tig e  
und v e rd ie n stv o lle  V e r fa s s e r  b r in g t im  v o rlieg en d en  B ä n d ch e n  e in e  sch ö n e  
Sam m lu ng n ie d e rö s te rre ic h is c h e r  S ag en  in  k r it is c h e r  A u sw ah l. D ie  Ein» 
le itu n g  e n th ä lt  e in en  k u rzen  A b r iß  ü b er d ie  E n tste h u n g  d er S a g e n  und 
ih re  Q u ellen , sow ie e in en  R ü c k b lic k  au f d ie G e s c h ic h te  der Sagen for» 
schu ng  in O e ste rre ich . L ite ra r is c h e  N a ch w e ise  und A n m e rk u n g e n  b ild e n  
d en  A b sch lu ß  des B u ch es, das v o m  R e ich tu m  N ie d e rö s te rre ic h s  an  V o lk s»  
sag en  Z eu g n is a b leg t und so  au ch  fü r d en  h e im a tk u n d lich en  U n te rr ic h t  
v o n  b e so n d erem  W e r t  is t. D r. A . P e r k m a n n .

G u s ta v  A le x a n d e r : H e r r e n g r u n d e r  K u p f e r g e f ä ß e .  M it 
48 A b b ild u n g en  auf 19 T a fe ln . V e r la g  v o n  Ju liu s  S p r ’n g er in  W ie n , 1927.

In  ein er au sfü h rlich en , re ich  und sch ö n  b e b ild e rte n  M o n o g ra p h ie  be» 
la ß t  s ic h  der V e r fa s s e r , e in  e ifr ig e r  und e rfo lg re ich e r  Sam m ler der H erren» 
gru n d er K u p ferg efä ß e , m it d iesem  au ch  v o lk sk ü n s tle r isc h  bem erken s»
,w erten  Z w eig e  k u n stg e w e rb lich e r  B e tä tig u n g , der in O b e ru n g a rn  irn 
So h l er K o m ita t  in  der Z e it  v o n  der M it te  des 17. Ja h rh u n d e r ts  b is  gegen 
1820 b lü h te . U n te r  dem  N a m en  „H e rren g ru n d er K u p fe r '' (sog . B ergm an n s» 
b e ch er, B erg m a n n ssch a le n ) w erd en  k u p fern e , g e tr ie b e n e  Z ie rg e fä ß e  zu» 
sa m m en g efa ß t, d ie m eist B echer»  od er S c h a le n fo rm  h a b en  und g ew öh n lich  
m it e in er g ra v ie rte n  In sc h r ift  v erseh en  sind . D ie  G e fä ß e  sin d  d u rch  d en  
O rt  un d  die Z e it  ih rer H e rste llu n g , d u rch  ih re  m eist e in fa c h e n  F o rm en , 
m it te ilw e ise r F eu erv erg old u n g  und R au hling  der A u ß en fläch e , d u rch  d ie 
g ra v ie rte n , seh r s te re o ty p e n  In s c h r ifte n  und d u rch  die häu fige A n b rin g u n g  
v o n  Z ie rs ta tu e tte n , V e x ie rv o rr ic h tu n g e n  und an d erw eitig ém  Z ie r a t  cha» 
ra k te r is ie r t . D ie  k u rzw eiligen  In sc h r ifte n , vo rzu g sw eise  g ere im te  Sp rüche, 
n e h m en  m eist B ezu g  au f d ie w u n d erb are  V erw an d lu n g  v o n  E is e n  zu 
K u p fe r  in  H erren g ru n d  und v a riie re n  d as H a u p tm o tiv : „ E ise n  w ar ich . 
K u p fe r  b in  ich , S ilb e r  t r a g ’ ich , G o ld  b e d e c k t  m ich “ in  m a n n ig fa ltig ste r  
W e ise . E in ig e  V e rw a n d tsc h a ft  zeigen  d ie  H e rren g ru n d er In s c h r ifte n  au ch
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m it den a lte n  B erg m a n n ssp rü ch e n . D ie  In sc h r ifte n , d ie in  v ersch ie d e n e r 
F orm  vo n der w u n d erb aren  V erw an d lu n g  v o n  E is e n  in K u p fer b e rich te n , 
b ild e n  den b le ib e n d en  H in w eis auf d ie zur Z e it  se in er E n td e ck u n g  (1605) 
u n erk lä rlich e , w u n d erb are  E ig e n sc h a ft  des H e rren g ru n d er „Z em en tge» 
w ä ssers“ . D ie  Sp rü ch e  w ollen  zu m eist auf d as U n g ew ö h n lich e  und G eheim » 
n isv o lle  der A u fb rin g u n g  des K u p fe rs  und der H e rste llu n g  der G e fä ß e  veiv 
w eisen, und  die H e rren g ru n d er B erg w e rk sp o e sie  w ar erg ieb ig  genug, um  
für den la n g en  Z e itra u m  v o n  u n g efä h r 170 Ja h r e n  genü gend  A b w ech slu n g  
in  den e in g ra v ie r te n  Sp rü ch en  zu b ie te n . Sü d d eu tsch e , w estb ö h m isch e , 
s c h le s isch e  A rb e ite n  sin d  v ie lfa ch  d as V o rb ild  fü r d ie  H e rren g ru n d er Ge» 
rä te  gew esen .

D e r  V e r fa s s e r  e rw eist s ich  m it sein em  G eg e n sta n d  au f d as G ründ» 
lic h s te  v e rtra u t , d er au ch  v o lk sk u n d lich  und v o lk sk ü n s tle r isc h  e in  n ich t 
gerin g es In te r e s s e  b ie te t . D ie  v ie le n  A b b ild u n g en  b ild e n  e in en  seh r ans 
zieh en d en  S ch m u ck  des sch ö n e n  W e rk e s . P ro f. M . H a b e r l a n d t .

A ltö s te rre ic h is c h e  V o lk s tä n z e  m it B e sch re ib u n g  und N o ten . 
Z w e ite r  T e il. G e sa m m e lt v o n  R a i m u n d  Z  o d e r. H e rau sg e g eb en  
v o n  der O c s te r re ic h is c h e n  V o lk sb ild u n g ss te lle . —  W ie n , B u n d esv erlag  1928.

D ie  G ru n d w u rzeln  des V o lk s ta n z e s , h in a b re ich e n d  in  so  verschie» 
d en e G e b ie te , w ie sie  re lig iö se  V o rs te llu n g e n , G e sch le ch ts»  und Sp ie ltr ie b  
d a rste llen , la sse n  s ic h  au ch  für d as G e b ie t  der ö s te rre ic h is c h e n  A lp en , 
w en n g le ich  in  v e rsch ie d e n e m  A u sm aß e , n ach w eisen . A m  g erin g sten  sind 
die U e b e r re s te  der e rs te n  G a ttu n g . A u f re lig iö se  V o rste llu n g e n  w ird  m an 
w ohl m it B ere ch tig u n g  e in en  „ T a n z  auf dem  K irc h h o fe  zu S ch e u n e n ste in '' 
z u rü ck fü h ren  d ü rfen . S o  w ird  e in e  R ad ieru n g  v o n  dem  ä lte re n  G a u erm a n n  
in  e inem  W ie n e r  B la t t  des Ja h r e s  18181) an g ek ü n d ig t. H ie r  h ab en  w ir 
o ffen b a r d ie A u fn a h m e d er B ra u t  in  d ie S ip p e des M a n n es v o r uns, an 
d er auch  d ie V e rs to rb e n e n  A n te i l  nehm en. F leu te  is t  nur m ehr das 
„ W e is e n “ im  K re ise  der L e b e n d e n  n a c h  dem  H o ch z e itsm a h l ü b lich . A u ch  
d er „ B a n d lta n z “ sch e in t in d iese G ru p p e zu g eh ö ren ; ab g eseh en  v o n  an» 
d e re n  m ö g lich en  B ez ieh u n g en  se i auf d as b e i k a th o lisc h e n  P ro z e ss io n e n  
ü b lich e  „ B ä n d e rtra g e n “ d u rch  M ä d ch e n  e rin n ert. —  A u ch  äu ß ere  Ein» 
fltisse b lie b e n  dem  ö s te r re ic h is c h e n  V o lk s ta n z  n ich t fe rn , w ie d as B e isp ie l 
des „ Sc h w e d isch e n “ b e w eisen  m öge. D ie  B ezeich n u n g  ü b e r lie fe r t  u. a. L. 
Se id lsD ersch m id t aus S te ie rm a rk , le id e r  oh ne O rtsa n g a b e 2). „ Sch w ed isch e  
T ä n tz e “ finden w ir in e in er sü d d e u tsch e n  T a b u la tu r3), d ie 1629 zu 
sch re ib e n  b e g o n n en  w urde, w äh ren d  w enig sp ä te r  je n e  P e rio d e  des 
D r e iß ig jä h r ig e n  K rie g e s  e in s e tz te , d ie  a ls „sch w ed isch er K r ie g “ b e z e ich n e t 
w ird 4). A u ch  das „g esu n k en e K u ltu rg u t“ m ag in  B e tr a c h t  k o m m e n ; w enn 
w ir v ern eh m en , w ie be i dem  B a ll, d en  Ludw ig X I V .  zur F e ie r  des D u c de 
B o u rg o g n e gab, d as B ra u tp a a r  d en  T a n z  e rö ffn e te , d ann  die B ra u t m it dem  
K ö n ig  v o n  E n g lan d , d ieser m it d er K ö n ig in  usw . w ech seln d  ihn  fort»

4) In te llig e n z b la tt  vo m  16. M a y  1818.
2) H e im g a rte n  1906, S. 93.
3) Im h o ff’sch es T a b u la tu rb u c h , M us. Sam m lg . W ie n e r  N . B .
4) V g l. au ch  G . F re y ta g , V e rm is c h te  A u fsä tz e  I (Sch w e d isch e  V olks» 

l ie d e r)  und O. W e ise  in  der Z e its c h r . f. h o ch d . M aen , I, S . 132 ff.
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s e tz te n 5), so  gem ah n t uns d as an  die h e u te  n o ch  ü b lich en  „ E h re n tä n z e “ 
b e i b ä u e rlich e n  H o c h z e ite n “). Im  R a h m e n  der B a ro ck b ü h n e  m it ih ren  uns 
e rs ch ö p flich e n  E in fä lle n  und S c h a u ste llu n g en  tra te n  ern eu t h ö h ere  und 
n ie d e re  E le m e n te  des T a n z e s  in  W ech se lw irk u n g .

D ie  d a n k e n s w e rte rw e is e  b e re its  in  zw ei H e fte n  v o rlieg en d e  San u m  
lung a ltö s te rre ic h isc h e r  V o lk s tä n z e  v o n  R . Z o d e r  is t  o h ne Z w e ife l grund« 
legen d . S ie  is t k e in e  B lü te  der je tz t  h e rrsc h e n d e n  „ V o lk sta n z b e w e g u n g ", 
so n d e rn  die F ru ch t la n g jä h r ig e r  S a m m e ltä tig k e it  und  e in g eh en d er L ite ra s  
tu rk e n n tn is . E rg änzu ng en  zur L ite ra tu r  w erd en  s ich  m itu n ter e rg eb en , das 
h a t se in e  U rs a c h e  in der g ro ß e n  Z e rsp litte ru n g  d es M a te ria ls , Z u sam m en« 
hän ge w erd en  k la r, die h e u te  k au m  n o ch  im  U m riß  zu b e m e rk e n  sin d  —  
das a lle s k a n n  n ich ts  an  der T a ts a c h e  änd ern , d aß die ö s te rre ic h is c h e  
V o lk sk u n d e  um  eine S a m m l u n g  v o n  d a u e r n d e r  G e l t  u n g be« 
re ic h e r t  w ord en  ist.

E in ig e  E rgänzu ngen , d ie s ich  dem  S c h re ib e r  d ieser Z e ile n  n a ch  der 
D ru ck leg u n g  erg ab en , se ien  h ier b e ig e b ra ch t. S c  h w a b e n t a n z  : D a s 
ho he A lte r  m ag auch  d urch  d ie g ro ß e  A e h n lic h k e it  des e rs te n  T e i le s  d er 
M elo d ie  m it and eren , a lte n  und w e itv e r b re ite te n  L ied w eisen  e rh ä rte t  
w erd en , w ie „E s w oh nte eine M ü lle r in “7) und „ W a s b ra u c h t m a au f an 
B a u e rn d o rf“"). D r e i  l e d e r n e  S t  r ü m p f :  D e r Sam m ler v o n  T ir o le r  
L ied ern , J .  S t  r  o 1 z, sa g t in se in en  h a n d s ch r ift lich e n  B em e rk u n g e n 0)  zu 
dem  B u ch  „ O e ste rre ic h isc h e  V o lk s lie d e r“ v o n  Z isk a  und S c h o ttk y  1819, 
d ie er ba ld  n ach  dem  E rsc h e in e n  d ieses B u ch e s  n ie d e rsch rie b :

Z w o a  led an i S ch trim p f,
D ra i dazua san  fin f;
W a n n  i o a n ’n v a lia (r ) ,
So  b la im a  do n o  v ia (r ) .

D a s n äm lich e  L ied ch e n  is t  in  V o ra r lb e r g  der C h o r ein es a n d eren  
G e sa n g e s  und d as ganze die B eg le itu n g  ein es W e tts p ie le s , w ob ei zw ei 
g eg en ü b ersteh en d e  P erso n e n  b a ld  g erad e, b a ld  k reu zw eise  n a ch  dem  Sing« 
ta k t  s ich  in die v o rg ew o rfen en  H än d e k la ts c h e n . E s  v e rr ä t  au ch  n a c h  dem  
M etru m  m ehr sch w ä b isch en  U rsp ru n g .

K a r l  R e i s e r ,  Sag en  G e b rä u ch e  und S p rich w ö rte r  des A llg äu s, 
2. B an d , S. 421 ff., h an d elt a u sfü h rlich  m it B e sch re ib u n g , W e is e  und  G e- 
sä tz e n  ü b er d en  „D re ilid re  S trü m p f“«Tanz, w ie er im  A llg ä u  ü b lich  w ar. 
R e is n e r  sp r ich t d ie M ein u n g  aus, d aß  „ T a n z  und G e sa n g  s ic h  e rs t  all« 
m ä h lich  zu sam m eng efu n d en  h ab en , d aß  fü r d ie v e rsch ie d e n e n  T a n z a b te i«  
lu n g en  eb en  Sch n a d a h ü p fe ln  und  T ru tz v e r s e  b e ig ezo g e n  w urden , so fe rn  sie  
in  R h y tm ik  und n ach  In h a lt  nur e in ig erm a ß en  p assen d  e r s c h ie n e n . . .“

K . M . K  1 i e r.

W ie n e r  V o rs ta d tk u n s t  der G e g e n w a rt, g e z e ich n e t v o n  K a r l  F rä n k e l, 
T e x t  v o n  A n n a  F rä n k e L R o th z ie g e l. 1927. W ie n .

In  den le tz te n  Ja h re n  h a t s ich  d ie  v o lk sk u n d lich e  F o rsch u n g  m it 
E ife r  und E rfo lg  auch  d en  lang v e rn a ch lä s s ig te n  Z eu g n issen  v o n  B rau ch «

°) O . B ie , D e r T a n z , S. 191.
°) D a s  d eu tsch e  V o lk s lie d  X X I V ,  S . 45.
7) E rk «B ö hm e, L ie d e rh o rt, N o . 156 b.
8) P re iß , U n s e re  L ied er, S . 168.
°) Im  A rch iv  des F erd in an d eu m s zu In n sb ru ck .
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tu m  un d  V o lk sg la u b e n  der G ro ß s ta d tb e v ö lk e ru n g , d o rt, w o sie  n o ch  
b o d en stä n d ig en  C h a ra k te r  b e s itz t  und A n te il  an den a llg em ein en  ange» 
s ta m m te n  V o lk sg ü te rn  h at, m it fo rs ch e n d e r und sam m eln d er A ufm erk« 
sa m k eit zugew en det. A u ch  d as auf d ie V o lk sk u n s t  g e r ic h te te  In te re sse  der 
V o lk sk u n d e  b e g in n t Z eu g n isse  v o lk sk ü n s tle r isc h e r  B e tä tig u n g  in  den 
u n te rste n  S c h ic h te n  der G ro ß s ta d tb e v ö lk e ru n g  und n a m e n tlich  ih rer 
K in d e rw e lt au fzu sp ü ren  D a s E rg e b n is  e in er so lch e n  Sch ü rfu n g  sin d  bei« 
sp ielsw eise  d ie im  v o rlieg en d en  B ild e rb u ch  g esa m m e lten  P ro d u k te  primia 
tiv e r  W ie n e r  V o r s ta d tk u n s t . E s  sin d  d abei P ro b e n  aus v ersch ie d e n e n  
K u n stzw eig en  g e b ra ch t, v o lk stü m lich e  B ild e re ie n , K in d ersp ie lzeu g , w ie es 
auf den M a rk tb u d e n  der V o r s tä d te  fü r b illig es  G e ld  fe ilg e h a lte n  w ird, die 
F igu ren  und P u p p en  d er K a sp e r lth e a te r , D e v o tio n a lie n  u. dgl. m ., ein iges 
auch  v o n  d en B e lu stig u n g en  des W u r s te lp ra te rs . D a ß  m a n ch es v o n  d iesen  
D in gen  e in en  a lte r tü m lich e n  und v o lk sm ä ß ig en  H in terg ru n d  b e s itz t , is t 
zw eifellos, w ie d ies z. B . v o n  d en  „ B a u m k ra x le rn “ vom  K a lv a r ie n b e rg  in 
H e rn a ls g ezeig t w ord en  ist. M a n  m u ste rt  m it V erg n ü g en  die b u n te  R e ih e  
d ieser V o lk sp ro d u k te , w elch e  d ie fü r ih re n  G e g e n sta n d  b e g e is te r te n  H er« 
au sg eb er aus dem  S c h ö ß e  des V o lk e s  au fg esp ü rt h ab en , und  b e m e rk t 
n a c h d e n k lich  d ie tie fe  K lu ft , w elch e  das K u n stem p fin d en  d ieser B evölke« 
rm ig sch ich t v o n  dem  u n seren  tre n n t . D ag eg en  v e rb in d e t m a n ch es d iese 
P ro d u k tio n  m it der lä n d lich e n  V o lk s k u n s t. w iew o hl au ch  h ier ch arakte« 
r is tisch e  U n te rs c h ie d e  n ich t zu v e rk e n n e n  sind.

D e u ts c h e s  V a te r la n d . O e ste rr e ic h isc h e  Z e its c h r if t  für H e im a t und 
V o lk . D a s  W a ld v ie r te l: I II . B and . V o lk sk u n d e . 8. Ja h rg . 1926.

M it w enigen , a b e r d afü r um  so  an e rk e n n e n d e re n  W o r te n  so ll auf 
d iese sch ö n e  und in h a ltsre ich e  V e rö ffe n tlich u n g  zu ü ck g ek om m en  w erd en, 
zu d eren  In h a lt  D r. H e in rich  R a u s c h e r  (V o lk sk u n d e  des W a ld v ie rte ls ) , 
K  a r 1 S ii ß  (U e b e r  W a ld v ie rtle r  S a g e n  und ihre G e s ta lte n ) , D r. Z . S p o ns 
n e r  (V o lk sk u n d lich e s  aus der W a c h a u ) und D r. E u g en  F r i s c h a u f  
(B ü rg e rlich e r  W a ld v ie rt le r  H a u sra t im  16. Ja h rh .)  b e ig e s te u e rt  h ab en . Z u m  
ersten , dem  U m fan g  und In h a lt n a c h  h e rv o rra g e n d ste n  B e itra g  h at auch  
D r. E . F r i s c h a u f  z a h lre ich e  M itte ilu n g e n  g e lie fe rt  (n a m e n tlic h  für das 
B ra u ch tu m  des F am ilien leb e n s, des Ja h re s a b la u fs  und des A rb e its le b e n s ). 
So  is t  e in e  a u sg ez e ich n ete  v o lk sk u n d lich e  M o n o g rap h ie  des W a ld v ie rte ls  
zu stan d e g ekom m en , und es is t  nur zu w ü n sch en , d aß b e so n d ers  in 
N ie d e rö s te rre ic h  die an d eren  L andes« lind  V o lk s te ile  e in e  ä h n lich  ge« 
w isse n h a fte  und an g en ehm  le sb a re  A b sch ild e ru n g  erfah ren .

P ro f. M . H a b e r l a n d t .

R . B e r lin e r : D e n k m ä l e r  d e r  K r i p p e n k u n s t .  B . Filsev,
A u gsbu rg . L ie feru n g  I— V I.

K u n stw e rk e  n a ch  dem  M e te rm a ß e  e in zu sch ätzen , w ürde je d e r  Ge« 
b ild e te  m it E n trü s tu n g  zu rü ck w eisen , und d och  g e sch ie h t das in  gew isser 
H in sich t b is  au f d en  h e u tig en  T a g . Is t  d och  d ie K u n stg e s c h ic h te  fa s t  aus« 
sc h lie ß lic h  d ie  G e s c h ic h te  der G x o ß k u n st. W a s  u n te r  d as b e s t im m te  M a ß  
sin k t, h a t, w enn es ü b erh au p t B e a ch tu n g  fin d et, zum  „ K u n stg ew erb e“ zu 
w and ern . D a m it ab e r w erd en  w ir um  die r ich tig e  E in sch ä tz u n g  ganzer 
Z e iträ u m e  g e b ra ch t. S o  d rän g t d o ch  a lle s d arn ach , d ie n ich t im m er er« 
fre u lich e  G ro ß p la s tik  des B a r o c k s  und  se in es A u sk la n g es, d ie ganz im
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D ie n s te  des W eltm ach t«  und B a u g ed a n k en s stan d , d u rch  an sp rech en d ere  
und t ie fe r  w u rzeln de W e rk e  der K le in p la s tik  zu ergän zen . W u rd e  in 
d ieser H in sich t v o n  den P orzellan «S am m lern  der A n fa n g  g em ach t, so  fin« 
den w ir in  der neu  e rw a ch te n  W e rtsc h ä tz u n g  a lte r  K rip p en  e in e  w e rtv o lle  
E rg änzu ng  hiezu , d ie um so  b e d e u tsa m e r is t, a ls w ir h ier auf b ü rg erlich en  
u nd  des w e ite re n  auf v o lk stü m lich e n  B o d e n  kom m en. B e i n äh erem  Zu« 
seh en  gew ah ren  w ir, w ie d iese  K rip p e n k u n st a llm ä h lich  zu rü ck fü h rt zur 
S p ä tg o tik , w ie in  d iesen  k le in s te n  K u n stw e rk e n  ganz gew altig e  P ro b le m e  
ste ck e n , w ie sie  n o ch  e n tfe rn t  d as m itte la lte r lic h e , v o lk se ig en e  D ra m a  
w ied ersp ieg eln , das, in  der re lig iö sen  Id ee  w urzelnd , aus M u sik  und T a n z  
g eb o ren , a ls K u n st der B ew egu ng und d er R au m erfü llu n g  m a ch tv o ll am 
E n d e  se in er jä h  a b g e b ro ch e n e n  E n tw ick lu n g  in  E rsch e in u n g  tra t .

E in em  sch lic h te n , fe rn a b  vom  zü n ftig en  K u n stg e tr ie b e  steh en d en  
M ü n ch en e r K au fm an n e, M a x  S c h m ed erer, h a b e n  w ir d ie e rs te  g ro ß e  
K rip p en sam m lu n g  zu v erd an k en , d ie im  M ü n ch en e r N atio n al«M u seu m  ih re  
w ürdige A u fste llu n g  fand . S ie  u m fa ß t h a u p tsä ch lich  sü d ita lie n isch e  (sizi« 
lia n isch e  und n e a p o lita n isch e ) K rip p en , d a ru n ter so lch e  v o n  P ersö n lich «  
k e its k ü n s tle rn , und a ltb a y r isc h e  K rip p en , w ährend  d ie  a lp en län d isch en  
K rip p en  sch w ä ch er v e r tre te n  sind . A u f d iesem  S c h a tz e  fu ß en d , h a t es nun 
R . B e r lin d e r  in d an k en sw erter W e is e  u n tern o m m en , d essen  H a u p tw e rk e  zu 
v e rö ffe n tlich e n  und d an eb en  zur E rg än zu ng  auch  an d ere  b e k a n n te  K rippen« 
d arste llu n g en , w ie des Jo h . T h . S ta m m ei, des F . X . H itz l, m it einzube« 
ziehen . N ic h t  nur W eih n ach ts« , au ch  P a ss io n sk rip p e n  w erd en  u n s vorge« 
fü h rt. D a s  W e rk  so ll 15 L ie fe ru n g e n  u m fa ssen  und  d u rch  e in en  T e x tb a n d  
b e sch lo sse n  w erd en. W a s  b e re its  v o rlieg t, b e re c h tig t  zu den b e s te n  H off« 
nungen. E s  w äre dem  W e rk e  zu w ün sch en , d aß es b e i dem  m äß ig en  P re is e  
und der g u ten  A u s sta ttu n g  w e ite s te  V e rb re itu n g  fän d e. K . S p i e ß .

K a r l  G r ö b e r : K i n d e r s p i e l z e u g  a u s  a l t e r  Z e i t .  E in e  Ge« 
s c h ic h te  des Sp ielzeu gs. D e u ts ch e r  K u n stv erla g . B e r lin  1928.

D a s  v o rlieg en d e, p rä ch tig  a u s g e s ta tte te  und großzü gig  an g e leg te  
W e r k  u n tern im m t es, das gro ße  G e b ie t  des K in d ersp ie lz eu g s, w ie es v o n  
d en  E rw a ch se n e n  der K in d erw elt b e re itg e s te llt  w urde, im  K u ltu rk re is e  des 
A b e n d la n d e s  v o n  der A n tik e  b is  zu B e g in n  d er m o d ern en  Spielzeug« 
in d u strie  in  W o r t  und B ild  aufzuzeigen . E s w erd en  d er R e ih e  n a c h  in 
e in zeln en  g eso n d erten  A b s c h n itte n  b e h a n d e lt: d as Sp ielzeu g  d er A n tik e  
und des M it te la lte r s ; das r it te r lic h e  Sp ielzeu g  des 16. Ja h rh u n d e r ts ; d ie 
H e rste llu n g  vo n Sp ielzeu g d u rch  das z ü n ftig e  H a n d w e rk ; d as P u p p en h au s; 
d ie P u p p e vom  16. b is  zum  19. Ja h rh u n d e r t und der Z in n s o ld a t ; das me« 
ch a n isch e  und a u to m a tisch e  Sp ielzeu g  und das P a p ie rsp ie lz eu g ; Spielzeug« 
k u r io sa ; d as d eu tsch e  H olzsp ie lzeu g  des 18. und  19. Ja h rh u n d e r ts ; H er« 
Stellu ng und H a n d e l im  19. Ja h rh u n d e r t. D e r  Sch lu ß  b r in g t dann die 
lite r a r isc h e n  N ach w eise . N ic h t  w eniger als 306 A b b ild u n g en  au f 100 Dop« 
p e lta fe ln  (d av o n  12 in  F a rb e n ) b r e ite n  ein  en tz ü ck en d es g eg en stä n d lich es 
M a te r ia l v o n  ho hem  k u ltu rg e s ch ich tlich e n  W e r t  und In te r e s s e  v o r  uns 
auf. Is t  d och  die W e lt  des K in d ersp ie lz eu g s v ie lfa ch  nu r e in e  V erk le in e«  
rung d es k u ltu re lle n  L e b e n sa p p a ra te s  der G ro ß e n , und  h a t s ic h  in  ih i 
eine M en g e  v o n  E in z e lh e ite n  und L eb en sz ü g en  u n serer A n sch au u n g  er« 
h a lte n , d ie w ir in  u n seren  e ig e n tlich e n  k u ltu rg e s c h ic h tlic h e n  Sam m lu ng en
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n ich t b e le g t finden. B eg re iflich e rw e ise  ist der d eu tsch e  K u ltu rk re is  am 
s tä rk s te n  au sg esch ö p ft, d och  ist au ch  au f die E in flü sse  von ro m a n isch er 
S e ite , die au ch  auf d iesem  G e b ie te  n ich t feh len , g e a ch te t. W en ig  vor» 
tre te n  ist der slaw isch e  L e b e n sk re is , der w ie ü b era ll auch h ier re c h t a lte  
F orm en  b e w a h rt. P ro f. M . H a b e r l a n d t .

O. S ch rä d e r: R e a l l e x i k o n  d e r  i n d o g e r m a n i s c h e n
A l t e r t u m s k u n d e .  Z w eite , v erm e h rte  und u m g e a rb e ite te  A u flag e. 
H e rau sg e g eb en  vo n A . N eh rin g . 2 B de. 672 +  X  S ., 59 T a f .  u. 61 A b b . im 
T e x t , 712 +  S., 113 T a f ., 92 A b b . W . de G ru y te r  u. C o ., B e r lin  1917— 26.

A ls  u n e n tb e h rlich e s  S ta n d a rd » W e rk  des eu ro p ä isch en  K u ltu rfor» 
sch ers  w ird  be i s tre n g ste r  A u s le se  O . S c h rä d e rs  R e a lle x ik o n  s te ts  an e rs te r  
S te lle  ste h e n  m üssen , und es is t  d op p elt zu begrü ß en , d aß  der sch o n  in 
1. A u fla g e  a llg em ein  gew ü rd ig te T e x t  in der —  b is  au f den R e g is te r te il  
nu nm ehr a b g esch lo ssen en  —  2. A u fla g e  a lle  E rw eiteru n g  und die erfor» 
d erlich cn  Z u sä tz e  e rfa h re n  h at, d ie  ih n  w iederu m  auf der H ö h e der Z e it  
steh en  lassen . In d es h a t er w ie v o n  S c h rä d e r se lb s t  n och , so  d u rch  den 
p ie tä tv o lle n , a b e r s ich te n d e n  Z u g riff des n e u en  B e a rb e ite rs  A . N eh rin g  
n o ch  ein  M eh re re s  g ew o n n en : s tra ffe re  G lied eru n g , die n ich t nu r die 
IJe b e r s ic h t  ü b er d ie o ft  re c h t s ta t t l ic h e n  A r t ik e l  e r le ic h te r t, so n d ern  auch 
die P ro b le m ste llu n g  und die g efu n d en e A n tw o rt zu ein er k la re r  durch» 
d a ch ten  h at w erd en  la sse n  als n o ch  in d er E rsta u fla g e . B eso n d e rs  in  Ar» 
tik e ln  w ie etw a  E rb s c h a ft , F am ilie , H e ira t  is t  d er G ew in n  ein  b e träch t»  
lich er. N eu  sin d  au ch  die A r t ik e l  ü b er V ö lk e rs c h a fte n , d ie seh r ersprieß» 
lieh e k r it is c h e  E in fü h ru n g  in d ieses so w enig ü b e rs ich tlich e  A rb e itsg e b ie t  
v e rm itte ln . M it den B ild e rn  w ie au ch  te x t lic h  w ird  seh r au sg ieb ig  volks» 
k im d lich er S to ff  zur A u fh ellu n g  der a lte n  Z u stä n d e  h erang ezog en , die 
ohne ihn  m an ch m al nur in b la s se n  Sp u ren  au fsch e in en  w ürden.

A . H a b e r l a n d  t.

W a lte r  Schm idkunz: D i e  G e s c h i c h t e n  v o m  C h r i s t u s »
k i n d ,  w i e  s i e  d i e  a l t e B a r b a r a  e r z ä h l t  h a t .  V e rla g  J o s e f  K ö se l 
und F rie d r ich  P aek-ca. M ü n ch en  1927. M it H o lz sc h n itte n  und  B u ch sch m u ck  / -Z tLi- 
von R u d o l f  W  i r t  h.

D e r  G ed a n k e , d ie e v a n g e lisch en  B e r ic h te  v o n  der G e b u rt und Kind» 
h eit Je su , sow ie d ie lie b lic h e n  M a rie n leg en d en  in v o lk stiim lich »ä lp lerlisch er 
A u ffassu n g  und in ihrem  h erz ig en  V o lk s to n  fü r k in d lich e  S e e len  und Ge» 
m ü ter v o rz u tra g en , is t  sch o n  v o n  P e te r  R o seg g er, L udw ig T h o m a  und an» 
d e m  D ic h te r n  v e rw irk lich t w o rd en . W a lte r  Sch m id k u n z h a t nun im  vor» 
liegen d en  sch ö n en  B u ch e  in  re iz v o lls te r  E in k le id u n g  und e d e ls te r  volks» 
tü m lich er S p ra ch e  d iesem  G e d a n k e n  au fs N eu e E rfü llu n g  gegeben . Für 
L e h rer und Sch u lg em ein d en , a b e r au ch  fü r d en  tra u lich e n  F a m ilien k re is  
is t  m it d iesen  lie b lic h e n  G e s c h ic h te n  ein  e rq u ick e n d e r L e se s to ff  d arg e ; 
b o ten , dem  nur d ie a u s g e b re ite ts te  W irk sa m k e it  zu w ü n sch en  ist.

S ud eten d eu tsch e Z e itsch rift für V olk sk un de. H e ra u sg e g eb en  vo n D r. 
G u s t a v  J  u n g b a u e r. I. Ja h rg a n g , 1. und 2. H e ft . P ra g  1928. Im  Buch» 
handel d u rch  die J .  G . C a lv e sc h e  B u ch h an d lu n g  in  P rag .

U n te r  der v ie lv e rsp re ch e n d e n  L eitu n g  ein er auf v o lk sk u n d lich em  
G e b ie te  so  b e w ä h rten  K r a f t  w ie P ro f . D r. G u s ta v  J u n g b a u e r  ersch e in t
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n u nm eh r in  ihrem  ers te n  Ja h rg a n g  e in e  neue Z e its c h r ift , w elch e  d er V o lk s»  
kü n d e d er S u d eten d eu tsch en  d u rch  w isse n sch a ftlic h e  F o rsch u n g  au f ver» 
g le ich en d er G ru n d lag e  und d u rch  reg e  Sto ffsam m lu n g  fü r e in  k ü n ftig e s  
A rc h iv  fü r su d eten d eu tsch e  V o lk sk u n d e  d ien en  so ll. E in  m it g ro ß e r F re u d e  
zu b e g rü ß en d es w isse n sch a ftlic h e s  U n te rn e h m e n , dem  die E rfo lg e  b e i dem  
w e itv e r b re ite te n  In te re sse  fü r v o lk sk u n d lich e  D in ge und dem  neu» 
e rs ta r k te n  V o lk stu m sg efü lile  u n te r  a lle n  Su d e te n d e u tsch e n  n ich t aus» 
b le ib e n  w erd en. D e r  re ich e  und v ie lse itig e  In h a lt  der b e id en  e rs te n  b ish er 
ersch ie n e n e n  F le fte  b e k rä ftig t d ie  g ew in n reich e  D u rch fü h ru n g  des ver» 
h e iß en en  P rog ram m s. W ir  fin den  b ish er a ls  M ita rb e ite r  seh r b e ru fen e  
M ä n n er w ie J .  B lau , D r. K . E ß l, D r. E rn s t  Ju n g w irth , A lb e r t  W e ss e lsk i, 
D r. E d u a rd  W in te r  u. a. m . W ir  w erd en  g e le g e n tlich  w ied er g ern  au f d en  
In h a lt  der neu en  Z e its c h r if t  z u rü ck k o m m en  und w ü n sch en  ihr h e rz lich st 
B lü te  und  G e d eih en . P ro f . D r. M.. H a b e r l a n d t .

K a rp a th e n la n d . V ie r te l ja h r s s c h r if t  fü r G e sc h ic h te , V o lk sk u n d e  und 
K u ltu r d er D e u tsch e n  in  den n ö rd lich e n  K a rp a th e n lä n d e rn , H e ra u sg e g eb en  
v o n  E r ic h  G  i e r a c h. G e le ite t  v o n  J o s e f  FI a n i k  a und F rie d rich  R  e p p.
I. Ja h rg a n g . R e ich e n b e rg  1928.

Im  V e rla g  der A n s ta lt  für su d e te n d e u tsch e  H e im a tfo rsch u n g  er» 
sc h e in t so eb en , a ls w illk o m m en e E rg än zu ng  der v o rste h e n d  a n g eze ig ten  
su d e te n d e u tsch e n  Z e its c h r if t  fü r V o lk sk u n d e  d iese  neu e V ie rte lja h re s z e it»  
se h rift, w elch e  s ich  m it der V o lk sk u n d e  und G e sc h ic h te  der K arp ath en »  
d e u tsch e n  b e sc h ä ftig e n  w ill. A ls  H e ra u sg e b er z e ich n e t U n iv .»P ro f. D r. 
E r ic h  G i e r  a c h  (R e ich e n b e rg ), dem  ein  w isse n sch a ftlic h  v e rd ie n s tlich  
b e w ä h rte r  S c h riftle itu n g sa u ssch u ß  —  b e so n d e rs  sei P ro f. J o s e f  H a n i k a  
h e rv o rg e h o b e n  —  zur S e ite  s te h t. D a s  e rs te  so e b e n  h e rau sg e k o m m en e 
H e ft  b rin g t ein  h alb  D u tzen d  w e rtv o lle r  A u fsä tz e  zur d eu tsch en  V o lks» 
k ü n d e d er S lo w a k ei und der Z ip s . E in e  H a u p ta u fg a b e  der Z . so ll auch  die 
B e r ic h te rs ta ttu n g  ü b er N eu ersch e in u n g en  in  m a g y a risch er od er d en  in 
B e tr a c h t  k o m m en d en  slaw isch en  S p rach en  sein , so w eit sie  das A rb eitsg e»  
b ie t  der Z . berü h ren . A ls  e in  g em ein sam es W e rk  S u d e te n d e u tsch e r  und 
K a rp a th e n d e u ts c h e r  so ll d ie Z e its c h r if t  d ie neu en  k u ltu re llen  B ezieh u n g en  
zw isch en  den b e id en  G ru p p en  en ger g e s ta lte n  h e lfen , d ie sch o n  d ie n a h e  
V e rw a n d ts c h a ft  der b e id en  G ru p p en  e rfo rd e r t  und die d en  n eu en  V erh ä lt»  
n issen  R e ch n u n g  trag en . M ö ge d as v e rd ie n s tlich e  U n te rn e h m e n  d en ge» 
w ü n sch ten  E rfo lg  ze itig en . P ro f . D r. M.' H a b e r l a n d t .

H e r a u s g e b e r ,  E i g e n t ü m e r  und V e r l e g e r :  V e r e i n  für V o l k s k u n d e  ( P r ä s i d e n t  P r o f .  D r .  M .  H a b e r l a u d t )  
V e r a n t w o r t l i c h e r  R e d a k t e u r :  P r o f .  D r .  M i c h a e l  H a b e r l a n d t ,  W i e n ,  V I I I .  L a u d o n g a s s e  17 .  *— 

B u c h d r u c k e r e i  H e l i o s  (v era u tw . F .  F a ß ) ,  W i e n ,  I X .  R o t e n  L ö w e n g a s s e  5 — 7.



Ein »Schneckenkirchtag« im Bezirk Wiener-Neustadt 
und seine Beziehungen.

Von Dr.  A r t h u r  H a b e r l a n d  t.

U n t e r  den v o l k s k u n d l i c h e n  A uf zei ch nu ngen ,  die wi r  d em  
S a m m e l e i f e r  d e s  v o n  L e h r e r  O. M. Klier n a c h s t e h e n d  g e w ü r d i g t e n  
w e i la nd  Prof.  A u g  u s t H o f e r  v e r d a n k e n  ( L a n d e s - L e h r e r s e m i n a r  
in W i e n e r - N e u s t a d t ) ,  befindet  s ich eine Mittei lung,  bei der  es ein 
g l üc k l i c he r  Zufall  fügt,  d a ß  sie g e r a d e z u  als  Schulbei spi el  für die 
W i c h t i g k e i t  d e r  F e s t s t e l l u n g  a l ler  e rr e i c h b a r e n  Ei nzel hei ten einer  
•Ueberlieferung n o c h  i n  d e r  G e g e n w a r t  z w e c k s  ihrer  A u s 
d e u t u n g  u n t e r  v e r g l e i c h e n d e m  G e s i c h t s p u n k t  gel ten  k ann.  Sie b e 
trifft den

» S c h n e e k e n k i r c h t a g  (gebräuchlich  im Bezirk W iener-N eustadt) .  
An einem bestim m ten  T a g  wird, w o  der S chneckenkirchtag  abgehalten  
wird, ein galgen art iges  G erüst  errichtet.  An diesem Galgen hängt, auf ein 
Brett  gem alt ,  eine S chn ecke. An dem Galgen sind lange Stricke befestigt.  
Die S chn eck e  soll nun geschlagen  werden. Die B urschen erscheinen in 

IFIeischerkieidung. Einer m it  einer Hacke tritt  nun zur Schnecke, führt den 
Schlag auf dieselbe aus und in dem selben M om ent spritzen die B urschen  

• ein sch on  bereitgehaltenes Blut u m h er ( Ju x ,  da doch der Schn eck  kein 
Blut gibt).  Nun fassen die B urschen  die am Galgen befestigten Stricke  
und gehen durch die Menge der Z usch auer .  Hinter den Reihen derselben  
angelangt,  schließen sie sich p aarw eise  und die L eu te  sind s o m it  einge-  

dangen. Durch ein kleines Lösegeld kann sich jeder Gefangene befreien.« 
(M itgeteilt  von Jo se f  K u r z ,  IV. J a h rg a n g .)  (A.)

Di eser  B e r i c h t  gibt  an u n d  für sich r e c h t  b e m e r k e n s w e r t e n  
Auf sc hl uß  ü b er  einen s c h o n  offensichtl ich a b g e s c h w ä c h t e n  B r a u c h ,  
bei d e m  e i nma l  n ich t  bloß eine auf ein B r e t t  g e m a l t e  S c h n e c k e  

•eine Rolle ge s pi e l t  h ab en  dürfte.  W i r  k ö n n t e n  a u s  d e m  Gebi et  
der  v e r g l e i c h e n d e n  V o l k s k u n d e  hiefür eine leidliche W i e d e r h e r 
s te l l u n g  v e r s u c h e n ,  w ü r d e n  d a m i t  a b e r  nicht  e b e n s o  wei t  k o m m e n ,  

.als u n s  dies  gel ingt ,  s e i t d e m  w i r  ü be r  eine g a n z  n euzei t l ic he  E r 
g ä n z u n g  d ie se s  B e r i c h t e s  v er f üge n,  die in den » H e i m a t k u n d l i c h e n  
F r a g e b o g e n «  n i e d e r g e l e g t  ist,  m i t  deren E n t w u r f  und V e r s e n d u n g  

•an s ä m t l i c h e  n i e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  O r t s g e m e i n d e n  sich d a s  Ni ed er -  
ö s t e r r e i c h i s c h e  L a n d e s a r c h i v  ein h ö c h s t  a n e r k e n n e n s w e r t e s  V e r 
d ie ns t  u m  die B e a c h t u n g  n oc h l eb end er  B r ä u c h e  und M ei n un ge n  
e r w o r b e n  hat .  Diese A n t w o r t e n  s t a m m e n  von d er  V o l k s s c h u l -  
i e i t u n g  und d e m P f a r r a m t  i n  L a n d e g g  bei P o t t e n d o r f  

•(zirka 1,7 k m  n o r d ö s t l i c h  v o n  W i e n e r - N e u s t a d t ) ,  w o  w i r  diesen  
B r a u c h  a l so  w oh l  im b e s o n d e r n  lok al i si er en  dürfen.  Die S c h u l 
l ei tung s c h re i b t :

»Schneckenziehen oder S ch n e ck e n k irta :  Am sogenan nten  sch w a rz e n  
Son ntag  in der Fa s te n z e it  wird an einem langen Seil von den O rtsburschen  
in der weißen F le isch e rtra c h t  eine S ch n ecke  durch das O rt  gezogen und  

^geschlachtet (vom  »T ierarzt«  b eschaut) ,  g ew ogen  und mit dem großen



82

Fleischerbeil z e r t r ü m m e r t . . . Alter und Sinn des Brauches unbekannt..  
Angeblich seit einer H ungersnot in der T ü rkenzeit  —  oder vielleicht Her
beisehnen des Frü h lin gs?«  (B.)

D a s  P f a r r a m t  s ch re i bt :

»Der Schneckenkirta  am  5. F a s te n s o n n tâ g  in L and egg .  Der Schneck,,  
inm itten eines Kranzes, w ird  vom »Halterhäusl« an einem langen Seil 
durch den Ort gezogen, an einen Birnbaum  aufgezogen und geschlagen .  
Die F leisch hacker haben einen E im er Blut,  w ägen  und schroten ihn aus,,  
indem sie allerhand J u x  treiben, zum Beispiel S uch e nach Trichinen, dafür 
R egenw ürm er. Früher w urden die Schnecken  in großer Zahl g e s a m m e l t  
und zum E sse n  zubereitet. Da gab es aber keine K irtagsm u sik  und keinen  
T a n z .  Seit dem Um sturz 1918 w ird  der T a n z  nachh er H auptsache. Ursprung,  
unbekannt.«  (C.)

B e i m  V e r s u c h  einer  E i n o r d n u n g  in den h e i m a t l i c h e n  und  
wei t erh in  den e u r o p ä i s c h e n  F e s t k r e i s  f indet  a u c h  der  k u n d i g e  
V o l k s f o r s c h e r  z u n ä c h s t  w e n i g  A n h a l t s p u n k t e ,  w e n n  er s ich auch,  
o h n e w e i t e r s  d a r ü b e r  k la r  ist,  d a ß  hier  die V e r q u i c k u n g  ei nes  
s c h e r z h a f t  ent st el l t en  S ü n d e n b o c k - O p f e r r i t u s  m i t  d e m  T o d a u s -  
t r a g e n  ( m e i s t  a m  S o n n t a g  L a e t a r e )  vorl iegt .  E i nzi g  u nd allein 
bei F.  J .  B r o n n e r  ( V o n  d e u t s c h e r  Si t t  u nd  Art )  f indet  s ich die 
A n g a b e :  »ln L a u i n g e n  a.  D. w u rd e ,  wie ich mi ch  n oc h a u s  m e i n e r  
J u g e n d z e i t  er i nnere ,  zu Be gi nn  de r F a s t e n z e i t  ein ,S c h n e c k e n 
ball'  a b g eh a l t e n,  w o  es  al s  l e c k e r s t e s  G e r i c h t  ,die R o t ze r '  g a b «  
(S .  81 j. Ob dies  m i t  e i n em B r a u c h s p i e l  v e r b u n d e n  w a r ,  s c h re i b t  
B r o n n e r  nicht .  F e r n e r  s c h r e i b t  Prof .  M u ot h  a u s  d e m  B ü n d n e r  
G e b ie t  »Die Knöpfli-Kilbi  ( D o m e n g i a  d a  bizicals)  in B e n z  findet  
a m  s o g e n a n n t e n  ,P a s s i o n s s o n n t a g 1 ( S o n n t a g  v o r  P a l m a r u m )  statt . .  
Sie z e i c hn e t  s ich n a m e n t l i c h  a u s  d ur c h ihren R e i c h t u m  a n ,Knöpfli ' -  
( Nockerl n,  S pät zl e)  S o r t e n  und S c h n e c k e n g e r i c h t e n « .  ( S c h w e i z e r  
A r c h i v  für V ol k sk u n d e ,  II., 1 24 . )  A uc h  der  so u m s i c h t i g e  u nd  
k e n n t n i s r e i c h e  M. H ö f l e r  ( F a s t n a c h t s g e b ä c k e ,  S. 9 6 )  b e s c h r ä n k t 
sich auf die W i e d e r g a b e  di e se r  N a c hr i c h t e n  u nd  führt  » S c h n e g g e n -  
knöpfli.« an,  »die oh n e  w e i t e r e  B e d e u t u n g  s ind« .  Ei gent lich  ist  
es  a be r  v e r w u n d e r l i c h ,  d a ß  sich die V o l k s f o r s c h u n g  m i t  d er  
W e i n b e r g s c h n e c k e  al s  K u l t s pe i se  auf  s ü d d e u t s c h e m  B od e n,  so g u t  
w i e  g a r  ni cht  b esc häf t igt  hat ,  d enn  wi e s c h o n  in ei ner  äl teren.  
A u s g a b e  v o n  B r e h m s  T i e r l e b e n ,  B a n d  X  ( Le i pz i g  1 8 7 8 )  zu 
l esen,  is t  die W e i n b e r g s c h n e c k e  sei t  a l t en  Z ei ten im m i t t l er e n  
D e u t sc hl a nd ,  b e s o n d e r s  z ur  F a s c h i n g -  und F a s t e n z e i t ,  eine bel iebte  
S p ei s e  g e w e s e n ,  ln d er  S c h w e i z  und in den D o n a u g e g e n d e n  
z ü c h t e t e  u nd  m ä s t e t e  m a n  sie in e i ge n en  G ä r t e n ,  ln der  G e g e n d  
v o n  U l m w u r d e  * di e Hel ix  p o m a t i a  d ur c h e ige ne  S c h n e c k e n 
b a u e r n  in diesen G ä r t e n  g e h e g t  u nd  jährl ich  ü b e r  vi er  Millionen;  
in F ä s s e r n  zu je z e h n t a u s e n d  S t ü c k  im W i n t e r  auf  der  D o n a u  
h i n u n t e r  bis j e n s e i t s  Wi e n a u s g e f ü h r t . . .  In S t e i e r m a r k ,  w o  sie 
a u c h  in z ie ml i cher  M e n g e  g e g e s s e n  w er d en ,  s a m m e l t  m a n  sie  ̂
einfach im He rb s te  ein,  n a c h d e m  sie sich b e d e c k e l t  h ab en ,  und  
b e w a h r t  sie z w i s c h e n  Hafer  auf« (S.  2 3 3 ) .  In W i e n  w a r e n  die  
» S c h n e c k e n w e i b e r «  zu B e g i n n  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s  eine s t a d t -
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b e k a n n t e  E r s c h e i n u n g  auf  den  M ä r k t e n  u nd  s in d d e m e n t s p r e c h e n d  
a u c h  vo n z e i t g e n ö s s i s c h e n  Kün st ler n,  wie G. Opitz,  u m  1 8 1 0  auf  
S ti ch en  u nd  Bildern a u s  d e m  V ol k s l e b e n  v e r e w i g t  w or de n .

Aber  a u c h  in S ü d e u r o p a ,  S pa n i e n  und b e s o n d e r s  in g a n z  
Italien bilden v e r w a n d t e  S c h n e c k e n a r t e n ,  wie die g e s p r e n k e l t e  
S c h n i r k e l s c h n e c k e  ( Hel ix  a d s p e r s a )  u nd a n de r e ,  ein wi cht iges .  
N a h r u n g s m i t t e l  d e r  ni eder en V o l k s k l a s s e n ,  a u c h  in D a l ma t i e n  
sind sie als  L e c k e r b i s s e n  beliebt.  M a  r t  e n s b e r i c h t e t  (bei B r e h m  
a. a. 0 . ) ,  d a ß  sie in V en e d i g  s a m t  der  S c h a l e  m i t  ge ha c kt e m.  
K n o b l a u c h  u n d  Oel in g r o ß e n  S c h ü s s e l n  a n g e m a c h t  u n d  de n  
g a n z e n  S o m m e r  d ur c h auf  al len P l ä t z e n  v e r k a u f t  w e r d e n .  In 
Neapel  fallen » j e d e m  F r e m d e n  die M a r u z z e ä  ins Auge,  die m i t  
e i ne m g e m a u e r t e n  F e u e r h e r d  a uf  d e m  Kopfe die S t r a ß e n  d u r c h 
ziehen u nd ihre W a r e  a usr uf en.  Der  H e rd  ist  m i t  B l u m e n  g ez i er t  
u nd  r i n g s u m  s ind S t ü c k e  B r o d  a n g e s p i e ß t .  K o m m t  ein Kunde,  
s o  wird de r  H e r d  v o r s i c h t i g  h e r u n t e r g e h o b e n ,  de r  H ä n dl e r  n i m m t  
ein S t ü c k  B r o d  und s ch öp ft  d a nn  a u s  d e m  b ro de l nd en  Ke ss el  
die b e s t i m m t e  Q u a n t i t ä t  S c h n e c k e n  d a r a u f  « ( K o b e l  t).  Die me is t en  
S c h n e c k e n s a m m l e r  gibt  es  n a c h  d em G e n a n n t e n  auf d e m  M o nt e  
P el le gr i no  bei P a l e r m o ,  die mi t  e i ne m k u r z en  k r u m m e n  Ei se n  
b ewaffnet ,  die E rd e z w i s c h e n  den K a l k s t e in kl i pp en  u m g r a b e n  
und die S c h n e c k e n  in K ör be  s a m m e l n .

Von ei ner  fes t l ichen B e s o n d e r u n g  der  S c h n e c k e n m a h l z e i t e n  
in der  F a s t e n z e i t ,  wi e in u n s e r m  Fall ,  ist  hier  a l le rd ing s  n i r ge n ds  
die Rede,  d e r  e i g e n a r t i g e  Vergl ei chss toff ,  der  w e i t e r  unt en g e b o t e n  
w e r d e n  soll ,  m a c h t  es indes  w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  a u c h  hier  v o r  
a l t er s  ein g e w i s s e r  j a h r e s z e i t l i c h e r  Ri tus  e in ge h al t en  w ur de ,  der  
n u r  in den S t ä d t e n  l ä n g s t  sich v e r w i s c h t  hat .

. W i c h t i g  ist  in d i e s e m  Z u s a m m e n h a n g  u nd für die unt en  
a b z u s t e c k e n d e n  w ei t en  B e z i e h u n g e n ,  daß,  wi e bei B r e h m  a u s g e 
führt ,  s c h o n  im A l t e r t u m  in Italien v e r s c h i e d e n e  z u m  Teil e i n
ge füh rt e  Art en g e z ü c h t e t  u n d  g e m ä s t e t  w u r d e n .  W i e  Pl inius  e r 
zählt ,  b e s c hä f t i gt e  sich z u e r s t  F ul vi us  L ipp inu s  k u r z e  Ze it  v o r  
d e m  p o m p e j a n i s c h e n  Kri ege  m i t  der  S c h n e c k e n z u c h t  u nd in je 
b e s o n d e r e n  Stäl len w u r d e n  die w e i ß e n  S c h n e c k e n  a u s  der  G e g e n d  
v o n  R e at e  g eh a l t e n ,  die b e s o n d e r s  g r o ß e n  i llyr ischen,  die d ur ch  
ihre F r u c h t b a r k e i t  a u s g e z e i c h n e t e n  a f r i k a n i sc h en  und die h o c h -  
g e s c h ä t z t e n  s o l i t an is c he n .  Man  d arf  wohl  a n n e h m e n ,  d a ß  in den  
H e i m a t g e b i e t e n  _ d i e se r  S c h n e c k e n a r t e n  ihr G e n u ß  u r s p r ü n g l i c h  
ein v o l k s t ü m l i c h e r  w a r .  W e n n  die V o l k s m e i n u n g  in N i e d e r ö s t e r 
rei ch die Spe i se  auf eine H u n g e r s n o t  in der  T ü r k e n z e i t  z u r ü c k - ,  
führt ,  s o  ist  d a m i t  d a s  Alter  d e s  B r a u c h e s  nicht  nur  a n ge d e u t e t ,  
s o n d e r n  vi el lei cht  a u c h  n oc h e i ne r  H e i l s w i r k u n g  di eser  F a s t e n 
s pe i se  für die L e b e n s h a l t u n g  d e r  B e v ö l k e r u n g  g e d a c h t ,  a n d e r s e i t s  
ist  d a m i t  a u c h  a n g e s i c h t s  d e r  S c h ä d l i c h k e i t  v i eler  A c k e r s c h n e c k e n  
viel leicht  d e r  U r h e b e r  s o l c h e r  H u n g e r s n ö t e  g e k e n n z e i c h n e t ,  w o r a n  
s ich  fol ger ic ht i g die H i n r i c h t u n g  d es  S c h n e c k s . a n sc hl i e ß t ,  de r  
v o m  H a l t er hä us e l ,  d e m  r ec ht li c h a n g e s t a m m t e n  W o h n p l a t z  d es
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H ü t e r s  v o n  Vieh u n d  Flur ,  a u s  a n l a n g e m  Seil » d u r c h  d a s  Qjit<« 
>(sic!) g e z o g e n  oder  geschl ei ft  w u r d e 1). Nun g e n ü g t e  d a z u  j a  das.  
Aufziehen d e s  S c h n e c k e n b i l d e s  auf  einen G a lg en  u nd es  s c h e i n t  
als  über fl üssi ge  Häufung,  w e n n  der  S c h n e c k  o ben dr ei n  noch:  g e 
s c h l a g e n  wird.. T a t s ä c h l i c h  w i r d  im B e r i c h t  ( C ) ' a b e r  ein. Galgen:  
ni cht  e r w ä h n t ,  s o nd e r n  de r  S c h n e c k  an e i n em B i r n b a u m  h o c h -  

. ge z o g e n  —  k e i n e s w e g s  ein d ü r r e r  B a u m  wie bei mi ttelal terl ichen:  
^Hinrichtungen2). Der  G a l g e n  ist  a ls o  w oh l  n u r  » S c h a u g . e r ü s t «  
u n d  d a s  W e s e n t l i c h e  die S c h l a c h t u n g .  Da s  S c h l a c h t e n  e i ne s  Tieres-  
n un,  d a s  b e k r ä n z t  wi e n ac h B e ri c h t  (C) d ur c h d a s  D o r f  g ef ührt  
wi rd,  ist  in S ü d d e u t s c h l a n d  ni ch ts  eben s e l t e n e s ;  noch,  sind, bei  
u n s e r e r  s e l t s a m e n  A b s c h w ä c h u n g  d a h e r  a u c h  die F l e i s c h e r b u r s c h e n  
T r ä g e r  des  g a n z e n  B r a u c h e s  und es  wi rd  Bl ut  —  z u r  mag isc he n,  
Ve rg em ei ns c ha f tun g*  u n t e r  die U m s t e h e n d e n  g e s p r i t z t  o de r  d o c h  
in e i n e m  E i m e r  h i n z u g e s t e l l t 3). Viel leicht  i s t  a u c h  d a s  A.usschroten,  
un d W ä g e n  eine W e i t e r b i l d u n g  des  gl ei chen G e d a n k e n s .  Der  T i e r 
a r z t  e n t s p r i c h t  d e m  bei d i e s e m  T ö t u n g s r i t u s ,  z u m  Beispiel:  a u c h  
in H a b e r ge i ß sp i el e n  a u f t r e t e n d e n  » D o k t o r « ,  u r s p r ü n g l i c h  w o h l  
einer  P e r s ö n l i c h k e i t  m i t  d er  m a g i s c h e n  Funkt ion,  de r  n e u e n  
L e b e n s e r w e c k u n g 4).

W a s  h a t  es nun a b e r  m i t  d e m  Auf zi ehe n a u f  den B i r n b a u m
—  d a s  d e m  an e in e m G a l g e n g e r ü s t  i n h a l t l i c h ' w o h l  v o r a n s t e h t  —  
für  eine B e w a n d t n i s ?  W i r  stellen es  v o r w e g  —  d a s  I n e i n a n d e r 
spi el en der  Mot i ve  wi rd  b al di gs t  z u r  G ä n z e  offenbar  w e r d e n
—  m i t  d e m  S e t z e n d es  V e g e t a t i o n s f e t i s c h e s  b ei m T o d a u s t r a g e n  
auf einen B a u m  im W a l d e  ( E st l a n d)  o de r  a u c h  auf einen (den  
ä l t e s t e n )  Ap f el ba u m ( F r a n k r e i c h )  z u s a m m e n 5). Die W a h l  e i n e s  
B i r n b a u m e s  in u n s e r e n  B r ä u c h e n  führt  u ns  k ul t u r g e s c hi c h t l i c h  
im übr ige n woh l  g e r a d e w e g s  auf die w in t e r l i c he  U r k o s t  d e r  g e r 
m a n i s c h e n  Vor ze i t  in G e s t a l t  v o n  g e t r o c k n e t e n  B i r n s c h n i t t e n  
» H u t z e l n «  z u r üc k.  Di eser  Z u s a m m e n h a n g  erhel l t  g a n z  k l a r  a u s  
d e m  a m  S o n n t a g  n ac h F a s t n a c h t  in den e h e m a l s  fu ld ai sc he n  
O rt e n auf der  Rh ön  a m  Har d g eü b t e n  » H u t z e l m a n n  v e r b r e n n e n « .  
Dabei  wirbeln die B u r s c h e n  auf  den H öh en  f l a m m e n d e  W i s c h e  
als  F e u e r r ä d e r  d ur c h die Luft  u nd ziehen v o r  j ed e H ü t te  ins  
Dorf,  w o  sie s i ng e n :

Silles, kale E rb es
Mit Huitzelbrüh g’sch m elzt ,
W e n n  d’r uns kei Huitzel gat,
S o l l  d e r  B a u m  k e i ’ B i r n a  m e h r  t r o a !
S ch äb a  hi, S ch ä b a  her,
G at ’r uns die besten Huitzel her.

(Bavaria ,  IV/I, 2 4 2  f.)

’) G r i m m ,  R ech tsaltertüm er,  III. Auflage, 874.
2) Eben da, 682 f.
3) Vergl. J a h n :  O pfergebräuche (Germ . Abhandlung 3), S. 100  ff.
4) Vergl.  A. H a b e r l a n d t :  Die Völker Europas etc.,  613.
5) W .  M a n n h a r d t :  W a l d -  und Feldkulte ,  I. 408 f.
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Sie 'Werden a ls o  bei d i e s e m  J a h r e s f e s t  mi t  den al ten B i rn -  
s c h n i t t e n  b e s c h e n k t .  Fr ei l i ch  s c h e i n t  d er  B i r n b a u m  ni cht  bloß im 
g e r m a n i s c h e n  A l t er tu m diese W e r t s c h ä t z u n g  gef un den  zu haben.  
Die B e z i e h u n g  d e r  S c h n e c k e n  z u m  T o d a u s t r a g e n  ist  a n d e r s e i t s  
e t w a  a u c h  d u r c h  eine im M u s e u m  für V o l k s k u n d e  v e r w a h r t e  
S t r o h p u p p e  ( » C a r a m u r a « )  g e g e b e n ,  mi t  de r  in d er  H a n n a k e i  d a s  
Wi n t e r -  u nd  T o d a u s t r a g e n  g e ü b t  wi rd  u nd  die mi t  e in e m H a l s 
g e h ä n g e  v o n W e i n b e r g -  u nd  a n d e r e n  S c h n e c k e n  n e b s t  z a h l 
reichen H a l s k e t t e n  v o n  E i e r s c h a l e n  v e r s e h e n  ist.

E ine  w e i t e r e  U m s c h a u  ü b e r r a s c h t  u n s  m i t  g a n z  s c h l a g e n d e n  
E n t s p r e c h u n g e n  für die V e r w e n d u n g  der  S c h n e c k e n  bei den F e s t e n  
de r J a h r e s e r n e u e r u n g  in —  Nor daf rik a,  in der  Kabylie,  im H oh e n  
At ias  v o n  M a r o k k o  bis Algerien.  Die h i e r ü be r  v o r l i e g e n d e n  A n 
g a b e n  s p r e c h e n  für sich s e l b s t 1). Im g a n z e n  G eb i et  e rh al t en  die  
beim A s c h u r a ,  d e m  F e s t e  der  J a h r e s e r n e u e r u n g ,  v e r w e n d e t e n ,  
u n s e r e n  F a s c h i n g s p u p p e n  e n t s p r e c h e n d e n  F ig u r e n ,  G e h ä n g e  vo n  
W e i n b e r g s c h n e c k e n  u m  den Hals .  E i n e m  als l e b en di ge r  S ü n d e n 
b o c k  m i t  e n t s p r e c h e n d e n  G e b ä r d e n  z u m  J a h r e s f e u e r  h i n w a n k e n d e n  
Ma g i e r  —  wi r  e r i nnern u ns  des  » H u t z e n m a n n  b r e n n e n «  —  w e r d en  
S c h n e c k e n  in M e n g e  n a c h g e w o r f e n  m i t  d e m  Ruf »Zi eh ab m i t  
dei nen U è b e l n « . ( i n  Anzal) ,  o de r  m a n  wirft die S c h n e c k e n  in d as  
F e ue r  sel bst  (Tal i za) .  In T l e m c e n  h ä n g e n  die G ä r t n e r  Ket ten vo n  
S c h n e c k e n  j u s t  w i e d er  in B i r n b ä u m e ,  a n d e r s w o  h ä n g t  m a n  sie 
d en  S ch a f e n  u m.  Auch die ri tuel le  S c h n e c k e n m a h l z e i t  fehlt  nicht .  
A m  A n s e r a  u nd a u c h  a m  v e r w a n d t e n  N i s a m f e s t e  s a m m e l t  m a n  
in Rab at ,  M e k n e z  u nd  a n d e r e n  S t ä d t e n  die S c h n e c k e n ,  k o c h t  sie  
mi t  h ei lkr äf t ige n K r ä u t e r n  u n d  ißt  sie in g e m e i n s a m e r  Mahlzei t ,  
u m  g e s u n d  z u bleiben.  W i r  s e he n  a u s  all d e m,  d a ß  die S c h n e c k e n  
a u c h  d o rt  mi t  d em F a s t e n  und J a h r e s e r n e u e r u n g s b r a u c h  in d i e se m  
n ur  oberf lächl ich  i s la m i s i e r t e n  G e b i e t  g e n a u  so rituell  v e r k n ü p f t  
sind wie  bei uns ,  und die B r ü c k e  k a n n  wohl  n ur  in a l t r ö m i s c h e m  
F a s t e n b r a u c h  g e s u c h t  w e r d e n .  Die u ns  b e k a n n t e  Z u c h t  der  
S c h n e c k e n  in S ü d e u r o p a  im A l t e r t u m  l ä ß t  di ese  k u l t u r g e o g r a p h i s c h e  
B e z i e h u n g  o h n e w e i t e r s  he rs te if en.  In d e r  T a t  l as se n  s ich  noc h  
m e h r  Z ü g e  d i e s e r  s a t u r n a l i e n a r t i g e n  J a h r e s f e s t e  in No r da f r i k a  
d e m  l a t e i ni s c he n  F e s t k r e i s  e i nor dn en,  s o  d a ß  a u c h  für u n s e re n  
S c h n e c k e n k i r c h t a g  B e z i e h n u n g  zu ei ner  r ö m i s c h e n  Ue be r l i e fe ru ng  
a m  A u s g a n g  d er  F a s t e n z e i t  a n g e n o m m e n  w e r d e n  darf,  deren  
W e g e  u nd s e l b s t ä n d i g e n  W e r d e g a n g  nördlich d e r  Alpen wi r  freilich 
no c h in k e i ne r  W e i s e  zu ü b e r s c h a u e n  v e r m ö g e n .

E s  bleibt  u ns  nun n oc h die s e l t s a m e  V e r w e n d u n g  der  Seile  
un d der  L ö s e b r a u c h  zu e r k l är en .  Z u n ä c h s t  die L ä n g e  d es  Seiles,  
a n  d e m  d er  S c h n e c k  g e z o g e n  wird.  W i r  g e s t e h e n ,  da n ich t  k l a r  
zu s e h e n ;  nicht  nur  bei K a r n e v a l s z ü g e n  s piel t  a b e r  v o r n e h m l i c h  
d a s  Zi ehen v o n  Schiffen an l a n g e n  Sei len,  s o  a u c h  in Ni e de r
ö s t e rr e i ch  u n d  W i e n  eine so e rh eb li ch e  Rolle,  d a ß  di ese  G e -

*) Hespéris  1, Paris  1926, S. 2 2  f. (E .  Laoust) .
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pflogen hei t  allenfalls zu s c h e r z h a f t e r  V e r d r e h u n g  in u n s e r m  Fall  
a n g e r e g t  h ab en  k ö n n t e 1).

Nun w e r d en  a b e r  die Seile (s ic ! )  n ac h B e ri c h t  (A) n eb en  
d e m  S c h n e c k e n b r e t t  a n den G a l g e n  g e h ä n g t  u n d  d a nn  z u m  
» U m h e g e n «  einer  G r u p p e  v o n  L e u t e n  v e r w e n d e t ,  die s i ch  d ur c h  
ein L ö s e g e l d  w i e d er  f rei zukaufen ha be n.  Hier  fühlen w i r  u n s  
s t a r k  an j en en  F e s s e l u n g s b r a u c h  wie bei m » B a n d i t e n - «  o d e r  
» S e e r ä u b e r f a n g «  a n d e r  b a y r i s c h - s a l z b u r g i s c h e n  G r e n z e  o d e r  b e i m  
Z u g  d e r  G e f a n ge n en  im H e r n a l s e r  E se l r i t t  e r i n n e r t 2). E s  s c h e i n t  
ein k e i n e s w e g s  a b w e g i g e r  G e d a n k e ,  di ese  F e s s e l u n g s s p i e l e  und  
L ö s e r i t e n '  m i t  a l t e m B u r s c h e n b r a u c h  und letzten E n d e s  m i t  W e i h e 
ri ten a u s  d i e s e m  Krei s  in Z u s a m m e n h a n g  zu br i nge n,  d oc h w ü r d e  
eine s ol c he  U n t e r s u c h u n g  u n s  zu w e i t  abführen. .  W o r a u f  es  hier  
a n k a m ,  w a r ,  alle n euze i t l ic he n S a m m l e r  zu e r s u c h e n  u n d  zu  
m a h n e n ,  alle Ei nzel hei ten im Ablauf  ei nes  B r a u c h s p i e l s  t u n l ic hs t  
g e n a u  fe st zuha lt en,  wie dies bei d e r  Au f ze i ch nu n g v o n  V o l k s 
liedern,  M ä r c h e n ,  S a g e n  j a  s c h o n  m i t  v i e l s e i t i g s t e m  B e m ü h e n  
g e s c h i e h t .  Auc h w o  ä l t er e  B e r i c ht e  v o rl i eg e n,  v e r m a g  e i n dr i ng e nd e  
B e o b a c h t u n g  Neues  zu br i nge n und u n s e r  W e g  zeigt ,  wi e die 
v e r g l e i c h e n d e  V ol k s k u n d e  oft a n den s c h e i n b a r  e n t l e g e n s t e n  
P u n k t e n  bei de r  E r l ä u t e r u n g  a n kn ü p f e n  kann.

Z u m  S c h l u ß  g e s t a t t e  m a n  d e m  S c h r e i b e r  di e se s  aber ,  ein 
b e s c h e i d e n e s  G e d e n k e n  an die einzi ge  v o n  ihm —  s t a n d h a f t  —  
g e n o s s e n e  S c h n e c k e n m a h l z e i t ,  d a  sie in s e l t s a m e m  B e z ü g e  z u m  
m e t h o d i s c h e n  B et r i eb  der  V o l k s k u n d e  s t eht .  E r  h a t  sie a l s  j u n g e r  
D o k t o r  in d e m  g a s t fr e un d li ch e n H e i m des  F o r s c h e r p a a r e s  R. A nd re e  
und F r a u  M. A n d r e e - E y s n  z u  sich g e n o m m e n ,  freilich o h n e  die 
ob en  s ki zzi er ten  » t h e o r e t i s c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n «  zu a h ne n .  V o m  
Ge iste ,  den er d a m a l s  in a n g e r e g t e n  S t u n d e n  in s ich  a u f n e h m e n  
k o n n t e ,  is t  ihm g le i ch wo h l  die w e r t v o l l s t e  E r i n n e r u n g  gebl ieben.  
W e m  a n d e r s  al so  m a g  d i e s e r  v o l k s k u n d l i c h e  V e r s u c h  g e w i d m e t  
sein,  a l s  d er  V o r s t e h e r i n  j e n e r  Ma hl zei t ,  die in vo l l er  F r i s c h e ,  
g e e h r t  v o n  allen F a c h k o l l e g e n ,  n un g e r a d e  ihr 8 0 .  L e b e n s j a h r  
v o l l e n d e t  h a t ?  —  F r a u  M a r i e  A n d r e e - E y s n ,  dern Vorbild  
u nd  M u s t e r  v o l k s k u n d l i c h  e rg i e bi g s t e r  S a m m e l a r b e i t ,  in z u 
n e h m e n d e r  Vert i efu ng d ur ch  ein r ei c hes  Le be n.

Russischer Hochzeitsbrauch, bekannt unter dem  
Namen »Telegraph« oder »Telephon«.

Von Prof.  Dr. E. K a g a r o w ,  Leningrad.

Im G o u v e r n e m e n t  J a r o s l a w l j ,  Kreis  Ry bi ns k,  w u r d e  vo n den  
F o l k l o r i s t e n  ein i n t e r e s s a n t e r  H o c h z e i t s b r a u c h  a u f g e z e i c h n e t :  Am  
T a g e  n a c h  d e m  H a n d s c h l a g  b e g e b en  sich die j u n g e n  M ä d c h e n

1) L a n g e g g  liegt vom  W ie n e r -N e u s tä d te r  Kanal nicht allzu w e it  
entfernt. F ü r  F a sch in g sb ra u ch  vergl. G rim m , D eutsche Mythologie, I., 214 f., 
m it  einem Beleg aus dem 12. Ja h rh u nd ert .

2) Vergl. R. E  i s 1 e r in Bair. Hefte für Volkskunde, 1., 2 1 3 . f., 2 2 4  f. 
A. H a b e r l a n d t  in O e s t e r r e i c h ,  Land , Volk, Kultur, S. 262  f.
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in den W a l d ,  s c h l a g e n  eine k lei ne  T a n n e ,  br i ngen sie hei m und  
stellen sie,  mi t  bunt en L ä p p c h e n  und P a p i e r c h e n  g e s c h m ü c k t ,  a m  
H a u s e  d e r  B r a u t  auf;  v o m  B ä u m c h e n  ( » d er  J u n g f r a u  S c h ö n h e i t «  
—  » d j è w i t s c h i a  k r â s s o t a « )  a u s  ziehen sie n a c h  d e r  Sei te ,  w o  
sich d a s  H au s  d es  B r ä u t i g a m s  befindet,  einen F a d e n ,  de r  g l e i c h 
falls mi t  b u n t e m  P a p i e r  und L ä p p c h e n  g e s c h m ü c k t  ist.  Di eser  
F a d e n  führt  den N a m e n  » T e l e g r a p h « .  Ein g le ic he s  B ä u m c h e n  
wi rd a m  H a u s e  des  B r ä u t i g a m s  au fge st el l t  u nd  v o n  ihm a u s  der  
» T e l e g r a p h «  z u m  H a u s e  der  B r a u t  g e l e i t e t 1).

E in e  m e i n e r  H ör e ri nne n,  E. N i k o l a i t s c h e w a ,  die a u s  d e m  
G o u v e r n e m e n t  J a r o s l a w l j  g e b ü r t i g  ist,  teilt  m i r  f o lgen des  ü be r  
diesen B r a u c h  mi t :  N ac h d e m  B et e n  u nd  d e r  V e r l o b u n g  stellen  
die F r e u n d i n n e n  de r B r a u t  eine l a ng e  S t a n g e  u n t e r  den F e n s t e r n  
der  B r a u t  an ei ner  der  F r o n t e c k e n  auf;  ob en  an d er  S t a n g e  ist  

•ein kl ei ne s  m i t  L ä p p c h e n  und B ä n d e r n  g e s c h m ü c k t e s  T a n n e n 
b ä u m c h e n  befest igt ,  an d e s s e n  ä u ß e r s t e r  S pi t ze  ein w e i ß e s  F ä h n 
c hen f l at t er t ;  auf  d i e s e m  sind die a u s  b u n t e m  P a p i e r  g e s c h n i t t e n e n  
Ruf-,  V a t e r s -  und F a m i l i e n n a m e n  d es  B r ä u t i g a m s  u nd  d e r  B r a u t  
aufgeklebt .  N a c h d e m  d a s  B ä u m c h e n  aufges te l l t  ist,  n e h m e n  die 
M ä d ch e n  eine b e r e i t ge h al t e ne ,  e b e n s o  mi t  L ä p p c h e n  ve rz i er te  
S chnur ,  befest igen sie a m  H a u s e  d es  B r ä u t i g a m s ,  gleichfal ls  an  

•der F r o n t e c k e ,  u nd  führen sie zur  » r o t e n  E c k e «  a m  H a u s e  der  
Br au t .  W ä h r e n d  d i e s e r  Z e r e m o n i e  w e r d e n  » V e r l o b u n g s l i e d e r «  g e 
s u n g e n ,  die B r a u t  we i nt  u n d  die F r e u n d i n n e n  t r ö s t e n  sie.  D as  
n en nt  m a h  »ei n T e l e p h o n  l ei ten«.

A n al y s i e r t  m a n  obigen B r a u c h ,  s o  f indet  m a n  in ihm zwei  
G r u n d e l e m e n t e :  1. D as  H o c h z e i t s b ä u m c h e n ,  2. die V e re i n i g u n g  

■der H ä u s e r  v o n  B r ä u t i g a m  u n d  B r a u t  d u r c h  eine S c h n u r  o d e r  
einen F a d e n .  B e t r a c h t e n  wi r  j e d e s  d i e s e r  E l e m e n t e  einzeln.

Da s  H o c h z e i t s b ä u m c h e n ,  bei den R u s s e n  » j ö l o t s c h k a «  ( T a n n e n 
bäumchen, )  o d e r  n oc h öfter  » k r â s s o t a «  ( Sch ön hei t ) ,  bei den U k r a 
inern »gi l jc e«  o d e r  » w i l j c e «  g e n a n n t 2), ist  ein in E u r o p a  a l lg em ei n  
v e r b r e i t e t e r  B e s t a n d t e i l  d es  H o c h z e i t s r i t u a l s 3). A n a l o g e  E r s c h e i 
n u n g e n  b e o b a c h t e t  m a n  a u c h  in Asien (Altai,  J a p a n  ü. s, w.) .  So  
stell t  m a n  bei den T e l e u t e n  w ä h r e n d  der  H o c h z e i t ' drei i rdene

‘) »M aterialy po s w a d ’ be i sem ejn o -r o d o w o m u  stroju n arodow  SSS R .«  
—  (Materialien über die Hochzeit  und die F am ilien-  und G eschlechter-  
organisation bei den Völkerschaften der U. d. S S R J ,  Leningrad 1926, p. 50.

2) D. Zelenin, R ussische (os ts lavische)  Volkskunde, Berlin-Leipzig  
1927, 311.

3) N. S s u m z o w , »Kulturnyje p ereäiwanija« (Kulturüberlebsel),  3 6 9 —38 4 ;  
Sartori, S itte  und Brauch, 1, 1911, 6 6 ,  Karsky, »Belorussy«  (W eiß ru ssen ),  
111., 221 f.; L i tw in o w a -B a rto s c h ,  Mater, do ukr.-russ.  E thnologii ,  III., L jw o w  
1 9 0 0 , 8 6 , 9 6 , 1 0 0 ,  103 u . s .  w .,  R. Corso, Folklore, R o m a 1923, 56  f.; derselbe,  

'II ceppo nuzlale, Rivista d’antropologia ,  XX., '  R o m a 1916 ;  K. Rob. V. Vik- 
m a n n , Veden och trädet, S tock holm  1 9 2 1 ;  derselbe, Bröllopsträdet, Rig. 1924;  
Lily W eiser ,  H ochzeitsbäum e, O berdeutsche Zeitschrift für Volkskunde,  
'1927, 149 f.



H erd e auf,  in d enen mit  r ot en  u nd w ei ße n B ä n d e r n  beha nge ne -  
S a n d w e i d e n z w e i g e  s t e c k e n 1).

Die F r a g e  n ac h der  B e d e u t u n g  d es  H o c h z e i t s b ä u m c h e n s  
w ir d v o n  den F o r s c h e r n  s e h r  v e r s c h i e d e n  b e a n t w o r t e t .  Die einem 
s e h e n  dari n A n k l ä n g e  an den B a u m  im P a r a d i e s e  u nd  a n d a s  
Kreuz (A. N. W e s s e l o w s k i ) ,  a n d e r e  d a s  m y t h o l o g i s c h e  Bild der  
W o l k e n ,  die g e w ö hn l i c h  mi t  e i n e m  r i e s e n ha f te n  B a u m  v er g l i c h e n  
w e r d e n  (A. K uhn,  A. A fa n as ie w,  A. A. P o t e b n j a ) ;  w i e d e r  a n d e r e  
b ri nge n d a s  B ä u m c h e n  in V e r b i n d u n g  m i t  d e m  P f l a n z e n k u l t u s  
(N. S s u m z o w ,  N. P. G r i n k o w a )  o d e r  m i t  d er  Gep fl og enh ei t ,  bei  
d er  G eb ur t ,  bei m Eint ri t t  in die E h e  o de r  bei a n d e r e n  G e l e g e n 
heiten einen B a u m  zu pflanzen,  d a m i t  d i e se r  d ur c h sein W a c h s 
t u m  und s ei ne  Bl üt e einen w oh l t ä t i g e n  Einfluß auf d a s  L e b e n  
des  N e u g e bo re n en ,  r e s p e k t i v e  d e s  j u n g en  P a a r e s  a u s ü b e  (R. C o r so ) .  
De r i t al i eni sc he  F o l k l o r i s t  v e r g l e i c h t  di esen B r a u c h  mi t  d e r  Si t te  
der  f ikt iven T r a u u n g  mi t  e i n em B a u m 2). Die W i e n e r  F o r s c h e r i n  
Lily W e i s e r  (a.  a. 0 . )  zähl t  d a s  H o c h z e i t s b ä u m c h e n  zu r K a t e g o r i e  
s o l c he r  B r ä u c h e ,  die den U e b e r g a n g  a u s  e i ne r  P e r i o d e  in die . 
a n d e r e  k e nn z e i c h n e n  u nd  Init iation g e n a n n t  w er de n .  Mir scheint , ,  
d a ß  diese  A n n a h m e  d a d u r c h  b e s t ä t i g t  wird,  d a ß  die » j ö l o t s c h k a «  
o d er  » k r ä s s o t a «  v o n  den j u n g e n  M ä d c h e n  g e w ö h n l i c h  v o n  H o c h 
zei t  zu  H oc h ze i t  an e i ne m he i ml i ch en  Or t  a u f b e w a h r t  w i r d 3); 
d a s  d e u t e t  auf die Rolle,  die d a s  M o m e n t  d er  K l a s s e n -  und.  
G e s c h l e c h t s t e i l u n g  in d er  E n t s t e h u n g  des  u n s  i n t e r e ss i er en d en .  
G e b r a u c h e s  spielt .  A n d r e r s e i t s  sol len die zwei  an den H ä u s e r n  
d es  B r ä u t i g a m s  und der  B r a u t  aufges te l l t en  B ä u m c h e n  sie selbst ,  
ihre L e b e n s k r a f t  versi nn bi l dl i ch en.  Das  s ind » S c h i c k s a l s b ä u m e « , ,  
die im L eb en ,  im A b e r g l a u b e n  und in den M ä r c h e n  v ie ler  V ö l k e r  
zu finden s i n d 4).

D as  Verbi nde n d e r  B ä u m c h e n  m i t  e i ne m F a d e n  h a t  z u m  
Z w e c k ,  d a s  Or en d a,  die L e b e n s k r a f t  d er  V er lob te n zu ver knüpf en, ,  
den B u n d  d es  j u n g e n  P a a r e s ,  se ine  Ei ni gke i t  und F r e u n d s c h a f t  
zu s ichern.  Der F a d e n  ist  d e r  v e r k ö r p e r t e  A u s d r u c k  d e r  E i n t r a c h t  
und Li ebe  d e r  Ve rl obt en.  N ac h d e r  V or s t e l l u n g  d e s  p ri mi t iv e n  
M e n s c h e n  k a n n  d ur c h einen F a d e n ,  eine S c h n u r  o d e r  ein Seif  
eine . be son der e  m a g i s c h e  Kraft  gl ei ch e i n e m  F l u id um  ü b e r t r a g e n  
w e r d e n.  Auc h ist  d a s  Detail  a u ß e r o r d e n t l i c h  b e z ei ch ne n d,  d a ß  die 
S c h n u r  v o n  der  F r o n t e c k e  d e s  H a u s e s  g e z o g e n  wird,  d a s  h ei ßt

’) N. P. D yrenkow a, »Zbornik M useja  Antropologii i Ethnografii  
Akad. Nauk« (Archiv des M u seu m s für Anthropologie und E th nologie  der  
Akadam ie der W isse n s ch a f te n ,  VI., Leningrad),  1927, 68.

2) Ueber diese Sitte  s. S s u m z o w  »O sw adjebnych  o brjadach « (Ueber  
H ochzeitsbräuch e),  181.

s) M. E. S c h erem etjew a,  »S w a d jb a  w  G am aju n sch tsch in e«  (H ochzeit  
in der G am aju n scina) ,  Kaluga 1928, 66.

4) 0 .  Gruppe, G riechisch e Mythologie und R elig ionsgeschichte ,  II.,, 
München 1906, 88 0 ;  Frazer ,  Balder the Beautiful (Golden B o u g h 3, VII.), 2„. 
159 ff; K- Maröt, »Der Eid als T a t« ,  Szeged 1924, 5 f.



a u s  d e r  E c k e ,  in d e r  die Hei l igenbi l der  h ä ng e n.  Die s e g n e n d e  
Kraft,  die v o n  den heil igen G e g e n s t ä n d e n ,  hier  v o n  den Hei l igen 
bildern,  a u s g e h t ,  wi rd  auf d a s  H a u s  des  B r ä u t i g a m s  u nd in u m 
g e k e h r t e r  R i c h t u n g  h i nü ber gel ei t et .  Auf di e se  W e i s e  s t e h e n  wi r  
ei nem R e s t  d es  u r a l t en  Ri tual s  d er  V e r e i n i g u n g  d er  H a u s g e i s t e r  
vo n B r a u t  und B r ä u t i g a m  g e g e n ü b e r .  Ich v e r g l e i c h e  di e se  r u s s i s c h e  
Sitte m i t  d e m  bei den al ten V ö lk e rn  ( berei ts  bei den As syr i er n)  
b e s t e h e n d e n  B r a u c h ,  s ich m i t te l s  e ines  F a d e n s  m i t  einer  hei l igen  
S t ä t t e  o d e r  e i n em K ul t obj e kt  zu v er e in ig e n,  u m  sich u n t e r ' d e n  
S c h u t z  und S c h i r m  der  G o t t h e i t  zu stellen.  S o z o g e n  die E ph e se r ,  
vo n K r ö s u s  b el ager t ,  einen F a d e n  v o m  T e m p e l  der  A r t e m i s  bis 
zu den M a u e r n  de r  S t adt ,  s ich auf diese  W e i s e  in die Hut  der  
■Göttin b e g e b e n d 1). G l e i c h a r t i g e  Bei spi el e d e r  U e b e r t r a g u n g  s e g e n 
s p e n d e n d e r  Kraft  (des  O r e n d a )  v e r m i t t e l s  e i nes  F a d e n s  s ie he  in 
d em Artikel  v o n C a m pb e l l  B o n n e r ,  T r a n s a c t .  of t he  A m e r i c a n  
P hilologi cal  A ss os i at i on ,  X L I V . ,  1 9 1 3 ,  2 3 3  ff.; ve r gl e ic he  a uc h  
F.  L i e br e ch t ,  Z u r  V o l k s k u n d e ,  3 0 5  ff.2).

S o m i t  bildet  d e r  zu A nf a n g  b e s c h r i e b e n e  r u s s i s c h e  H o c h z e i t s -  
T r a u c h  die V e r b i n d u n g  z w e i e r  u r s pr ün g l i ch  v e r s c h i e d e n a r t i g e r  
z e re m o n i e l l e r  M ot i ve :  d es  H o c h z e i t s b ä u m c h e n s ,  a l s  A u s d r u c k  de r  
pri mi ti ven s y m p a t h e t i s c h e n  Magi e,  u nd d e r  U e b e r t r a g u n g  d es  
O r e n d a  d ur c h V e r m i t t l u n g  e i ne s  F a d e n s  al s  A u s d r u c k  d e r  k o n t a -  
.giösen M a g i e 3).

Wiener Kinderglaube.
E i n  B e i t r a g  z u  » V o l k s g l a u b e  u n d  V o l k s b r a u c h  in d e r  G r o ß s t a d t « .  

G e s a m m e lt  in O ttakring und Hernals (W ie n  XVI. und XVII.)  
von Oberlehrer L e o p o l d  H ö f e r ,  W i e n .

( F o r t s e t z u n g . )

L ö w e: W e r von ihm träum t, wird König.
Löw enzahn: D ie L ich terin  (F lo c k e n )  sind G eister; w er allen Flaum  

w egblasen  kann , wird S o ld a t; so o ft m an b lasen  kann , bev o r alle w eg sind, 
soviel Ja h re  leb t m an (ah — D ie fliegen den  F lo c k e n  sind aufsteigend e G eister; 
w er sie  berührt, dem  stirb t w er in der Fam ilie .

Luftpersonen; m it ihnen sp ielen  m anche K inder.

*) Herodot, I., 2 6 ;  vergl.  Plut. Sol., 12.
2) D. S e l e n i - n ,  Russische (ostslavische)  Volkskunde, S. 292, ver

zeichnet nach Dobrovol’skij den in C o uvad e-A n sch auu n gen -  w urzelnden  
Brauch, bei der Niederkunft die Genitalien des E h e m a n n e s ,  der auf dem  
hohen G erü st  in der Stube liegt, m it  einem Faden m it  dem L ager  der 
W ö ch n e r in  zu verb inden; w e n n  diese vor Schm erzen  stöhn te,  so zog die 
an ihrer Seite sitzende H ebam m e an dem Faden , w a s  unwillkürliches  
Stöhnen des M annes hervorrief. (A nm erkung der Schriftleitung.)

3) Ueber diese zw ei Arten der primitiven Magie siehe J a m e s  Frazer,  
T h e M agic Art (Th e Golden B o u g h 3, I.), 1, London 1925, 5 2 —21 9 ;  F. Pfister,  
Analogiezauber, H and w örterbu ch  des deutschen Aberglaubens, I., 385 ff; 
P e rk m a n n , Berühren, ib. 1104  ff.
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Lüge. Man k en n t sie  am R otw erd en  (A i; das N asenspitzel ist w eich (A);; 
die N ase wird ro t, man riech t n ich ts m ehr. —  W en n  wer lügt, sagt m an: »Da 
p ickts« und haut mit der H and an die W and  (v); m an w irft die L ü g e w eg. — 
V erg iß t m an, was m an h at sagen w ollen, sagt A lles : »D as w ar gew iß e in e  
L ü g e !*  (A ) —  D em  L tig n e r 'sa g t m an, er ist auch n ich t an der ers ten  L ug  
e rs tic k t; m an w ünscht ihm , die Zunge soll ihm abfallen. — W e r oft lügt, dem. 
w ächst die Zunge aus dem  G rabe.

Lungenkranke gehen  in den K uhstall, da is t  eine gesu nde L uft. — 
W e r  viel läuft, ren n t sich  das B eusch l aus (a). —  L u n g e n k r a u t t e e  
g eg en  A uszehrung und Lungenschw indsucht.

M
Mädchen, die pfeifen, und H enn en , die krähen, soll m an be ize iten  

den K rag en  um drehen (v). —  W en n  ein  Mädel au f d ie W e lt  kom m t, soll 
m an das abfallende N äblein a u fh eb en  und ihr mit sech s Ja h re n  w ieder g e b e n ; 
w enn sie  es aufm acht, hat sie  G lück.

Magen ü berladen; träum t, daß sie gezw ungen wird, harte  E ie r  zu 
essen . —  Auf dem  M agen liegen d  hat m an gute T räu m e. — M a g e n  w e h
—  dagegen w arm en K uhfladen (v). Man legt e inen  w arm en T ierm ag en  vom. 
F le isch h a u er drauf.

M agnet. W en n  m an den M en sch en stre ich t wie e inen  M agnet, wird 
er m agn etis iert und muß alles tun, w as der S tre ich ler will. —  M a g n e t i s m u s  
m acht m an m it »H eiliger G e ist!«  und »L ieb er G eist R u ß ’, b ist schon hier?« 
(vergl. Sp iritism us).

M ai: Augen w aschen m acht frisch und gesund (H interb ach). —  K ü h ler 
Mai F ü llt Scheu ern , K eller, B ringt v iel H eu. —  Im  Mai soll m an n ich t heiraten  
(vergl. W in terh eirat). — M a i k ä f e r  j a h r  ist alle Sch a ltja h r (v). — V ie le  
M a i k ä f e r  lassen  ein gutes Ja h r  hoffen. ■— M a i r e g e n  brin gt S e g en  ( v ) ; . 
davon w achsen die H aare. — M a i k ä f e r h o n i g  ist g esu n d ; sie  haben ihn  
im L e ib , ein T rö p fe r l; »am  b e ste n  ist der von die K ön ige, die sind  größer«.
— M a i w e i n wird m it W ald m eister gem acht.

Mandeln, heru n tergefallene; m an re ib t m it be id en  D aum en nüchternen. 
S p eich el nach  oben.

Mann. M ädeln, die sich auf ein T u ch  legen , seh en  den künftigen. 
G em ahl. — W er einen sch ön en  Mann k rieg en  will, sag t ein Sp riichel und 
w irft e in  G oldringlein w eg ; das ro llt zu ihm. -  M ä n n l e i n  hat im W ald 
v ierte l um M ilch g eb eten ; sie  geb en  g ew ässerte , er sch ü tte ts ihnen ins G esich t,, 
da hab en  sie schw arze F leck en .

Mantel Je su  ist mit ihm gew achsen . .
M aria (vergl. U nser lie b e  F rau e). — M a r i e n b i l d .  W o  das ist, g e 

sch ieht n ich t so  le ich t ein  U nglück. —  W en n  es fällt und steh en  b le ib t: T o d .
— Blinde legens auf die A ugen. —  M.a r i e n b r e v e r 1,, ein  k le in es P latterl, 
schützt vor G efahr. — M a r i a - D r e i e i c h e n .  Mit K rü ck en  ging e r hin 
und op ferte  einen  (w ächsernen?) F u ß ; ohne K rü ck en  ging er weg. — M a r i  a- 
E n z e r s d o r f  ist beson d ers für F u ß le id e n ; die heilige M u ttergo ttes kann 
einem  freilich  überall helfen, aber dort hilft sie  b eson d ers gern. — M a r i a  
T h e r e s i a .  Ihr W agen  b le ib t s teck en , sie  ru ft: »G elt, F ran zei, du h o ls t 
m ich bald «. — B eim  Sch lösset haben  in der H ern alser H au p tstraß e  die G as
leute gegraben, da war ein u nterird ischer G ang bis Schönbru nn. P lötzlich w ar 
e in e  E isen tü r und zwei M enschen sitzen v ertro ck n et auf einem  S e sse l. D ie 
T ü r wird gesprengt, da w ar ein  Zim m er voll G ebein e. — D ie Ju d en  sagen , 
d ort ist ein Schatz vergraben. —  Als T igerin  im Urw ald . . . (?). — M aria- 
T h eresiasch au k el, N am e zw eier O b elisken  im D orn bach er P ark , dort hat sie  
sich  gehu tscht (vergl. Prinzessin). —  M a r i a z e l l :  W en n  m an ein B ild  h in 
bringt, dann wird niem and krank. — D rei L e u te  h atten  heilige B ild er bei 
sich , da war ein  P eitscher, der erschlägt oft neun oder zehn L eu te  ohne 
H eiligenbild er. —  O hne sie  ertrin kt m an dort im Bach.
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M ark t: W e r d ort dreim al ru ft: » W er kauft m ir m eine W arzen  ab«, 
dem  gehen sie alle w eg. (Znaim, M ähren.)

M ars-Jah r is t ein U nglücksjahr,

M arschierpulverl, da k en n t kein D o k to r was und die L eu t sind 
»A b sterb en s A m en« (Sch lu ß  des »A ve M aria«), S ie  d iirfens aber n icht h e r
geben und nur w enige L e u te  w issen die K räu ter und so. —  »Ja, das M enschen
gift, d as en tsteh t, w enn m an L e u te  einm au ert, daß sie k e in e  L uft hab en«.

M arterl. W en n  m an kein  K reuz m acht, w ächst kein W ein . G roßm u tter 
hat es einm al beim  P lau schen ü bersehen , ist w irklich ein sch lech tes  YVeinjahr 
gew orden.

M artini soll m an jed em  A rm en was geben  und e inen  B ack en stre ich  
dazu (Sch ö n b erg  a. K ., N .-O e.). — B ei B o d en stad t re ite t  in d ieser N acht der 
J ä g e r  Naz, ein W ildschütz, v o rb e i; wer das P ferd etrap p en  hört, stirb t in 
diesem  Ja h r.

M ärtyrer. W ie das W e tte r  zu vierzig M ärtyrer ist, so ists 40  T a g e  (A ); 
der 10. März ist ein g ro ßer L o stag .

M ärtyrerin  (vergl. C orona). W e n n  m an zu ihr b e te t, kom m t sie be i 
N acht; sie is t ganz schw arz und gibt einem  Geld, ab er in zwei Jah ren  stirb t 
man. H at m an A ngst, b itte t m an sie  fortzugehen.

M ärz. W e r im März erk ran k t, wird n ich t m ehr gesund. — Am 1. März 
w äscht m an sich  m it Sch n ee , da k rieg t m an e in e  sch ö n e Haut. —  D er 
9. März ist ein  G lückstag. (D as w äre der V orabend  des g ro ßen  L o sta g es der 
V ierzig M ärtyrer?) — M ä r z e n h a s e r l ,  arm es W aserl. — M ä r z e n k a l b  
geht um, w enn der W ind  geht (v). — E s  ist so, w ie m an in den April sch ick t, 
zum K inderfoppen. D aß die K in d er daheim  b le iben , sagt m an: »G ib acht, 
das M ärzenkaibl friß t d ich !«  —  E s  ist w eiß m it F lügeln , halb E ng el, halb 
K a lb ; es  stirb t w er; w eiß  aus S ilb e r ; aus G old . (V erw echslu ng  m it dem 
goldnen K alb ?) E s  ist eine K rankh eit. — Bei N eulengbach dürfen die K leinen  
nicht an den B a ch ; das M ärzenkalb ist der Schau m  des W a ssers  im Frü hling . 
(Freu ndliche M itteilung des H errn  F a ch le h re r M ünnichsdorfer.) — M ä r z e n 
k a t e r .  E r geht um, w enn S o n n en sch e in  und R e g e n  zugleich ist, — W en n s 
im F eb ru a r schön is t, liegt im März der K a ter hinterm  O fen . — N ach dem 
März h eiß t das Bier. —- W e r  gar z ’gscheid  ist, den friß t die K atz. —  M ä r z 
n a c h t .  W en n  nachts der W ind  h eult, stirb t wer (v) (w enn m an aufw acht 
davon). —  M ä r z n e b e l :  D rauf kom m t ein G ew itter in 100 T a g en  (v). — 
M ä r z e n s c h n e e .  D am it W asch en , m acht schön (A). —  E r  tuat den T ro ad an  
weh (dem  G etreide). —  M ä r z r e g e n ,  davon k rieg t m an W im m erl; ne in , er 
v ertre ib t sie. —  M ä r z w a s s e r  m acht sch ön (A ); sch n eew eiß ; man steigt 
b loßfüßig  in den M ärzschnee und w äsch t das G esich t mit M ärzw asser; es 
verjü ngt (v).

M asern. W e r d ie » F leck «  hat, dem  höhlt wer eine gelbe R iib e  aus, 
da m uß das K ind  h in einsp u cken und die M utter hängts in den K am in. — 
E in e  w eiße Maus ist gut d agegen ; m an m uß fest schw itzen und k ein  F e n s te r  
aufm achen.

M aske hat die F ra u  mit dem  T o te n k o p f aus G um m i; be i T ag e  wird 
sie  von W ach s um hüllt, nachts kom m t sie  weg.

M auer. W en n  der H und sie  abkratzt, stirb t sein  H err. — W en n s in 
der M auer dreim al klopft ( M a u e r s c h l a n g e ) ,  stirb t w er; nach  ein  paar 
Jah ren  leg t d ie Schlange e in en  R in g  ab.

M aulsperre wird durch ein e  O h rfeige geheilt.
M aulw urf wird g e tö te t und au f den schm erzend en R ü ck en  gebunden 

(Gmünd). —  W en n  zwei um e in en  R egenw urm  raufen, da wird der W ien er 
ein bisserl gsch eiter. — G egen  den Zahnschm erz k le in er K in d er g ibt man 
M aulw urfspfoten (in Säck ch en ) in die D achrinne.

M aurer hat U nglück, w enn eine G erü stsch raub e fällt. — E r  wird g e 
n e c k t: »M aurer, w illst a K raut?«.
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M a u s  k riech t beim  M und hinein, w enn er im Sch la f offen ist. —  W e r 
e in e  Maus beim  N aschen d avon jagt, wird geizig (v). —  R e n n t e in e  übern 
T isch , wird e ingebrochen . — E in  V erw andter von uns h at im F rie d e n  e in e  
be im  Sch w eif ins F e ld  g ’hau t; im K rieg  w urde ihm die H and ab g esch o ssen . 
— W en n  m an eine beim  Schw anz an e in en  Nagel hängt, w erden alle M äuse 
v e rtr ie b e n ; m an hat G lück (vergl. R abe). — V iel M äuse bed eu ten  b e i P assau  
G lück ins H aus. — D er B ettp isser k rieg t ein e Maus im K n ö d el; s ie  wird 
zerstam pft zum E ssen . — W e i ß e  M äuse bringen G lück (a ); w enn ich  eine 
tö te , friß t sie m ich ; eine w eiße Maus ist g esto rb en  bei uns, an dem  T a g e  
k rieg te  der V ater zwei S c h ü s s e ; sie  zieht d ie K ran k h eiten  an sich. —  T o t e  
Maus finden, U nglück (v); g r a u e ,  S tre it  oder T o d . — P alm katzeln  und ein e 
t o t e  Maus unter die T ü rschw elle.1 —  M ä u s e  t r ä u m :  Im  Sp ita l is t  der 
B rud er g e sto rb e n ; sich erer T o d . —  Zwei graue und zwei w eiße M äuse seh en? 
E s  s terb en  v ier L e u te : Zwei T eu fe l sind in der W elt, zwei E n g el sind am 
H im m el v ersto ß en . — M ä u s 1 (E lbo g en ) anhaun, da hört m an die E ngel 
singen. —  M a u s v e r t r e i b u n g :  D afür hängen die W allfah rer eine silberne 
Maus auf, w enn sies w eg h ab en  w ollen.

Medizin. U eb ertau ch en  soll m an k ein e  K ran k h eit (v ); lie b e r  tvas 
Ziagads (ziehendes) auflegen, ausschw itzen la sse n ; das U ngsundi m uß heraus. 
V ierziger, F le c k  (M asern), A usschlâg, N asenblu ten, K rätzen  sind gesu nd : da 
kom m en die U nrein igkeiten  heraus. —  B lu trein igungstee  zum Abführen. Sp eib n  
ram t in Magn aus. »A guata Sau m agen  v ertrag t alls.« — »D as U eb ertau ch te  
sch läg t si gern  aufs H erz!«

M eerschweindeln sind die U eberneh m er aller K ran k h eiten  (A). S ie  
ziehen  die K ran k h eit heraus. —  »Bei G icht und Isch ias hats einm al n ich t 
geholfen .« »D a habt Ih rs n ich t zum K ran k en  h in gelegt.«

M eerzw iebel: W en n  sie  blüht, stirb t w er oder wird kran k  (v ); w enn 
die K n o llen  aus w achsen! — G eg en  H u sten ; g eg en  G eschw ulst (v ); zieht das 
K ran k e  heraus.

Mehl kom m t ins F eu er zu A llerseelen  (M ürzzuschlag). —  M e h l w u r m 
h ä f e n  —• w enn der M e h l k ä f e r  rausläuft, brin gt er G lück. —  M e h l 
s a c k  hat im m er M ehl, w enn ein  Mehlwurm drin ist.

M eineidiger stirb t b in n en  einem  Jahr.

M eister. »M asterin« ist d ie hohe Sch u le  des Sto llen w erfen s. (»D âberln « , 
»m auteln«,) »B itt schön , b itt  schön , M asterl, kann  i L eh rb u a (G sell, M ästä) 
w erdn.« »D ank schön, M asterl, daß d’m a du was g lern t' hast.«  (N ach dem  
R hythm us g eh t der W u rf vor sich .) D as »M asterl« ist, m it dem o b en  a n g e 
führten A usdruck, eine »L u ftp erson «, deutsch Illusion. (Es k lingt so hü bsch  
an den D ank des H e n k ers an »Dafür danke ich G o tt und m einem  M eister, 
d er m ich d iese K unst gelehrt.«)

M elissengeist g egen K op fw eh ; gegen Zahnw eh. (N epeta  C ataria L ;  
M elissa officinalis L .)

Melusine pfeift, w enn der W in d  heult. (M utter Cechin.)

Mensch w ars kein  guter, w enns b e i seinem  B egräbn is reg n et. —  
M e n s c h e n f r e s s e r  ist für die K in d er o ft seh r lang e e in e  seh r leben dige 
G esta lt, gew öhnlich m it dem V ersch lep p en , »K inderväzährä« eines W e se n s , 
ein a ltes E rbgu t, b e lieb t in M ärchen und Sp iel. A n fän g erk lasse : »In u nserm  
W aid  ist er nich t. —  W en n  e r e inen  H errn riech t, b in det e r  ihn an e inen  
Baum  und k och t ihn im K e s s e l; er iß t D eck erlk in d er; V erirrte . — D er 
G reiß ler hat si so g sch reckt, daß s ’n bald  h ätten  m ü ssen  w egführen, w eil da 
M en sch enfresser hats so g m a ch t: ,R s s s ‘. —  M ein V a te r  hat einen  K inderd iab 
am Boden ersch o ssen «. (D ie K in d er n an n ten  1895 eine A n sch rift; 1925 h ä tte  
ich» v ielle ich t der Polizei g em eld et.) — M e n s c h e n f r e s s e r  s p i e l ;  
(vergl. H e x e). »W as hast du in der T a sch e ?«  »M esser und G ab el!«  »Ah, geh 
ham .« »G eh weg, sunst friß  i di z 'sam m .« —  »M utter, es  zupft mi wer.« 
M utter: »E s is nur a F loh .«  Sch ließ lich  zupft er ab e r die M utter, d ie fragt:
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»W as hab en  S ie  in der T asch e?»  »A M esser!«  » W er sind S ie?«  »M enschen
fresser.« »W as trin k en s gern ?« »M enschenblut.«  » W as essen s gern ?« 
»M enschenfleisch .« —  W enn E r  alle  g efangen hat, en tlä ß t er se in e  O p fer mit 
einem  F u ß tr itt  und einem  »Pfiat (Behüt) D i G o tt!« . —  M e n s c h e n k o p i .  
Beim  F ed ern ru p fen  in Znaim g eh ö rt: D er Sch lü ssel is t  n icht zu finden ; ein 
Hund m it M en sch en k o p f h atte  ihn im Maul, um 1 U hr lie ß  e r ihn fallen.

M esser b r e c h e n  b ed eu tet U nglück. —  Cechisch lern t m an nur, 
w enn die Zunge m it einem  glühenden M esser (oder B ügeleisen) gebrann t 
wird (A ). —  G e k r e u z t e  M esser: Zwei w erden sich  erstech en  (auch w enn 
Sch n eid e  nach o b e n ); es gibt V erd ru ß , — H a l b m o n d e  und S te rn e  sind 
auf dem  T ru d en m esser. — V om  Him m el fällt ein  K in d ersp ru ch : »Sitzt ein 
E ngel an der W and « das M esser heru n ter, um  das E i aufzuschlagen, das aber 
von der K atze g efressen  wurde, die wird- vom H und g ebissen  u. s. f. — 
H u p f e n  lassen , ruft E len d . — K l o p f e n ,  läu tet die N ot ein (ähnlich [A]).
— M o n d s c h e i n .  L ieg t das M esser m it der Sch n e id e  nach o b en  im M ond
sch ein , m ü ssen  d ie  T o te n  drauf k n ien  (s. Sch n e id en d es). — S p i e l e n  mit 
M esser brin gt E len d  —  S  t e c k e n b le ib e n : V erd ru ß ; w irklich beim  A b
w aschen ein  H äferi g e b ro ch e n ; » T rö ste n s  ihn a , er kom m t ham  (aus’n K rieg), 
’s M esser s te c k t« ; w enns in der E r d e  ste ck e n  b le ib t, kom m t K rieg . — 
T i s c h :  W en n  m ans da liegen  läß t, s tirb t w er (v); m an träum t sch lech t (v ); 
m an sch lä ft sch lech t (a ); m an wird n ich t satt. —  T ü r e .  W en n  m an m it der 
Sch n eid e  ein es M essers auf die, T ü r tupft, b e d eu te t es, daß jem an d  stirbt, 
hat m ein Freu n d  g esa g t; g eg en  die Trud, M esser zu einem  K reuz in die T ü r 
s te c k e n ; fün f M esser (Pen tagram m ?). —  M it der S ch n eid e  zur T ü r sch neid ets 
die N ot ab (v ); zum F e n s te r , da kom m t die N ot herein . — V e r k e h r t  
liegen d  holt sichs der T e u fe l; e s  m üssen d ie  A rm eseelen  drauf k n ien  (aV, es 
kniet d ie  M u ttergo ttes darauf (v ); es kom m t N ot ins H au s; die V ersto rb en en  
m üssen um M itternacht darüber re ite n ; die arm en S e e le n  w ein en ; der T eu fe l 
ist in  der W o h n u n g ; er ren n t um s H a u s; m an hat kein  B ro t; die Sü nden 
w erden einem  v e rtra tsc h t; es tö te t  sich  w er d am it; eine S e e le  wird darüber 
gesch liffen (g e h o b e lt); es sp ringen  E n g el darüber, die zerschn eid en  sich  die 
F ü ß e ; es wird w er e is to c h e n ; m an sch neid et dem  H e rrg o tt die Zehen a b ; 
die T o te n  w erden leben d ig ; die V ersto rb en en  d er F am ilie  m üssen d arauf 
gehen. (L eu ch te t nich t a lter Sch w ertk u lt h erv or ?) — V e r l i e r e n ,  U nglück (v).

M eßgewand grünes, w enn das der P farrer hat, reg n et es (M ailberg).
— Frü h er trug ers , w enn k ein  H eilig er g em artert w orden is t  an dem  T ag , 
je tz t  je d e n  (?) So n n tag  (Steyr).

M essias (vergl. Sed er). D ie  Ju d e n  lassen  zu O stern  abend s die T ür 
offen und ste llen  ein G las W ein  h in ; w enn was fehlt, hat der M essias davon 
g etrun ken.

M etten, da m uß m an  rasch  heim , so n st kom m en G eister ins H aus (v).
— W en n  U nw etter ist, hat m an das ganze Ja h r  P ech . —  N ach der C h rist
m ette geht m an dreim al um s H au s; h ört m an Musik, wird H och zeit im H aus, 
hört m an sägen , k o m m t  der T o d  (a). —  Man d arf (Fran k en b u rg , O -O e .)  
kein e K erzen  nehm en, die b last der G eist aus, sond ern  O ellam perln . —  A uf 
dem M ettengan g  soll m an vor T rau erw eid en  ein  K reuz m achen . —  Aus der 
M ette gehen d ie L e u te  in K u b und in M ank v erk eh rt zur T ü r hinaus. — 
L iach ti M etten , finstri S täd el (Sch eu n en).

Miauen der K atze  v erk ü n d et B esu ch .

Milch gab die K u h  n ic h t; e in e  alte  F rau  w ußte R at. D ie  Bäurin m ußte 
einen M ilchkübel ausputzen, h in ein g ack en  und ihn versch lo ssen  w egstellen . 
Nach e in er Zeit erzählt ein M ädel be i e in er U nterhaltu ng, es h abe ihnen wer 
in den M iichkübel g e . . . ;  G r o ß m u t t e r  (aus B öhm en, bayrische G renze) 
ab er k rieg te  w ieder gute B utter. —  D ie M ilch wird (in O .-O e.) im m er w eniger; 
eine alte  Magd w ach t; um M itternach t rau sch ts in die M elkeim er; Pfarrers 
S e g en  brach  die H exen m ach t. —  W e n n  die M ilch ü bergeht, g ib t m an Salz 
auf den H erd (a). — tu t m ans n ich t, wird die K uh h in ; m an m acht geschw ind
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die T ü r zu, daß kein unangenehm er G ast kom m t. —  V e rh e x te  M ilch wird 
ü b er e inen  glüteten Stag l g em olken  (glühenden Bügelstahl).

Milz, ungew ogene, hilft gegen  H u sten .

M im ose: O b wer e in e  Ju ngfrau  (Junggeselle) ist. W en n  es einrollt, ist 
sie  k e in e ; aber es ro llt im m er e in ; da wird sie  ausgelacht.

Mist darf m an n ich t zur T ü r hinauskehren , so n st keh rt m an das G lück 
hinaus (a). —  W en n  unser M ilchm eier Mist führt, muß er dreim al in die 
H ände spu cken, dann geht alles hinauf.

M ißgeburt ging in der C h ristnach t über eine B rü ck e, da stand  ein 
w eißer H u nd ; sie  hat aber geb etet, da h ö rte  m an : » So n st w äret Ih r e r 
tru n k en « . —  In  M ariazell ist m einer Sch w ester die M ißgeburt vom  m orschen 
S te g  ins heilige B acherl gefallen und ist geheilt w orden.

M itesser d arf m an n ich t au sdriicken , so n st bekom m t m an noch  
einm al soviel (v).

M itternacht. W en n  m an um M itternacht vom  W ein b erg  nachhaus 
geht und k einen  R osen k ranz in der T a sch e  hat, ho lt einen  der T eu fe l. — 
A lle T o te n  steh en  auf. —  G eister kom m en m it H ak en , w ollen e in en  m it
n eh m en ; w enn m an L ich t m acht, sind sie verschw unden. — W en n  m an 
K a rte n  spielt, kom m t um M itternacht der T eu fe l. — W en n  m an um M itter
n acht m it einer R eisb ü rste  Mist g egen den Sp ieg el kehrt, stirb t w er; im 
S p ieg el zeigt sich  sein  G eist. —  W e r um M itternacht sch reit, den zieht der 
T eu fe l b e i den H aaren. — W en n  m an am F re ita g  um 12 U hr M itternacht 
W a sse r  au sschü ttet, kom m t der T eu fe l (M ähren). — W e r um M itternacht auf
w acht, h at eine sch lechte  Zukunft.

M ittwoch Stru d eltag  (a ); K rau ttag  (v ); K n ö d eltag ; m an soll kein  
F le is ch  essen . — Kumm am M ittw och nach  S t. B löd en  (P ö lten  !j, da wird die 
W o c h e n  teilt. (D as V olk  sch ein t sich  ü ber die W ortd eu tu n g : »M itte der 
W och e«  lustig zu m ach en ; auf dem  L a n d e  h ö rte  m an früher o ft M üticha, 
also, »m ir« =  »wir«, »W ütiger«, W o tan stag .) —  M ittw och geh t der E se l am 
F rie d h o f (v). — M ittw och läuft der Hund dem  B u ben (öfters »Bum m erl«) 
nach. — E in en  Besuch m acht m an zum erstenm al am M ittw och; m an soll 
k e i n  G esch äft anfangen. —  D ie L e u te  so llen  L in sen  essen  (v), daß sie n icht 
vom  G lauben abfallen  (Sobieslau , Böhm en).

M öbel; w enn sie krach en , is t ein V erw an dter (Bekannter) des T isch lers  
k rank. — W en n  sie  erst grün g estrich en  w urden, dann w eiß und das G rün 
sch lägt zurück, kom m t E len d  ins H aus (D ach d eck er!).

Mohn geben sie in Ita lien  aufs F e n s te r , daß die N eu gebornen am 
L e b e n  b leiben . — B ei Z labings streu t m an ihn gegen die T ru d  vors B e tt ; sie  
m uß je d e s  K örnchen aufklauben und kann n ich t d rü cken . — W en n  m an ihn 
aufs F e n s te r  streu t, k rieg t m an G esch w ister (s. Z u cker und Salz). — Mohn 
m acht dumm (A). —  M o h n n u d e l n ,  auch R u ß  n u d e l n ,  iß t m an zu 
W eih n ach ten . —  W e r sie  zu S y lv es ter auf d er B o d enstieg e iß t, dem  ersch ein t 
d er (die) Zukünftige. — In  Stro b n itz  (Böhm en) räu chern die L e u te  zuerst in 
der R au h n ach t m it W eihrauch, dann ste llen  sie  M ohnnudeln au f den T isch  
m it s i e b e n  L öffe ln ; die Frau  und ihre sieb en  K in der (8 !? ) essen  in der 
N acht. » E i s e r n e  F rau « h e iß t sie . —  M o h n k a p s e l ,  w er die in R etz  
au f der S tra ß e  findet, darf den T a g  n ich ts m ehr essen . —  M o h n s a f t e r l  
k riegen  die K in d er, w enn sie  sch re ien  sta tt sch la fen ; sie  sch lafen  sich  blöd.

M oltwurm dient g egen den Schw und. E in  g elb g efleckter Sa lam and er 
wird be i abnehm endem  Mond in e in er Sch lin g e  g e fan g en ; die H ände dürfen 
j hn n ich t berühren . E r  wird erw ürgt und aufs Schw undglied  gelegt, b is er 
dürr is t ;  dann w ird er w ieder voll und hat d en  Schw und (das an g eh exte  

G ichtw asser) in sich  (Steyr).
Momo und Rauw uzel sind so  E in bild u ngen  zum S c h re c k e n  k le in er 

K in d er; der W asserm om o zieht die ins W asser, die d ort sp ielen .
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Mo(n)-Ähndl, der Mond. E in  Schu lan fän g er stritt m it der k leinen  
S ch w ester, ob  d er Mond der H im m elvater sei.

M onat. Je d e n  A nfang ein es regelm äßigen  M onats geht der Ju d e ins 
F r e ie  b e te n ; er m uß den M ond gut sehen.

Mond (K leink ind erg lau b e, in m eist abgeschw äch ter F orm  andauernd). 
E r  geht m it E in em  mit und v e rs te ck t sich ; w enn m an schlim m  ist, geht er 
E in em  nach  — D er L . hat den M ond »K ipfelm ann« geschim pft. Z eu ge: »Ja, 
der sagts dann dem lieb en  G ott« . — V o n  unserm  N achbarn der Bub glaubt, 
er trifft ihn m it einem  S te in . —  D er M ond ist nur ein L ich t. — »W en n man 
eine S tu nd e aut den Mond schaut, haut er die F e n s te r  ein, schneid t s ’ w ieder 
ein, nim m t an am  H im m el auffi und laß t am äw ifälln.« — »W en n  er h e ru n ter
fällt, sind alle to t.«  — »Ich  fürcht m ich und kräul (krieche) un ter die T uch et.«  
— E r  su ch t alles durch, grad so wie d er Blitz. —  3. K lasse , K n a b e : »E r 
nim m t e in en  h erau f und haut einen heru n ter« . 5. K lasse, M ädchen: »E r läßt 
S trick e  heru n ter und fängt e in en , w enn m an hinaufschaut«. (Nach M a c h  
drücken un sere Physiker sich m anchm al ähnlich aus.) E in en  Buben aus der 
5. K lasse  h at der M ond dreim al hinâufgezogen, ein and erer m ein t: »D er M ond 
zieht M eer und M enschen a n ; d ie M enschen w erden kran k . E r  geht uns 
nach ts nach  (Ab E r  geht überall m it. D er M ensch wird m agnetisch , er zieht 
ihn an«. —  H in aufschauen m acht m ondscheinig (mondsüchtig.) (A). —  Ihn 
ansehn brin g t bö se  T räu m e. —  W e r auf den M ond schaut, verliert die 
Schlüssel. —  E r  zieht die K in d er an sich. — D ie k lein e Sch w ester der M utter 
zeigte auf den Mond, da bekam  sie  den W urm  im F in g e r  (v ); e r  h e ilte , wie 
•die den F in g er in die S o n n e  s tre c k te . (V ergl. Blitz, S te rn , R egen bo g en .) — 
D ie H aare  m uß m an bei N e u m o n d  abschneiden od er am 1 3 : nur b e i zu
nehm endem  M ond (v ); b e i abn ehm en d em  gehen  sie  aus. — B ei zunehm endem  
M ond nim m t Zorn und Sch im p f zu, bei abnehm endem  vergehn sie. — W er 
•bei abnehm endem  M ond h e ira te t, kom m t au f k e in en  grünen Zweig. — 
M o n d k a l b ,  da m ein t m an, er is t  so dumm, als ob er erst gestern  vom  
Mond herun tergefallen  w ar. —• M o n d s c h e i n i g e r  ist ein Sch im p fw ort: 
Sch la f- od er Traum w andler. —  M an m uß ihn m it W a sser anschü tten , vorm  
B e tt W asser ausschütten , W a sserg efä ß e  h in stellen , Schu hn ägel aufstreun, m it 
W eihrau ch  b eräu ch ern , ein schw arzes T u ch  vors B e tt  g e b e n ; ein m ond
sü chtiges Mädel wurde fest in den R ü ck en  g esch lagen und so  geheilt. — 
W em  der Mond ins G esich t sch ein t, der k le tte r t  aufs D ach ; wird e r angerufen, 
fällt er herun ter (A ); w enn eine W o lk e  vor den Mond kom m t, hält ihn der 
(Mond) nim m er und er stürzt ab. — Aus einem  A ufsatz (5. K la sse ): »V ater, 
Sch w ester und Bruder schliefen . P lö tzlich  rie f der H e r r  W o l f :  ,M ach die 
T ü r auf, m ach die F e n s te r  auf*. D er Bruder rieg elte  die F e n s te r  zu. A ber 
plötzlich haute er die F e n s te r  ein und ging draußen spazieren. D abei schrie 
■er: ,G eb t den Mond w eg !1 D ann k le tte r te  er aufs D ach  und fiel ohnm ächtig 
■hinunter; er w ar m ondschein ig . D as ist e in e  w a h r e  G esch ich te« .

M ontag K nödeltag  ( a ';  B lau tag ; es wird blau gem acht. — W e r M ontag 
•einen B esu ch  m acht od er G eld au sgibt, m uß es die ganze W o ch e  tun.

M oorweibchen. W en n  sie vom  T eu fe l g e ja g t w erden, m acht man 
ih n e n  im W ald v iertel drei K reuze au f einen  Baum stum pf zum A usrasten .

Mord. D er T o te  w ird se in en  M örder sch on finden, w enn die Polizei 
ihn n ich t erw ischt. —  W ird  der M ö r d e r  krank, verdorrt ein  Essigum schlag  
bei ihm . — M o r d e n  kann m an E in e n , d er n ich t da is t: Man .ren n t dreim al 
um einen  Baum  und d enkt s ich : »D er soll s te rb e n !«  (V ergl. M orgenrot.)

M orgen, g u ter: W em  am N eu jahrstag  kein  guter M orgen gew ünscht 
wird, der stirbt.

M o rg en ro t : B ringt W in d  und K o t (v ) ; A öendrot, Sch ö n w etterb o t. — 
Man ru ft: »M orgenrot, M orgenrot, leu ch test m ir zum frühen T od «  und läuft 
dreim al um ein en  Baum  od er e in e  L a te rn e  h e ru m ; den N am en, den man 
;sich d enkt, d i e  (ein M ädel erzäh lt!) stirb t. —  O d er w er von der V erw an d t
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sch a ft; m eine G ro ßtan te  is t gestorb en  (s. Mord), t -  A uch als Se lb stm o rd :: 
Man fällt, ist schw indlig und ist to t (vergl. A bendrot).

Mucken, sp an isch e, w urden früher gezüchtet. G etro ck n et kom m en sie 
ins G etränk  als L ieb estra n k  (L eo b ersd o rfj.

Mühle in L uh atsch ow itsch  (M ähren). Zu Sy lv ester um M itternacht tun, 
sie M ehl streuen, ziehen sich w eiß an und gehen auf dem w eißen  W e g  (w er 
ihn zerstört, hat U nglück) in die Mühle und arbeiten  dort die ganze N acht.

Mund offen hat der T o te , d er an L u n g en k ran k h eit g e sto rb e n  ist. N ur 
eine re in e  Jungfrau darf den Mund sch lie ß e n ; tu ts ein and rer M ensch, b e 
kom m t d er T o te  noch  m ehr Sü nd en.

Münze hab en  wir au f den L a d en tisch  g e n a g e lt ; um 16.000  K ronen, 
hab en  wir am näch sten  T a g  m ehr eingenom m en (Bran ntw einschän ker).

Muscheln. In  m anchen aus dem  M eer ist das M eerbrausen  noch  drin,, 
das kann m an h ören .

Musik. W en n  ein T o te r  liegt, kom m t eine bestim m te K rähe, da lassen  
die A ngehörigen  M usik m achen .

M utter. D ie  V ersto rb en e  ho lt sich  ihr k le in es K in d  (v), das is t v e r
schw unden. (V ater in A m erika.) V o n  12 bis 1 U hr nachts kom m t sie  w einen ;, 
sie  h a t kein e R u h e im G rab, da kom m t sie  acht T a g e  um M ittern ach t; w enn 
das K in d  auch to t ist, muß m an ihrs m itgeben , so n st kom m t sie  w ieder. — 
E in  b ö se r  So h n  m achte eine W e tte , er wird ins G rab der M utter e in e  Gabel, 
h in e in steck en ; ganz steif, ist er d ort g estand en  und w ar to t. —  E in  Bub in 
H olland hat sein e M utter g esch lag e n ; die H and stand  ihm starr aus sein em  
G rab (a). —  W en n  man von der v ersto rb en en  M utter träum t, red et w er üb er 
sie . —  W en n  m an der M utter ihr Stü ck  B rot w egißt, m uß sie  frühzeitig 
sterb en . —  W en n  ihr K ind  to t ist, d arf die M utter sieb en  Ja h re  keine 
K irsch en  essen , so n st hat das K ind  keine R u h e ; w enn M aria in den G arten  
geht m it den K indern , sagt sie  so n st zu d iesen : »D ein e M utter hat dirs w eg 
gegessen« (a). —  M u t t e r b l ä t t e r  (ahd. w ichdorn) sind gut zum A bführen (v) 
(gegen  V erstop fung). —  M u t t e r f r a i s e n  b e i neu g eb o rn en  K in dern  (vergl.. 
F ra ise n ).

M u ttergottes. (Sch u lanfäng er:) »S ie  h at viele N am enstag e: E in e n , da 
k om m en die Schw alben , und einen , da fliegen  sie fort, M aria V erkündigung,, 
das h eiß t, m an so ll sich d en ken , das C hristkindl ist auf die W e lt  gekom m en !«  
— G eg en  Z ahnschm erzen g ib t m an k le in en  K in d ern , die Zähne k rieg en , e in  
Bild  von ihr unter den K opfpolster. —  K n e ch t h ackt einen  M u t t e r g o t t e s 
b a u m  um, stürzt zusam m en, be reu t und w ird w ieder gesu n d ; der Baum  hat 
je d e s  Ja h r  B irnen , weil die M utter G o ttes drauf ist (Bildbaum , L uhatschow itsch ,. 
M ähren).

M utterm al. W en n  sich  die M utter sch reck t, k rieg ts das K in d ; w enn 
sie  b e i einem  B rand  ins G esich t greift, k rieg t das K ind  d ort ein  Brandm al..

M yrtenkranz: K ein  M ädchen soll einen  p robieren , so n st k rieg t sie  
k e in en  M ann.

N
Nabel. W e r schw er h ebt, v erre iß t ihn (v); e r  wird g e tre ten  und die 

R ü ck en h au t wird g ep ack t und aufgezogen, b is sie  kracht, dann ist der N a b e l 
w ieder auf g leich  (v). —  B ei Schulanfang (6 Ja h re !) soll m an den K in d ern  
den N abel um hängen, dann lern en  sie gut. —  W e r den N a b e l  k n ö p f  
e in es G esch w isters au fbrin gt, dem  geht e in  W u n sch  in Erfüllung. — W en n  
ein sieb en jäh rig es K ind  sein en  N ab elkn op f aufm acht, wird es  seh r g esch e it.

N achsterben will der H und dem  H e rrn ; er leg t sich  aufs G rab. — 
D er V o g el im K ranken zim m er stirb t m it. ■— W e n n  w er stirb t, s te rb en  g e
w öhnlich drei nach (a).

Nacht. G eld auf dem T isch  über N acht liegen  lassen , brin gt Unglück...
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Nachtigall hören  b e d eu tet: G eld  vom  frem den L a n d .,
N achts soll m an nichts herleih en , so n st kriegt das K ind  k einen  Schlaf.

N achttopf. V on einem  k ran k en  K in d  wird oft der T o p f  sam t Inhalt 
w eggew orfen, drum  soll m an so  was n icht angreifen , w enn m ans findet.

N achtw ächter m ach t, w enn er einen feurigen Hund sieh t, m it der 
L a n z e  einen  K reis um sich.

N achzehrer zieht die H in terb lieben en  ins G rab nach.

Nackte K in d er im T rau m  seh en , v erkü nd et V erd ru ß.

Nadeln, heru n tergefallene, g ibt m an m it dem K nop f voran. — H e r
sch en k en  d arf m an k ein e , so n st zerstich t m an die F reu n d sch aft (A ); sie  stich t 
am d’ L iab  ä. — W en n  m an eine ausborgen m uß, soll m an sie anlachen und 
ansp u cken a, dann erst nehm en.

N adelsprossen (frische Sch ö ßlin g e) gegen  G icht (v) und als L u n g en 
tee  (s. K inderbad ).

Nägel (s. K inder). 1. F i n g e r n ä g e l  sch neid et m an bei abnehm end em 
Mond. —  Am F re itag . — Man w irft sie in den O fen , so n st sch neid et man 
sich  in das e ig en e  F le isch . — K le in en  K in dern  so lls  die M utter a b b e iß en ; 
w er sie  K in dern  unter einem  Ja h r abschn eidet, sch n e id et ihnen das L e b e n  ab 
•oder sie  w erden D iebe. — N a g e l b e i ß e r  (»N ägelfresser«) verkürzen sich 
das L eb en . —  2. E i s e n n ä g e l .  W e r  sich  einen in d en  Schu h  tritt, tritt 
auf G e ld ; es bringt G lück (s. aber R eiß n ag el). —  W e r einen  findet, beko m m t 
ihn in den Sarg . — G efund ene sch lägt m an in den n äch sten  Baurrf. —  F rev ler, 
die Nägel in  Särg e sch lagen  (aus Bravour), b leiben  hängen und sterb en  vor 
S c h reck  (v). —  W en n  m an e inen  einschlägt, er sp ringt weg und dreht sich 
n icht um , so geht er durch den F u ß b o d en . —  W en n  m an einen  in die E rd e 
sch lägt, b le ib t der G eist dran hän gen. (Mit dem  L ein tu ch ?) — W e r  zu Neu
ja h r  e in en  N agel in die W and  sch lägt, tnuß das ganze Jah r schw er a ib eiten . 
—  W en n  der N agel m it dem  Bild  .m itfällL b e d eu te t das n ich ts ; nur w enn 
das Bild  o h ne Nagel fällt, ists  eine A nm eldung. —  N ä g e l b ü n d e l  ro llte  
vor den F ü ß e n  bis 1 U hr nachts. —  N a g e l f l e c k e .  D as G lück blüht (A ); 
R eich tu m ; w eite R e is e n ; sov iel w eiße F le c k e , soviel K in d er sind  (bei M ädchen) 
zu erw arten . — N a g e l f u n d :  W en n  die Sp itze  m ir zugekehrt, laß ich ihn 
lieg en ; steh t der K o p f zu m ir, h e b e  ich ihn auf, da ists  G lück. — Man schlägt 
ihn in den n äch sten  Baum  (v) (s. o b en ) oder in die Zim m ertür. — W e r einen 
rostigen  Nagel findet, verw ende ihn als K leid erh aken .

Nageln soll m an fest. W en n  m an einen  B ildhaken in die W and  schlägt, 
sagen die L e u te : »N agel den T o d  fe st  an!«

N agelw urzel. Is t  sie  au sgefranst, da lügt w er über m ich.

Nähen. W en n  der F ad en  ausgeht, geh t das Geld aus. — O ster-, P fingst
so n n tag , am W eih n ach ts- und N eu jahrstag  d arf m an n ich t nähen, so n st ver
folgen e inen  Sch lan g en  und U ngeziefer oder m an ste ig t darauf (S tey r). — 
U nglück (v).

Namen für die N eu g ebornen  soll m an n ich t im K alen d er su chen ; 
gew isse N am en sterb en  bald, sagt d ie G odl (Patin).

N am enstag. W en n  an ihm  die B lä tte r abfallen, verliert m an die H aare.

N arren bau en H äu ser und B lind e kaufens. — H at e in 'K in d , aber nur 
ein  K in d , ein  h e iß es Ohr, so stirb t ein a lter Mann im N a r r e n h a u s .  — 
W en n  E in e r  rapp elt, lassen s ihn aus dem  N arrenhaus grüßen. — W e r starr 
(gstoä) schaut, sieh t ins N arren k astl; oder w ie sich die T eu fe l sp ie len ; w ie’s 
C hristk indl B äck ëre i m acht. —  N ä r r i s c h e s  B ein  h e iß t der E lb o g en , weil 
e r  närrisch  w eh tu t ; m an wird ganz wurlat (wirr im K o p f ;;  in O b erösterre ich  
»häm isches« B ein .

Naß. W äsch erin  (d. h. ein  M ädel), die sich  beim  W asch en  sehr naß 
m acht, k rieg t einen  beso ffen en  (tru nksüchtigen) Mann.
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Naschen. W e r viel nascht, dem  reg n ets au f der H o ch z e it.

Nase b e iß t, da g ibts A erg er (A); da hat der H in tern  K irch tag  (T an z
platz des S to c k e s ? ) ; Sch läg e, be i mir w ars so ; es kom m t eine F re u d e ; da 
iß t m an heute n och  K u ch en ; »kru m m ert« , s ieh e E in leitu ng . —  B e iß t die linke,., 
U nglück, d ie rech te  G lück. —  N a s e n b l u t e n .  An der bö h m isch -b ayrisch en  
G ren z e : »In G o ttes  R e ich  steh en  drei B ru n n en : D er eine g ieß t, der and ere 
fließt, der dritte steh t still; so soll auch d ieses N asenblu ten stille steh en  im 
N am en des V aters . .  . f f f « .  —  M an iß t dagegen Sä g esp ä n e ; der k le in e  
F in g e r  der L in k en  wird eingeschnürt od er festg ed rü ck t; auf g ekreu zte  
S tro h h alm e d rau lblu ten ; am A scherm ittw och w ird eine K orn blu m e au sge
graben, aufgehoben und bei N asenblu ten  in der H and erw ärm t; m an hat kein. 
G lück au f der W e lt ;  m an kriegt gutes G ehör und gu tes B lu t (s. G en ick ).

Nasse W ohnung, da e rtrin k t w er (?).

N eidiger, siehe H ölle. — D as E ssen  w ächst ihm beim  G en ick  herau s;: 
ein neid iges ; =  geiziges) K ind hat im G rab e kein e  R uhe.

Netz (s. T e ich ). W e n n  in der D onau das W a sse r  ein  Netz durchreißt,, 
fan gen  die F isch e r  k e in en  F isch  m ehr (an dem  T ag ).

Neubau bezieh en  (vergl. W ohnu ng). D reim al das K reuz m achen und 
h in ein trag en : R osen k ian z , W eih w asser, Palm kätzchen , Kruzifix, »k leines« A ltar.

Neue Schu h muß m an an sp u ck en ; n icht au f den T isch  ste llen , so n st 
g ibts V erdru ß.

Neugierige L eu te  w erden blind (v); sei n ich t so  neugierig , sonst: 
s tirb s t b a ld ; krieg st einen K ropf.

Neujahr. A n g a n g :  E in  schm utziger K n ab e b e d eu tet G lück, ein 
W ach m an n  U nglück, eine alte F ra u  T o d ; ein Mann G lück , eine F ra u  U nglück;, 
eine A lte verk n ofe lt das ganze Ja h r. —  A p f e l  verfault, bed eu tet T o d ; ein 
F räu le in , das am  N eujahrstag einen  A pfel iß t, b e k o m m t k einen  M ann. — 
B e t e n  soll m an an dem  T a g  viel, da erlö st m an viel arm e S e e le n . —  
E s s e n  m uß m an ein Schw einernes, so n s t hat m an kein  G lück, b eson d ers 
e inen  Schw einskop f, auch e inen  Sch in k en . — F i s c h  e r  1 s. d. —  W e r  sie  
iß t, is t das ganze Ja h r  frisch und m unter. — D en  K o p f m uß m an au fh eben  
für K rankh eit und U nglück (G ersth o f). — F l a s c h e  mit W a ss e r  wird zum 
F e n s te r  rausgew orfen, daß das U nglück h in au sfliegt; eine F la sch e  m it W e in , 
und sie  m uß zerbrechen. —  H u f e i s e n  am Neujahrstag finden, is t  ein  
b eso n d eres G lück. —  J a h r  b e s t i m m e n d :  W a s man an diesem  T a g  tut,, 
tut m an das ganze Jahr —  zum Beispiel G eld  hergeben , H iebe k riegen  oder 
G esch en k e, L ach en , Schim p fen , K ran k sein  . . .  — J u d  (s. dort) U nglück. — 
J u n g g e s e l l e .  G roßes G lück, von ihm  das e rs te  G eld zu beko m m en . —  
M i 1 c h darf nich t übergehen, das v erh eiß t K ran k h eit. —  N ü c h t e r n  soll, 
m an F isch e rl und W ein  g en ießen . —  O e f f n e n  tun die L an d leu te  (Gm ünd) 
S ta lltü r und W oh nfen ster, daß n achts b ö se  G eister herau skö n n en . — R a u c h -  
f a n g k e . h r e r b e s e n h a a r  kom m t ins G eld tasch el (v). —  S c h i m m e l  
seh en  bringt b e so n d res G lück. —  S c h u l d e n  soll m an vo r N eujahr bezahlen, 
so n st k rieg t m an im m er m ehr (un natürliche V erm ehru ng!. —  W ä s c h e  über 
N eujahr au f dem  Boden hängen lassen , da ist sie das ganze Ja h r  d reck ig ; da 
stirb t das L ie b s te  w eg ; e s  hängt sich w er auf; es stirb t w er aus der F am ilie  
(A). E in e  alte  in N ot g eraten e H ausfrau m achte 1924 so  einen  Se lb stm o rd 
v ersu ch : »D aß w enigstens ans von uns hin ist!«  — U eber N eujahr soll man 
kein  W a ss e r  im G esch irr lassen . —  W e t t e r :  Is t  der N eu jahrstag  schön,, 
k om m t n o ch  ein  langer W in ter. — W ü n s c h e  (»G ratu lation en«), D er ers te  
soll von einem  K ind od er ju n g en  L eu ten  se in ; e in e  F rau  zuerst brin gt U n 
glück. — Z u k u n f t  gute und G eld  das ganze Ja h r  hat, w er sich  am Neu
jah rstag  m it G eld  w äsch t; auch w enn der G eldm ann (m eist Briefträger) kom m t,, 
b e d eu te t es  R eich tu n g  (ng =  m).

Neun S ch lu ck  W a sser gegen S ch n a ck erl (s. Index).



99

Neunzig: G ro ß e  F re u d e ; g ro ß e  A n g st; T o d esg efah r.

Niesen, da d enkt w er an u n s; ein  Z eichen der W ah rh eit (a ); deren 
B ekräftigung. N üchtern n iesen , d e r  wird b e sch e n k t (A ),vauch n a c h ts ; d r e i 
m a l  n iesen  is t  G lü ck ; sehr re ich ; ein Bëm  (Bö hm e =  G eche); ein  ehrlicher 
M ensch n iest d reim al; dreizehnm al, da wird m an seh r schw er krank (G ars, 
N .-O e.). — N ü c h t e r n  n iesen  b e d eu te t M o ntag : d enken , sch en ken . D ien stag : 
was sch en ken , viel zu d en k en . M ittw och: was N eues (v), o d er V erleg en h eit. 
D o n n ersta g : eine Freu d . F re ita g : ein L eid , m an wird b e lieb t. (D on nerstag  ist 
dann betrü bt.) S a m sta g : ein  K uß. S o n n ta g : V erdru ß, U nglü ck.

Nikolaus (vergl. Kram pus). D ie Polizei m ischt sich  n icht ganz ohne 
B erech tigun g  e in : »Uns hat der N iklo zwei P aar Schu h g esto h len !« . E in
V erb o t w ürde ab e r das b e lie b te s te  K in d erfest s tö re n ; zerstören  läß t es sich 
n icht so leicht. B ei v ielen K in d ern  w ankt w ohl der G laube, keh rt aber bei 
guter D arstellu ng zurück. »D er Niglo, das ist die H ausfrau« — »Nein, der 
L ehrb u b  vom  Sch lo sser.«  — »Mein Bruder hat sich als Niglo anzogn und ich 
hab ihm se in e  L a rv en  zerrissen .« »M eine Sch w ester w ar w ie ein Niglo und 
hat m ich gehaut.« W ie  d ieser und der n äch ste  A usspruch und das so nd erbare 
W o rt »T eu fe lsfest«  zeigt, sch ein t, etw a durch V erm ittlu n g  des Schim p fw ortes 
»Nigl« eine V erw echslung der H au p tp erso n en  ö fters stattzu finden : »D er Niglo 
h at da e in e  K e tte n , da ist er g e fesse lt, daß er n ich t laufen kann , daß er 
n icht die Buben hauen kann so stark . Am B u ck el hat er ein H olz, und w enn 
man anzieht, haut er einen .« »Ich  leg m ein W u n sch zettel (für d ie C hrist
b escheru ng) aufs F e n s te r , da hat ich  ihn g eseh en , den Niglo. fB läst die 
B ack en  au f und sch lägt m it den A rm en :) S o  ist er geflo gen!«  —  »E r hat 
viele N üsse im H im m el«, »Nein, er kaufts«. A u sseh en : B ischofsm ü tze und 
S tab , K ittl und lang er (w eißer) B art. — S o  seh ens die Schu lanfänger. — Zu 
N ikolaus m üssen 9 hängen, 9 trän k en , 9 d erfallen ; es fahrt kein  F lo ß  (Steyr). 
— D ie ers te  Nuß soll gut sein , so n s t k om m t ein e  K ra n k h eit. —  W e r  am 
N i k o l a u s a b e n d  gelogen hat, b e i dem  sch ep p ert das P lattl (der k lein ste  
O fenring).

Ninive. D as b ek an n te  Sp iellied  m it se in er Brautw erbung hat in Schrem s 
und K aiserm ü h len  folgend e S p ie la rt : E s  kom m t eine- F rau  aus Ninive. — 
W as will d ie F ra u  . . . ? —  E in  M ädchen — K ö ch in : » So  nehm  ich sie  bei 
ihrer H and — U nd führ sie  ins h im m lische V aterland .«

Nix is t gut fürs A ugenw eh (v). Z. f. ö. V k ., X V III ., 187, Dr. G. K y rie : 
nihilum album , W eiß n ich ts , A ugennichts. — Z in koxyd ; G alitzenstein  =  Zinksulfat.

N onne : E in e  e in  P ech , zwei eine U eberrasch u n g , drei ein G lück. — 
M orgens seh en  : U nglück.

Nüchtern h at der S p ie ler k ein  G lück. ■ N ü chtern er (n iachta) Sp e ich e l 
ist heilsam  für die Augen.

Nüsse darf m an n ich t m it dem  F u ß  aufm achen, weil ein H errg ott 
drinnen ist und ein k le in es K reuz. —  In m itten  ist ein N agel, den darf m an 
n ich t b e iß e n : D as K reuz in  der N uß. —  W e n n  e in e  erst un term  H am m er 
zerspringt, war der T eu fe l drin. —  Zu N eujahr iß t m an 12 N üsse; sind alle 
gut, kom m en 12 glückliche M onate. —  W en n  der K ern der W eih n achtsn u ß  
ganz ist, b le ib t das V ieh  gesund (Eisenw urzen , N .-O e.). — Is t  am hl. A bend 
eine sch lech t, wird man einm al kran k , b e i zw eien zw eimal, be i drei sch lechten  
kom m t der T o d  (A). —  A uf N üsse wird m an h e iser (A). — »D ie Nuß v er
ändert einem « —  d er N ußschnaps v erän d ert den »inw endigen Zustand«, er 
stillt das A bführen . —  N u ß  k e r n e  (ausgelöste) w erden in L eo b e rsd o rf an 
gezündet, um die L eb en sd au er zu erk e n n e n ; w ers m acht, wird rech t alt. — 
N u ß s c h a l e n  m it K erzeln  läß t m an auf dem  W a ss e r  sch w im m en; d ie b e i
sam m en sind, heiraten  sich  (v ); die um fallen, d eren B esitzer sterb en  (v); man 
rührt m it dem  K och lö ffel um. —  Am  C hristaben d  g ib t m an N am en hinein 
und den zukünftigen Beruf, da erfahren  d ie M ädchen ihr Sch ick sa l (zu Sy lv ester)
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o
O b s t . W en n  man gutes O b st will, m uß m an unter den Bäum en P urzel

bäu m e sch lagen  (N ikolsburg, M ähren). —  T ra g en  die Bäum e nicht, so  leg t 
m an e in e  to te  K atze zu den W urzeln. (V ergl. Hund s tirb t; L eich en tu ch .) 
E in  S tü ck  m uß man oben lassen , so n st g ib ts kein  O b st. —  W en n  m an auf 
d er W iese  stolp ert, läuft man dreim al um einen  O b s t b a u m  herum . — 
W enn der H err d es G arten s ein en  W ä ch ter se tzt (caca.t), wird der D ieb beim  
B irnsteh len  erw ischt.

Ofen. B r u m m t  er, so kom m t V erd ru ß  (A ) ; am L an d  hat m an 8 T a g  
sp äter der G roßm u tter den halben Grund w eggeno m m en; e r  hat H u nger; man 
wirft a ltes Brot und Salz hinein für die arm en Se elen , da hörts auf (A ) ; es ist 
e in e  Braut im H au s; die arm en S e e le n  w einen, für sie g ehö ren  die zusam m en
g ek eh rten  B ro tb r ö s e l; es fährt eine H e x e  durch (v). —  S i n g t  er, sp u ckt m an 
hinein  (Bru ck a. L .) ; da w einen die arm en S e e le n  und b itten  um B rot (A ); 
s a u s t  er, ist der T eu fe l drin (v ); k n i s t e r t  das Holz, so  ist eine B rau t 
im  H aus (s. brum m t). —  A cht T a g e  nach  dem  T o d  der O b ersch w ester in 
G raz wird der ungeheizte O fen heiß  und fällt um ; sie  ist d aringew esen und 
h at ihn um gew orfen. — H intern  O fen  w irft m an zu W eih n ach ten  die P atschen . 
—  Z a h n  wird h ineingew orfen , da w erden alle  schön. — W en n  m an den 
O fen  w egnim m t, stirb t wer. —  Glüht er, wirds draußen kalt. —  E in  n eu er 
b ran n te  ein  Ja h r  gut, da ist ein  heiliges Bild m it der E c k e  drangefallen , se it
d em  rau cht er. — Bei un erw artetem  B esu ch  rufen a lle : »H auts d en  O fen  
e in !«  —  W en n  er r a u c h t ,  so ll m an den R auch n icht hin au slassen , er b e 
d eu te t G lück. (V erg l. übergeh end e M ilch.) — In  D eu tschbrod  h at e in e  F rau  
zwei K in d er ins F e u e r  gew orfen, die w einen noch. —  O f e n g a b e l  drin 
lassen , w enn keine G lut drin, b rin g t U nglück. — O f e n r i n g e  weg, (?) Not 
in d er F am ilie . —  O f e n s t a u b  d arf man n ich t w egblasen , so n st beko m m t 
m an B lasen  im Mund. —  O f e n t ü r l  geh t auf, T o d  (a); auch u m g ek ehrt: 
E s  stirb t w er, da springt es auf!

Offene W unde — davon träum en, b ed eu tet Tod .

Oefters d asselbe träu m en, da soll m an das K reuz m achen.

Ohr. Is t eins ro t, seh n t sich  w er n ach  uns (v). — W en n  das rech te , 
k l i n g t ,  ists sch lech t; m an h ö rt w as N eues (v ); m an k rieg t viel G eld. K lingt 
das lin k e : G u te s ; P ech ; m an h ört was L ie b e s  (v). —  W en n  vo rm ittags das 
rech te  sum m t und nachm ittags sau st das linke, is t es eine gute, u m gekehrt 
eine sch lech te  N achricht. —  Sp rich t w er von V ers to rb e n e n  und n iest dabei, 
m uß er sich  (m it der L in k en ) am rech ten  O hr ziehen. — W e r errät, w elches 
O hr k lin gt, dem, geht was in E rfü llu ng ; er h ört was N eu es; h a t er falsch 
geraten , geht dem O h rbesitzer was in E rfü llung; der sch lech te  R a te r  h ö rt 
w as A ltes. — W en n  m an O hrensau sen  hat, sag t m an das A B C  (o d er der 
andre sagts le isë ); wo es aufhört, m it dem  A nfangsbu chstaben  red et w er von 
ihm . '— O h r f e i g e  kauft den K in dern  die F reu d e zur A rb eit ab. — W en n  
m an sie  u n gesch ehen m achen will oder oh ne b ö se  F o lg en , sp u ck t s ich  der 
A u ste iler a u f die Hand. — O h r  k l i n g e n :  W er das O hr n icht errä t, is t  ein  
F e in d  gegen  m ir; wird fa lsch  g era ten , so  w ird .uns ü bles nachgesagt. —  O h r 
l ä p p c h e n :  W em  sie  angew achsen  sind, der is t um M itternach t g eboren . — 
W en n  m an e in en  R au ch fan gkeh rer sieht, hält m an sie, dann gibts G lück. (Fu nd e 
als B ew eis.) —  O h r  r i n g e l s t e c h e n  ist gut für die Augen (A ), b eson d ers 
gut sind  gold ene O hrringel (v ); m an hört b e sse r ; die K rank h eit geht heraus und 
m an kann  besser seh en . —  O h r s c h m a l z  ist gut g egen M undfäule (wunde 
E ck en ) und kran k e N asen. —  O h r w u r m  k riech t h in ein , zw ickt au f und 
m an m uß sterb en . (A ehnlich [A].) D er U h r n k r ä u l a  (auch U reuln =  etw a 
O hr-A elchen ?) zerb eiß t das T rom m elfell, da wird m an tau b . — E in  O hr
sch lü p fer hat m einer G ro ßm utter a lles au fg efressén ; m it H aarnad eln  hat sie  
e in en  W urm  herau sgebracht, ü ber 1 D ezim eter lang. (W oh l cm ?)

Oktober. Je  früher das L au b fällt, d esto  fru ch tbarer ist das näch ste  
Jahr. W arm er O k tob er bringt k a lten  F e b e r .
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Oellämpchen soll m an anzünden, w enn der O fen greint.
Oelzweige kom m en zum Palm bu schen. —  (Fried en sfü rst?)
Opfer? Am heiligen A bend lassen  sie  um L e o b e rsd o rf A p felschalen , 

N ußschäler, B ro tbröseln  au f dem T isch  liegen  »zur A bschreck u n g  für die 
H e x e n ; die stiern  um anand«.

Orakel. K lein en  K in d ern  h ä lt m an eine G eig e und G eld  h in ; greift 
eins nach der G eige, w ird es ein re ich erer F am ilien v ater, nach dem  G eld, 
ein V erb rech er. — D ie Z igeuner g eb en  G eld, da w irds ein D ieb, In strum en t, 
da w irds M usikant, R osen k ranz, ein G eistlicher? D ie  Bern (C ech en ): M usikant 
od er D ieb. (A ehniich [A].) — D ie M ädeln zupfen ein  A sterl m it v ielen  B lättern  
und sa g e n : »V erliebt, verlo b t, v erh eira te t, g esch ied en « ; ab er sie  schw indeln 
oft. — Je d e s  M ädel w ählt einen B u rsch en nam en, da ziehen sie  K arten . — 
S ie  m achen e inen  S te rn  mit B u ch staben  durcheinand, da streich en  sie  je d e n  
d r itte n ; w as übrig b leibt, is t der N am e des Zukünftigen. — In Tu lln  geben 
die M ädchen die N am en auf Z ettel in  die H aare (als W ick el) und in der 
F rü h  ziehn sie einen . —  Zw ölf N am en k om m en auf Z ettel, m it dem  lin ken  
F u ß  wird ins B e tt gestieg en  und g ezog en ; sie h e ira ten  dann zum Beispiel 
einen Jo h an n . 1

Orakelblume. D ie gelben R öh ren b lu m en  w erden auf dem  H andrücken 
geprellt, ob en  b le ib en  die leb en d en  K inder, d ie man kriegt, zw ischen den 
den F in g ern  die T o te n , am H an dan satz  d ie im H im m el (v).

Ort, frem d er: D a g eh t der T rau m  der ersten  N acht in Erfüllung.
Osten. W e r m it den F ü ß en  nach O sten  sch läft, steh t früh auf.

Ostern. W as m an w eihen läßt, geht in diesem  Jah re n icht aus (v). — 
Zwei esse n  ein E i g ete ilt, da v erirrt sich  keins. — In  Sp itz a. d. D onau geben  
sie  einen  K ranz . au f einen B aum ; wird e i dürr, haben  sie  U nglück. — In 
Budap est besp ritzen  sich  B u rschen  und M ädchen m it W asser. —  ln  L uha- 
tsch ow itsch  (M ähren) w erden H äu schen aus B ro t in der K irche g ew eih t; in  
Salzburg aus B u tter F e lse n  m it G em sen , H äu ser ; m an w eiht: E ier , B rot, 
Sch in k en , O sterfleck en  und P alm katzeln  (A ); w er die Sp eisen w eih e  m achen 
läßt, wird alt. — Zu den jü d isch en  O stern  dürfen die K in d er k e in e  Zuckerl 
essen . •— In R eich en au  (N .-O e.) m achen  die F rau en  O s t e r b r o t  ohne Salz 
und gew öh nlich es; w er un gesalzenes erw ischt, wird lange leben . —  W en n  
die F a rb e  ins O s t e r e i  dringt, wird sich der F ä rb e r  noch vergiften . — A uf 
dem  L an d  kom m en d ie  Sch a len  aufs F e ld ; die O s t e r e i e r  w erden v er
steck t, darunter ist ein  K a lk e i m it einem  R au ch fan gkeh rer, w er das findet, 
h e ira tet e in en  R au ch fan g keh rer. — W en n  m an sie  in einen A m eishaufen 
vergräbt, w erden sie in allen F a rb e n  gefärbt. — D ie  r o t e n  E i e r  legt der 
H ahn. — D em  H asen  wirft m an zu O stern  e inen  S te in  nach (v). — W e r 
zuerst ein b laues E i findet, hat in S te ie rm a rk  U nglück ; ein ro tes brin gt drei 
T ag e  G lück. — D ie O s t e r g l o c k e n  fliegen w eg (A ) ; wenn, m an sich  dabei 
w äscht, fliegen  die Sü nd en  weg. — W en n  m an zu O stern  k ein  neues G ew and 
kriegt, s c h . .  . a m das  O s t e - r l a m p e l  a ned an (G föhl). — O s t e r 
m i t t w o c h .  W e r  an dem  T a g  (w ann?) w eint, b eko m m t e in e  krum m e N ase. 
(N ach Y erm o lo ff h e iß t b e i den K le in ru ssen  der M ittw och vor P f i n g s t e n  
»krum m er«, da wird alles G epflanzte k lein  und krum m .) — Am O s t e r 
s o n n t a g  sich  vor So n n en au fg an g  w aschen, erhält ein Ja h r  gesund (v). — 
R eg n ets , so  dauert der R eg en  fün f W ochen  an. — ' O s t e r w a s s e r  muß 
m an schw eigend  h o len ; die B u rschen  lauern, sch reck en  und n e ck en , daß die 
M ädchen r e d e n .-- W e r  zur O s t e r z e i t  k ran k  ist, soll sein e F in g ern äg el 
in ein S ä c k c h e n  geb en  und es oh n e G rüße (u nberufen?) in ein L in d en bau m 
loch  v e rg ra b e n ; wenn d ieses zugew achsen ist, wird er gesund.

P
Pabler (Sch m etterlin g , f papillon), P abler setz di Du b ist der allaletzti (A) 

(da läß t er sich fan g en ); die einem s nich t vergönn en , verzaubern e s : »Pabler, 
P ab ler (Bawla) fliag davon, D aß d ie niem and fangen kân« (a).
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Paket legen  sie in H olland aufs H o lz ; w enn es w er aufm acht, kriegt 
e r  das ganze Ja h r Erdäpfel.

Palmesel ist, wer am P alm so nn tag  am längsten im B ett liegt. -— 
P a l m k a t z e l  (B lü ten  der Sa lixcap ria  L .) sind heilig ; der V ater iß t sie  gegen 
H alssch m erzen ; drei muß m an sch lu cken  CA); eine Palm w eihe ohne K ätzch en  
brin g t ein  Ja h r  ohne G lück (v); a u f den D ach bod en  gibt m an sie  g eg en  den 
Blitz; beim  G ew itter w erden sie  v erb ran n t (a l; auch den K üh en g eg eb en ; in 
die Sch ö p fb ru n n en  gegen U ngeziefer. —  P a l m s o n n t a g  h e iß t auch » W eiß er 
So n n tag«  (Irrtu m : N a c h  O ste rn !); der P farrer wird hinau sgesp errt (v).

Pantoffelwerfen tun die M ädeln w egen der H eira t; w enn sie  einen 
M ann w ollen (v); R ü ck en  gegen die T ü r ! Zeigen die Schu hsp itzen g egen die 
T ü r, w ird m an in d iesem  Ja h r hinau sgetragen (a ); schaut die Sp itze ins Zim
m er, leb t m an no ch  lan g e; w enn die F e r s e  ins Zim m er schaut, h e iraten  die 
M ädchen aus dem  Haus hinaus.

Papagei zieht K ran k h eiten  an sich .
Papier ü b er den K o p f w erfen  bringt U ng lü ck ; es zum A bw ischen n eh

m en (Staub) V erd ru ß ; w er ro tes P apier sieh t und es anhaucht, beko m m t ein 
sch ö n es G esch enk .

Paprika (sp an ischer P feffer) is t gut g egen die Schw aben . (B latta  o rien 
talis). —  W en n  er nich t sch a rf  is t, h at m an U nglück in der L ie b e  (T u lln ); w enn 
er a u f der Zunge n ich t bren n t, wird m an bald w einen  (v).

Patschen ziehen d ie Sch ü ler an, daß sie b e i der Prüfung d urchrutschen.

Pech trop ft vom  B aum ; s te c k t w er den k lein en  F in g e r  hinein, b ren n t ein 
k le in es H au s; m it einem  änd ern  F in g er hat das H aus G lück.

Pecher (Pech sch aber) w ar m ein O n kel. D ie  to te  M utter h at ihm die 
L e ite r  w eggezogen, da h a t er sich  zutot gefallen .

Peitsch e; w er sie aufputzt (vergl. Fasch ing) der wirds rech t vorw ärts 
b rin g en .

Pepi, der (Zopf aus ausgegangenen  H aaren) ist n icht so  schädlich wie 
eine E i n l a g e  aus M enschenhaar.

Perlen b ed eu ten  T rä n en  (A ); b e so n d ers w eiße.
Perlhahn k räh t: E s  wird reg n en  (v).
Perschtennacht da m acht m an in Irte n b e rg  (N .-O e.) drei K reu ze an 

die T ü r. — In  K ien berg-G am in g  ist zu H eiligen -D rei-K önig  die B ersch t- 
m utter m it 14 K indern g ek o m m en ; vor g roßem  S c h re c k  w ar ein K in d  14 T a g e  
sp rachlo s.

Pesach da kom m t in die E c k e  ein G las W ein  für den P ro p h eten  E lias.
P e s t .  G eg en  sie  g ibt m an K röten p ulver in e inen  B eu tel.
P eter  und Paul. E in en  T a g  zuvor und einen  danach  (29. Juni) w erden 

k e in e  K irsch en  g eb ro ck t. (U nfallsreiher w ie zu N ikolaus, S tey r.) In  d ieser N acht 
ist in M äh risch -W eißkirch en  das S c h lo ß to r v erste in ert. — D ie K ön igskerze, 
in d er N acht gepflückt, brin gt gro ßes G lück. D iese lb e  Pflanze :• »U n ser liawi 
F ra u  g eh t über L and . H at den H im m elbrand  in der H and.

Petroleum trin k t m an g eg en  L u n g en le id en : D ieses m ö rd erisch e  R ezep t 
ist b ek a n n ter, als gut ist. ■— W en n  die Petroleu m lam p e rau cht; b e d e u te t es 
F e u e r ; m an g ib t Salz h inein , dann h örts auf.

Petrus w eint,, w enns re g n e t; in Zürich sagen sie , er pischt. — Buch 
daß sich  um einen  Sch lü ssel dreht, sagt die Z u kunft: »H eiliger Petrus sag 
mir, ob  ich  bald  einen  M ann krieg , od er so w as«. S p i e l :  H eiliger P etru s, 
ich  b e te  Dich an, Du b rau ch st, ein W eib , und. ich  e inen  M ann, ste ig  herab 
und k ü sse m ich. (P fän d erlösen ; auch O fen  an b eten ! Man m uß dreim al sag en : 
L ie b e r  O fen , ich  b e te  d ich an, D u brau ch st H olz und ich einen  M ann.)

P farrer  im Trau m  seh en bed eu tet T o d ; w enn er in der H o stie  drei 
B lu tstro p fen  sieh t, s tirb t er. —  M acht er b e i der T rau u ng e inen  F e h le r , so
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(kom m en die K in d er (aus d e r  E he) ins Zu chthaus; ists nur ein V erred en , so 
k rieg t das K ind einen Sp rachfeh ler.

Pfaufedern bed eu ten  U nglück (A ) ; es wird b ren n en .

Pfeffer au ssch iitten  b e d eu tet V erdruß. —  Pfeffer und Salz streu t m an 
aufs F e n s te r , w enn m an e inen  k le in en  Bruder will — für den S to rch  (v). — 
Traum  davon bed eu tet Sch lim m es. — V om  P feffer kriegt das Blut zu viel 
Schärfe . —  G eg en  M agenleiden P fefferkörn dl (in W ien ) b is neun und zurück.

Pfeife. D ie unsres G roßv aters muß u n ter H eiligem  liegen , daß er 
m ehr T a b a k  beko m m t.

Pfeifen. W en n  ein M ädel pfeift, w eint M aria und der T eu fel lach t; 
pfeift ein  Bub, so  hat die M u ttergottes F reu d e, der T eu fe l A erger (v). — 
A uf ro te  R ü b en  ists gut pfeifen.

Pferd. A n g a n g :  Is t das e rs te  P ferd  m orgens ein  Schim m el, b ed eu tet 
es U nglück. —  A u s s c h l a g e n  und W iehern  der P ferd e v erkü nd et ein 
G ew itter. — B r a u t  s ieh e w iehern. F a r b e n :  Vo n  b r a u n e m  Pferde 
träu m en : Brief; vom  S c h i m m e l :  F u n d g lü ck ; von einem  s c h e c k i g e n  
P ferd : wir w erden bald  e inen  B ek a n n ten  treffen ; von einem  s c h w a r z e n  
Pferd träum en verkündet T rau er. —  Ist die linke h in tere F u ß fesse l w e i ß ,  
bringt das P ferd  G lück — G e i s t e r  s i c h t i g !  W en n  sie ein e G esta lt sehen , 
fangen sie  an zu b lasen  (sch nau b en). — H e x  e. Im Sta ll trifft ihn das R oß 
mit dem  Schw eif, er hauts m it einem  Prügel a u f die A ch sel; se in e M utter 
stirb t: E s  ist ihr ein  G ew icht auf die A chsel gefallen . — P l u f e i s e n .  W enn 
es am N eu jahrstag  ru nterfällt, ist es ein G lück  (wohl für den F in d e r !) ; w enn 
ein P ferd  eins verliert, wird es kran k  (v). — K i n d e r s e g e n :  E in e  Frau , 
die einem  P ferd e die M ähne käm m t, wird bald einem  K in d e die H aare 
käm m en. — R a u f e n  die P ferd e bei der L e ich e , so  steh t der T o te  auf; er 
ist sch e in to t. —  S a g e .  In  M an nersd orf (N .-O e.) is t ein H irt s te ts  auf einem  
wilden P ferde geritten . E s  wird ihm  der T o d  durch ein  Pferd gew eissagt, 
da re ite t er nim m er, ab e r im W irtsh aus erschlägt ihn das gro ße Bild eines 
P ferd es. — R e d e n  sie , so w eissagen sie m eist den T o d  des H errn . — 
S c h e u .  W irds ein Pferd, so  k rieg t die K uh Ju n g e ; es s te ck t der T e u f e l  
in ihm . —  S t o l p e r t  eins bei der T r a u u n g s f a h r t ,  g ibts U nglück in 
der E h e . —  T r a u m  sieh e F a r b e n ; es b ed eu tet e in en  Brief. — W i e h e r n  
vor dem  H aus — da ist drinnen e in e  (heim liche) Braut (A ); es he iratet wer. 
(V ergl. U nger-K hull, »S te irisch er W o rtsch a tz « : K a iser Jo s e f  II. m ußte den 
F ü llen b ra ten  be i H o ch zeiten  an einem  O rt v erb ieten  »Z esel«!). — B rie f: man 
hört was N eu es; H u ngersnot; T o d  (a ); b e so n d ers  w enn das W iehern  bei 
N acht g esch ieht (v); w iehern alle , wird ein gro ßer Brand. — Z u g t i e r  ein 
gutes ists , w enn es au f d er S tra ß e  H eu aufklaubt.

Pferdekauf: Is ts  zuerst n ich t gut, wird es sp äter rech t gut. — Man 
gibt ihm Salz aufs B rot.

P fin gstm ontag : In der V o rn ach t gehen die E h eleu te  m it der L a tern e  
in den W ald ; w enn sie  den M ond seh en , s tirb t der M ann früher.

Pflanze »eine gew isse« ins Zim m er des K ran k en  geste llt, m acht ihn 
Lgesund.

Pfui ist ein W o rt zum V erk n ofe ln . (V erg l. Zaubern.)

Photographie. W en n  m an au f die sein es B eleid ig ers die U hr drauf
legt, kann der nich t sch lafen . — E in  M ann sch ieß t auf eine P h o tograp h ie ; 
m o rg en s ist herunten  e in e  »B lu tlâckn«.

Pick-Aß (Pique) bed eu tet T o d .
Pilz s ieh e Schw am m . W en n  m an den M arzipanpilz zu N eujahr vom 

Sten g el aus iß t, g ib ts U nglück (vergl. F isch ). — Beim  P ilzesu chen  d arf man 
nicht p fe ifen ; w enn V aters P fiff daru nter ist, s tirb t d ieser.

Pissen (»w ischerin«; ro h : »prunzen«) soll m an au f die B ißw unde durch 
einen  to llen  H und; a u f e rfro ren e  (»gfrö rte«) Zehen (v ); übers K reuz prunzt



104

m an e inen  Ju d en  tot. — Zigeuner hab en  ein hinriges (krep iertes) Bockerls 
(Truthahn) au sgegraben und d rau fg ep iß t; da hab en  sie g esa g t: »Jetzt ist die 
K ran k h eit weg« und hab ens g efressen .

Plan eten : Da steh t drauf, w as für e in er E in e r  ist (C harakter) und das 
S ch ick sa l und drei N um m ern (s. Ju p iter, M ars, V enus).

Platz w echseln  tun die P referanzer (K a rten sp ie ler [v]), daß sie  b e sse re  
K arten  kriegen . —  A uf dem  Platz eines G ew inners hat m an kein  G lück .

Polderln (vergl. L eo p o ld , L ep oid t) m üssen am N am enstag  auf F a ss e in  
ru tschen , daß sie  w achsen. (K aiserm ü hlen .)

P o s t :  W e r von ihr träum t, bekom m t ein P aket.

Pracken die Böhm , so reg n ets (A). (So  lieb los wird das C ech isch - 
red en  benann t.)

Primiz. (E rste  M esse eines P riesters .)  Um  so an S e g n  m uß m an alles 
liegn  und stehn lassen  und w eit gehen (W ald viertel). »K in d er sp ielen m it 
als Braut und Bräutigam «.

Prinzessin hat ein R ätsé l beko m m en  (hier für »P reisau fg ab e«); w enn 
sie  sich  an zwei Säu len fünfm al beim  H utschen herum dreht, h e ira te t gie der 
K ö n ig ; das v iertem al ist sie  a b e r gefallen . (A nd ere F orm  der D o rn b ach er 
O rtssage von der M aria-T heresia-Sch au kel.)

P ro s t  rufen und A nsto ß en  brin gt G lück  (v); auch das P ro s ten  beim, 
N iesen.

Prüfung: W em  eine alte F ra u  begeg n et, der fällt d urch ; die ändern 
w ünschen »H als- und B einbru ch« od er so n st U n g lü ck ; be im  G lückw ünschen 
g eh ts .g ra d  sch lech t aus (v) —  B ei sch w eren  A ufgaben hält m an d ie D au m en 
ein. (V erg l. G esellenprüfung, P atsch en .)

Purzelbaum siehe O b stern te . W en n  m an au f der L a n d stra ß e  einen, 
m acht, b eko m m t m an ein neu es G ew and. ■ — E in  B äck erm eister , dem  hat 
eine F ra u  gew unschen, d aß er im G rab no ch  e in en  Purzelbaum  m acht; und. 
w irklich  . . .

Q
Quelle. W enn m an über F e ld  geht und sieh t eine Q uelle, soll man, 

tr in k e n ; G lück!

R
Rabbiner. E in  W un d errabbi h at im Z entralfried hof e in e  H ü tte, da.. 

b ren n en  zwei K erz en ; rundherum  sind S te in e . M an leg t e inen  S te in  a u f ein e 
der zwei Stufen und sch re ib t e in en  W u n sch  auf die M auer, der geht in E r 
füllung; m ein Bruder (C hrist!) is t  Sch n eid er, dem  hats b e i d er G ese llen 
prüfung geholfen . -

Rabe ruft »G rab«, v erkü nd et T o d  (A ); in  der F rü h  b e d eu tet das. 
K röchzen  (»K räh en «) U nglück, nachts F e u e r ; sitzt e iner am D ach , s tirb t w er 
im H au s; n ag elt m an ihn über den E in gang , so köm m t k ein  sch ädlich es T ie r  
h e re in ; w enn er am K irchturm  sitzt, bringt er der ganzen G egend  U nglück.

Rad, das in W ü rttem berg  w ährend der E rn te  an einem  Heuwagen, 
brich t, b e d eu tet U nglück ; das G lück zerbricht im se lb en  Ja h r  (W ien !). Z er
s tü ck e lt ein F a h re r  mit seinem  R ad  eine Sch lange, so fällt es durch den 
Blitz auseinand (M archfeld).

Randstein im T rau m , g ro ß e s U nglück.

Rappe b e d eu tet T ra u e r ; w enn m an beim  A nblick  dreim al ausspuckt,, 
hat m an G lück.

Ratschenbuben (G lö ck n er-E rsa tz  in der K arw oche) zerhauen F lasch en ..

( F o r t s e t z u n g  fo lg t . )
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Die »Winterschwagerin«.
Von Dr. G i s e l a  M a y e r - P i t s c h ,  K nittelfeld .

In  dem  Aufsatz »Ein m erkw ürdiger S tierschm u ck  beim  A lm abtrieb in 
G oldegg im Pongau, Salzburg« von Dr. G eorg  K o te k , W ien , W ien er Zeit
schrift für V o lk sk u nd e, 3. H eft, Ja h rg an g  1928, S e ite  61 f., wird nach der 
Schilderu ng der K arikatu r e in er Se n n érin , die als verhuzeltes W eib le in  m it 
s tieren  A ugen und b re iter N ase, K n o te n sto ck  und Sch o tten rü h rer haltend, 
beim  A lm ab trieb  vom S tie r  zw ischen den H öi'nern g etragen  wird, gefragt,, 
was d iese ganze A ufm achung des S tie re s  b ed eu ten  solle.

W ie  D r. F ritz  K arpf, »U eber T ie rm a sk e n « , H eid elberg  1913, K arl W inter. 
Son d erab d ru ck  aus » W ö rter und Sa ch en « , Band 5, H eft 1, nachgew iesen  hat,, 
's t  der heu te  nur als Sch m u ck  od er als Belohnung gelten d e Putz der unver
sehrten  H erde früher ein A bw ehrm ittel g egen b ö se  G eister gew esen , die das- 
V ieh auf dem  W eg  von der geschü tzten  Alm zum B au ernhof schädigen 
w ollten. D er Blum enputz ist der letzte R e s t  der v erbergen den Umhüllung. 
Auch sch reck h afte  M asken haben  sich zum B eisp iel in K nittelfeld s U m gebung. 
(O berste ierm ark) n och  erhalten .

S e n n e r  und S e n n erin  zw ischen den H örnern  des S tie res  und der 
sch ön sten  K uh, e inst ein  b e lieb ter Aufputz, verschw ind en im m er m ehr und 
m ehr, d och  ko n n ten  wir sie  noch vor w enigen Ja h re n  bei einem  V iehab trieb  
in der G aal bei K nitte lfe ld  seh en . Beid e freilich als ju n g e L e u te  im festlichen 
S o n n tagsstaa t. B e i ihrem  A nblick d achte m an wohl eher an F ru c h tb a rk e its 
zauber, an G esta lten  w ie M aibraut und M aibräutigam . D och dürfte d iese 
A usgestaltung der F ig u ren  e rs t das S p ä te re  gew esen  sein , als der u n ver
ständlich gew ord ene Brauch e in en  Bedeutungsw andel erfuhr und im V o lk s
glauben eb en  als Schm u ck , Belohnung, m anchm al sogar als H eim holen des 
So m m érseg en s angesehen wurde (w obei das Bäum lein, der R e s t  a lter V e r
kleidung, vielleicht unbew u ßt L eben sb aü m  und L eb en sru te  gleichgesetzt wurde). 
Das U rsprüngliche w ar wohl d ie S c h r e c k g e s t a l t ,  und da ist es auffällig,, 
wie d ieses a lte  H um pelw eiblein ganz einer auch heu te  noch  im V o lk e  
lebendigen Sch reck g esta lt, d e r  W i n t e r  s c h w a g e r i n ,  g le ich t V o n  ihr 
b e rich te te  m ir eine a lte  S e n n erin  w örtlich : »D ie Alm (gem eint w ar eine bei. 
Ju d enb u rg) hat die Schw oagerin  üb er den W in te r  im m er offen lassen  m üssen. 
E inm al kom m en Jä g e r  hinauf,, tre ib en  S p o tt und sch re ien : ,W interschw oagerin , 
geh h er da, m ach uns ein K och  aus E iter und R o tz 1. (E in  Zug, der in . den. 
A lpensagen ö fter w iedei-kehrt, zum B eisp ie l: L u ngau er V o lkssagen , gesch rieben  
und herau sgegeb en  von M ichael D engg , T am sw eg 1922, S . 162.) Mit einem  
Mal hum pelt die sch iach e  P erch tl zur T ü r herein , das G esich t vo ller Runzeln,. 
H aarzoten b is  über d ie N ase. S ie  sch re it: ,W as h ab ts h ier zu tun? D a hab 
nur ich  zu schaffen, ab e r ich  will E u ch  sch on  k och en , w as Ihr wollt, w enn 
Ihrs ab e r ne t eß ts, m üßts s te rb e n 1. D er R ührkübel is t  n och  m itten  in der 
S tu b e  gestan d en , da drin rührt sie  das K och , von dem  haben alle essen, 
m üssen. Sch w er k ran k  sind sie  d rau f gew orden, das w ar die g erech te  S tra fe« .

D ie k lein e Sc h re c k g e s ta lt, au f den S to c k  gestützt, den Scho ttenrü h rer 
in der H and, e rsch ein t w ie das A bbild  d ieser W interschw agerin . S ie  m ag 
wohl a ls S ch re ck g e sta lt gegen  V ieh sch äd iger g eg o lten  haben, denn, so  v e r
sich erte  m ir m eine G ew ährsfrau, w enn m an an sie glaubt, sie  n ich t höhnt.
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■und auch so n st nichts U n rech tes tut, läß t sie  V ieh  und Alm erin kein  L eid  
gesch ehen .

S o  w irken in Brauchtum  und V o lk ssag e  no ch  d ieselb en  uralten G e 
stalten , d ieselb en  G edan kengän ge w eiter.

Hollerweizen
V o n  Dr. G i s e l a  M a y e r - P i t s c h ,  K n itte lfe ld .

B ei Franz Magnus Böhm e, » D eu tsch es K inderlied  und K inderspiel«, 
L eipzig  1897, B re itk o p f und H ärtel, S e ite  175, h e iß t es in den A nm erkungen 
zu den K äferlied ern : »In den K äferlied ern  u n serer K in d er liegen  also w ieder 
u ralte h e id n ische E rinnerun gen verborgen. Dr. M annhardt hat v ersch ied ene 
G esän ge vom Mai-, H errgotts- und M arienkäferchen zusam m engetragen , 
w elches aufgeford ert wird, in den H im m el zu fliegen , weil sein  H äuschen 
brenn t, sein  V ater im K rieg e ist, die M utter w eint und die K lein en  dort in 
G efahr steh en . D iese  L ied er haben k lar e rk en n b aren  Bezug auf den W e lt
brand , auf W od an s letzten  K a m p f und au f H oldas h im m lisches B lum enreich , 
wo die u n geboren en  w eilen. In  keinem  der von M annhardt g eb rach ten  T e x te  
ersch ein t jed o ch  H oldas N am e; er ist in allen v erloren  gegangen .

D och hat der d eutsche G eleh rte  K a rl Blind in L o n d o n  in seinem  
Aufsatz »E nglische und d eu tsch e K in d erlied er und K in d ersp iele«  aus s e in e r ' 
Jugendzeit ein in sein er H eim at (der bad isch en  Pfalz) g esu ngen es L ied , m it
gete ilt, w orin d ieser N am e en th alten  is t : »M aikäfer flieg ! dein V a ter is t im 
K rieg , deine M utter ist im H oller-L and , H oller-L an d  ist abgebran nt. Ju ch h e!«  
Nun versteh en  wir erst, was m it Pom m er- und P ulverland  gem ein t is t : es 
sind and ere sin n lose Nam en, weil man das H oldaland n icht m ehr nen n en  
durfte. Se h r ähnliche M aikäferliedchen g ib t’s auch in England , Sch o ttlan d , 
A m erika und F ra n k re ich « . . . .

H ier in K nittelfeld  (O berste ierm ark) hörte ich einen Auszählvers, der 
wohl n ich t den M aikäfer nennt, abei' durch H ollerw eizen , P o len  und den 
K u ck u ck  doch w ohl auch d iesem  M ythenkreise angeh ört. W ah rsch ein lich  dürfte 
der A uszählvers aus K ärnten , wo auch d ie R e d en sa rt »jem and nach H o ller
w eizen sch icken« besteh t, h ierher gelangt sein . A uch in M arburg (in S H S) 
soll A uszählvers und R ed en sa rt gebräu ch lich  sein . D er V e rs  la u te t:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
G eh ’ m it m ir nach  H ollerw eizen,
G e h ’ m it mir n ach  P olen ,
D ort soll d ich der K u ck u ck  holen .

Ä hnlich w ie d ieses L ied  nur no ch  als A uszählvers h ier w eiterleb t, k en n en  
die K in d er eine E rinn erun g  an die L ied er vom  S to rch  oder den drei Puppen, 
näm lich die »K ath arina  R u m p eltasch en «, auch nur als Auszählvers.

Der distelblaue, lichtblaue oder Lichtbratel-Montag
nach Michaeli.

V on A n n a  R o t h z i e g e l - F  r ä n k e l .

D er d istelb laue M ontag ist ein F e s tta g  der W ach sw eiber, F iak e rk u tsch er 
und T isch ler, d ie blau m achen und in d en  K ä asg rab en  in G rinzing ziehen. 
E r  wird ,deshalb  gefeiert (volkstüm lich »blau gem acht« daher der Nam e), w eil
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an d em selb en  zum ersten  Male L ich t zur A rbeit gebrauch t wird. Nach A ussage 
eines jü n geren  D rechslerm eisters ist er früher (in der V ork rieg szeit) allgem ein 
began gen w orden. Im  Ja h re  1927 fand ich  noch im m er, trotz ström en den 
R eg en s, leb h aftes F e s ttre ib e n  im K aasgrab en  in Grinzing und auch in 
S iev erin g  M erkwürdig ist, daß d ieses F e s t  m it der Sa g e  vom  A gnes- oder 
Ju g fern b rü n n d el zusam m enhängt und daß die H auptpersonen des F e s te s , 
p h antastisch g esch m ü ckte  P lan etenw eib er, sich als die sch ön e A gnes vom 
Ju n gfern brü n nd el bezeichnen und von den B esu chern  nach dem  schönen 
Karl, das ist der wilde Jä g e r , gefragt w erd en ,1) E in e  von den P lanetenw eibern  
trug e in e  W erg p erü ck e  m it langem  Zopf, eine m it K unstblum en geschm ü ckte 
A ltw eiberhau be und e inen  m it P lan eten zette ln  b en ähten  Schirm . Zwei andere 
hatten n e b st der W erg p ertick e ihr ganzes G ew and m it K arten b lä ttern  benäht, 
eb en so  das unter dem  K inn g ebu nd ene, altm od isch e P lü tchen ; alle w aren 
grell g esch m in kt Am m erkw ürdigsten w ar eine k lein e, etw as verw achsene, 
ältere Frau , w elche m it d u rchdrin gend er Stim m e, w ie ein  P raterausrufer, die 
G äste ins W irtsh au s lo ck te , n iem and  w ar vor ihrem  S p o tt und ihren treffenden 
B em erku ngen sicher, se lb st n icht der Polizeim ann. U n ter den R u fen  wie 
»I b in  a sch ö n s Maderl, gw achsen wie a B retzel, i heiß  S tre ich k aas, zuständig 
nach L ip tau er, früher hab i gw ohnt in der E m m entalerg assen  bei der F le c k e r l
suppen«, verkau fte sie fleißig  ihre P lan eten . D azukom m enden M ännern geht 
es sch lecht, sie  w erden von den in Ü berzahl befindlichen W eib ern  gefrozzelt 
und aufgezogen.

Biographisches von August Hofer.
V on K. M. K l i e r .

August H ofer wurde am 7. Mai 1845 in O b erndorf, B ezirk  Sch e ib b s 
(N .-Ö .) g eboren . N achdem  er das G ym nasium  in K rem s vo llen det h atte , stu
d ierte er an der ph ilosop hischen F a k u ltä t der W ie n e r U niversität, leg te  die 
L ehram tsprü fu ng für O b ergym n asien  ab und began n  sein e L eh rtä tig k e it als 
P robekand id at am M ariahilfer R e a l-  und O bergym nasium . (W ien  V I.) N ach 
izw eijähriger D ien stle istu ng  als Su p p lent an der S taa tsrea lsch u le  in der L e o 
p o ld stad t (W ie n  II) erh ielt er e in e  L eh rste lle  am L an d es-L eh rersem in a r in 
W iener-N eu stad t. H ier w irkte er volle zwanzig Ja h re  als P ro fessor des D eu t
schen. D arüber g ek rän kt, daß er b e i der Besetzung des D irek torp osten s 
'Übergängen w orden w ar, ließ  er sich  an d ie R ea l- und M aschinenbauschule 
(eben fa lls zu W r.-N eu stadt) versetzen und hoffte , h ier günstigere A ussichten 
au f B eförderu ng  zu finden , w obei er fre ilich  aberm als en ttäu sch t wurde. Nach 
achtjähriger D ien stle istu n g  an d ieser A n sta lt ging H ofer m it dem Beginn des 
Sch u ljah res 1901 in P en sio n  und zog m it se in er langsam  erb lin den den Frau  
nach B aden . E r  erleb te  noch d en  B egin n  des g roßen  K rieg es und starb nahe 
dem 70. L e b e n s ja h re  am 3. Jä n n e r 1915 in W ien .

]) An der T orw an d  des G a sth o fes  M istinger »Zur A gnes« im K aas- 
:graben sind in der b e sseren  Ja h resz e it ständ ig  zwei B ild er »Jung-A gnes« und 
den »K o h len b ren n er K arl« in R itterrü stu n g  (ca . 18 5 0 j zeigend, aufgehängt. 
Ü b er den A gnesku lt und T rau m d eu tere i in diesem  W irtsh aus in älteren  
T a g e n  v erg leiche H eim atku nde D öblings, S e ite  477 f. (A nm erkung der R e 
d aktio n .)
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H ofer, der übrigens in W r.-N eu stad t so m anchen Sch ü ler h eran b ild eter 
d essen  sp ätere  L aufbahn sich seh en  lassen  k o n n te , wurde durch W ein h old  
zu volksku n d lich er T ä tig k e it angeregt. In  den Ja h resb erich ten  des L an d es- 
L eh rersem in ars W r.-N eu stadt liegen  folgende sein er A rb eiten  g edru ckt vo r: 
„Ü ber T ie r -  und P flanzen nam en“ (1 8 8 0 ); is t  m ehr sprachlich , en th ält a b e r 
auch die volkstü m lichen Nam en. — „W eih n ach tslied er aus N ied erösterreich “ 
(1890) 58 S e ite n ; en th ält 48 W eih n ach ts- und 4 O sterlied er. „ W e ih n a ch ts
sp iele“ , ebenfalls aus N ied erösterreich  (1899) 51 S e ite n ; en thält 27 Sp iele. 
D as M aterial zu d iesen  beiden V eröffen tlichu ngen lie ferten  grö ßten te ils  die 
Sch ü ler des Sem inars, die den v ersch ied en sten  T e ile n  N ied erösterreich s en t
stam m ten. D ie „W eih n ach tssp ie le“ w urden von F ach leu ten , w ie K. W einh old  
(Ztschr. f. d eutsch e Philologie) und W . Nagl m it g roßem  In teresse  aufge
nom m en. D as F e h le n  der W eisen gab K . L ieb le itn e r V eran lassu ng , die L ie d 
anfänge aus den selten  gew ordenen Ja h resb erich ten  abzudrucken (Z eitschrift 
„D as d eutsch e V o lk slied “ X X X I I I ,  1921, S . 66 ff) abzudrucken, um zur Auf
zeichnung anzuregen.

H o fer lehrte  sein e Sch ü ler, a u f die M einungen und Ü berlie feru n g en  
des V o lk es zu ach ten . E r  gab etw a als T h e m a  für d eu tsch e A rb e iten : E in 
zelne Sp rü ch e  im V o lk sd ia le k t; A bergläu bisches, G eb räu ch e . . .  S o  brachte  
er, hauptsächlich aus den 80er Ja h re n , ein teilw eise  seh r bem erken sw ertes. 
M aterial zustande, das ungedruckt b lieb  und heute um so w ertvoller e rsch e in t, 
als e s  vor zirka 5 0  Jah ren  aufgezeichn et w orden war. E s  um faßt g eistlich e 
und w eltliche L ied er, ein  g ro ß es W eih n ach tssp ie l aus G m ünd (N .-Ö .), alles- 
ohne M elo d ien ; v ersch ied ene and ere S tü c k e  der V o lk sp o esie , w ie B esch w ö
rungsform eln , L ü genm ärch en , F a sch in g ssp ie le  u. dergl. A ufzeichnungen zum 
A berglauben, über S itte n ; einige Erzählungen. D er u m fangreich ste  T e il b e z ie h t 
sich  auf die n ied erö sterre ich isch e  B au ern h o ch zeit; B esch reibu ng en  aus v er
sch ied en en  T e ilen  N ied erösterreich s ergänzen einan der au f das glücklichste- 
und w erden durch d ie R ed en  ein es g esch rieb en en  „H och zeitsb u ch es«  vervoll
ständ igt. (D iese  A ufzeichnungen steh en  w issen sch aftlich en  In te re sse n te n  zu r 
E in sich t und zu allfälliger w issen sch aftlicher V erw ertung zur V erfü gu ng. D ie 
Schriftleitung.)

Literatur der Volkskunde.
Neuere Arbeiten zur Siedelungskunde an den Grenzen des 

deutschen Volkstums und in den Nachbarländern.
V o n  Dr .  A r t h u r  H a b e r l a n d t ,  W ien . (Schluß.)

B e tra c h te n  w ir die S iedlungsform en, die uns im  W e s te n  des d eutsche». 
V o lk sg eb ietes im V erg leich  zu denen  der N ach b a rlä n d e r g eg en ü b ertre ten , 
so gehen  w ir w ohl am  b esten  v o n  einer vorzu gsw eise an th ro p og eo g rap h isch  
o rien tierten  B etrach tu n g  aus, wie sie M. A . L  e f èv r  e : „ L ’H a b ita t ru ral en  
Belgique, É tu d e de G éograph ie hum aine“ , B ib lioth equ e du Sem inaire de 
G eograp h ie  de l ’U n iv ersité  de L ou vain , L iège 1926 (306 S., 48 T e x ta b b ., 
32 T a f ., 3 farbige K a rte n ), b ie te t. L . u n te rsu ch t zu n äch st die V erteilu n g  d er  
Siedlungen in Belgien  und die G ruppierung der H äu ser in  ihnen. U n ter*  
sch ied en  w ird ein G ebiet der W eilersied lu n g  und R eihenbildung d er S. in  
A nlehnung an Straßen züge von  d er M aas e tw a bis B rü ssel und A n tw e rp e n ,
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ein  G e b ie t  d er S tra ß e n d ö rfe r  v o n  h ie r b is  ü b er G e n t  h inau s, sü d lich 'b e id e r  
im  W e s te n  W e g ed o rfb ild u n g , im  O s te n  d ich te re  B ew ohn u n g  b e i A u flösu n g  
b e so n d e re r  S ied e lu n g sk ern e  (ö r t l ic h  d ich te  In d u str ie s ie d lu n g !), im  K ü s te n 
g e b ie t  b is  T o u rn a i d agegen  lo c k e r e  S tre u sied lu n g  un d  en d lich  im  Ar» 
d e n n en b ere ich  der T y p u s  s tä d tis c h  g esch lo ssen er D ö rfe r . D e n  v e rm u te ten  
e th n isch e n  G ru n d la g en  d ieser v e rs ch ie d e n e n  S ied lu n g sfo rm en , w ie sie  A . 
M e itz e n  e tw a  fü r d as G e g e n p a a r k e ltis c h e r  E in z e lh o f —  g erm an isch es Ge» 
w an n d o rf p o s tu lie rt  h a t, s te h t  V e r f .  gew iß  m it R e c h t  s k e p tisc h  g egenü ber, 
h ä lt a b e r  d o ch  d ie  M einu ng  fü r z iem lich  zu R e c h t  b e ste h e n d , d aß d ie 
K e lte n  zw ar au ch  in  S ta d td ö r fe r n  (o p p id a !), im  g an zen  a b e r  vorzugsw eise 
in lo c k e r e r  (W eiler» ) S ied lu n g  im  L a n d e  g esessen  seien , w ob ei es ein  
k e in esw eg s ab w eg ig er G ed a n k en g a n g  ist, d aß  au ch  d ie G e rm a n e n  zu n äch st 
in d ieser A r t  im  L a n d e  sich  an sässig  g em a ch t h ä tte n . D ie se  A r t  der Land» 
nähm e se i d ann  n a ch  der R o m a n isieru n g  G a llie n s  und  in k rie g e risch e r  
A u se in a n d erse tz u n g  m it der rö m isc h e n  W e lt  zu gu nsten  e in er w e h rh a fte re n  
D o rfsied lu n g  au fg eg eb en  w ord en , n ich t oh ne d aß  d ie G e rm a n e n  bei den 
R ö m e rn  in  gew issem  S in n e  d abei in  d ie L e h re  geg an g en  w aren , w ie w ir 
h ier g le ich  h in zu fü g en  w ollen . V e r f . se tz t  d ann  k la r d en  E in flu ß  aus» 
ein an d er, d en  d ie W e id e w ir ts c h a ft  au f d ie  A n la g e  d er S ied lu n g en  (A uf» 
lo ck eru n g  b e i b lo ck fö rm ig  u m g eb en d e r W eid eflu r) a u siib t und  b e to n t , daß 
die S ied lu n g sfo rm en  v o r allem  au ch  m it d en  A b s c h n itte n  der U rbar» 
m ach u n g  des B o d e n s  so  au ch  W a ld ro d u n g  und E n tw ä sseru n g  in  B ezieh u n g  
g esezt w erd en  m ü ssen . F re ilic h  lä ß t  d ie D a rste llu n g  uns sch o n  h ier ein 
M o m en t d er K la s s ifik a tio n  v erm isse n , das fü r d ie w irtsch afts»  und volks» 
g e sch ich tlic h e  A u sd eu tu n g  d er S ied lu n g sfo rm en  von a lle rg rö ß te r  B ed eu tu n g  
w äre, und das is t  d ie  F ra g e  d er F lu rv erfa ssu n g  der u n te rsch ie d lich e n  
T y p e n . W ir  e rfa h re n  nu r aus e in ig en  B em erk u n g en , d aß  in  d en  S tra ß e n  
w ie in  d en  ü b er d as g an ze  L an d  v e rs tr e u te n  H a u fe n d ö rfe rn  die G ew an n flu r 
h e rrsc h t, in  w elch en  G re n z e n  d ies g ilt, w ie s ich  die W eiler» , R eihen» und 
W eg e sie d lu n g e n  h iezu  v e rh a lte n , b le ib e n  offen e  F rag en . A n  H an d  ä lte re r  
P la n a u fn a h m en  w ird  d an n  der im m er en gere  Z u sa m m en sch lu ß  der An» 
w esen  im  V e r la u f  des M it te la lte r s  und  in  der N e u z e it in  d en  ein zeln en  
S ied lu n g en  n a c h g e w ie se n ; f re ilic h  w äre zu fo rd ern , d aß d ie  P la n b ild e r , die 
d iese  E n tw ick lu n g  erw eisen  so llen , ta ts ä c h lic h  im m er ein e  und  d iese lb e  
Sied lu ng in  so lch em  Z u sa m m en w a ch sen  zeigen , w as a b e r  n ich t der F a ll 
ist. D em  re ih t s ich  nu n  e in e  E rö rte ru n g  der H a u sty p e n  an, d ie V e r f . n a ch  
G ru n d riß lö su n g  und  Z w e c k b e stim m th e it  b e tr a c h te t . A ls  d ie w ich tig sten  
F o rm en  w erd en  u n te rsc h ie d e n : d er S tre c k h o f, d as lo c k e r e  od er ge»
sch lo sse n e  G e h ö ft  und  d as E in h e itsh a u s  der A rd en n en . H ier fe h lt  nun 
le id er der V e rg le ic h  des V e rb re itu n g s g e b ie te s  d er H a u sty p e n  gegen ü ber 
dem  d er S ied lu n g sfo rm en , d ie ja  in  e in er g erad e  fü r d en  G eo g ra p h en  
h ö ch st a u ffä llig e n  A r t  ü b e re in stim m e n . D a s  V e rb re itu n g s g e b ie t der S treck» 
hö fe  s tim m t n a c h  der g e b o te n e n  S k iz z e  so  gut w ie zur G ä n z e  m it dem  der 
W eile rs ie d lu n g  ü b ere in , d as d er g e sch lo sse n e n  H ö fe  m it dem  d er Straßen » 
d o rfer, w og eg en  S tre u sied lu n g  und  o ffen ere  H o ffo rm e n , b e i w ech seln d er 
G rö ß e  der G e h ö fte , H a n d  in  H a n d  g eh en  und  das E in h e itsh a u s  d er A rd e n n e n  
d en d o rtig en  g e sch lo sse n e n  D ö rfe rn  zu g eh ört. V e re in z e lt  re ich e n  im  O ste n  
n ie d e rsä ch sisch e  H a u sfo rm e n  ins' L a n d  u n d  au ch  S ch eu n en  vo m  T y p u s der 
H a u (H eu »)b erg e  k o m m e n  in  d en  P o ld e rs  vo r. E in e r  e th n is ch e n  A u sd eu tu n g
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s te h t V e r f . z iem lich  sk e p tisch  g egenü ber, e rs tl ic h  triit R ü c k s ic h t  auf d ie  
sied lu n g sk u n d lich  sch w er zu ü b e rb rü c k e n d e  K lu ft , d ie zw isch en  N e u z e it 
und A lte r tu m  k la fft, und dann au ch  zu fo lge der W id e rsp rü ch e , d ie  in  d er 
A u sd eu tu n g  der G ru n d riß fo rm e n  vo n frü h er her b e ste h e n . N u n  is t  es 
u n te r H eran zieh u n g  der k u ltu rg e s ch ich tlich e n  D a te n , d ie s ic h  aus der Vers. 
b re itu n g  der T y p e n  in ih rer G e sa m th e it  erg eb en , ab e r d och  n ich t allzu  
sch w er, d ie  G e n e a lo g ie  g ew isser G ru n d fo rm e n  b is  zu einem  gew issen  G ra d e  
w en ig sten s au fzu h ellen . D a  b e w a h rt v o r a llem  d er S tre c k h o f, w ie w ir ihn 
g en a n n t h ab en , n o ch  v e re in z e lt  d en  ganz p rim itiv e n  Z u g  e in er in n eren  
V erb in d u n g  zw isch en  W oh n u n g  und S ta ll , d ie in  R ü ck z u g sg e b ie te n  d es 
U rty p u s in  W e ste u ro p a  —  w o rau f K . R h a m m  b e so n d ers  n a c h d rü ck lich  
h in g ew iesen  h at —  ja  n o ch  re s tlo s  b e s te h t , und w ir seh en  in  d iesem  H au s* 
ty p u s d er W eilersied lu n g en  ein  w oh l in  g a llo rö m isch e  Z e it  zu rü ck re ich en * 
d es B a u g e b ild e  v o r uns, das w ir in d iesem  E n tw ick lu n g ssta d iu m  ein es 
W o h n *S ta llh a u se s  m it b e g in n en d er U n te rte ilu n g  und  v ie lle ic h t zw ei tra u f* 
se itig e n  E in g än g en  ruhig n o ch  a ls  k e ltisc h e s  od er k e lto ro m a n is ch e s  H au s 
b e z e ich n e n  k ö n n en . Für se in e  W e ite re n tw ick lu n g  zum  sp ä te re n  d e u tsch e n  
B a u ty p u s des so g en a n n ten  S tre c k h o fe s  m ü ssen  w ir nu n fre ilic h  sch o n  d ie 
F ra n k e n  in B e tr a c h t  z iehen , w as n o ch  w e ite r  u n te n  g esch eh en  so ll. H ie r  
nur so v ie l, d aß  je n s e its  der G re n z e  des d eu tsch en  V o lk s tu m s im  neu zeit* 
lie h en  V e rs tä n d e , a lso  au ch  h ier in  B e lg ien , d as a lte  W o h n s ta llh a u s  in  
sein em  W o h n te il  zu ein em  K am in h au s w e ite rg e b ild e t w urde, d as so zu sagen  
ein  G e sch w is te rk in d  zum  frä n k isch e n  K ü ch en *S tu b en *H au s auf re in  
d eu tsch em  B o d e n  v o rs te llt . L e fè v r e  ä u ß ert nu n w e ite r  b e so n d e re  B e d e n k e n , 
d ie  H au b erg sch eu n en , d ie  in  B e lg ie n  nur in  d er R e g io n  d er P o ld ers  d ’E sc a u t 
und in  der M a rsch e n la n d sch a ft  am  M e e r an z u tre ffen  sind , a ls .a lte  Z eu gen  
aus d er Z e it  der —  g e sch ich tlic h  n a c h w e isb a re n  —  fr ie s isc h e n  K o lo n is a tio n  
g e lte n  zu lassen , e inm al w eil der V e r f . nu r d ie g e sch lo sse n e  V ie rk a n tfo r m  
des H a u b erg s als fr ie s isch e  S ta m m e sfo rm  an sieh t, w eiters , w eil eb en so g u t 
die sä ch sisc h e  G ru n d fo rm  des E in h e itsh a u se s  fü r M en sch , V ie h  und 
F ru ch t h ieh er zäh le  und dann, w eil ü b erh au p t d er Sch lu ß  v o n  n achw eis* 
b a re n  V o rk o m m n isse n  im  12, Ja h rh u n d e r t zu rü ck  auf d ie K o lo n is a tio n sz e it  
m in d e ste n s  gew agt sei. E s  w ill uns b e i d er H ö h e, d ie d ie H a u sfo rsch u n g  
in  d er H e ra u sa rb e itu n g  d er ganz w e se n tlich e n  und w ohl sch o n  seh r a lte n  
U n te rs c h ie d e  v o n  sä ch sisc h e r  und  fr ie s isc h e r  H a u sfo rm  und  in  der A uf» 
hellu n g  des W erd eg a n g s d er le tz te re n  e rre ic h t h a t, a ls m in d e ste n s  eb en so  
g ew agt e rsch e in en , w enn uns nu n e in e  gan z se lb stä n d ig e  E n tste h u n g  e in es 
w eitu m  b e k a n n te n  T y p u s auf u n g e k lä rte r  W irtsc h a ftsg ru n d la g e  in  e in e r  
k le in e n  E n k la v e  zu g em u tet w ird , d ie  n a ch w eislich  e in e r  K o lo n is a tio n  
d u rch  F r ie se n  u n te rw o rfe n  w ar. B e to n t  d o ch  V e r f . se lb s t  au f d as nach* 
d rü ck lich s te , a ls w ie u n p ra k tisch  d ie  S ch o b eru n g  in d er riesig en  S c h eu n e  
von d en B a u ern  d er J e tz tz e it  em p fu nd en  w ird , da sie  v ie l zw eck m äß ig er 
in a n d eren  H o ffo rm e n  vo r s ich  geht. W ir  b ed au ern , d aß V e r f .  h ier n ic h t  
au ch  e in  v erg le ich e n d es W e rk  aus der n ä c h ste n  N a c h b a r s c h a ft  n e b en  ge* 
w iß v e rd ie n s tlic h e n  reg io n a len  M o n o g ra p h ien  h e ran g ezo g en  h at, um  d ie  
v o lk sk u n d lich e n  G ru n d la g en  d ieser w ie je d e r  B au ern h au sfov m  rich tig  zu 
erfa sse n . J .  H . G a l l é e :  „D a s n ied e rlä n d isch e  B a u ern h a u s und se in e  Be* 
w o h n er“ (A . O o s th o e k , U tr e c h t  1909), sa g t d arü b er (S . 13 f . ) :  „ D a ß  d as 
H au s öd er e ig e n tlich  d ie Sch eu n e und  die T e ile , w o d er B a u e r  se in en  B e ru f
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au sü b t, für d ie A b sta m m u n g sb estim m u n g  der B ew o h n er w ich tig  sein  
k ö n n te , w ar z u erst nur e in e  V e rm u tn g . D ie se  V erm u tu n g  w urd e bei m ir 
zur G e w iß h e it, als ich  u n g efäh r 1875 d u rch  zu fä llig e  U m stä n d e  vo n einem  
B au er aus R u u rlo , d er n ach  G ra n d  R a p id s in  A m e rik a  au sg ew an d ert w ar, 
h ö rte , d aß  der B a u er, w ie w eit au ch  vo n se in em  u rsp rü n g lich en  W o h n o rt 
e n tfe rn t, se in  H au s und  Sch eu n e  in  d er . F rem d e v o llk o m m e n  au f d iese lb e  
W e ise  b a u t, w ie er es in  se in em  G e b u rts o r t  h a tte , u n ab h äng ig  d avon , ob 
V e rs c h ie d e n h e it  d es B o d e n s  b e s te h t  od er n ich t. D ie s  w urd e m ir b e s tä t ig t ,  
a ls ich  d u rch  V e rm ittlu n g  des H e rrn  W . N ijh o ff  A b b ild u n g e n  v o n  H äu sern  
aus H o llan d  (M ich ig a n , U . S .)  e rh ie lt , d ie  d o rt v o n  F r ie se n  auf g le ich er 
W e ise  w ie in  ihrem  .L and e g eb au t w aren . G ro n in g e r B a u ern , w elch e  sich  
in den le tz te n  zw anzig Ja h re n  au f d en  n o ch  n ich t -urbar g em a ch ten  Län« 
d ere ien  an  d er D e d u n sv a a rt n ie d e rg e la sse n  h ab en , m itte n  u n ter e in er Be* 
vö lkeru n g , d ie ein e ganz an d ere  B a u a r t  h a t, a ls in  G ro n in g en , d ie  ih ren  
B eru f au sü b en  au f e inem  än d ern  B o d e n  als dem  vo m  G ro n in g erla n d , 
h ab en  (d. R e f.)  d en n o ch  ih re  H ä u ser und S ch eu n en  genau  g eb au t (h ab en ) 
w ie d ie, b e i und in  d en en  sie  a u fg ew ach sen  w aren . A u ch  in  d en  frü h er 
und sp ä te r  tro c k e n  g e leg ten  P o ld e rs  k a n n  m an  d erg le ich en  E rfa h ru n g en  
m a ch e n “ 1). W ir  w erd en  v o n  d iesen  a lte n  B e rg sch e u e rn  v o n  se lb s t  auf den 
le tz te n  d er fü r B e lg ie n  u n te rsch ie d e n e n  F la u sty p e n  g efü h rt, au f das Ein« 
h e itsh au s der A rd en n en . E s is t  im  G e g e n sa tz  zum  S tre c k h o f  des N ord« 
Ostens e in  m assig er, b re it  h in g e la g e rte r  B a u  v o n  a n g en ä h ert q u a d ra tisch em  
G ru n d riß  m it f la ch em  D a ch . D e r W o h n te il , der K ü ch e  und S tu b e  in  N eben« 
e in a n d ersch a ltu n g  zeig t, is t  in  d er R e g e l m it e in er g ew issen  B e to n th e it  —  
zw ei g e tre n n te  E in g a n g stü ren  —  v o n  dem  b r e ite n  und t ie fe n  h a llen a rtig en  
B au , d er S ta ll  und S c h eu er u m fa ß t, a b g e g lie d e rt; ja ,  es k o m m t in  d en  siid« 
liehen  G re n z g e b ie te n  der A rd e n n e n  vor, d aß  dem  W ir ts c h a fts b a u te il  ein 
der Q u e re  n a ch  m eh rze llig er W o h n tr a k t  in  T «F o rm  a n g e lag ert is t, eine 
G ru n d riß lö su n g , die w ir b e im  b e rg is ch e n  H au s und in  e tw as v ie lgesta lti«  
g erer A r t  au ch  in  F rie s la n d  w ie d e rk e h re n  seh en . E ig e n a rtig  ist d abei, d aß  
w ir im  A rd en n en h a u s und auch  in  L o th rin g e n  n ic h t  w ie so n st in  d er ro« 
m a n isch en  W o h n k u ltu r  a ls H au p tw o h n rau m  die K a m in k ü ch e  finden , son« 
d e m  d aß  m an  n e b en  d iesem  d en b u rg u n d isch en  K a m in e n  der Ju ra h ä u s e r  
en tsp rech en d en , o ft  lic h tlo s e n  K o ch ra u m  ein en  re g e lre c h te n  W o h n rau m  
b e s itz t , in  L o th rin g e n  „ la  ch a m b re “ , im  w a llo n isch e n  B e lg ie n  ,,la  p ë le “ , im 
v lä m isch en  a b e r „ s tu fe “ ■ g en a n n t, a lso  e in e  „ S tu b e “, die m it e inem  Bei« 
leger«O fen  od er d u rch  e in e  g u ß e isern e  T a k e n p la t te  v o n  der K ü ch e  aus 
erw ärm t w ird. H ie r  b e fin d en  w ir u ns d em gem äß sch o n  im  E ntw ick lu n gs« 
k re is  d er d eu tsch en  W o h n k u ltu r  m it H in te r la d e rs tu b e . V o ll  und ganz ent« 
sp rech e n  d en  A rd e n n e n h ä u se rn  au ch  d ie ä lte s te n  G ebirgs« (E in h eits«) 
H äu ser des E ifel« und H o ch w a ld g e b ie te s . N u n  h ö re n  w ir in d en  H och«

*) M an  v e rg le ich e  au ch  b e i O . Sch w in d razh eim  (D e u tsc h e  Bauern« 
k u n st, W ie n  1908) d ie S. 37, A b b . 14 a und 14 b, g e b o te n e  G eg en ü b erste l«  
lung ein es sch w ä b isch e n  B a u e rn h a u se s  in  K irch e n te llin g  m it dem  „H au s 
eines n o rd d e u tsch e n  A n s ie d le rs  in  B ra s il ie n “ . In  der gän z lich  ho lzarm en  
A lm reg io n  d es nörd l. V e le b it  (K r o a tie n )  h a b en  au sg ew an d erte  S lo w en en  
aus K ra in  v o n  d aheim  e in en  S ta ll  g eg eb en en fa lls  a ls B lo c k b a u  m it Leg« 
Sch in d eld ach  in  a u ffä llig em  G e g e n s a tz  zur b o d e n stä n d ig e n  B au w eise  er« 
r ic h te t. [A . v o n  D e g e n : A lp« und  W e id e w ir ts c h a ft  im  V e le b itg e b irg e  
(H a n n o v er 1914), S. 98, m it A b b .]
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v o g esen  g le ic h fa lls  v o n  „ b e rg sch iir“ g e n a n n te n  p rim itiv e n  E in h e itsh ä u se rn  
und au ch  s ta ttl ic h e r e n  T y p e n , d ie  d ie B rü c k e  zw isch en  A rd e n n e n  und  
-Ju ra lä n d ern  sch la g en 1), und au f dem  g eg en ü b erlieg en d en  G e b irg s h o rs t des 
-Sch w arzw ald es seh en  w ir uns b e i den d o rtig e n  g ew altig en  E in h e itsb a u te n  
v o r e in  a u sg esp ro ch en es S ch eu erh a u s m it e in em  E in g eh äu se  zum  W o h n é n  
g e s te llt , d as in  se in er D a ch sä u le n ste llu n g  n o ch  dazu h ö ch st a lte r tü m lich e n  
C h a ra k te r  b e w a h rt h a t. Im  E ls a ß  en d lich  b e g eg n en  au ch  im  G eh ö ftev er«  
b an d  w ied er b e so n d ers  s ta t t l ic h e  Sch e u n e n b a u te n  als Säu len h äu se r, w ob ei 
d ie  E rrich tu n g  d er Säu len  m it b e so n d erem  B ra u c h  b e g an g en  w urd e2). A ll 
das is t  k au m  zufällig , so n d ern  w ir g lau b en  d iese  so  au ffä llig  g le ic h a rtig e n  
E in h e itsh ä u se r  sa m t und so n d ers  a ls S p ä tfo rm e n  e in er b a u lich e n  E ntw ick «  
lung b e z e ich n e n  zu k ö n n en , d ie le tz te n  E n d es v o n  d en  a ltg e rm a n isch e n  
g ro ßräu m igen  S ä u le n b a u te n  au sg eht, w ob ei w ir e b en so w o h l an  d ie 

.S ch eu n en h ä u ser an  d en  K ü ste n  des N o rd m e e rs  zur Z e it  des P y th e a s  
d en k en , w ie an  die sp ä te re n  o s tg e rm a n isch e n  H a lle n b a u te n , d en en  auch  
d as n ie d e rsä ch sisch e  H au s in  se in e r  E n tw ick lu n g  aus ein er e in fa ch e n  D ach« 
h ü tte  k o n stru k tiv  ganz w e se n tlich  v e rs ch u ld e t ist. S ie  h a b e n  au ch  in  dem  
v o n  uns b e tra c h te te n  W e s tg e b ie t  d ie  G ru n d fo rm  d er n ic h t der 
k e lto « ro m a n isch en  v illa  ru s tic a  fo lg e n d e n  B a u ty p e n  b e stim m t, w o b ei m an 
W o h n g e m ä ch e r en tw ed er in sie  e in g e b a u te  od er m it B ra n d m a u e r an  sie  
an sch o b . W a s  d en  T y p u s tro tz  d er v o n  L. h e rv o rg e h o b e n e n  D r e ite ilig k e it  
vom  frä n k isch e n  W o h n b a u  d u rch au s u n te rsch e id e t, is t  d ie  Q u e rla g e  des 
W o h n tra k te s  g eg en ü ber dem  W ir ts c h a fts te i l ,  d ie uns v ie lm eh r im m er 
w ied er an  d en  a lte n  G e b irg s e in h e itsh ä u se rn  b e g eg n et. H ie b e i a lso  m a ch en  
s ic h  ö r tlic h e  U n te rs ch ie d e  b e m e rk b a r, d ie  zum  T e il  o ffe n s ic h tlic h  stam m « 
h e itlic h e  B eso n d eru n g  und P rägu n g  g ew o n n en  h ab en . Je d e n fa lls  w ird  m an  
a b e r  nu r in  so lch em  w e ite re n  k u ltu rg eo g ra p h isch en  Z u sam m en h an g  zur 
K läru n g  au ch  der e in zeln en  L a n d sc h a fts ty p e n  g elan g en  k ö n n en . In  der 
B esch rä n k u n g  au f das b o d e n stä n d ig e  W e s e n  a lle in  is t  d ies u n m ö g lich  zu 
le is te n . W ir  m ö ch te n  d ie au f ihrem  g eo g ra p h isch en  A rb e its g e b ie t  a b e r 
d u rch au s g ed ieg en e U n tersu ch u n g  L e fé v re s  n ich t v e ra b sch ie d e n , o h ne auf 
d ie  b e so n d e rs  le h rh a fte n  und a n sch a u lich e n  F lu g zeu g au fn ah m en  v o n  den 
u n te rsch ie d lich e n  S ied lu n g sty p en  hin zuw eisen , d ie d as v o rtre ff lic h e  B ild er«  
m a te r ia l u n ter and erm  en th ä lt.

O t t o  G r  ü b e r :  D e u ts c h e  B auern « und A ck e rb iirg e rg e rh a u se r . 
E in e  b a u te ch n is ch e  Q u ellen fo rsch u n g  zur G e s c h ic h te  des d eu tsi 1 U isës, 
V e r la g  G . B rau n , K a rlsru h e  1926 (109 S ., 39 A b b .) , g ib t s ich  d em g eg en ü b er 
sch o n  im  T ite l  a ls eine v o rzu g sw eise  k u ltu rg e s c h ic h tlic h  g e r ic h te te  U n ter«  
su chu ng der B a u ty p e n  S ü d w estd eu tsch la n d s zu erk en n en . V e r f . unter« 
s c h e id e t  in se in em  F o rsch u n g sg e b ie t zw isch en  B o d e n se e , V o g e se n , N e c k a r  
und M a in  d rei H a u sty p e n : 1. e b en erd ig e  E in (h e its )h ä u s e r , 2. g e ste lz te  
(d. h. S to ck «) H äu ser, 3. G e h ö fte b a u te n . N u n  m ein t er z u n äch st d ie  eben« 
erd ig en  E in h e itsh ä u se r  —  w ie g ru n d sä tz lich  a lle  H a u sty p e n  —  d u rch  die 
b e so n d e re n  B ed in g u n g en  k lim a tis ch e r , w ir ts c h a ft lic h e r  und  p o lit is c h e r  A rt , 
d en en  d ie d eu tsch en  S ta m m e s e in h e ite n  u n te rw o rfe n  w aren , e rk lä re n  zu

2) D a s  B a u e r n h a u s  i m  D e u t s c h e n  R e i c h ,  T e x tb a n d ,
S .  248 f.

2) E b en d a , S. 259 f.
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kön nen , w obei ju s t  d iese  B a u fo rm  in a llen  je n e n  G e b ie te n  sieh  als sozu« 
sagen n a tü rlich e s  E rg eb n is  e in g e s te llt  habe, in  d enen  h a u p tsä ch lich  W eide« 
W irtsch aft g e tr ie b e n  w ird. D a s w id erleg t s ich  dem  v erg le ich e n d en  Haus« 
fo rsch e r  a llso g lc ich , w enn er die d u rch au s v ie h w irtsc h a ftlic h e n  Z w eck en  
en tsp ru n g en en  od er an g ep a ß ten  u n te rsch ie d lich e n  W ir ts c h a fts h ö fe  der 
A lp en  w ie au ch  D ä n e m a rk s  od er Sch w ed e n s b e tra c h te t . A ls  eb en so w enig  
zw ingend e rsch e in t uns der w eite rs  p o stu lie rte  Z u sam m en h an g  der H of« 
bzw . G e h ö fte b ild u n g  m it D r e ife ld e r w ir ts c h a ft  und G em en g lag e . A ls 
G e g e n b e isp ie l se ien  nu r d ie G ew ann« und E lau fen d o rfb ild u n g en  im  nieder« 
sä ch sisc h e n  H a u sg eb ie t an g efü h rt. D a s g e ste lz te  H au s fin d et V e r f . s te ts  
in d ö rflich e r  G e m e in sc h a ft  und b e to n t au ch  h ier w ohl m it R e c h t  sein e 
V o rb ild lic h k e it  für d ie „ sü d d eu tsch e  A c k e rb ü rg e r s ta d t“ . E in e  U nter« 
suchung der B a u fo rm en  n a ch  der an g ew en d eten  B a u te c h n ik , d eren  grund« 
leg en d e k u ltu rg e s ch ich tlich e  B ed eu tu n g  V e r f . im  V o rw o rt  h e rv o rh e b t, er« 
g ibt, d aß  beim  E in h e itsh a u se  des Sch w arzw ald es m it se in er sü d lich en  Ab« 
d achu ng d ie reih ig  a n g e o rd n e te n  Säu len  m it au flieg e n d en  P fe t te n  das 
G ru n d g erip p e des g esa m ten  B a u e s  b ild en . D e r W o h n te il  h e iß t in  dem  ur« 
sp rü n g lich  w ohl ü b era ll b is  ins D a c h  o ffen en  H au s la n d sch a ftsw e ise  noch  
„das E in g e h ä u se “ od er ähn lich .

Se in e  p o stu lie rte  G ru n d fo rm  stim m t v o llk o m m e n  m it dem  H au s 
ü b erein , das d ie le x  b a ju v a rio ru m  m it ih ren  G ese tz e sb e stim m u n g e n  b e z ie h , 
w ozu ein  v o rtre ff lic h e r  G rund« und  A u friß  g e b o te n  w ird. A ls  U rfo rm  
k om m t ein  D a ch h a u s m it F irs tb a lk e n  und zw ei g ieb e lstä n d ig en  S tü tz p fo s ts u  
in B e tr a c h t , w obei- d ie D a c h sp a rre n  w ie n o ch  h e u te  v ie lfa ch  im  S ta llte il  
des Sch w arzw ald h au ses, m it ih ren  u n te re n  E n d en  au f der g ew ach sen en  
E rd e  au fru h ten . W ir  m ö ch te n  d arau f au fm erk sam  m ach en , daß e in e  d iesem  
U rty p  n o ch  v o ll e n tsp re ch e n d e  H ü tte  fü r G änse« und S c h a fh ir te n  von 
R . F o rre r  1914 am  D a c h ste in  im  B re u s c h ta l in  d en  V o g e s e n  in B en ü tzu n g  
a n g e tro ffe n  w urde. (L . R iit im e y e r : U re th n o g ra p h ie  der Schw eiz , S. 334 f.). 
V e rf . h e b t au ch  se in e rse its  d ie  sch o n  ob en  v e r tre te n e n  B ez ieh u n g en  d ieser 
S äu len h äu ser auf den G e b irg s h o rs te n  b e id e rse its  des R h e in s  m it d en  frie« 
sisch en  E in b a u te n  h erv o r, w og eg en  er d ie g le ic h fa lls  d u rch  S tä n d e rre ih e n  
em p orgeh öh ten , auf K e h lb a lk e n  b e fe s tig te n  S p a rren g eb in d e  des nieder« 
sä ch sisc h e n  D a ch h a u se s  e in er v ö llig  g e tre n n te n  E n tw ick lu n g sre ih e  zu w eist. 
D a s sei g ern e  fe s tg e h a lte n . In d es is t  tro tz  d ieses w ich tig en  U n te rs ch ie d e s  
d och  die ganz g le ich sin n ig e  A u fh ö h u n g  e in er a lte n  D a c h h iitte n fo rm  d u rch  
Säu len  b e id e rse its  e in es G e b ie te s , in  dem  d ie L a s t  des D a c h e s  s e it  vorge« 
sc h ic h tlic h e r  Z e it  au f d ie A u ß en w a n d  des H a u ses ü b e rtra g e n  w ird , 
im m erh in  au ffä llig , und w ir v e rm e in e n  d arin  ju s t  das g e m e i n s a m e , ,  
n o ch  a l t g e r m a n i s c h e  H o lzb au p rin z ip  zu seh en , das in  d er zivilisa« 
to risc h e n  E n tfa ltu n g  d ieses V ö lk e rk r e is e s  a lle ro r ts  au f d ie p rä h is to risc h e n  
b o d en stä n d ig en  P rim itiv b a u te n  e in g ew irk t h a t. D a b e i fo lg t d as siidw est« 
d eu tsch e  H au s im  D a ch w e rk  w oh l n ic h t  so  seh r B a u p rin z ip ien  der R ö m er 
m it se in er P fe tte n k o n s tru k tio n  als d en en  des B lo c k h a u s e s ; b e m e rk e n sw e rt 
b le ib t d abei, d aß  au ch  d er fr ie s isc h e  V ie rk a n t  P fe t te n  b e n ü tz t, d as nieder« 
sä ch sisch e  H au s b ie te t  m it se in em  Sp a rre n d a ch  e tw as m eh r dem  m ittel« 
d eu tsch en  D a ch w e rk  V e rw a n d te s . D a s  g e s te lz te  H au s m it B o h len stän d ér«  
k o n stru k tio n  d er W ä n d e  s ie h t d er V e r f . in  den sk a n d in a v isch e n  L o ftb a u te n  
v o rg e b ild e t; d as D a ch  m it a lte r  P fe t te n k o n s tru k t io n  lä ß t R ü ck b ez ieh u n g
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au f a le m a n n isch e  B au g ew o h n h eiten  zu. D ie  V e rb re itu n g  d ieses H a u ses im  
rö m isch e n  K o lo n ia lla n d  g eh t ü b rig en s H an d  in  H an d  m it M au eru ng  des 
U n te rg e sch o sse s . So  w eitg eh en d  w ir der M ein u n g  des V e r f . nu n in  d iesem  
P u n k t w ie auch  bezü g lich  der R o lle  d es G e rm a n e n tu m s b e so n d e rs  fü r die 
H o lz k o n s tru k tio n  des H au ses uns a n sch lie ß e n  k ö n n en , m ö ch te n  w ir ind es 
se in e r  A b leh n u n g  einer a ltb o d e n s tä n d ig e n  U e b e r lie fe ru n g , d ie  auf Pfahl« 
b a u k o n stru k tio n  zu rü ck le ite t, n ich t zu stim m en . G e ra d e  im  R h e in g e b ie t  is t  
von  d er Sch w eiz  an g efan g en  b is in  d ie N ie d e rla n d e  so  v ie l an  V orgesch ich te  
lie h en  w ie an  sp ä te n  Z eu g n issen  für g e s te lz te  P fa h lh ä u se r  (b is  in s 15. und  
16. Ja h rh u n d e r t h in ein ) e rh a lten , d aß  m an  d iese  a ltb o d e n stä n d ig e n  F o rm e n  
aus d er g esa m ten  B a u en tw ick lu n g  des T y p u s  k ein esw eg s a u ssch lie ß e n  
k an n . D a b e i stim m en  w ir m it dem  V e rf . d urch au s d arin  ü b ere in , d aß  die 
A le m a n n e n  s e lb s t  w eitau s das m e is te  für se in e  F estleg u n g  als W o h n h a u s 
in  se in em  je tz ig e n  V e rb re itu n g s g e b ie t g e ta n  h ab en , eb en so  w ie w ir ih n en  
die A u sb ild u n g  o rd e n tlich e r  Säu len h äu se r aus d en  v o rg e sc h ic h tlic h e n  zuge« 
b illig t h ab en . A b e r  au ch  nur in so w eit is t  d iesen  B a u te n  s ta m m h e itlich e r  
C h a ra k te r  in d er K u ltu rü b erlie feru n g  des A le m a n n e n tu m s zu gew ach sen , 
w ie d ies le tz te n  E n d es nun au ch  vom  frä n k isc h e n  F lau s und G e h ö fte  in 
se in er reg e lm äß ig en  „ g e o rd n e te n “ F o rm  g ilt, d essen  k u ltu rg eo g ra p h isch es 
.Z u sam m en g eh en  m it frä n k isch e m  S ie d lu n g sb e re ich  au ch  d ie  v o rlieg en d e  
A rb e it  z iem lich  k la r  h e ra u s a rb e ite t . S ie  w ird  h ie b e i sch o n  ö f te r  g eä u ß erten  
G e d a n k en g ä n g en  ein es v o rg e sc h ic h tlic h e n  k e ltis c h e n  und  rö m isch e n  E rb e s , 
das d ie G e rm a n e n  b e i d er E n tw ick lu n g  d ieser F lau st und  G e h ö fte fo r m  als 
E n tsp re ch u n g  zur v illa  ru s tic a  a n g e tre te n  h ab en , d u rch au s g e re ch t und 
e n tw ic k e lt  bezü g lich  d er k o n stru k tiv e n  E in h e it lic h k e it  der W and « und 
D a ch b ild u n g , n o ch  zu m eist S tä n d erw a n d  (w ie sch o n  in v o rg e sc h ic h tlic h e r  
Z e it )  m it K e h lb a lk e n d a ch stu h l, seh r b e a c h te n s w e rte  G ed a n k en g ä n g e , d ie 
au ch  d ies H au s als e in  k la r g eg en ü ber a n d eren  B a u ty p e n  u m rissen es Ge» 
b ild e  k en n z e ich n en . W a s  a lle  D isz ip lin en , d ie an  der H a u sfo rsch u n g  e rn s te n  
w isse n sc h a ftlic h e n  A n te il  b e a n sp ru ch en , g eb ü h ren d  w erd en  b e a c h te n  
m ü ssen , is t  der G ru n d g ed an k e, „d aß  g erad e  in  der T e c h n ik  d es Z im m er« 
m ann s fa s t  b is  auf d en  h eu tig en  T a g  E rin n e ru n g e n  und G e b rä u ch e  s te c k e n , 
die e in w a n d fre ie  S ch lü sse  auf w eit zu rü ck lieg en d e  .B au g ew o h n h eiten  zu» 
la sse n , d ie so  a lt  sind  w ie d as w e se n tlic h s te  H an d w erkzeu g  des Zim m er» 
m a n n s . . .  N im m t m an hinzu, d aß  es g erad e  fü r d ie  g erm a n isch e  m ittel»  
a lte r lic h e  B a u k u n st ein  im m er w ied er in  E rsch e in u n g  tre te n d e r  G ru nd zu g  
is t, K o n s tru k tio n  und F orm , G ru n d p la n  und A u fb a u  zu e in e r  g an z be« 
stim m te n , in  s ic h  a b g e sch lo sse n e n  k o n s tru k tiv e n  E in h e it  zusam m enzu« 
fa ssen , so  d aß s ic h  b e id e  erg än zen  und v o n  d er A r t  des e in en  m it S icher« 
h e it a u f je n e  d es än d ern  g esch lo sse n  w erd en  k an n , so  is t  d er G e d a n k e  
e in leu ch ten d , d aß  g erad e  auf dem  G e b ie te  d er H a u sfo rsch u n g  e in  zuver« 
lä ss ig e s  q u ellen m äßig es M a te r ia l aus e in er sy s te m a tis c h e n  b a u te ch n is ch e n  
U n te rsu ch u n g  h e u te  n o ch  b e s te h e n d e r B a u te n  g ew on n en  w erd en  k a n n .“ 
A ls  w ie b r e it  d iese  b a u te ch n is ch e  Fu n d ieru n g  g erad e  in  e th n o lo g isch e r  ver« 
g le ich e n d e r B e tra ch tu n g  v o n  d en F a c h fo rs c h e rn  als n o tw en d ig  e ra c h te t  
w ird , e rse h e n  w ir am  b e s te n  w oh l aus d er g ro ß  an g e le g te n  A r b e it  e in es 
k la ss isch e n  A rch ä o lo g e n :

F r a n z  O e l m a n n :  H au s und H o f im  A lte r tu m . U n te rsu ch u n g e n  
zu r G e s c h ic h te  des a n tik e n  W o h n h a u s. I. B a n d . D ie  G ru n d fo rm e n  des
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H au sb au s. B e r lin  1927. W . de G ru y te r  & C o. (132 S., 85 A b b ., 1 K arten »  
b e ilag e .) V o n  d en K lim a z o n e n  d er E rd e  und e in er e in h e itlich e n  Begriffs» 
B ildung fü r d ie u n te rsch ie d lich e n  H au styp en, au sg eh en d , v e rfo lg t  V e r f . 
Rund» und V ie re c k s h a u sty p e n  a lle r  E n tw ick lu n g en  und G ra d e  ü b er die 
ganze E rd e . T r o tz  se lte n e r  g e is tig e r  B eh errsch u n g  n ich t seh r zum  V o r te il  
d er Ü b e r s ic h tlic h k e it  und der k u ltu rg e s ch ich tlich e n  V e rtie fu n g  des T he» 
m as. E s  h a tte  genü gt, h ier in der R e ic h w e ite  der a lte n  e u ra s ia tis ch e n  W ohn» 
k u ltu r und d er M itte lm e e rw e lt  im w e ite s te n  S in n  zu b le ib e n , um  be i ge» 
w ise n h a fte r g e sch ich tlic h e r  K r it ik  des S to ffe s  zu je n e n  E n tw ick lu n g sre ih en  
zu gelangen , d ie s ich  für die B a u e n tw ick lu n g  ju s t  des K u ltu rk re is e s  als 
gru nd legen d  erg eb en , auf den d er V e r f . in  den n a c h fo lg e n d e n  B ä n d en , 
A e g y p te 11. V o rd e ra s ie n , G rie ch e n la n d , Ita lie n , zu rü ck k om m en  w ill, um 
sc h lie ß lich  n o ch  be i der g a llo rö m isch en  V ille n a rc h itc k tu r  se in e  w eitere  
A u sw irku ng  au f das n o rd a lp in e  B a u w esen  ü b er d ie A n tik e  hinau s ab» 
sch lie ß en d  zu u m reiß en . D ie  b u c h te c h n isc h e  A u s s ta ttu n g  des W e rk e s  is t 
als m u sterg ü ltig  zu b e ze ich n en .

K e h re n  w ir nun n o ch  k u rz zum  P ro b le m  der A u s b r e i t u n g  des 
frä n k isch e n  H au sw esen s in  der o b e re n  R h e in e b e n e  zu rück , so  h a t K a r l  
W a g n e r  (H ess. B l. f. V o lk sk ., X X I ,  1922, S. 17 f .)  ein  b e a ch te n s w e rte s  
Z u sam m en g eh en  d er V e rb re itu n g  d er frä n k isch e n  G e h ö fte fo r m  m it sprach» 
lie h en  E rsch e in u n g e n  d u rch  d as R h e in la n d  h in d u rch  b is in d en  E ls a ß  fest» 
g este llt , d ie er, w enn  sie  au ch  h e u te  nur in  in s e la r tig e r  Z e r s tre u th e it  faß» 
b a r  ist, d och  als eine z e rr isse n e  sp ra ch lich e  E in h e it , und zw ar als e inen  
v o n  N o rd e n  n a c h  S ü d en  fü h ren d en  K e ils to ß  vo m  N ie d e rd e u tsch e n  her 
b e tra c h te t . W ir  begn ü g en  u n s m it d ieser F e s ts te llu n g  und n eh m en an, d aß 
V e rf . in zw isch en  au ch  zu d er v o n  ihm  n o ch  b e z w e ife lte n , a b e r bauge» 
sc h ic h tlic h  im m er m ehr h e rv o r tre te n d e n  Z u sa m m en g eh ö rig k e it d er H o rs te  
des S ch w arzw ald es und d er V o g e s e n  die r ic h tig e  E in ste llu n g  gefu n d en  hat.

Is t  s o lc h e rg e s ta lt  aus b a u te c h n is c h e n  und än d ern  G rü n d e n  eine 
U n te rs c h ie d lic h k e it  der frä n k isc h e n  und a lem a n n isch en  B a u w eise  b is  in 
den E ls a ß  h in ein  ü b e ra ll irg en d w ie  g re ifb a r  und v o n  d er G eg en w artsfo r»  
schung zum  G e g e n s ta n d  fo r ts c h re ite n d e r  E rö r te ru n g  g em a ch t, so  h ä lt  es 
v ie l sch w erer, s ic h  der R o lle  zu v erg ew issern , d ie das frä n k isc h e  H au s in 
der A u sb re itu n g  d er w e stn ie d e rd e u tsch e n  Z iv ilis a tio n  ü b er die N ord see» 
k ü ste  b is  n a ch  D ä n e m a rk  g esp ie lt h a b e n  m ag.

O t t o  L e h m a n n :  D a s  B a u ern h a u s in  Sch lesw ig »H o lste in , V e rla g  
H an s R ü h e, A lto n a  1927 (160 S ., 165 A b b ., 1 K a r te ) , g eh t m it  k lu g er Ein» 
s ic h t  und  fe in em  V e rs tä n d n is  d en  s ta m m h e itlich e n  E ig e n tü m lich k e ite n  der 
n o ch  h e u te  b e s te h e n d e n  H a u sty p e n  n a ch , w ie sie  s ich  in  E ig e n h e ite n  des 
B a u sto ffe s , dem  a rc h ite k to n is c h e n  Z ie rw e rk , F e n ste rb ild u n g  usw . aus» 
d rü ck en , und fin d et v o n  da d en  W e g  zu rü ck  zur G e s c h ic h te  d er ä lte re n  
S ied elu n gsbew eg u n g en , d ie  s ich  h ier d u rch k reu z t und  b e e in flu ß t h ab en . Im  
m itt le r e n  H o ls te in  fin d et sich , d er S ta m m e sz u g e h ö rig k e it der S ied ler fol» 
gend , d ie ty p is c h  n ie d e rs ä ch sis ch e  H a u sfo rm . N a c h  O ste n  h in  im  sla» 
w uschen K o lo n ia lla n d e  tr e te n  n ic h t  nu r in  d en  O r ts c h a fte n  m it a lte n  sla» 
wuschen N a m e n  u n te rsch ie d lich e  F o rm e n  in  E rsch e in u n g , so n d ern , dem  
B e r ic h te  H e lm o ld s e n tsp rech en d , d aß  d er R u f b is  n a c h  F la n d e rn  und Hol» 
lan d , U tr e c h t , W e s tfa le n  und  F r ie s la n d  erging , d aß  alle , d ie  A ck e rla n d  
h a b en  w o llten , m it ih re n  F a m ilie n  k o m m e n  m ö ch ten , sin d  ü b era ll in  b u n ter
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M isch u n g  B e so n d e rh e ite n  b e m e rk b a r, d ie  s ta m m h e itlich e r  Z u o rd n u n g  
h arren . D o rfa n la g e  und F lu rv erfa ssu n g  u n te rs tü tz e n  d iese  E rk e n n tn is  in  
w ese n tlich e n  B e la n g en  in  d eu tsch »slaw isch em  M isc h g e b ie t  e b en so w o h l w ie 
im B e re ic h  der W ils te rm a rsc h  und an d erw ä rts . V e r f . b e sp rich t d ann  den 
e ig en a rtig en  T y p u s des B la n k e n e se rh a u se s , d essen  U n tersu ch u n g  ih n  zu 
n a c h ste h e n d e n  B em erk u n g en  v e ra n la ß t: „ D e r m ä ch tig e  E in flu ß  d er g ro ß e n  
S ta d t  k a n n  e in  N ie d e rsa c h se n h a u s  w oh l re ich e r  und b e h a g lich e r  m achen ,, 
k a n n  es m it Z ie ra te n  und stilg e re ch te m  S ch m u ck  â la  m od e v erseh en , a b e r 
er k a n n  n iem als —  und das is t  b e d eu tu n g sv o ll fü r d en  W e r t  d er H aus» 
fo rsch u n g  —  aus einem  S a ch se n h a u s ein  F rie se n h a u s  w erd en  la s s e n “ 
(S . 47). D a s  „B a rg h u s“ der h o llä n d isch e n  K o lo n is te n , d ie  in  d er W ils te r»  
m a rsch  se it  dem  d re iz eh n ten  Ja h rh u n d e r t  s ic h  an sässig  m a ch te n , ze ig t 
u n seres  E ra c h te n s  dann v o llen d s je n e  c h a ra k te r is t is c h e  V erb in d u n g  ein er. 
Sch eu n e  m it D a ch sä u le n  m it e inem  frä n k isc h e n  W o h n te il , d ie  sch o n  o b en  
d es ö fte re n  erw äh n t w urde, und  g erad e  be i d en  F r ie se n  zur stam m h eit»  
lie h en  G ep flo g en h eit g ew ord en  is t . A ls  ein e a lte , in  w eitem  B e re ic h  v o n  
D ie th m a rs ch e n  b is  M itte lsch le sw ig  b o d e n stä n d ig e  G ru n d fo rm  lä ß t  s ic h  die 
so g e n a n n te n  c im b risch e  H a u sfo rm  erw eisen , ein  W o h n »S ta llb au , d essen . 
G lied eru n g  das V o lk  in  der B ez e ich n u n g  „v ö rh u s“ fü r W oh n u n g  und 
„ D ä l“, „ a ch te rh u is“ für S ta ll  m it V ie r k a n t  b e to n t. In  d ieser G ru n d riß lö su n g , 
e n ts p r ic h t es nu n ab e r e ig e n tlich  u n seres  E ra c h te n s  ganz dem  U rb ild  des 
o b en  ab g e h a n d e lte n  „ frä n k isch e n  S tr e c k h o fe s “ . S ta m m frä n k is ch e  G rund» 
lag en  sin d  h ie r w ohl kau m  anzu n eh m en, es e rh e b t s ic h  g le ich w oh l d ie 
F ra g e , ob n ich t eine ganz a lte  z iv ilisa to r isch e  W e lle  aus dem  W e s te n  d iese  
H a u sfo rm , d eren  „ P e se l“ und E in r ic h tu n g ss tü c k e  z w eife llo s v o n  d o rt s ic h  
h e rle ite n , m it h e ra n g e b ra ch t h a t und w elch e  S ied ler h ieru m  in  B e tr a c h t  zu 
z ieh en  w ären . ,,

D a ß  es la n d sch a ftsw e ise  w eitau s ä lte r  is t  a ls d as o s tfr ie s is c h e  H au s,, 
d arü b er k a n n  a n g esich ts  der V e rh ä ltn is s e  g erad e  in  d en  D ie th m a rs c h e n  
k e in  Z w e ife l b e steh en . H ie r  w urd e d as c im b risch e  H au s e rs t  E n d e  des 
18. Ja h rh u n d e r ts  n ach  dem  V o rb ild  des n e u en  K o lo n is te n h a u se s  von 
D e lf tz jie l  a llm äh lig  d iesem  an g eg lich en . In  Sch lesw ig  k o n k u rr ie r t  nu r m e h r  
d as n ie d e rsä ch sisch e  H au s m it ihm , und  L. m ein t, d aß  es h ier b is  in  d ie 
v o rd ä n isch e  Z e it  z u rü ck re ich en  k ö n n te . In  n ah er V e rw a n d ts c h a ft  s te h t  es 
au ch  zum  n o rd fr ie s isch e n , jü t is c h e n  und  an g lisch en  H au se , w en ig er w ohl 
zum  d än isch en , d as a b e r au ch  w oh l e in  G e h ö ftty p u s  n a c h  frä n k isch e m  
M u ste r  is t und zudem  m it se in em  F a ch w e rk  g le ic h fa lls  an  d as m ittel»  und 
n ied e rrh e in isch e  B au w esen  s ich  a n sch lie ß t. S ich e r  h a n d e lt es s ic h  durch» 
w egs um  a lta r tig e  T y p e n . W e lc h e s  sin d  ih re  B e z ie h u n g e n ?  „ E in  altbe» 
fa h re n e r  Seew eg  g eh t v o n  der R h ein m ü n d u n g  zur E id e r  . . .  und au f d iesem  
W e g e  fan d  ein  le b h a fte r  W a re n a u s ta u sc h  zw isch en  dem  F ra n k e n la n d e  und 
S k a n d in a v ie n  s ta t t .  D ie se n  W e g  w erd en  au ch  d ie  O s tfr ie s e n  g ezog en  sein,, 
d ie zur Z e it  der K a ro lin g e r  v o n  D o r e s ta t  am  N ie d e rrh e in  n a c h  D ä n e m a rk , 
n a c h  dem  zw ischen  E id e r und M ee r g eleg en en  G e b ie t , n a c h  dem  h eu tig en  
N o rd fr ie s la n d  gezogen  sin d .“ S ie  m ögen, so  erg än zen  w ir u n se re rse its  d iese  
A u sfü h ru n g en , je n e n  b e sch e id e n e re n  u n d  a lta r tig e n  W o h n » S ta llb a u  ge» 
sch a ffe n  h ab en , der uns im  c im b risch e n  H au sg ru n d riß  e n tg e g e n tr itt , d e ssen  
D a c h  a b e r te ilw e ise  auf S tä n d e rn  ru h t, d er a lso  g ew isserm aß en  e in e  ein» 
h e im isch e  B a u fo rm  m it z iv ilisa to r isch  a n g e le rn te r  In n en g lied eru n g  ist..
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„ A b e r d iese  Z iig e  der O s tfr ie s e n  h a b en  das ganze M itte la lte r  h in d u rch  ans 
g ed au ert, s ie  h a b e n  fo r tg e s e tz t  gu te  B ez ieh u n g en  zw isch en  d en  O sts und 
N o rd fr ie s e n  a u fre c h t e rh a lte n  . . —  und h ier sa g t es d er V e r f . se lb s t  —
„au ch d ie  V e rw a n d ts c h a ft  des n o rd fr ie s isch e n  H au ses m it d er ostfrie«  
s isc h e n  B a u w eise  is t  k la r .“ W ir  d en k en  sie  uns so , d aß  im  g an zen  G e b ie t 
das an den M e e re sk ü ste n  a lt  b e h e im a te te  B a u e le m e n t d er Sch eu n en h a lle  
eb en  a llm äh lig  g eg en ü b er dem  e in fa ch e re n , n ich t s ta m m h e itlich e n  S tre ek s 
h o fty p u s des N ie d e rrh e in s  w ied er d ie O b erh a n d  g ew on nen  h a t, w ie uns das 
dann fre ilic h  v ie l sp ä te r  e rs t  in  d er E n tw ick lu n g  des E id e rs te d te r  H au b erg s 
so  ü b erm ä ch tig  e n tg e g e n tr itt . D ie  m it B ild e rn  und G ru n d p lä n en  ganz 
h e rv o rra g en d  a u s g e s ta tte te  A r b e it  z e ich n e t s ich  d u rch  eb en so  vors 
zü gliche K e n n tn is  der L a n d sc h a ftsv e rh ä ltn isse  w ie d er g e sch ich tlic h e n  U m s 
W andlung der H ä u ser d u rch  d ie B a u o rd n u n g e n  und d en  W a n d e l d er W irts  
s c h a ft  in  d en  a b g e la u fen en  Ja h rh u n d e r te n  aus.

B e i so lch e r  E in ste llu n g  zur „ S ta m m h e itlic h k e it“ d er U nterschieds 
lie h en  a lem a n n isch en , frä n k isch e n  und  fr ie s isc h e n  H a u sfo rm e n  w ird  m ans 
eh er oh n eh in  sk e p tisc h  g estim m te  B e tr a c h te r  d ie P ro b le m ste llu n g  v ie lle ich t 
an  und für s ic h  als b e iläu fig  em p fin d en  und e in e  d arau f g egrü nd ete  
N am en g eb u n g  als v e rfe h lt  b e z e ich n e n  w ollen . W ir  m ö ch te n  dem  von 
v o rn eh ere in  m it a lle r E n tsc h ie d e n h e it  e n tg e g e n tre te n . W a s  s ich  in  uns 
se re r E rk e n n tn is  an dem  B e is p ie l der H a u sty p en  b e so n d ers  k la r volls 
zieht, is t  e in e  n o tw en d ig e  U m ste llu n g  d er h e rk ö m m lich en  B eg riffe  v o n  
U rsp ru n g  und C h a ra k te r  a lle r  „ S ta m m h a ftig k e it“ ü b erh au p t. F ra n k en , 
F riesen , N ie d e rsa c h se n  d ü rfen  in  der g e sch ich tlic h e n  G e m e in sc h a ft  und 
m it d en  K u ltu rg ü te rn , d ie d en  V o lk s fo r s c h e r  in d er B esch re ib u n g  ih res 
D a se in s  g ru nd legen d  an g eh en , ganz im  a llg em ein en  so  w enig als iso lie r te  
S täm m e sui g en eris  a u fg e fa ß t w erd en , a ls d ies im  b e so n d e re n  v o n  d en von 
ihnen a llm ä h lich  e ra rb e ite te n , b e v o rz u g te n  und lan g sam  in  ihrem  Sc h o sse  
e rs ta r k te n  H a u sfo rm e n  g ilt. E s  h ie ß e  d en  leb en d ig en  E ig e n w e rt so lch en  
E rs ta rk e n s  völlig  v erk en n en , w o llte  m an  es nu r a ls  e in  E rg e b n is  „äu ß erer 
U m s tä n d e “ un d  n ich t au ch  als d en  A u sd ru ck  der d av on  g e w e ck te n  Eigen« 
k ra f t  des S ta m m esw e sen s a n seh en , d ie ja  m it dem  .Z e itp u n k t d er erst« 
m aligen  N a m e n s ta u fe  e in er so lch e n  L e b e n sg e m e in sch a ft  n ich t zu w irken  
au fh ö rt. W o  U rsp ru n g  und A u sb re itu n g  ein er K u ltu rfo rm  in  e in en  sied« 
lu n g sk u n d lich  a u ffä llig en  k u ltu rg e o g ra p h isch e n  Z u sam m en h an g  zu b rin g en  
sind , w ird  m an  im m er, se i es au ch  nur z iv ilisa to r isch e m  W irk e n  stam m « 
h e itlic h e n  C h a ra k te rs  n ach sp ü ren  m ü ssen , da er in  v ie le n  F ä lle n  nachw eis« 
lie h  als w ese n tlich e r  g e sc h ic h tlic h e r  F a k to r  in F ra g e  k o m m t. U n d  se lb s t 
w enn s ic h  n ich t im m er s ta m m h e itlic h e  M o m en te  im  V e rla u f  Jah rtau send e» 
lan g er K u ltu rb ew egu n g  in  d er A n w e n d u n g  d ieser od er je n e r  H a u sfo rm  
ganz ein d eu tig  h e ra u s ste ile n  la sse n , so ll und  k a n n  m an  d en stam m h eit»  
lie h en  G r u n d c h a r a k t e r ,  d en  ju s t  sie  o ffen b aren , in  der N am enge« 
bung als K u ltu r ta t  n ich t u n te rg e h e n  lassen .

W o h l das b e ste  B e is p ie l fü r s ta m m h e itlich e  U eb e rtra g u n g  des frän« 
k isch e n  H a u ses b ie te t  se in e  V e rp fla n z u n g  n a c h  S ieb en b ü rg en  d u rch  die d ort 
e in g ew a n d erten  M o se lfra n k e n  im  13. Ja h rh u n d e r t. V i c t o r  R o t h :  Z u r 
G e s c h ic h te  des sä ch sisc h e n  B a u e rn h a u se s  in  S ieb en b ü rg en , und  FI e r « 
m a n n  P  h 1 e b s : U e b e r  d ie U rfo r m e n  d es sieb en b ü rg isch « sä ch sisch en  
B au ern h a u ses, A rc h iv  des V e re in e s  fü r s ieb e n b ü rg isch e  L an d esk u n d e,
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N . F. 42, H e rm a n n sta d t 1924 (S. 239— 260, 261— 275), h a b en  g ezeig t, d aß  der 
G ru n d riß  w ie d ie B a u a rt der s ieb é n b ü rg isch e n  S a c h se n h ä u se r seh r a lters 
tiim lich  v e rb lie b e n  ist. In  dem  v o n  R o th  u n te rsu ch te n  D o rf  K e llin g  ze ig en  
die aus dem  16. Ja h rh u n d e r t s ta m m en d en  H äu ser d urch w egs d en  e in fa ch en  
W o h n tra k t  m it „H au s“ und „ S tu b e “ , m an ch m al w ohl au ch  ein e  H in ters  
stu b e . D ie  H ä u ser sin d  g em au ert und h a b e n  d ie c h a ra k te r is t is c h e  gie* 
b e lig e  Ste llu n g  zur S tra ß e  b e i eh er sch m alem  G ru n d riß , w ie w ir d ies ja  
ü b era ll ju s t  b e i d iesem  T y p u s in  den S tra ß e n d ö rfe rn  zu seh en  gew oh n t 
sind . „ D a ß  das, w as w ir a ls frä n k isc h e  B a u w eise  b e z e ich n e n , v o n  den 
m e is te n  K o lo n is te n g ru p p en  m itg e b ra c h t w ord en  i s t“, b e z e ich n e t V e r f .  a ls 
„ T a ts a c h e “, eb en so  „d aß  d a n eb en  a b e r au ch  an d ere  E in flü sse  s ich  g e lten d  
g em a ch t h a b e n “. D ie  K e llin g e r  S te in h ä u se r  der a lte n  Z e it  g eb en  s ich  ihm  a ls  
e in e  N a ch b ild u n g  s tä d tisc h e r  B a u w eise  zu e rk en n en , „w ob ei d ie  R ie h t*  
lin ien  der frä n k isch e n  A n la g e n  b e ib e h a lte n  s in d “, e in  G e s ic h ts p u n k t, der 
au ch  a n d erw ä rts  für d as s tä d tis c h e  B a u w esen  in  d er le tz te n  Z e i t  a ls 
fru c h tb a r  e rk a n n t w o rd en  ist, w ovo n  n o ch  n äh er zu sp re ch e n  se in  w ird .

P  h 1 e b s, für d en  „h e u te  k e in e  Z w e ife l m eh r b e ste h e n , d aß  die 
b e i d en  S a ch se n , ab e r au ch  b e i R u m ä n e n  und M a g y a re n  an g ew en d ete  frän* 
k isc h e  G e h ö fte fo rm  v o n  den im  12. Ja h rh u n d e r t e in g ew a n d erten  d eu tsch en  
S ie d le rn  e in g efü h rt w urd e“, fin d et in  M ich e lsb e rg  so g ar n o ch  a lte n  Fach* 
w erk b au  e rh a lten , w obei d ie F ä ch e r , der g e ä n d e rte n  U m w elt e n tsp rech en d , 
in A n leh n u n g  an  den b o d e n stä n d ig e n  B lo c k b a u  a u sg e k lo tz t w urd en , 
und g la u b t an  ihm  eb en so w o h l w ie am  D a ch stu h l g ew isse  a lem a n n isch e  
E ig e n a rte n  a b n eh m en  zu k ö n n en . W ir  sin d  fre ilic h  n ic h t  so  s ich er, d aß  in  
der W an d b ild u n g  das B lo c k s tä n d e rw e rk  der A le m a n n e n  als V o r lä u fe r  der 
A u sk lo tz u n g  b e tr a c h te t  w erd en  m uß, im m erh in  w ird  m an  gew isse  E ig en * 
h e ite n  der D a ch b ild u n g  m it E ig e n h e ite n  des M u tte r la n d e s  in n ä h e re n  Zu* 
sam m en h an g  b rin g en  k ö n n en , w ob ei in  e rs te r  L in ie  a b e r w oh l n ic h t an 
„ a le m a n n isc h e “ E n tsp re ch u n g e n  am  D a c h fu ß  zu d en k en  is t, ü b er d ie  der 
A u fsa tz  u n s z iem lich  im  u n k la re n  lä ß t, so n d ern  an  d as E in g re ife n  der 
D a ch sp a rre n  in  den R a h m e n b a lk e n  m itte ls  K la u en  od er Z a p fe n , w ie  sie  
im  M it te la lte r  in  n ie d e rsä ch sisch e n  G e g e n d e n  und am  N ie d e rrh e in  b is  
D ü sse ld o rf h e ru n ter ü b lich  w ar. B e i g eb o g en en  S tü tz e n , d ie eb en  n ich t 
s e lte n  V orkom m en, v erw eist V e r f . d arau f, d aß  sie  a ls fla n d risch e  E ig e n a rt 
g e lte n  und hier u n ter E in flu ß  der b e im  Sch iffb a u  gew on n en en  Sch u lu ng  
e n ts ta n d e n  seien . „E s zeigen  s ic h  a lso  a u ffa lle n d e  und zuv erlässig e , au f den 
N o rd e n , zu m in d esten  auf d ie n ö rd lich e  R h e in p ro v in z  h in w eisen d e M erk * 
m a le .“ A u ch  fü r die V o rla u b e  an  der L ä n g ss e ite  des H a u ses v e rs p rich t 
uns V e r f ., e in en  in  der a lte n  H e im a t v o rfin d lich en  D a ch v o rsp ru n g  als V o r*  
lä u fe r  aufzuzeigen , und sch n e id e t d am it d as seh r au sb au fäh ig e  T h e m a  der 
U e b e r b le ib s e l der B a u a rt  frü h e re r  T a g e  ju s t  in  K o lo n is te n g e b ie te n  an. 
M ü ssen  w ir d och  ü b erh au p t in  W e ste u ro p a  um  Ja h rh u n d e r te , w enn  n ic h t 
b is  in s  M itte la lte r  be im  Stu d iu m  der B a u fo rm e n  zu rü ck g re ifen , um  d ie 
r ic h tig e n  E n tsp re ch u n g e n  für d ie h o ch a lte rtü m lic h e  B a u w eise  in  u n seren  
G e b irg s lä n d e rn  etw a zu finden.

W a s  an  dem  B e is p ie l des s ie b e n b ü rg isch ssä ch s isch e n  H a u se s  h ie r 
a n sch a u lich  w ird , k a n n  se in e  en d g ü ltig en  G ru n d lag en  a lle rd in g s e rs t  d u rch  
die k u ltu rg eo g ra p h isch e  A u sd eu tu n g  d er e in sch läg ig e n  E rsch e in u n g e n  ü b er 
ihr g an zes A u sb re itu n g sg e b ie t  im  d eu tsch en  V o lk  hinw eg g ew innen . V ie le s
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h arrt h ier n o ch  d er U n tersu ch u n g . M e th o d is ch  seh en  w ir d iese  A rb eits»  
rich tu n g  in  le tz te r  Z e it  b e so n d ers  d u rch  R . M ie lk e  g e fö rd e rt, so w ohl w as 
d ie V e rb re itu n g  der S ied lu n g en  w ie der u n te rsch ie d lich e n  B a u fo rm e n  be» 
trifft . G a n z  im  S in n e  der o b en  v e r tre te n e n  A n sch a u u n g en  fin d en  w ir das 
P ro b le m  s ta m m h e itlich e n  H aus» und  S ied lu n g sw esen s b e i ihm  in  nach» 
s teh en d en  A rb e ite n  e rö rte r t . R . M i e l k e  : „ D ie  E n tste h u n g  und Aus» 
b re itu n g  des S tra ß e n d o rfe s “ (Z e its c h r if t  für E th n o lo g ie , 58. Ja h rg ., B erlin  
1926, S. 193— 217, 26 A b b .) , fa ß t  d ie  v o n  d er b ish e rig e n  S ied lu n g sfo rsch u n g : 
g ew on nen e E rk e n n tn is  fü r d iesen  T y p u s  etw a  fo lg en d erm a ß en  zu sam m en : 
„Z w ar h a b e  m an  m it M e itz e n  d as S tra ß e n d o rf  im  d eu tsch en  O ste n  w ieder» 
h o lt a ls s la w isch  a n g e sp ro ch e n “ —  u n sere  ob ig en  A u sfü h ru n g en  zeig en ,, 
daß  eine g en au ere  D efin itio n  der s la w isch en  Sied lung  d ies n ich t m eh r zu» 
lä ß t —  „ a n d e rse its  a b e r“ sa g t M ., „ sp r ich t d ie w e itv e r b re ite te  B ez e ich n u n g  
,F rä n k is ch e s  D o r f1 d afü r, d aß  m an  dem  S ta m m  d er F ra n k e n  e in en  erheb» 
lie h en  A n te il  an  der V e rb re itu n g  d ieser S ied lu n g sfo rm  b e im iß t. D a  d ie 
F ra n k e n  an  der o s td e u tsc h e n  K o lo n is a tio n  s ta rk  b e te ilig t  sind , w ofür die 
.frä n k isch e  H u fe ‘, das .frä n k isc h e  R e c h t“ ( ju s  fra n c o n icu m ) sp rech e n , so 
k an n  m an  d iese  B ez ieh u n g en  g e lte n  lassen . U e b e ra ll, w o F ra n k e n  sitz en , is t 
au ch  d as S tra ß e n d o rf  v e r tre te n  . . .  M a n  k a n n  a lso  m it R e c h t  v o n  ein er 
frä n k isch e n  D o rffo rm  sp rech e n , d ie  an d ere  d eu tsch e  S tä m m e zw ar n ich t 
ab leh n en , a b e r  ih r n e b en  dem  E in z e lh o f und H a u fe n d o rf nu r e in e  neben» 
sä ch lic h e  B ed eu tu n g  z u g esteh en .“ (A . a. O . S. 194) Im  w e ite re n  V e rfo lg  
sp r ich t s ic h  M ie lk e  dann fü r den d e u tsch e n  O ste n  fü r e in en  g ew issen  ört» 
lie h en  E in sch la g  im  S ied lu n g sb ild  aus u n d  t r i t t  m eh r für e in e  chrono» 
lo g isch e  B eh an d lu n g  des P ro b le m s d er S tra ß e n d o rfb ild u n g  in  d iesen  K olo» 
n isa tio n sg e b ie te n  ein . D em , d er r iic k sc h re ite n d  v o n  d en p lan m äß igen  
S tra ß e n d o rfk o lo n is a tio n e n  des 18. Ja h rh u n d e r ts  d ie G e s c h ic h ts ta ts a c h e n  
au fro llt , w ird  s ich  gew iß  z u v ö rd erst d iese  E in ste llu n g  em p feh len , er w ird  
le tz th in  a b e r au ch  d ab ei in  Z e ite n  ko m m en , w o die U rb a rm a ch u n g  n ich t 
oh n ew eiters  m it S ie d le rn  aus v e rs c h ie d e n s te n  S ta m m e s g e b ie te n  n a ch  ein» 
h e itlic h  v o n  der O b rig k e it  fe s tg e le g te n  B esied elu n gs»  und B a u p lä n en  vor» 
g en om m en w ord en  se in  k o n n te , j a  w o ü b erh au p t nu r e in  p a a r d eu tsch e  
S täm m e ü b er E rfa h ru n g en  im  d ö rflich e n  S ied lu n g sw esen  v erfü g ten . G e ra d e  
der F ra n k e n sta m m  em p fieh lt s ich  da der B e a ch tu n g  ein es je d e n  Siedelungs» 
fo rs c h e rs  um  so  m eh r, a ls er am  e h e s te n  n a c h  se in e n  W a n d e ru n g e n  v o n  
H e ssen  n a c h  H o lla n d  und G a llie n  und n a c h  se in er sp ä te re n  A u sb re itu n g  
bis in o b e rd e u tsch e s  G e b ie t  dem  sp ä te re n  A u s b re itu n g sg e b ie t des in  R e d e  
ste h en d en  S tra ß e n d o rfty p u s  am  n ä c h s te n  k o m m t. Z u  se in er z iv ilisato» 
risc h e n  Zusanunenfiigun*g aus ä lte r e n  g erm a n isch en  S tam m esg ru p p en  p a ß t 
auch  am  e h e ste n  d ie g le ich sin n ig  m eh r z iv ilisa to r isch e  E n tw ick lu n g , d ie w ir 
dem  frä n k isc h e n  S ied lu n g sty p u s im  a llg em ein en  z u zu erk en n en  g eneig t 
sind, im G e g e n s a tz  e tw a  zu d en  Ur» und E rb fo rm e n , d ie der Sachsen» 
stam m  in  E in engu n g aus e in em  u rsp rü n g lich  w oh l w e ite re n  und w ohl 
g le ic h ia ils  n o ch  n ich t s ta m m h e itlich e n  G e ltu n g sb e re ic h  se in es H au sw esen s 
s ich  b is  au f u n sere  T a g e  b e w a h rt h a t. D e n  im  F ra n k e n tu m  au fg eg ang en en  
is tv ä o n is ch e n  S tä m m en  w ar n a c h  M . das S tra ß e n d o rf  n o ch  u n b ek a n n t. Im  
A n sch lu ß  an  K . L a m p re ch t und an d ere  w ird  dann der S ied elu n gsw eg  der 
F ra n k e n  im  e in zeln en  v e rfo lg t, w o b ei s ich  fü r d as sa lisch e  F ra n k e n  n o ch  
U eb erw ieg en  d er E in z e ls ied lu n g en  e rg ib t, d ie e rs t d an n  v o n  H a u fen d ö rfern
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a b g e lö st w urden, als sieh  in A r to is  und F la n d ern  d er g erm a n isch e  V ö lk e r*  
s trö m  sta u te . B is  zur L o ire  und S e in e  fo lg en  die an  O rtsn a m e n  (frä* 
k is c h c n  P e rso n e n n a m e n  m it d er E nd un g v ille  und co u rt)  k e n n tlich e n  
D ö rfe r  dann v ie lfa ch  sch o n  d en R ö m e rs tra ß e n , und  h ier w ar es w oh l, d aß  
d ie  F ra n k e n  m it dem  M e h rs tra ß e n d o rf  v e rtra u t  w urden , d as sie  d ann  
v ie lfa ch  aus s tra te g isc h e n  R ü c k s ic h te n  u n te r B e ib e h a ltu n g  g e rm a n isch e r 
F lur* und H u fen v erfassu n g  —  m ag se in  u n te r g ru n d h e rrsch a ftlic h e r  V e r*  
fügung —  zum  K e rn s y ste m  ih re r K o lo n is a tio n  erh o b en , d as sie  so lch er* 
m aß e n  au ch  in  d ie n e u b e s ie d e lte n  G e b ie te  am  M ain , Ja g s t  und N e c k a r  
und am  O b e rrh e in  b is in  d en  E ls a ß  v erp fla n z ten . Im  D o n a u k re is  und 
sü d lich en  B o d e n  m ag es s ich  n a c h  dem  V o rb ild  des ro m a n isch e n  L ag er* 

-do rfes au ch  un ab h äng ig  v o n  d ieser K o lo n is a tio n  v e rb re ite t  h ab en . M it der 
fo r ts c h re ite n d e n  K o lo n is a tio n  im  O ste n  is t  d ann, w ie M . ganz r ic h tig  be* 
m e rk t, d ie  D o rfa n la g e  fo r ts c h re ite n d  d u rch d a c h t und k a n o n is ie r t  w ord en . 
A e h n lic h  s te h t  es ja  au ch  m it dem  frä n k isch e n  G e h ö fte . D a  die a lem an* 
n isch e n  V o lk sg es 'e tze  m it ih re n  B estim m u n g e n  A n w e se n  in  G e h ö fte fo rm  
m itb e tre ffe n , w ird  m an  ih re n  G e ltu n g sb e re ic h  v o n  der K e n n tn is  d ieser 
W o h n fo rm  gew iß  n ich t a u ssch lie ß e n  k ö n n en . A n  der fo lg e r ich tig e n  W e ite r*  
planu ng v o n  D o r f  und H o f zur ty p is c h e n  F o rm  des d eu tsch en  O ste n s  w ird  
m an  d en A le m a n n e n  a b e r um  so  w en ig er ep o n y m en  A n te i l  zu b illig en  
k ö n n en , a ls sie  im  e ig en en  W o h n b e re ic h , w o sie  s ich e r  re in  und un ver* 
m isch t sitz en , k e in esw eg s d iesen  W o h n ty p u s , so n d ern  v o rw ieg en d  die 
g ro ß e n  Säu len h äu ser und  g e s te lz te  H ä u se r zur G eltu n g  g e b ra c h t h ab en . 
U n d  w enn, w ie A . D o p sch  neu erd in g s h e rv o rh e b t1), der O strö m e r  A g a th ia s  
d ie F ra n k e n  als b e so n d ers  ..g esch ick t und  a n p assu n g sfäh ig  b e z e ic h n e t, so  
t r i t t  au ch  h ier w ohl je n e r  z iv ilisa to r isc h e  G ru nd zu g in  d en  N a ch fo lg e rn  
d er R ö m e r h e rv o r, d en  u n ser h au sk u n d lich es M a te r ia l uns in  se in e r  A us* 
W irkung ü b er d ie gan zen  d eu tsch en  L a n d e  h inw eg b e i sch ö p fe r is ch e r  
W e ite rb ild u n g  ih res  E rb e s  zu o ffe n b a re n  sch e in t. In  e in em  fre ilic h  b le ib t 
e in  Z u sam m en g eh en  au f b r e ite r  F ro n t  zw isch en  frä n k isch e m  und ob er* 
d eu tsch em  W o h n b a u  zu b e to n e n , es is t  d ie S tu b en * und O fen en tw ick lu n g , 
d ie  z u ä lte st  w oh l nur M itte ld e u tsc h la n d  m it O b e rd e u tsch la n d  te ilt . D o c h  
d ü rfen  w ir uns au ch  d iesen  E n tw ick lu n g sb e re ich  als n ic h t zu k le in räu m ig  
v o rste lle n . N o c h  h a rre n  z a h lre ich e  K ü m m erfo rm en  v o n  ,,P o ë le “*K äm m er* 
ch en  b is  w eit n a ch  N o rd fra n k re ic h  d er k u ltu rg e s ch ich tlich e n  U n te r*  
su chu ng , die fü r d ie K u ltu rg eo g ra p h ie  und *g esch ich te  der O fe n s tu b e  in 
W e std e u tsc h la n d  m it v o n  au ssch la g g eb en d er B ed eu tu n g  se in  m ü ß te.

R . M i e l k e :  S ied lu n g sk u n d e des d e u tsch e n  V o lk e s  und ih re  B e* 
Ziehungen zu M e n sch e n  und  L a n d sc h a ft . J .  F . L eh m an n s V e r la g , M ü n ch en  
1927. (310 S., 73 A b b ., 6 T a f . im  T e x t .)

H ie r  s te llt  der V e r f . ganz b e w u ß t d ie Z u stä n d e  des G e m e in sch a fts*  
und S ta m m e sle b e n s  in  d en  d e u tsch e n  L a n d e n  in  d en  M itte lp u n k t der B e* 
tra ch tu n g  und b au t d ie g esa m te  D a rste llu n g  des S ied lun gs* und  F laus* 
w esen s au f ihm  auf. J a  n o ch  m e h r: D a s  S ta m m esw e sen  gew in n t b e i ihm  
C h a ra k te r , G e s ta lt  und F a rb e  ü b erh au p t e rs t  aus d iesem  V e rw a ch se n se in  
der M e n sch e n  und S ip p en  m it W o h n u n g , H au s und W ir ts c h a ft ,  d ie  in 
ja h r ta u s e n d a lte r  E n tw ick lu n g  e in  K e rn s tü c k  ih re r E ig e n k ra ft  au sm ach en .

J) K o rr .*B l. d. G e s .*V e r. d. d. G e sch . u. A lte r t./ V e re in e , 1927, S. 180.
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E s ist d ies d as e rs te  M al se it  W . H . R ieh l, d aß  in e rn st zu neh m en d er A r t  
e ine so lch e  K u ltu rp sy ch o lo g ie  der d eu tsch en  S tä m m e g e b o te n  w ird, von 
der w ir uns g ru n d sä tz lich  und in h a ltlich  u n v erg le ich lich  m eh r v e rsp rech en  
als vo n den ra sse n p sy ch o lo g isch e n  G em e in p lä tz e n , m it d enen  R a sse  und 
V o lk stu m  au f e in en  ra tio n a le n  N e n n e r g e b ra ch t w erd en  so llen  und m it 
denen m an- der e rn s te n  F o rsch u n g  auf d iesem  G e b ie t  m eh r sch a d e t als 
n ü tzt. In  fließ en d er le se r lich e r  S p ra ch e  g esch rie b e n , sch ö n  g ed ru ck t aut 
gutem  P a p ie r, v o rtre fflic h  m it P lä n en , G ru n d risse n  und B ild e rn  ausge» 
s ta t te t , is t  es ein  sy m p a th isch e s  H a u sb u ch  für je d e n  V o lk s fo rs c h e r , ab e r 
auch  je d e n  V o lk sfre u n d , der dem  V e rfa s s e r  b e is tim m t, w enn  er sa g t: 
„ N ich t M e c h a n is ie re n  des M e n sch e n  und G le ich m a ch u n g  der L eb en s* 
form en , so n d ern  die E n tw ick lu n g  a lle r  A n la g en , d ie der einzeln e, die. 
F am ilie , der S tam m  und d as V o lk  als E rb m a ss e  v o n  G e s c h le c h t  zu G e* 
sch le ch t ü b erk o m m en  h at, is t  dem  D e u ts ch e n  im m er d er t ie fe  In h a lt in  
se in er A r b e it  g ew esen .“ D a ß  w ir au ch  den S tä d te b a i j a lte r  T a g e  im  Cha» 
ra k te rb ild  der S ie d lu n g s la n d sch a fte n  m itb e h a n d e lt seh en , b u ch e n  w ir a ls 
p ro g ra m m a tisch en  G ew in n  der S ied lu n g sfo rsch u n g , der auf d iesem  G e b ie t  
n o ch  m an ch e V e rtie fu n g  d er E rk e n n tn is  b e sch ie d e n  se in  w ird . N a c h  dem  
w isse n sch a ftlic h e n  G ru n d p rin zip  sy s te m a tis c h e r  V e rg le ich u n g , das der 
V o lk sfo rsch u n g  a lle in  w isse n sc h a ftlic h e n  R an g  s ic h e rs te llt , is t  das 
d eu tsch e  S ied lu n g sw esen  m it e in er ganz a n se h n lich e n  E in le itu n g  in  Zu» 
sam m enh ang  m it der v o rg esch ic h tlich » a ltin d o g e rm a n isch e n  und der kel» 
tisch e n  und sla w isch en  U e b e r lie fe ru n g  g e b ra ch t. W ir  m ö ch te n  h ier n ich t 
a lle  V o ra u s se tz u n g e n  uns zu eigen  m ach en , v o n  d en en  d er V e r f . au sg eht, 
in sb e so n d e re  n ich t b e zü g lich  des a lt ita lis c h e n  und des A triu m h a u ses. A ls  
E n tg le isu n g en  b e tra c h te n  w ir —  w ie zw ichen clurch  erw äh n t sei —  die Be» 
m erku n gen  ü b er das fra n z ö sisch e  F am ilien w esen , finden uns a b e r v o n  d er 
E rfa ssu n g  des T h e m a s  au ch  h ie r ju s t  im  S in n e  e in er g ru n d sätz lich en  
v ö lk erp sy ch o lo g isch e n  E in ste llu n g  m e th o d isch  eb en so  g e fö rd e rt, so  w ie 
d ies vo m  P ro b e lm  der d e u tsch e n  S ta m m esk u n d e  in  der v ie lse itig e n , ge» 
sc h ic h tlic h  w ohl fu n d ie rte n  E larste llu n g  in sg esa m t g ilt.

Konrad Hahm: D e u t s c h e  V o l k s k u n s t .  Mit einem  G eleitw ort 
von Dr. Edw in R ed slo b , R eich sk u n stw art. Berlin , D eu tsche B uch gem einschaft. 
Bildteil m it 216 T afeln .

W ährend  in O esterre ich  und den slaw ischen L än d ern  das In teresse  
und die sam m lerische und forsch en d e B eschäftigung m it der V o lk sk u n st schon 
se it D ezen nien  m it rühm lichen E rfo lgen  am W e rk e  war, ist in D eu tschland  
die auf e in e  in tensivere  P flege und w issen sch aftlich -see lisch e  W ürdigung d er 
deutsch en V olk sk u nst g erich tete  G eistesbew egu ng  erst nach dem W eltk rieg e  
m it der von ihm ein g e le ite ten  Stärku ng und V ertiefung  des H eim atgedankens, 
zu um fassen d erer A usw irkung gelangt. E s  se i nur an die u n ter L eitung 
Dr. E. R e d s l o b s  herau sgekom m en en  8 B änd e d eu tsch er V o lk sk u nst aus v er
sch ieden en d eu tsch en  S tam m esg eb ie ten  und an die be id en  Jah rb ü ch er für 
historisch e V olksku nd e, d ie Dr. W . F r a  e n g e r  h erau sgegeb en  hat, g ed acht, 
sow ie an die nam entlich  in B ayern, F ra n k e n  und den R hein län d ern  schon 
von früher her mit E ifer b e trieb en e  P flege der heim isch en V o lk sk u nst.

Nun liegt in dem  m it g ro ß e rW ä rm e  und tief eind ringendem  V erstän d n is 
g esch rieb en en  W e rk e  K o n r a d  H a h m s  eine m usterhaft abg eru n d ete
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.D arstellung des W esen s und Inhalts der d eu tschen V olksku nst vor, als d eren 
le iten d er G ru ndgedanke unter A blehnung des b e k an n ten  Schlagw ortes vom  
»gesu n ken en  Kulturgut« die V erw urzelung des volkskü nstlerischen  Sch affen s 
im volkstü m lichen  G em einschaftsgefühl, in der »V olkh eit« , vom  V erfasser 
k on seq u en t ausgeführt wird. D er reich e, dem  T e x t  b e ig eg eb en e Bild teil, der 
au f n ich t w eniger als 216 T a fe lse iten  ein system atisch  ausgew ähltes M aterial 
an v o lkskü n stlerischen  W erk en  und O rn am enten  beibringt, wird vom  L e s e r  
ohne Schw ierigkeit mit den vorangestellten  A usführungen in V erbind ung g e
b racht w erden k ö n n en , w enn es v ielleicht auch erw ü nscht gew esen  w äre, daß 
der V erfa sser sein en  T e x t  in in n ig erer V erbind u ng m it den A bbildungen an
gelegt hätte, w ie dies R eferen t in sein em  W e rk e  über » O e s t e r r e i c h i s c h e  
V o l k s k u n s t « ,  w ie angenom m en w erden darf, zum m erkbaren  G ew inn der 
B en u tz er des W e rk e s  durchgeführt hat. P rof. M. H a b e r l a n d  t.

Bilder aus der Kulturgeschichte der Siebenbürger Sachsen. U n ter 
'M itwirkung von G. B rand sch , R . B rieb rech er, K . K . K lein , A. Scheiner,
G. A. Schü ller, R ichard  Schü ller, A. Schu llerus, O. W itts to c k , herau sgegeb en  
von F r. T e u t s c h .  2 B änd e. V erlag  der K rafft & D rotle ff A. G. H erm ann- 
.stadt 1928.

D ie  g eleh rten  K re ise  der S ieb en b ü rg er S a ch se n  haben  se it je h e r  für 
K ultu rgesch ich te , H eim at- und V olk sk u nd e ihres V o lk sg eb ie tes  den regsten  
Sinn  und w issenschaftlichen  Forsch u n g seifer be tätig t. D ie  in den be id en  vo r
liegen den B änd en gesam m elten  kulturgesch ich tlichen  B ild er, in der H au pt
sach e  eine neue Auflage der 1899 ersch ien en en  »Bilder aus der vaterländ ischen 
G esch ich te« , beschäftig en  sich , durchw egs von bew ährten  F ach m än n ern  verfaßt, 
m it dem  kulturellen und volkstü m lichen L e b e n  der S ieb en b ü rg er D eu tschen  in 
allen B elan g en  und in g eb o te n er gesch ich tlich er V ertiefung. V o n  beson d erem  
volksku nd lich en  W e rt und In te re sse  sind im ersten  Band, die A b sch n itte :
1. D ie  Besiedlung des L an d es d urch die S a ch se n , vo n Dr. F r. T e u tsc h ;
2. Säch sisch er L and bau, von D r. G. A. Sch ü ller; 3. H aus und H of, von 
D r. A. Schu lleru s; 8. D ie säch sische F rau  ein st und je tz t, von Dr. F r. T eu tsch , 
11. U n sere  V o lk strach t, von O sk a r W itts to c k ; 19. S itte  und B rau ch  in der 
Zeit vor dem  W eltkrieg , von O sk ar W itts to c k ; 21. D ie  N achbarschaft, von 
O sk ar W ittsto ck .

Im  zw eiten Bande sind die A ufsätze ü ber d ie M usik u n ter den S a c h se n ; 
N am e und M undart, von Dr. A. S c h e in e r ; ü ber die V olksd ichtung, von 
Dr. A. Schu lleru s, als für den V olksku nd ler b eson d ers bem erk en sw ert h erv or
zuheben. Mit R e c h t  sagt der H erau sg eb er im V o rw ort des reich haltigen  
W e rk e s : »E in e  Fü lle  L e b e n  tritt uns aus den D arstellu n gen  en tgegen  und 
doch geben  sie  b lo ß  einen k lein en  A u ssch nitt aus der K u ltu rarbeit des sä ch 
sisch en  V o lk es . D iese  ist heute schw erer" als jem als, aber um so g rö ß e r ist 
die A ufgabe, die n ich t zuletzt dazu dienen soll, das G efühl der Z usam m en
gehörigkeit in uns zu stärken , ohne das wir k e in e  Zukunft haben.« D er E in 
b lick  in das reiche K ultu rerbe d ieses w eit in den O sten  v o rg esch ob en en  
d eu tschen V o lk sp o sten s, den die vorliegenden k u ltu rgesch ich tlich en  Bilder 
gew ähren, s tä rk t bei jed erm an n  die Zuversicht, daß sich  d ieser tüchtige 
d eu tsch e V o lk ste il sein V o lkstu m  un gebroch en  auch in der Zukunft e r
h a lte n  wird. P rof. M. H a b e r l a n d t .
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Volkstum und Kultur der Romanen. V ierteljah rssch rift mit U n ter
stützung der H am burgisch en w issen sch aftlichen  Stiftung. H erau sgegeb en  vom 
Sem in ar für ro m an isch e  Sp rach en  und K ultur an der H am burgischen U ni
versität. I. Jahrgang. 1. H eft. F ried e rich sen , de G ruyter & Co., H am burg 1920,

U nter der Schriftleitu ng d er zwei hervorragen d en  R om an isten  W alter 
K ü c h l e r  und Fritz K r ü g e r  tr itt , auf das w ärm ste von den V e rtre te rn  
der v erg leichend en V o lk sk u n d e zu b egrü ßen , die ob en  angezeigte Z eitschrift 
ins L e b e n , w elche sich m it V olkstu m  und K ultu r der ro m an isch en  V ö lk er 
besch äftigen  will, d ie b isher n e b en  den sp rach lich en  V erh ältn issen  ziem lich 
stiefm ü tterlich  behan d elt w orden sind. D as in der »Einführung« der neuen 
Z eitschrift g eg eb en e V ersp rech en , d aß  die eigentlich e V o lk sk u nd e der R om anen , 
die in d eu tsch en Z eitsch riften  kaum  zu W o rte  kom m t, in besonderem  M aße 
b erü cksich tig t w erden soll, e rsch e in t beson d ers erfreu lich . Im  vorliegenden 
ersten  H eft sch en kt uns Dr. Fritz K rüger, der uns durch se in  sch ön es W erk  
über d ie G egenstan dskultu r San ab rias  (vergl. d iese Z eitschrift, X X X I I I , ,  S e ite  36) 
sow ie sein e A rb eiten  ü b er die nord w estib erische V olksku ltu r (diese Z eitschrift, 
X X X I I I . ,  36) und »V olksku nd lich es aus der P ro v en ce«  (ebenda) rühm lichst b e 
kannt ist, e inen  äu ß erst w illkom m enen gründlichen U eberb lick  über die volkskund
lich e  F o rsch u n g  in Südfrankreich , die den g ro ßen  Sp uren  und A nregungen 
F . M istrals folgend, in den letzten  D ezen nien  vielseitiger und eifriger, als im 
A llgem einen u n ter uns b e k an n t gew orden ist, am W e rk ë  gew esen  ist. E in  
zw eiter A rtikel des vorliegenden H e ftes  des b e k an n ten  Sard in ien fo rschers 
M ax L eo p o ld  W a g n e r  ist den G eheim sp rachen auf Sard in ien  gew idm et 
und en th ält auch volkskundlich b em erk en sw erte  M itteilungen. R egelm äßig  in 
A ussicht steh en d e literarisch e A nzeigen  w erden den W e rt der neuen Zeit
schrift erhöhen. S o  sei dem  neuen U n tern ehm en der b e ste  E rfo lg  besch ied en ! 
W ir w erden u nseren L ese rk re is  jew eilig  gern auf die h ier g e le is te te  A rbeit 
aufm erksam  m achen . P rof. M. H a b e r l a n d t .

Quellen zur deutschen Volkskunde. H erausgegeb en  v o n V .v . G e r a m b  
und L . M a c k e n s e n .  E rste s  H e ft : A r a b i s c h e  B e r i c h t e  v o n  G e 
s a n d t e n  a n  g e r m a n i s c h e  F ü r s t e n h ö f e  a u s  d e m  9. u n d  
1 0 .  J a h r h u n d e r t .  In s D eu tsch e  üb ertragen  und m it F u ß n o ten  versehen 
von G eorg  Ja k o b  (51 Se iten ). Z w eites H e ft : D ie K naffl-H andschrift. E in e 
ob ersteirisch e V olksku n d e aus dem  Ja h re  1813. H erausgegeb en  von V ik tor 
von G eram b. 173 S e ite n  m it i  e in farb igen  und 4 m ehrfarbigen T a fe ln  W alter 
de G ru yter & C o., Berlin  1927 und 1928.

Je d e r  V o lk sfo rsch er wird die h ier beg o n n en e R e ih e  d ankbarst begrü ßen , 
um in seinem  Q uellenstudium  sich  von F ach au sg ab en  m it A nm erku ngen für 
and ere W issen szw eige unabhängiger zu fühlen. Ja , es geben nunm ehr v olks
kundliche F o rsch u n g en , w ie die des e inen  H erau sgebers, V . G eram b, dem 
bew äh rten  A rabisten A nlaß, etw a im B erich te  B ek ris  über die Schw itzbäder 
der S law en  »kanün« m it »O fen« s ta tt  »H erd« zu übersetzen , und der kuriose 
U m w eg üb er die B esch reibu ng , die d ieser re isend e K aufm ann (Sk lav en
händler?) au sg erech net vom  Auerhahnw ild (S e ite  16) gibt, m ag vielleicht sogar 
A nlaß w erd en, so  bed au erlich  oberfläch liche A uslassu n gen, w ie die von 
P. G. B lo ch  (H essisch e  B lä tte r  für V o lksku nd e, X X V I . [1927], 65 f.), über 
d en  Schu hp lattlertanz zu k orrig ieren  und in einer m ethod isch  ausgebau ten  
V olksku nd e künftighin zu verm eiden . —  B eson d ers leben sn ah  m utet uns aber
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die von G eram b liebevo ll sorgfältig  e in b eg le ite te  K nafflhandschrift an. W ie  
fällt L ich t von den B em erku ngen  des b ied eren  Knaffl über den T rach ten lu xu s 
se in er Zeit sogar a u f das neuzeitliche T ra ch ten leb en , w obei w ir dem  V erlag  
d ie  w irk lich keitstreu e W ied erg ab e von v ier G u asch eb ild ern  des vorzüglichen 
L ed erw asch  danken. G eram b stellt es k lar heraus, w ie zu je n e r  Zeit ü ber
haupt »V olksku nd e« — so llte  das W o rt n icht vom  erfind u ngsreichen  K naffl 
se lb e r  stam m en, der es 1812 und 1813 b e re its  gebraucht hat? — a llerorten  
sch on m e t h o d i s c h  a n g e b a h n t  wurde, w obei ihr P atron  E rzherzog  
Jo h a n n  die b e sten  K öp fe für einen  um fassenden Grundplan heranzog.

A. H a b e r 1 a n d t.

Lehrproben zur deutschen Volkskunde. Im  A ufträge des V erb an d es 
d eutsch er V ere in e  für V o lk sk u nd e h erau sgegeb en  von J o h n  M e i e r .  
136 S e ite n . W a lter de G ruyter & C o., Berlin  1928.

D en  Benutzern der sch on früher von Jo h n  M eier herau sgegeb en en  
»D eu tschen V o lksku nd e«, aber auch den volkskundlich in teressierten  M ittel
schullehrern überhaupt wird das vorliegende Sam m elb uch ein w illkom m ener 
W eg w eiser für den U nterricht in D eu tsch  und G esch ich te  sein , und wir 
m öch ten  n ich t versäum en, die für M itg lieder u n seres V e re in s g leich  dem 
ob en  erw ähnten Band zu erm äßigtem  P reise  zu bezieh end e N euerscheinung 
ihnen an g eleg en tlich  zu em pfehlen. B ehan delt sin d : D as W ald h u fend orf
(G rundbeisp iel der planm äßigen K olon istensied lu ng  im d eu tsch en  M ittelgebirge) 
— D as Bauernhaus in d eutschen L an d en  —  Pflanzen- und T iern am en  — W e ih 
nach ten  — F a stn a ch t — O stern  im V olksb rau ch  — S a a t und E rn te  —  M und
art und Sch riftsp ra ch e  — D ie d eutsche V o lk ssag e  in der V o lk ssch u le  —  D ie 
sch ön e L ilo fee  (Behandlung eines V o lk slied es). A. H a b e r l a n d t .

Max W a l t e r : D ie  V o l k s k u n s t  i m b a d i s c h e n  F r a n k e n -  
a n d e. 127 S e ite n  m it 53 A bbildungen. C. F . Müller, K arlsru he in B ad en  1 9 -7 . 

(H eim atb lätter »V om  B o d en see  zum R h ein « , Nr. 33.)

E ig en tlich  dürfte m an das von au sgezeichn eter O rts- und S to ffk en n tn is  
im ganzen L an d e zeugende H eft la s t  den V orläu fer einer K unsttopograp hie 
m it um fassen der land esku ndlicher E in fü hrung nenn en . D en n  in der T a t  b e 
handelt es n ich t b lo ß  das T h em a der V o lk sk u n st, sond ern  fast zum ü b er
w iegenden T e il W erd eg an g  und das Bild der S ied lu ngen des bad isch en  
F ra n k en la n d es in ihrem  k u lturgeschich tlichen  G esam tcharak ter. S e ite  5 — 20 
ringt V erfasser th eo re tisch  w ack er m it der U m schreibung des W e se n s  der 
V o lk sk u n st. Ih re  b eson d ere  E ig en art im bad isch en  F ran k en lan d e h ätte  uns 
ab e r v ielleich t eh er ein U eb erb lick  ü b er ihre h isto risch  nachw eisbaren  E r 
zeugungsstätten und allenfalls auch K ü n stlerfam ilien  näh er gebracht, von- 
denen w ir im T e x t  verhältn ism äßig w enig erfahren. J .  B lau  sei da nach  wie 
vor allen L and sch aftsforsch ern  als m u stergiltiges V orbild  em pfohlen . F ü r die 
W ied erg ab e  der H olz- und T o n p lastik en  u n ter den A ndachtsbildern , auch 
d er fe in er m od ellierten  B ild stö ck e  w ürden w ir photograp hische W ied erg abe  
der so n st rech t ansp rech en d en , ab e r ' doch zu p ersön lich en  Strichzeichn ung 
vorgezogen hab en. A. H a b e r l a n d t .

Jo se f  Hanika: H o c h z e i t s b r ä u c h - e  d e r  K r e m n i t z e r
S p r a c h i n s e l .  H eft 4 d er F o rsch u n g en  der S u d eten d eu tsch en  H eim at
kunde, herau sgegeb en  von E rich  G ierach , R e ich en b erg  1927.
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Als m it der N eugründung des tschechoslow akischen. S ta a te s  m it den 
einstm als ungarischen G ebieten  auch k lein ere d eutsche T e ile  diesem  einver
le ib t wurden, war zu erw arten , daß die sch on viele Ja h re  vor dem K riege 
tätige H eim at- und V o lksku nd eforschu ng  in den Su deten län dern  nun auch 
die neu an g esch lo ssen en  Sp rach in seln  in den K re is  ihrer F orsch u n g en  ein
beziehen w erde. Zudem  nährte d ie Zurückdrängung der D eu tschen im S ta a ts 
leben  den W u n sch , m it den n eu en  Stam m esbrü dern  in näh ere Berührung zu 
k om m en und m it ihnen einen  kulturellen  Z usam m enschluß anzubahnen. 
D iesem  Z iele will auch die von Prof. H auffen, Prag, an g ereg te  A rb eit d ien en ; 
es se i aber gleich vorw eg gesagt, daß d iese  D arstellu ng von Plochzeits-
bräuchen sich  von vielen ihrer A rt n ich t b loß deshalb  unterscheidet, weil ein 
bish er n ich t b e a ch te tes  G eb iet der F orsch u n g  ersch lo ssen  wurde, sondern

weil sie  e in e  w issen sch aftliche und m eth od isch  w ertvolle L eistu n g  ist. D er
V erfasser hat sein  A rb eitsg eb iet, die G egend  zw ischen den W asserscheid en  
der drei T ä le r  der G ran, N eutra und Turtz, (Turoz) genau auf vielen W a n d e 
rungen d u rchforscht und k o n n te  sich au f m ündliche B erich te  E in heim ischer 
stützen . E in  kurzer h isto risch er und sied lungsgeschich tlicher T Je b e rb lick  
o rie n tiert Uber L an d  und L eu te  und die M undart. D ie  K rem nitzer S p rach 
insel übertrifft m it ihren 48 .000  d eu tschen B ew ohnern die b ekan n tere  Zips 
(40.000), steh t ihr allerding kulturell nach , weil d iese noch  d eutsche Stad t- 
b evölkerun g hat, w ährend die S ta d t K rem nitz  bloß ein F ü n fte l D eu tsch e hat. 
D ie fast durchw egs rö m isch-k ath olisch e B evölkerung fand früher ihren Erw erb 

im B ergbau  (Schem nitz, A lt-N eusohl, K ö n ig sb erg  u. s. w.), dagegen kon nte
die nach  dem V ers ieg e n  des B erg seg en s erfo lg te  A rbeitsum stellung (die 
M änner sind  grö ßten te ils  M aurer und T ag lö h n er od er arb eiten  auf den S ä g e 
w erken) n ich t genug A rb eitsg eleg en h eit schaffen , so daß viele nach A m erika 
ausgew andert sind. Ih re  M undart is t als e in e  sch lesisch e  .anzusprechen. D en 
H ochzeitsbräu chen geht eine ausführliche D arstellung der B u rschengem einde 
voraus, die das b e so n d ere  In te re sse  verd ient. E s  is t bedauerlich , daß im 
T ite l der A rb eit n icht irgendw ie darauf Bezug genom m en ist und so le ich t 
d ieser w ertvolle  B e itrag  zur O rg an isatio n  der m ännlichen, schu lentlassenen 
Ju gend  nicht die en tsp rech en d e B eachtu n g  finden k ön nte . D ie  einschlägige 
F o rsch u n g  sei nachd rü cklichst darauf aufm erksam  gem acht. W ir finden hier 
die g esch lossen e  O rdnung erh alten , w ie sie b lo ß  m ehr die S iebenbürger 
Sachsen  in ihren B rüder- und Sch w estersch aften  haben. A m tsw alter sind der 
Burschen rich ter, Irten m eister =  R echn u n gsfü hrer, Pritschm eister, T anzm eister. 
D er P ritschm eister hat ü ber d ie Zucht in der G em ein sch aft zu w achen ; er 
führt die P ritsch e , die aus e in er H o lzsch eib e (etw a 16 cm D u rch m esser) mit 
einem  75 cm  lan g en  S tie l b esteh t, bu nt bem alt und m it langen B ändern ge
sch m ückt ist. D iese  P ritsch e  d ient nich t allein als Zuchtinstrum ent, sond ern 
g en ieß t, m an m öch te sagen , e in e  b e in ahe ans R e lig iö se  grenzend e V erehru ng, 
w enn sie  am K irchw eihtage von den M ädchen gesch m ü ckt und von den 
Burschen m it Musik in den T anzsaal abgeholt wird. D iese  Burschen gem einde 
e rh e b t auch no ch  den g em ein sam en  A nspruch au f d ie M äd ch en ; d enn sie 
b e stra ft e in en  B u rschen , der alle in  zu einem  M ädchen geht oder w enn er 
nur be i e inem  M ädchen stehend  g eseh en  wird. A us d em selb en  A nspruch er
k lärte ' sich  die ehem alige S it te , daß k le in e re  Trupps Bu rschen »durch die 
K am m ern g ingen«. S ie  nahm en sich etw as zum T rin k e n  m it und gingen
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nachts durch die Schlafkam m ern der M ädchen, u n terhielten  sich ein wenig, 
gingen w eiter, nachdem  sie m eisten teils e inen  zurückgelassen  hatten . D er 
B urschen gem ein de steht die der M ädchen gegenüber. D er H a u p tte il der 
A rbeit is t den H o ch zeitsb räu chen  gew idm et, die von der B ek an n tsch aft an 
vorgeführt w erden. R eich lich es V erg leichsm ateria l wird h ier herangezogen. 
Zu dem  wird genau gesch ieden zw ischen den alten  und noch  je tz t  bestehen d en  
B räuchen. E in  genau es E in g eh en  ist h ier n ich t m öglich, es soll b lo ß  au f zwei 
b e so n d ers altertüm liche Züge hingew iesen, so  daß in K rickerh äu  alle P aare 
des Ja h res gleichzeitig nur am M ontag vor dem  A scherm ittw och getrau t w urden, 
w ährend je tz t  allgem ein je d e r  So n n ta g , an dem  es k irch lich  erlaubt ist, dazu 
verw endet wird. D ie H o ch zeitsfeier dauert ein e ganze W o ch e . In  B erg  sitzt die 
Braut bei der H aubung um M itternacht in ihrer K am m er auf der M ohnstam pfe, 
dam it s ie  sch ö n e K in d er b e k o m m e; darnach drängen sich  die M ädchen herein , 
denn das erste , das sich neben  die Braut setzt, w ird  die n äch ste  Braut.

4 L ied er m it N oten und 10 L ich tb ild er nnd ein genau es Sachv erzeichn is 
vervollständigen das Buch, das eine w ertvolle B ereicheru n g  der V o lk sk u n d e
lite ra tu r 'a u f  d iesem  G eb iete  ist. Dr. H. J u n g w i r t h .

Deutsch-Oesterreichische Literaturgeschichte. H erau sgegeb en  von 
E d . C astle . Band  III , A bteilung 1— 4, V erlag  C. F ro m m e, W ien  1926 ff.

In  dem vorliegenden W erk , dessen 1. und 2. Band be re its  vor dem  
K rieg  ersch ien en  sind, besitzt O esterre ich  ein e  L itera tu rg esch ich te , w ie sie  
kein  G eb iet D eutschlands in so lch er A usführlichkeit und restlo sen  V ollständ ig
k e it aufw eisen kann. A uf stam m hafter und land schaftlicher G rundlage aufge
baut, w ird der W erd egang der deutschen L itera tu r in O esterre ich  von den 
ä ltesten  Zeiten bis zum E n d e  des W eltk rieg es aufgezeigt. O esterre ich  ist h ier 
im a lten  S in n  gefaßt, das h e iß t, es w erden alle deutsch en G eb ie te  der eh e
m aligen österreich isch-u n garisch en  M onarchie e in b ezog en : n e b en  den A lpen
deu tsch en  w erd en die Su deten - und K a rp ath en d eu tsch en  (e in sch ließ lich  U ngarn) 
sow ie die deutschen Sp rach in seln  d er südlichen G renzländer behan d elt. D iese  
Z usam m enfassung a l l e r  D eu tschen  au f altösterre ich isch em  B od en  verle ih t 
dem  W e rk  sein e üb erragende Stellu n g  und g esta lte t es zu einem  M onum ental
w erk d eu tsch er L iteratu rgesch ich te .

E s  ist das V erd ien st P rof. E . C astles, des durch se in e  m ustergiltigen 
A usgaben ö sterre ich isch er K lassiker, durch zahlreiche E in zelb eiträg e zur 
d eutsch -ö sterre ich isch en  L itera tu rg esch ich te , sow ie durch se in e  F o rsch u n g en  
über G oeth e  rühm lich b e k a n n ten  L iterarh isto rik ers : der W ien er U niversität, 
der no ch  vor Z eid lers T o d  in den R ed ak tio n sstab  ein g etreten  ist und e inen  
T e il des 2. B and es m itbetreu t hat, nach N agls H fnscheid en  die Fortführung 
des g roßan g eleg ten  W e rk e s  erm öglicht zu haben. D er vielfache M angel an 
V o rarb eiten  — galt es  doch m ehr als einm al literarisch es Neuland der F o rsch u n g  
zu ero b ern  —  g esta lte te  die A rbeit, in die sich der H erau sgeber m it einem  
K reis von F a ch g en o ssen  teilt, b e son d ers schw ierig. U m so d ankbarer m üssen 
wir ihm für die inhaltsreichen  L ieferu n g en  sein , von denen b isher v ier vorliegen .

.Im  1. H au p tteil (N euabsolutism us und erste  V erfassu n gsversu ch e, 1848 
b is 1866) stam m t aus der F e d e r  des H e rau sg e b ers d ie D arstellu ng  der 
d ram atisch en  Produktion d ieses Zeitraum s, die A usführungen ü ber die E n  t 
w icklung der P resse , die jou rn a listisch en  H au p terscheinu ngen  und der C harakter 
der W ie n e r T ag e sp re sse , n e b st m anchen Zusätzen zu änd ern  B eiträg en , im
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2. (noch u nvollendeten) H au ptteil (H errsch aft und N iedergang des deutsch'- 
liberalen  G roßbü rgertu m s, 1866 b is  1890) »D ie M akartzeit«. D en  eigentlich; 
literarisch en  K ap iteln  b e id er T e ile  hat C astle  vortreffliche U eb erb lick e  über 
die p o litisch en  E re ign isse  v orau sgesch ick t, H auptteil 1 en th ält außerdem  
einen U eberblick  lib er die U nterrich tsreform  (E . C astle) sow ie ein e sehr 
d ankensw erte erstm alige D arstellu ng der Philosophie (C. Siegel) und G erm a
nistik  (J. K ö rn er) au f ö sterre ich isch em  B od en  b is  zur G egenw art. S o  wird: 
der U nterb au  für d ie B etrachtu n g  der zeitgen össisch en  sch ön en  L itera tu r 
geschaffen, die ohne die K larlegu ng  ihrer V orau ssetzun gen auf politischem ; 
und kulturellem  G eb iet n ich t voll v erstan d en  w erden kann.

A us der Zahl der B eiträg e se ien  nur die den V o lk sk u n d ler besonders, 
in teressieren d en  genannt. E s  sind d ies : D eu tsch e  Philologie (J. K örner),, 
M undartforschung (A. Pfalz), W ie n e r  V o lk sg esan g  (R . W o lk a n  f ) ,  D ie a lp en
ländische H eim aterzählung (R . L atzk e), D as V o lk sth ea ter (F . H adam ow sky),, 
W ien er S ittenschilderu ng  in Skizzen  und G esch ich ten  (G. A. R esse l).

A uch die in ihrer m in utiösen  K le in arb eit erschöp fend en  A bschn itte  
über „die L ireratu r in den einzelnen  K ron länd ern « b ie te n  dem V olkskund ler 
w ertvolles M aterial. Mit C astles ers t b e g o n n en er E in fü hrung in die M akart- 
Zeit brich t die 4. L ie feru n g  des 3. B an d es ab, d essen  V ollendu ng  m an m it 
freudiger Sp ann un g  en tg eg en seh en  kann. D ank und A nerkennung gebühtr 
auch dem  V erlag  für die A usstattun g  des B and es, d essen  reich e Illu stration en  
eine w illkom m ene B eig ab e b ieten .

D as W erk  ste llt n ich t nur ein u n entb ehrlich es H andbuch für den 
G erm anisten  und für die L eh rersch a ft dar, unter der ihm g rö ßte  V erbreitu ng 
zu w ünschen ist, es is t auch eine anregend e L e k tü re  für je d e n , der m it den 
geistigen  Ström u ngen se in er H eim at vertrau t w erden will.

Dr. A. P e r  k m a n n..

Festschrift für Marie Andree-Eysn. B eiträg e  zur V olks- und V ö lk er
kunde. H erau sgegeben  in V erb ind u n g  m it dem  B ayerischen  L and esverein  für 
H eim atschutz von J o s e f  M a r i a  R i t z .  D ruck und V erlag  von C. A. S e y 
fried & C o., M ünchen 1928.

Zum 80. G ebu rtstag e der g efeierten  F o rsch erin  und Sam m lerin auf 
volkskundlichem  G eb iete  haben sich  vierundzwanzig F o rsch e r  und F a c h 
m änner zusam m engetan, um der Ju bilarin  eine inhaltreiche w issenschaftliche 
F e stg a b e  darzubringen. D ie  V ielfä ltig k eit der volkskund lichen  und v o lk s
kü nstlerischen  P rob lem e kom m t, fast durchw eg im sach lichen  Zusam m enhang 
mit der L e b e n sa rb e it  von F ra u  M arie A nd ree-Eysn , in d ieser F estsch rift zu 
eind ru cksvoller E rsch ein u n g , w ie d ies ähnlich auch b e i der großen F estsch rift 
der F a ll war, die im V o rjah r aus A nlaß  des fünfundzw anzigjährigen B estan d es 
des bay risch en  V ere in es für V o lk sk u n st und V o lk esku n d e in M ünchen er
sch ien en  ist. W ir finden die m eisten  N am en vertreten , die auf dem F e ld e  der 
deutsch en V o lk sk u n d e K lan g  haben , und nam entlich  ist das G eb iet des 
V otivw esens, des V olksg lau bens und V olksb rau ch es im bayrisch-österreich ischen 
K ulturkreis von der M ehrzahl der be isteu ern d en  V erfasser bebau t M öge die 
A ltm eisterin , .der die F e stsch rift galt, in dem  G edan ken beson d ere G enug
tuung em pfinden, daß die von ihr au sgestreu te  reich e Saat vielfältige F ru ch t in 
der F o lg e  von b e re its  zwei F o rsch erg en era tio n en  getragen  hat.

Prof. M. H a b e r l a n d  t. ,
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Julius S chw ieterin g : W e s e n  u n d  A u f g a b e n  d e r  d e u t 
s c h e n  V o l k s k u n d e .  (D eu tsche V ierteljah rssch rift für L itera tu rw issen 
sch aft und G eistesg esch ich te  V/4, S e ite  7 4 8 —765, M ax N iem eyer-V erlag H alle
a . S a a le  1927.)

In  anregend er persön lich er D urchgeistigung des S to ffes nach der so zial
gesch ich tlichen  S e ite  hin en tw ickelt V erfasser e in e  A rt capitis dem inutio der 
deutsch en V olksku nd e, von der nach  ihm  eigentlich  nur eine L e h re  vom 
d eutschen Bauerntum  in h is to risch  soziologischem  G eiste  als T eild iszip lin  der 
G esch ich te  zu verb leiben  hätte, w ogegen die altartig  prim itive U n tersch ich t 
der V olksku ltu r der V ö lkerku n d e und V ölkerp sycho log ie  zugehört und die 
P hilologie auf einen  arch äologischen  A pparat zur A ufhellung von B ed eu tu n g s
fragen sich zürückzuziehen hätte . F ü r  p ersönlich fruchtbare F e ld - und Q u ellen 
forschu ng wird m an sich da m ethodisch und inhaltlich  v ielle ich t noch  en gere 
H orizonte ab steck en  k ön nen  und sollen , nach d e r  Sy stem atik  der W isse n 
sch aften  ist aber k lar, daß — um beim  letzten  anzufangen — die Philologie 
d e s  Studium s der G eistig k eit der V ö lk er sich  n icht en tsch lag en  kann und 
.wird und dam it ein heute  in w eitesten  K reisen  e rs treb tes  S tü ck  V olk sk u nd e 
.m ethodisch ihr verp flichtet b leibt, w odurch die T eilu ng  schon ein igerm aßen 
uns W a ck e ln  kom m t. Aus den E in le itu n g ssä tzen  geht ferner hervor, daß des 
V erfassers U nzufriedenheit mit der V o lksku nd e hau ptsächlich  aus dem E in b lick  
in die. neuen »V olksku nd en« d eu tsch er L an d sch aften  g ebo ren  w urde. Nun 
kann m an ihn v erstehen , w enn er das geistige  Band  der ach so  v ielen 
K ap ite lü b ersch riften  daraus n icht innerlich  verspürt hat. D em  E th no logen  
freilich , der m it der nü ch tern en  R eih ung  d ieser Ü bersch riften  sch on  als 
D oktoran d  system atisch  O rdnung und L e b e n  in sein e H u nderte von V ö lk e r
nam en zu brin gen hat — sonst brin gt er es in sein er W issen sch aft zu n ich ts — 
erg ibt sich  daraus m ühelos und selb stverstän d lich  als m ethod ischer ICern- 

.b e re ich  der V olksku nd e wie überall das V o lk sleb en , das w issen sch aftlich  und 
begriffsm äßig eb en  nur in den volkstüm lich gew ord enen Bindungen je d e r  
A rt innerhalb  der gesch ich tlich  bew ährten L eb en sform en  e in er b estim m ten  
K ultu rland schaft erfaß t w erden kann . E s  m ag das d ie L an d sch aft einer 
K ultu rnation  oder eine g rößere  in Europa sein , der R e fe re n t — se lb st nach 
L eh rg an g  und venia docendi in ers ter L in ie  E th n o lo g e  — ist als h ier e in g e
a rb eite ter V o lk sfo rsch er d essen  gew iss, daß d is jec ta  m em bra von T e il
d isziplinen in und für d iesen  K ern b ereich , der gew iß auch nich t nur E th n o lo g ie  
g en an nt w erden kann, n ich t w eiterhelfen  kann.

A. H a b e r l a n d t .

H e r a u s g e b e r ,  E i g e n t ü m e r  und V e r l e g e r :  V e r e i n  für V o l k s k u n d e  ( P r ä s i d e n t  P r o f .  D r .  M . H a b e r l a n d t )  
V e r a n tw o r t l i c h e r  R e d a k t e u r :  P r o f .  D r .  M i c h a e l  H a b e r l a n d t ,  W i e n ,  V I I I .  L a u d o n g a s s e  1 7 .  — 

B u c b d r i i c k e r e i  H e l i o s ,  W i e n ,  I X .  R o t e n  L ö w e n g a s s e  5 — 7.



Der I. Internationale V olkskunstkongreß in P rag  und 
seine Ergebnisse.

Von Dr. A rthu r H a b e r l a n d  t, W ie n .

Als V e r a n s t a l t u n g  d es  V ö l k e r b u n d e s  k a m  ü ber  A n r e g u n g  
d er  S u b k o m m i s s i o n  der  W i s s e n s c h a f t e n  und K ün s t e  in d er  C o m 
m i s s io n  I nt ern at i on al e  de C o o p é r a t i o n  Int el Iectuelle der  I. I nt er 
n a t i o na le  V o l k s k u n s t k o n g r e ß  im a b ge l au f en e n M o n a t  O k t o b e r  
in P r a g  z u s t a n d e .  Die t s c h e c h o s l o w a k i s c h e  R e g i e r u n g  ließ es  
nicht  d a r a n  fehlen,  d i e s e m  E re i g n i s  einen fest l i chen R a h m e n  zu  
ge be n,  und d e m  Inst i tut  I n t er na t i on a l  de C o o p é r a t i o n  Intellectuelle  
m i t  s e i n e m  S e c r e t a i r e  Mr.  D u p i e r r e u x ,  in d e s s e n  H ä n d e  die 
v o r b e r e i t e n d e  O r g a n i s a t i o n  u nd  d a s  G e n e r a l s e k r e t a r i a t  g e l eg t  
w a r ,  ist  im Verei n mi t  d e m  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e i r a t  d e s  K o n 
g r e s s e s  A. v a n  G e n n e p  z u d e m  die G e n u g t u u n g  zuteil  g e w o r d e n ,  
mi t  den i n hal t sr ei c he n V o r t r ä g e n  u nd  w i ss e n s c h a f t l i c h e n  T e x t e n ,  
die z u m  Teil  b er ei t s  g e d r u c k t  vo rl iegen,  der  W i s s e n s c h a f t  
vo n d e r  V o l k s k u n s t  einen bleibenden F o r t s c h r i t t  g e s i c h e r t  
zu ha be n.  A n g e s i c h t s  d er  l i t t er ar i sc he n  U n g e k l ä r t h e i t  d es  Begriffes  
der  V o l k s k u n s t ,  d er  in M i t t e l eu r op a  ge sc ha ffe n nun w e l t u m 
s p a n n e n d e n  Inhalt  g e w i n n e n  m ö c h t e ,  b e de u t et e  ein s o l c he s  U n t e r 
n e h m e n  z we i fe l soh ne  ein W a g n i s ;  der  K o n g r e ß  m u ß t e  s o z u s a g e n  
i m p r o v i s a t o r i s c h  sich s e lb st  s ei nen W e g  bahn en .  E l e g a n z  u nd  
G e i s t e s g e g e n w a r t  in der  F ü h r u n g  darf  den P e rs ö n l i ch k e i t e n  der  
K o m m i s s i o n  und d es  I ns t i tu tes  in de r  ' L ei t un g d es  K o n g r e s s e s  
u n t e r s c h i e d l o s  al s  Anteil  a m  Erfo lg  z u g e s c h r i e b e n  we rd e n.

Frei l i ch di ese  p e r s ö n l i c h e  L e i c h t i g k e i t  u nd  Zi el sic herhei t  
d er  V e r a n s t a l t e r ,  die sich ü ber  Mänge l  de r  L o k a l o r g a n i s a t i o n  hin
w e g z u s e t z e n  v e r m o c h t e ,  h a t  für den u ng le i ch  s ch we rf äl l ig e re n  
A p p a r a t  offizieller V e r t r e t u n g e n  auf d e m K o n g r e ß  n ur  beiläufige  
V o r a u s s e t z u n g e n  schaffen k ön n e n .  Sie e n t s t a n d e n  bei r a s c h e r  
Init iat ive d a  u nd  d ort  im let zt en M o m e n t  o d e r  es blieb bei w o h l 
w ol l e n d e r  F ö r d e r u n g ,  wi e sie im Fal le  d es  B e r i c h t e r s t a t t e r s  vo n  
Sei ten d e s  ö s t e r r e i c h i s c h e n  B u n d e s m i n i s t e r i u m s  für U n t e r r i c h t  
mi t  D a n k  h e r v o r g e h o b e n  w e r d e n  darf.  Der G e d a n k e  des  K o n g r e s s e s  
h a t  indes  für s ich s e lb st  a u s r e i c h e n d  g e w o r b e n .  E s  w a r e n  die  
V e r t r e t e r  v o n  31 Nat ionen,  die sich z u s a m m e n g e f u n d e n  h at t en,  
u nd  die in den F ü h r e r n  i hre r  D e l e ga t i o ne n  z u r  L e i t u n g  d e s  K o n 
g r e s s e s  mi t  berufen w a r e n .  S t a r k e  T e i l n a h m e  w a r  vo n Belgien,  
Deu t sc hl a nd ,  E ng l an d,  F r a n k r e i c h ,  Holland,  Pol en ,  d er  S c h we i z ,  
a u c h  S pa n i e n  u nd R u m ä n i e n  u n d  n a t u r g e m ä ß  de r T s c h e c h o s l o 
w a k e i  s o w i e  a u s  U n g a r n  zu v er z e i c h n e n .  Aus  Ö s t e r r e i c h  fehlten  
zufolge einer  b e d a u e rl i ch en  V e r k e t t u n g  vo n U m s t ä n d e n  die F a c h 
leute  d e s  V o l k s g e s a n g s v e r e i n s .  E r s c h i e n e n  w a r e n  A. H a b e r l a n d  t,  
S.  N a d e l  u n d  K.  S p i e ß .  J u g o s l a w i e n  w a r  n ich t  s i c h t b a r  v e r -
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t ret en,  wohl  a b e r  fehlte Bu l ga r i e n nicht ,  e b e n s o w e n i g  S c h w e d e n ,  
d a s  nur  gleichfal ls  im letzten M o m e n t  —  d ur ch  den T o d  G. U p m a r k s ,  
d es  F ü h r e r s  s ei ne r  V e r t r e t u n g  S. E r i x o n  e n t be h re n  m uß t e .  
J a p a n ,  N o r w e g e n  u nd  E s t l a n d  n a h m e n  gleichfalls  a k t i v e n 'Anteii  
an den V o r t r ä g e n ,  a u c h  Del egi er te  Italiens u nd R u ß l a n d s  w o h n t e n  
den B e r a t u n g e n  bei. A m e r i k a  und K a n a d a  s a n d t e n  —  die G l e i ch 
b e r e c h t i g u n g  d er  W ei b l i ch ke i t  w a h r e n d  —  Spezi al is t i nne n d es  V o l k s 
t a n z e s  und p r a k t i s c h  für die B e l e b u n g  d e r  V o l k s k u n s t  a rb e i t e n d e  
F r a u e n ,  j a  s o g a r  A e g y p t e n ,  Chile und E c u a d o r  beteiligten sich  
offiziell an  der  V e r a n s t a l t u n g .

E i ng el ei te t  w u r de  der  K o n g r e ß  durch'  eine B e g r ü ß u n g s a n 
s p r a c h e  d es  Herr n U n t e r r i c h t s m i n i s t e r s  der  t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n  
Rep ubl ik  M. H o d 2 a ,  der  s e h r  fe in sin ni g u nd mi t  w i s s e n s c h a f t 
l i ch em V e r s t ä n d n i s  die V o l k s k u n s t  als  M u t t e r b o d e n  a u c h  der  
g en ial en  Individuen d er  Nat i on w ü r di gt e ,  w e n n a u c h  e t w a  die 
A u s d e u t u n g  der  G e t r a g e n h e i t  und d e r  M o l l t o n a r t  d e r  s l a wi s c h e n  
V o l k s m u s i k  auf  a n d e r e  E r k e n n t n i s g r u n d l a g e n  g e s t e l l t  w e r d e n  
m ü ß t e .  In ihr s ind a n d e r e  St uf en der  B e s e e l t h e i t  überl iefert  a l s  ' 
die d ur c h p ol i t i sc he  S c h i c k s a l e  b e s t i m m t e n .  Das  gl ei ch e w ä r e  
z u r  E i n s t e l l u n g  d es  j u g o s l a w i s c h e n  S p r e c h e r s  zur  V o l k s k u n s t ,  
d es  R o m a n i s t e n  an d er  B e l g r a d e r  U n i v e rs i tä t ,  zu s a g en .  Die offi
ziellen B e g r ü ß u n g e n  e r b r a c h t e n  auf  j ed en  Fall  d a s  e i n m ü t i g e  
B e k e n n t n i s  zu einer  v e r s t ä n d n i s v o l l e n  Z u s a m m e n a r b e i t  auf d em  
G eb i et e  de r  V o l k s k u n s t f o r s c h u n g  im Si nn e d es  V ö l k e r b u n d 
g e d a n k e n s .

W e n n  a u c h  v o n  den m e h r  als  3 0 0  a n g e m e l d e t e n  V o r t r a g s 
t h e m e n  w oh l  nur  e t w a s  m e h r  al s  ein Drittel  z u r  m ü n d l i c h e n  
B e s p r e c h u n g  g e l a n g t  sein dürfte,  s o  e r g ab  sich s c h o n  v o n A n 
begi nn d a r a u s  die N o t w e n d i g k e i t  e i ner  V e r t e i l u n g  der  V o r t r ä g e  
a uf  fünf S e k t i o ne n ,  I. P s y c h o l o g i e  und Met hodi k,  II. B a u w e s e n  
u n d  e i n s c h l ä g i g e s  K u n s t g e w e r b e ,  111. T r a c h t e n w e s e n  u nd ei n
s c h l ä g i g e s  K u n s t g e w e r b e  ( Text i l i en) ,  IV. V o l k s m u s i k  und V. V o l k s 
t a n z  u nd  d r a m a t i s c h e  Kunst .

Die t e c h n i s c h e  D u r c h f ü h r u n g  de r S i t z u n g e n  g e s t a l t e t e  s ich  
bei d e m  fa st  g än z l i c h e n  Z u r ü c k t r e t e n  der  L o k a l o r g a n i s a t i o n  im 
U n i v e r s i t ä t s g e b ä u d e  und d e r  I n t er na t i on a l i t ä t  der  V e r a n s t a l t u n g ,  
die O ri g in a l m i t t e i l u n g e n  in j e d er  m i t t e i l s a m e n  S p r a c h e  v o r s a h ,  
als  offizielle V e r h a n d l u n g s s p r a c h e  in den A u s s p r a c h e n  a be r  nur  
w i e b ei m V ö l k e r b un d  ü b e r h a u p t  d a s  F r a n z ö s i s c h e  zuließ,  z u n ä c h s t  
e i n i g e r m a ß e n  s ch wi er ig ,  d er  gu t e  G e is t  g e g e n s e i t i g e n  w i s s e n 
sch af t l ic he n V e r s t ä n d n i s s e s  e n t w i c k e l t e  s ich a b e r  gl e ic h wo h l  bald  
frei u nd u nb eh in der t ,  im z w a n g l o s e n  m ü n dl i c he n  V e r k e h r  k a m  
d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  ejne r e g e  Mit telrol le  zu.

Da der  B e r i c h t e r s t a t t e r  die E h r e  hat te ,  in d er  I. S e k t i o n ' a l s  
V i z e p r ä s i d e n t  t ä t i g  zu  sein,  und s o l c h e r m a ß e n  an sie mi t  z i e m 
l icher  A u s s c h l i e ßl i ch ke i t  g e b u n d e n  w a r ,  m a g  die n a c h s t e h e n d e  
Ü b e r s i c h t  über  die w i c h t i g s t e n  w i ss e n s c h a f t l i c h e n  E r g e b n i s s e  de r  
B e r a t u n g e n  al s  n o t w e n d i g  l ü c k e nh a ft  e n t s c h u l d i g t  sein.
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E s  ist  nicht  eine F o r m  de r Höfl ichkeit  d e m  G a s t g e b e r  g e g e n 
über ,  w e n n  die in der  T s c h e c h o s l o w a k e i  für die V o l k s k u n s t  e r a r 
bei teten E r k e n n t n i s s e  an V o l l s tä nd i gk e i t  u nd  Vi el sei t i gkei t  hi e
bei v o r a n g e s t e l l t  we rd e n.  Die gl ei ch a m  e rs t en  T a g  v o rg e fü hr t en ,  
v o n  L e h r e r  K a r l  P l i c k a  mi t  k ü n s t l e r i s c h e m  Aug e in vo ll en 
d e t er  N a tü r l i ch k ei t  im Fi lm f es t g e h a l t e n e n  Bi lder  u rs p r ü n g l i c h e n  
Dorfl ebens  im T a t r a m a s s i v  u nd W a a g t a l  w e r d e n  j e d e m  B e t r a c h t e r  
wohl  u n v e r g e ß l i c h  bleiben.  Sie z ei gt en d a s  Dorfbild m i t  den  
u r tü m li ch  f o r m v ol l en  Hol z ba u te n,  A lml eben mit  U r h a u s r a t ,  den  
festl ichen S o n n t a g ,  d as  feier l iche H o c h z e i t sg el e i t e  der  B r a u t  mi t  
den st il vol len T r a c h t e n ,  die di ese  B e r g b e w o h n e r  m i t  der  g a n z e n  
H a l t u n g  n a t u r h a f t e r  W ü r d e  n o c h  z u r  S c h a u  t r a g e n ,  die u r w ü c h 
sigen Kraftspiele  und S p r i n g t ä n z e  de r  B u r s c h e n  in ihren wei ßen  
F i l z lo de n tr ac ht e n,  den F r ü h l i n g s g a n g  ( T o d a u s t r a g e n )  der  M ä d ch e n  
m i t  der  w e h e n d e n  W i n t e r p u p p e  im B e r g g e l ä n d e ,  ihren lieblichen  
R e i g en t an z  u nd endlich d a s  s t i m m u n g s v o l l e  S i ng en  und Bl a se n  
d er  Hirten auf den B e r g k u p p e n ,  ein R e s t b e s t a n d  v o l k s k ü n s t l e r i s c h e r  
Urkraf t ,  d e m  freilich die Zi vi l i sat ion der  w ei t lä uf i ger en  J u g e n d  
ü be r  k u r z  o de r  l a ng gleichfalls  ein u n e r b i t t l ic he s  E n d e berei ten  
wird.

Die w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V o r t r ä g e  der  t s c h e c h i s c h e n  K o n g r e ß 
t e i l n e h m e r  b ot en  eine w o h l g e r u n d e t e  Ü b e r s c h a u  ü ber  das ,  w a s  
a n s y s t e m a t i s c h e r  B e t r a c h t u n g  an ihr V o l k s k u n s t g e b i e t  g e w e n d e t  
wird.  W i r  e r w ä h n e n  als  g r u n d s ä t z l i c h  w i c h t i g  den g es c hi c ht l ic h  
w o h l ge g l i e de r te n  V o r t r a g  vo n A. V a c l a v i k :  „ E n t w i c k l u n g  der  
V o l k s k u n s t  in der  T s c h e c h o s l o w a k e i “ neben d e m  gleich kri t isch  
b e s o n n e n e n  d er  F r a u  T y r s o v a :  „ St i l i s ie ru n g v o n  T i e r e n  und  
Pfl anzen in den T s c h e c h o s l o w a k i s c h e n  V o l k s s t i c k e r e i e n “. An ein 
ne ue s  u nd e r f o l g v e r s p r e c h e n d e s  G e bi e t  w a g t e  sich J .  V y d r a :  
„ L o g i s c h e  und k o n s t r u k t i v e  Pr i nzi pi en in der  V o l k s k u n s t s c h ö p f u n g “ . 
( S t u d i u m  der  T e k t o n i k  ist  eine F o r s c h u n g s r i c h t u n g ,  de r  a u c h  der  
B e r i c h t e r s t a t t e r  m i t  e i n e m  pri nzi pi el len V o r t r a g  den W e g  zu  
b a hn e n b e m ü h t  w a r . )  B e d e n k e n ,  d a ß  die V o l k s k u n s t s c h ö p f u n g  der  
g r o ß e n  K o n z ep t i o n e n t b e h r e  u nd  nur  t a s t e n d  ihren W e g  finde,  
t r a t  M. T s i g a r a - S a m u r c a s  u n t e r  Hi nwe is  auf die bei m  
Fällen d e r  B ä u m e  fer t ige K on z ep ti o n  d es  B a u e r n h a u s e s  e n t g e g e n .  
Die K u f t u r g e o g r a p h i e  k a m  in d e m  V o r t r a g  v o n  J .  H u s a k :  
„Die e t h n i s c h e n  G re n z e n  z w i s c h e n  M ä h r e n  u nd  de r S l o w a k e i  
v o m  S t a n d p u n k t  der  V o l k s k u n s t “ zu W o r t .  Kl ar  und e i n s i c h t s 
voll  w a r e n  a u c h  die G e b i e t s a b g r e n z u n g e n  in den V o r t r ä g e n  Prof.  
K. C h o t e k :  „ V o l k s k u n s t  u u d  V ö l k e r k u n d e “ und V. F a b i a n :  
„ B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  V o l k s k u n s t  und H o c h k u n s t “ . Die d e u t s c h e  
F o r s c h u n g  k a m  in der  G r u p p e  L i e d  und M u si k  z u m  W o r t e .  Aehnlich  
vi el sei t i g of fenbar te  sich die V o l k s k u n s t f o r s c h u n g  im D e u t s c h e n  
Re ic he  u n d  O e s t er r ei c h.  W .  P e ß l e r  s p r a c h  über  die G e o g r a p h i e  der  
V o l k s k u n s t  s e i ne r  n i e d e r s ä c h s i s c h e n  He ima t ,  H. H a h n e  ü ber  „ V o l k s 
k u n s t  u nd  V o r g e s c h i c h t e “, O. L e h m a n n  ü be r  „ D a s  d e u t s c h e  
B a u e r n h a u s  als A u s d r u c k  der  V o l k s k u n s t “ , der  B e r  i c h t e r  s t a t t  e r



132

ü be r „Die k ü n s t l e r i s c h e n  G e s t a l t u n g s r i c h t u n g e n  d er  e u r o p ä i s c h e n  
V o l k s a r b e i t “ u nt e r  b e s o n d e r e m  H i nwe i s  auf die ä s t h e t i s c h e  E n t w i c k 
l u n g s t e n d e n z  d er  T e k t o n i s c h e n  F o r m e n  im a l l e r m o d e r n s t e n  Si nn  
( „ I n g e n i e u r k u n s t “) u n d  in V e r t r e t u n g  M. H a b e r l a n d t s  ü be r  
„ Al ters st ufe n u nd den Anteil  d er  G e s c h l e c h t e r  an  der  V o l k s k u n s t “ 
im Hinblick auf  ihre A r b e i t s t e i l u ng  u nd  den a u s  den U r b e s c h ä f t i -  
g u n g e n  e r w a c h s e n e n  B e d e u t u n g s g e h a l t  u nd Stil g e w i s s e r  K u n s t 
p r o v in ze n .  F e r n e r  hielt  K. S p i e ß  einen m i t  a l l g e m e i n e m  b e s o n 
d e r e n  I n t e r e s s e  a n f g e n o m m e n e n  V o r t r a g  „Die M e e r w e i b e r  in der  
m ü n d l i c h e n  u nd bildlichen Ü b e r l i e fe ru n g“, d e r  n a m e n t l i c h  den  
f r a n z ö s i s c h e n  K u n s t f o r s c h e r n  (M. F o c i l l o n )  A nl a ß  zu ei ner  b e m e r 
k e n s w e r t e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  ü b er  die prinzipielle S c h e i d u n g  
v o n f o r m a l e r  u nd  inhal t l i cher  Ue be r l i e fe ru ng bot ,  deren I n e i n a n d e r 
spi el en g e r a d e  die n e ue s te  F o r s c h u n g  j edenfal ls  b e s o n d e r s  zu  
befrucht en g e e i g n e t  ist. Schließlich" ze igt e  A. S p a m  e r :  „Die  
G r u n d p r o b l e m e  des  S t u d i u m s  der  V o l k s k u n s t “ die tiefe V e r 
w u r z e l u n g  der  V o l k s k u n s t  im V o l k s g e m ü t  auf.  F r a n k r e i c h  s t e u e r t e  
a u ß e r  den s e h r  w e r t v o l l e n  R e s u m é s  ei ni ger  leider n ich t  a n w e s e n d e r  
F o r s c h e r  die e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h  s e h r  i n t e r e s s a n t e n  E r l ä u 
t e r u n g e n  A. v a n  G e n n e p s  ü be r  „ V o l k s k u n s t  in S a v o y e n “ bei,  
M. L u q u e t  „ P r i m i t i v e  K u n s t “ z ei gt e  den S t i l i s i e r u n g s -  und  
E u t w i c k l u n g s v o r g a n g  in de r  p ri mi t iv e n K u n s t  in s ei ne n p s y c h o 
l og isc hen  G r u n d z ü g e n  auf  u nd  M. F o c i l l o n  b e h e r r s c h t e  in der  
I. S e kt i o n  ( M e t ho d i k u n d  P s y c h o l o g i e )  in vorbi ldl ic h e l e g a n t e r  
L e i t u n g  m e t h o d i s c h  führend die D i s ku ss i on .  S e h r  wert vol l  w a r  
es,  d a ß  g r u n d s ä t z l i c h e  E r a g e n ,  die in d i e s e m  T h e m e n k r e i s  s c h o n  
a n g e d e u t e t  sind,  me h rf a ch  a u s  a n d e r e n  V o l k s g eb i et e n  ihre i n du kt i v e  
E r g ä n z u n g  fanden.  S o s p r a c h  M. T s i g a r a - S a m u r c a s  ü ber  
„ V o r g e s c h i c h t l i c h e  U e be r l i e fe ru n ge n  in der  r u m ä n i s c h e n  B a u e r n 
k u n s t “ , s o w i e  z u m  T h e m a  d e s  G e g e n s p i e l s  v o n  V o l k s k u n s t  und  
n a t i o n a l e r  o d e r  H o c h k u n s t  ü be r :  „Die U r s a c h e n  d e s  N i e d e r g a n g e s  
de r V o l k s k u n s t  in R u m ä n i e n “ . A. F i s c h e r  b er i c h t e t e  ü ber :  
„ E l e m e n t e  d es  A b e r g l a u b e n s  in d e r  V o l k s o r n a m e n t i k  in P o l e n “. 
G e s c h i c h t l i c h e  B e t r a c h t u n g e n  zu M at er ia l i en  der  V o l k s k u n s t  und  
K u n s t  b ot en A. S t r a n s k y :  „ Ma t er ia l ie n der  h i s t o r i s c h e n  E t h n o 
g r a p h i e  in der  mi t te la lt er l ic he n b yz a nt i n i s c h e n  I k o n o g r a p h i e  der  
B a l k a n s l a v e n “ u nd  M. J .  B r y k :  „Die U r s p r ü n g e  d e s  I n t e r e s s e s  
W e s t e u r o p a s  für die E t h n o g r a p h i e  d er  w e s t l i c h e n  U k r a i n e “ . 
M. J .  S v i e n c i c k y j  e n t w ic k e l t e  „ G e s i c h t s p u n k t e  für die g e 
s c h i c h t l i c h e  G l i e d e r u n g  der  u k r a i n i s c h e n  V o l k s k u n s t “ .

E. Z i c h y  ( U n g a r n )  b e ha n d e l t e  die V o l k s k u n s t  s e i ne s  L a n d e s  
v o m  g e s c h i c h t l i c h e n  S t a n d p u n k t ,  u n t e r s t ü t z t  v o n  ei ner  p r a c h t 
vollen m i t  farbigen Tafeln und Bi ldern reichlich a u s g e s t a t t e t e n  
Veröffentl ichung.

G.  M i d t u n  ( N o r w e g e n )  g a b  eine U e b e r s i c h t  d er  g e s c h i c h t 
l ichen T y p o l o g i e  d er  w i c h t i g s t e n  V o l k s k u n s t f o r m e n  s e i ne s  L a n d e s ,  
F. L e i n  b o c k :  „Die e s t n i s c h e  V o l k s k u n s t “ e r l ä u t e r t e  die w e s e n t 
l i chs ten T y p e n  d ie se s  K r ei s es  auf  G r u n d  k u l t u r g e o g r a p h i s c h e r



133

G e s i c h t s p u n k t e .  Eine  U e b e r r a s c h u n g  bildeten für die me i st e n  
V o l k s f o r s c h e r  die g r u n d l e g e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  L.  H o y o s -  
S a i n c z u r  K u l t u r g e o g r a p h i e  u nd  S t i lk u nd e  d e r T r a c h t e n  S p an i e ns ,  
die einen A u s s c h n i t t  a u s  den neuz ei t l i chen B e s t r e b u n g e n  in 
S p a n i e n  auf den v e r s c h i e d e n s t e n  Ge bi ete n d er  h ei mat l ich en  
E t h n o g r a p h i e  boten,  vo n d e ne n  d a s  übr ige  E u r o p a  b ish er  k a u m  
K e nn tn is  g e n o m m e n  h at te .  S c h w e d e n s  b e s t d u r c h g e b i l d e t e  M e t h o de n  
auf d e m  Ge b ie te  der  V o l k s k u n s t f o r s c h u n g  offenbarten sich in 
d e m  V o r t r a g  v o n  Frl.  V i v i  S y  I w  a n :  Alte T e x t i l t e c h n i k e n  in 
d e r  G e g e n w a r t .

Auf d e m  Ge b ie t  de r  d r a m a t i s c h e n  im V o l k e  n o c h  l ebe ndi ge n  
D a r s t e l l un ge n  v e r m i t t e l t e  A.  v a n  d e r V e n  (Holland)  mi t  d em  
F i l m e i ne s  a u c h  in der  b ür g er l i c he n W e l t  de r  m o d e r n e n  S t a d t  
noc h e r h a l t e n e n  S c h a u s t ü c k e s  v o n d er  B ef r ei un g der  J u n g f r a u  
a u s  der  G e w a l t  des  D r a c h e n  d ur ch  einen F r ü h l i n gs r i t t er  mi t  
s e inen B e gl e i t e rn  und die n a c h f o l g e n d e  T ö t u n g  des  D r a c h e n s  
einen a n sc h a u l i c h e n  E i n d r u c k  v o n den Vol ksü berl i efe run ge n  
H ol lands  im sti lvollen R a h m e n  al ten G e we r b e f l e i ß e s  und F a m i l i e n 
lebens.  S e h r  r eg en  Beifall  f anden schl ießl ich die Da rb ie tun ge n  
d er  E ng l i s c h e n  F o l k  D a nc e  S o c i e t y  mi t  i hr em rü hri ge n F üh r e r  
Dr. D. K e n n e d y ,  die es  v e r s t a n d e n  hat ,  in le tzter  S t u n d e  die 
a b s t e r b e n d e n  J a h r e s b r ä u c h e  u nd T ä n z e  d es  L a n d v o l k e s ,  von  
denen Hi rs ch ta nz ,  M o r e s c o t a n z  und m e h r e r e  S c h w e r t t a n z - F o r m e n  
ge z ei g t  w u r de n,  nicht  nur  s t i l g et r eu  fe st z uh al t en ,  s on d e r n  die L u s t  
an diesen a lt sin nvo llen  Spi el en im g a n z e n  L a n d e  a u c h  in den  
m o d e r n e n  s p o r t b e g e i s t e r t e n  E n g l ä n d e r n  neu zu e r w e c k e n .  A u ß e r 
or dent li ch  e in dr u ck sv o ll  w a r e n  a u c h  die v o r g e fü hr t e n  V o l k s g e s ä n g e  
v o n den Hebriden,  deren M us ik a l i t ä t  nicht  a n d e r s  a l s  hoc h d u r c h 
ge i s t i gt  g e n a n n t  w e r d e n  k ann.  W a s  für die Pflege d er  v o l k s t ü m 
lichen U e ber l ie fe ru ngen  in Lied,  T a n z  und Spiel  in d er  Fa mi l ie  und  
in F r e u n d s c h a f t s g r u p p e n  g e l e is t e t  w e r d e n  k a nn  und soll,  zeigte  
t e m p e r a m e n t v o l l  und e n e r g i s c h  die V ert re ter in  der  a m e r i k a n i s c h e n  
F o l k - D a n c e  S o c i e t y  E. B u r c h e n a l ,  a m  Beispiel  d i e s e r m ä c h t i g e n  
u nd  über  die g a n z e  a m e r i k a n i s c h e  Uni on v e r z w e i g t e n  O r g a n i s a t i o n ,  
die ein e r s t a u n l i c h  di ch t  g e w o r d e n e s  Netz n a t i o n a l e r  G ru p p e n  
aufwei st ,  in ner hal b d e r e r  die h e i ma t l i ch e n U e b e r l i e fe ru n ge n  u nt e r  
E r h a l t u n g  de r n at i on a le n  F e s t t r a c h t e n  gepflegt  u nd dur ch  H e r a u s 
g a b e  v o n  L i e d e r -  und T a n z s a m m l u n g e n  g e f ör de r t  w e r d en .

E s  ist  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ,  d a ß  die viel sei t i gen A nr e g u n g e n  
d e s  K o n g r e s s e s  A nl a ß  nicht  n ur  zu n a ch ha l t i g en  E r ö r t e r u n g e n  
u nt er  den T e i l n e h m e r n  an den B e r a t u n g e n  boten,  s o n d e r n  sich  
a u c h  zu k o n k r e t e n  W ü n s c h e n  u n d  Res ol u t i on e n bezügl ich  einer  
F o r t f ü h r u n g  d e r  Arbeiten ü be r  den K o n g r e ß  h i n a u s  ver di cht eten.  
E iner  di e se r  W ü n s c h e  g a l t  u n d  gilt ,  einer  A n r e g u n g  W .  P e s s l e r s  
und A.  F i s c h e r s  folgend,  d e r  A u s a r b e i t u n g  ei ner  Kul t ur 
g e o g r a p h i e  d er  V ol k s k u n s t ,  e i n e m i n t er na t i o na le n  Atlas ,  w e n n  
m a n  es s o  a u s d r ü c k e n  k a nn ,  ein zwei ter ,  n a m e n t l i c h  v o n  den  
F r a u e n o r g a n i s a t i o n e n  v o r g e b r a c h t e r ,  d e r  p r a k t i s c h e n  Arbei t  z w e c k s
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f r u c h t br i n ge nd e r  E r h a l t u n g  u nd  B el e b u n g  d e r  al ten v o l k s k ü n s t 
l er i schen Uebe rl ieferungen,  a n d e r e  e r s t r e c k e n  sich auf die S ch af f un g  
z e n t r a l e r  Archi ve ,  B i l d e r s a m m l u n g e n  u. s. w.  für die w e i t er en  
Arbei ten des  V o l k s k u n s t k o n g r e s s e s ,  d e r  j a  se ine  F o r t s e t z u n g  in 
drei J a h r e n  finden soll.  F ü r  die v o r b e r e i t e n d e n  Arbei ten hiefür  
g l a u b t e  der  B e r i c h t e r s t a t t e r  eine i nt e rn at io na l e  K o m m i s s i o n  v o n  
neun,  auf d e m  Geb iet e  der  V o l k s k u n s t  a n e r k a n n t  s a c h v e r s t ä n d i g e n  
Mi tgl ie de rn,  als  s t ä n d i ge  Ref ere nt en v o r s c h l a g e n  zu sol len,  die  
d a s  B ü r o  d es  Inst i tut  I nt ernat ional  de C o o p é r a t i o n  IntelJectuelle,  
d e m  d a s  Z u s t a n d e k o m m e n  d es  K o n g r e s s e s  zu d a n k e n  w ar ,  n a c h  
e i ne m vo n d e m  belgischen Del egier ten A. M a r i n u s  a u s g e a r 
bei teten P r o g r a m m  in w is se n sc h a f t l i c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  d u r c h  ihr  
G u t a c h t e n  zu u nt e rs tü t ze n  g e h a b t  hät te n.  Der f a c h w i s s e n s c h a f t 
l iche W e g  s chi en j e do c h den D el ega t i one n m e h r e r e r  S t a a t e n  für  
die A u s w a h l  als nicht  g a n g b a r  u nd  m a n  einigte sich auf  G r u n d  
ei nes  K o m p r o m i ß v o r s c h l a g e s  auf eine s o z u s a g e n  p a r l a m e n t a r i s c h e  
W a h l  einer  F ü n f e r k o m m i s s i o n  a u s  den F ü h r e r n  d e r  D e l e 
g a t i o n e n  s ä m t l i c h e r  31 beteiligten S t a a t e n .  Sie e r g a b  die W a h l  
d es  V e r t r e t e r s  D e u t s c h l a n d s  O . L e h m a n n ,  F r a n k r e i c h s  M. J u l i e  n,  
O e s t e r r e i c h s  A. H a b e r l a n d  t, Hol lands  J .  S c h r i j n e n  (in 
k n a p p e r  S t ic hw ahl  mi t  Belgien)  u nd der  T s c h e c h o s l o w a k e i  J .  H o r â k .  
E s  w i r d  n u n m e h r  a b e r  w oh l  a u c h  diese  K o m m i s s i o n  die v o m  
V e r t r e t e r  B el gi en s  v o r z ü gl i ch  d u r c h d a c h t e n  p r o g r a m m a t i s c h e n  
V o r s c h l ä g e  für die we i te re  A r b e i t s e n t w i c k l u n g  loyal  zu b e r ü c k 
s i cht igen h abe n,  will sie an d a s  d er  V o l k s k u n s t f o r s c h u n g  g e s e t z t e  
w i s se n sc ha f t l i ch e  Ziel g el a n g e n ,  wobe i  z u d e m  die V o l k s k u n s t  
v o n  der  N a t i o n a l k u n s t  in p r o g r a m m a t i s c h  k l a re r  F o r m u l i e r u n g  
a b z u g r e n z e n  sein wird.

D as  erf reul ichst e po s i t iv e  Erge bnis ,  d a s  d ur c h den K o n g r e ß  
v o r b e r e i t e t  wurde ,  w a r  j edenfal ls  d a s  Ane r bi e te n d e r  S t a d t  
B e r n ,  im J a h r e  1 9 3 4  eine g r o ß e  i n t er na t i o na le  V o l k s k u n s t a u s 
s t e l l u n g  g as t l i c h  bei s ich a u fz u n e h m e n ,  die nun al ler  W e l t  s i c h t b a r  
ze ig en  wird,  u m  w e l c h e  Fülle v o n  L e b e n s w e r t e n  im Völ k er le b en  
und V ö l k e r v e r k e h r  es  geht ,  w e n n vo n V o l k s k u n s t  die R ed e ist.  
Hoffen wir,  d a ß  sie eine fes t  in sich b e g r ü n d e t e  und e r k e n n t n i s k l a r e  
W i s s e n s c h a f t  der  V o l k s k u n s t  in i n te r n a t i o n a l e r  Z u s a m m e n a r b e i t  
e m p f a n g s b e r e i t  findet.

Wiener Kinderglaube.
Ein B e i t r a g  zu » V o l k s g l a u b e  und V o l k s b r a u c h  in de r  G r o ß s t a d t « .

Gesam m elt in Ottakring und Hernals (W ien XVI. und XVM.) 
von Oberlehrer L e o p o l d  H ö f e r ,  W ie n .

( F o r t s e t z u n g . )

R atte , abend s gefangen , v erg ifte t sich  in der N acht, oder es tuts w er 
von ih rer Fam ilie , denn sie  is t giftig (A). — V e rtre ib e n  kann m an sie, w enn 
m an ein e  ersch lägt und vors H aus le g t; dann kom m t k ein e  m ehr; m an fängt 
e ine und hängt ihr an den Schw anz eine N ußschale oder an den H als ein 
G lö ck e rl; da kom m t keine m ehr (ähnlich [a]). —  Zu S y lv e s te r  d arf m an



135

keine erschlagen , so n st hat rnans das ganze Ja h r. — W e r von ihnen träum t 
wird krank oder verliert was. — R a t t e n k ö n i g  hat was W eiß es am K o p f; 
er h e iß t » L e ic h e n trä g e r « ; da stirb t w er im H au s.

Räuber. Mit ihren Pap p end eckeifigu ren  führen die K in d er noch  im m er 
den bayrischen  Pliasl auf, vom  G rasl zeigt m an viele H öhlen  in N ieder
österreich  und das W o rt »Mut« (dam als noch  »Muth«) k leid ete  ein Z ehn
jäh rig er in den S a tz : »H ugo Sch en k  hörte sein  T od esu rte il mit ungebeugtem  
Mut.« —  R a u b r i t t e r s c h l o ß :  D o rt hört m an M esserschleifen  in der 
Jo h an n esn ach t.

Rauch. Is t  er niedrig, brin g t e r  R e g e n ; auch w enn er gegen die s ta d t 
zieht; w eht er g eg en  die B erge, wird es sch ön . — R a u c h e n d e s  F e u e r  
im Traum  ist U nglück (v). — R ä u c h e r n  kann m an mit W eihrauch, H ol- 
p inderzw eigen und W acholder.

R a u c h f a n g : P o lterts , rum pelt der T eu fe l durch. — R a u c h f a n g 
k e h r e r  verkau tt zu N eujahr ß esen h aare  fürs G eld b ö rse l; viele w ollen von 
ihm zu N eujahr einen  H eller h aben, da hab en  sie das ganze Ja h r G eld ; m anche 
ziehen zu N eujahr eine B o rste  heraus und küssen  s ie ; sie  lassen  sich von 
ihm b eru ßen  m l; sie  streifen  dreim al an (a ) ; man läß t ihn links V orbeigehen; 
R auch fan gkeh rer zur R ech ten  bringt S tre ite n  und F e ch te n , R au ch fan g keh rer 
zur L in k en  brin gt lieb liches W in k e n ; R au ch fan gkeh rer und w eißes P ferd  und 
ro tes D ach und P ostk u tsch e und Sch w ieg erm u tter seh en  bringt G lü ck ; m an 
hält e inen  (schw arzen] (v) K nopf, w enn m an ihn g eseh en  hat, b is m an einen 
w e i ß e n  Schim m el sieh t (Ä ); man stre ift mit drei (vj (zwei) F in g ern  an und 
spuckt au s; dabei muß m an im m er sa g en ; »R auch fan gkeh rer, G lü ck«; sein 
Sturz ist ein U nglück fürs ganze H au s; w eiße F en ste rp o ls te r soll man 
seh en (v); drei F in g er stre ifen  auf die E rd e und w erden auf sein G ew and 
g estrich en  »und w irklich hab ich 5ÜU0 K ron en  gefunden».

Rauhnacht (so sagen  fast alle , n ich t R a u c h n a c h t, da fahren in U ngarn 
H e x en  mit B esen  (v); die Milch wird ro t beim  Erzberg, w enn die Stalltü r 
offen Ut, od er w enn m an sie h è iaußen stehen  lä ß t; die G eister nehm en einen  
m it; Pantoffelw erfen . W er in der R auhnacht geb o ren  ist, wird re ich  (Mar
burg i —  »H eilig er P e t r u s  (vergl. fh o m a s) ich bitt dich, B ettstaffel, ich 
tritt d ich , laß mir bald w ieder m ein en  g elieb ten  Bräutigam  sehn« — und da 
leg t sie  sich  nieder und sieh t ihn.

Raupe au f Baum  (a). T ra u e rb r ie f  kom m t.
R a u s c h  : E r v ertreib t das F ie b e r .
Rauschen und riese ln ; w er das nachts beim  F o rtg eh en  hört, füllt ins 

W asser.
Reden abend s von G eistern , das brin gt den T od .

Regelm äßige Figu r beim  B leig ieß en  zu Sy lv ester b e d eu te t ein Jahr G lück.

Regen (oder Sch n ee) kom m t, w enn die H ü hnerau gen dâgazn (stark  
p ulsieren; ;a ) ; w enn die S o n n e  in d en  B ach  sch ein t. — E r m acht die H aare 
lang (Ai. — M aria w äsch t; die M u ttergottes w äscht G esch irr. — Bei L e ich e n 
begängnis R egen , da ist der lo te  ungern g e sto rb e n ; der R eg en  w äscht ihn 
noch  im G rab. — R e g e n b o g e n .  E in en  m acht der lieb e G ott, den zw eiten 
m acht der T eu fe l nach. —  W en n  m an im Ja h r den ersten  R eg en b o g en  sieht, 
soll man ein  G las zerbrechen. W e r  auf ihn m it den F in g ern  zeigt, dem  zw ickt 
d ie T isch lad e die F in g er e in ; sie  verd orren  ihm ; der Zeigefinger wird kru m m ; 
e r kriegt den W urm  im F in g e r  (A ). —  R e g e n p f e i f e r ;  die K in der laufen 
schnell heim ] da kom m t ein s ta rk e r R egen . (K ii ch bach  beim  Ste in riegel, N .-O e.). 
—  R e g e n w a s s e r  nim m t m an zum A ugenw aschen, w enn m an sch lech t 
sieht. — R e g e n w u r m  z e rtre ten : da reg n ets  (A ); g le ich ; am nächsten  T a g ; 
(G egen m ittel s F ra u e n k ä fe rl) ; D o n n er und Blitz kom m t —  R e g n e n  ins 
offene G rab : E s  war kein  guter M en sch ; er h at k e in e  T otenru h e. — W en n 
zugleich die So n n e  scheint, rauft der T eu fe l m it der Son n e.

Reiche m üssen g eb en , so n st kom m t der A rm e nach dem T o d  klopfen.
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Reif ist auf den D ächern , weil die H exe  mit dem B esen  hem m fäh rt; 
die Milch wird ro t. (Vergl. H agel.)

Reines W a ss e r : G liickstraum  (a).
Reindl. E in M ädchen soll n ich t aus der R ein  essen , so n st reg n ets  bei 

ih rer H ochzeit (?)•
Reis. W eiß g ek le id ete  M ädchen zünden drei K erzen  an, nehm en ge

w eihte E rb sen  und R eis aus einem  S a c k  und w erfens über die T o ten tru h e , 
dann wird er auferstehen. (Lu hatsch ow itsch , M ähren.)

Reise. E in e  große R e ise  oh ne B rot im S a c k  gibt U nglück (v). — Man 
soll nie d ritter K lasse fah ren ; da fährt m an in die Not (?). —  R e i s e k o f f e r  
p ack en  d ie Schau sp ieler se lb st, so n st hab en  sie Pech.

Reißnagel im Sch u h : E in  Brand  k o m m t; in den B od en  e in g e tre te n : 
D erjen ig e wird einm al getö tet. (V ergl. N agel!)

Reiter haben alle zwölf Ja h re  im N ebel e in en  geholt. —  V erfau ltes 
Holz, das E r  einem  nachw irft, wird zu G old . (Lu hatsch ow itsch .) — Vorm  
nächtlichen  Absturz geht das P ferd  n icht w eiter. — Um M itternacht kom m en 
R e ite r  in den W ald  bei Iglau, m an h ö rt: »Muß w ieder 100 Ja h re  w arten«..

Reiterl d r a h n  (and ersw o »E rb sieb «), Man sp ießt eine Sch ere  hinein, 
d reht das R eiterl unter einem  V ateru nser, d ann : »A lso, je tz t  hilf m ir den 
D ieb finden«, dann n en n t m an alle verd äch tigen  P e rso n e n ; wo es hält, der 
is t ’s. (W aldviertel.)

Rettich (R ad i) h e iß t Sp rach m eister, w eil er den R ach en  ausputzt — 
E r m acht verschlagen e W in d e »roglich«.

R ettu n gsauto : W e r es sieht, m uß (dreim al) ausspucken, so nst wird 
er krank (A ); m an soll den A tem  einhalten , daß m an nich t die K rankheit 
e in atm et; wer sich  anhängt (blinder P assag ier!) stirb t. S o  ist es g esch eh en !

R evolver: E s  steh t drauf: D ieb , R äu b er, G auner, M örder (auch g e
d eu te t: D iese r R ev o lv er gehört mein). (D eu tscher R eich s-G esetz-M u stersch u tz .) 
—  Mit einem  w irklichen (erstg en an n ter ist ein  K apselrevolver, der harm los 
knallt) muß m an dreim al in den T isch fu ß  sch ieß en , dann hat m an G lück.

Rheuma — dagegen M eerschw einchen.
Riebeisen: W er sich  zufällig draufsetzt, den holt in der N acht der 

R ieb ise lg e is t.
Rieseln in  den M auern h eiß t, s ie  fa llen  bald um.
Rinde des leb en d en  B aum es heizt m an v erg eb en s. »D as F e u e r  will 

n ich t brennen.«
Ring au f R ingfinger tragen , da h e ira te t m an n ich t; ja , w enn m an ihn 

an der rech ten  H and trä g t; an der linken, da h e ira te t m an b a l d .  — In  der 
E h e  h at m an n ich t viel G lück, w enn m an ihn an der L in k e n  trägt. (V erg l. 
E h erin g .) =  In  ein G las kom m t ein R ing an einem  F a d e n ; so o ft er an 
sch lägt, in soviel Jah ren  ist die H ochzeit.

Rippenfellentzündung: G erieb e n en  T o p fen  auflegen.
Röhre —  H ineinblasen  brin g t E le n d  ins H aus. —  K n isterts  in der 

B ratröh re, sch reien  E ngel.
Rolletten (R o lläd enh  W en n  sie  h eru n tersau sen : T o d ! — Im  So m m er 

bed eu tet es G lück, w enn sie  w ack eln ; b le iben  sie  s te if  im W inde, kom m t 
U nglück, T od .

Roß (s. P ferd). W en n  die R o sse  n achts stark  w iehern , kom m t eine 
Seuche.

Rose vom G rab : W e r  dran riech t, verliert den G eruchssinn (a).
Rosenkranz. W e r ihn herborgt, hat k e in e  A nd ach t; g ibt m an ihn 

un tern P o lster, kom m en k e in e  G eister.
Roßhaar (s. W a rz en ); zum Zahnziehen. — R o ß k n ö d e l :  H inein

ste ig en  oder -fa llen : G lück, b eson d ers beim  F in d e n . — R o ß k a s t a n i e n
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(s. K astan ien ). G egen Brustw eh in schw arzen K affee sch aben  (v). — R o ß 
m e h l  aus gerieben en  B ocksh örn d eln  (Johannisbrot) ist für die P ferd e gesund.

Rost. W ird  er d u rch gestiert: So v ie l G lu tstücke fallen, soviel arm e 
Seelen  kom m en in den H im m el.

Rot, blu trot wird E in e r : D a ist der T eu fe l durch O ttak rin g  gefahren.
— Plim m el rot, Sturm  k om m t; m orgen  to t, einm al ist es zugetroffen. — Mein 
V ater ist im K rieg g estorben , da sahen M utter und ich : D er V orhang war 
blu trot. —  R o te  Blum en g ib t m an einem  K inde nach  drei W o ch en  au f den 
Friedhof, daß es am jü n g ste n  T a g  erb lüht. Beim  » R o t e n  K r e u z «  ists un
heim lich, da hu scht so  was v o rü b er; ich hab was g ’sehn und w eiß nicht, was.

Rotkehlchen. W en n  es g e tö te t  wird, stirbt ein H austier. (O berhollabrunn,)
Rotlauf. H anfsackl um hängen, S a u erte ig  auflegen ; ein b l a u e s  Tuch, 

ja  kein  w eißes.
Rotschild hat m ehr G eld als der K a is e r ; der R otsch ild  nim m ts m it der 

Schau fel, der K aiser nur m it d er H and. —  I  und der R otsch ild  ham s m eiste  
Geld ^m iteinander). — D ie R o t s c h i l d t o c h t e r  hat einen  T o te n k o p f; 
be i T a g  trägt sie  e in e  W ach sm ask e , be i h a ch t nim m t sies weg. (V or 40 Jah ren  
war die K unde in H ernals eb en so  v erb re ite t, w ie heute.) S ie  hat einen A ffen
oder T o te n k o p f; er g ib t sie  dem  ärm sten  B e ttle r ; auch d iese tre ten  zurück, 
w enn sies  ohne L a rv e  seh en, die vom  K ü n stler alle fü n f Ja h re  ern eu ert wird.
— Einm al war sie sch on  v e rh e ira te t; da vergaß sie  ihr Zim m er abzusperren. 
Ihr Mann sah sie  ohne M aske, erschrak  und lie f  davon.

Rotwein m acht Blut (a); vom R otw ein  bekom m en die K inder ro te  H aare.
— D ie F ra u en  trinken  viel heißen  R otw ein , w enn sie k e in e  K in d er w ollen.

Rüben legt m an auf B eulen  auf; m an singt gut (v); sie m achen Blut (v ) ; 
»R uabn für dfj Buabn, is K rau t für die Braut«.

Rücken k itze lt; da k rieg t m an Sch läg e  (v). —  A uf dem  R ü ck en  liegend, 
hat m an sch lech te  T rä u m e; gute T räu m e, es g esch ieht am T ag e.

Rüc kl ings  laufen =  auf falschen W egen , dem  T o d  en tgegen (s. zurück).
R u in e . Um M itternacht läuft n e b en  dem  W ag en  ein schw arzes V ieh,

alles am W agen ist w eiß : D ie G eister fahren mit. — W er an einer alten Burg
vorbeifährt, m uß den Hut. über das G esich t ziehen.

Rundherum. W en n  m an in der T h o m asn ach t dreim al um den T isch  
läuft, sieh t m an den Zukünftigen im Sp iegel.

Ruß in  den B ach , da sp rin g en  alle F isc h e  herau s (s. F isch er). — D ie
Zigeuner tauch en  einen g roßen  B esen  in den R u ß k esse l und fahren ins
W a sser; die F isc h e  springen auf d ie W ie se . (P o ttend orf.)

Rute ein e  feurige w ird au sg esch ick t: E s  ist der R egen bo g en  nach dem 
G ew itter. — R ü t l b e s e n .  W en n  m an ein K ind m it einem  K ütlbeserl haut, 
wird es so  m ager, als der B esen  (v).

s
Saalgedröhne um M ittern ach t: T o d !
Sachsen. Sie g eb en  k ein en  Z u cker und k einen  K affee in den Sch w arzen ; 

sie  b ren n en  Ziguri (Zichorienw urzel) und an  einem  Z uckerkandelschnü rl d arf 
jed er einm al sch leck en  (ähnlich [ a j).

Sacktuch. W en n  ein Bub eins verliert und das M ädel heb ts auf, so  
ren n t das M ädel dem Buben nach. (V erg l. Fasch in g .)

Säge k n arrt: T o d ! — B le ib t s te c k e n : U nfall, Blitz. — W e r ins G estell 
oder in d ie U nterlag e h ineinsägt, wird no ch  einem  M enschen den K o p f 
abschneiden .

S alam ander hat G ift am K o p fe  (s. M oltwurm). W en n  der Gingger) 
(W egnarri üb er den W e g  rennt, g eh t der W eg  n ich t viel w eiter; es kom m t 
der T od . (R ohrbach , O .-O e.) — E in  Mädel ist ins W a ss e r  gefallen , da habens 
die Salam and er gefressen .
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Salbei ist gut für den M und; g egen V ersch leim u ng; H alsw eh ; Zahnweh.
Salz ausschütten  bed eu tet V erdruß (A) (auf L eon ard o s A bendm ahl hat 

es  Judas g e ta n ); m an s tre ile t  m it w em ; läßt m an eins fallen, brich t w as; 
V erdruß gibts auch, w enn m an von der Mutzn (== P rise  zw ischen D aum en 
und Z eigefinger) was 'zurückschüttet; w enn m an das V ersch ü tte te  v erbren nt, 
is t alles gut. —  H asen, Sp atzen , F isch e , Sch langen  fängt m an, indem  m an 
ihnen Salz auf den Schw anz streu t (A ); sie  m üssen lachen  (die Sch lang en ). — 
W e r Salz  herleih t, sch en k t das G lück  her (gibts aus dem  H aus [v]). —  Salz  
und B rot sind T o te n b e ig a b e n ; Salz  streu t m an auf die B rust g egen die Tru d  
(verg l. G aben ). —  G ibt m ans in die vier E ck e n , dann kom m t kein  B esu ch , 
d er stre ite t. —  S e in  A usgehn ist e in  U nglück. — W e rs  aufs F e n s te r  streu t, 
k rieg t einen  k lein en  Bruder. — D ie alten L eu te  sagen , w er kein  Salz  hat, 
den  holt der T eu fel. — W eis üb er N acht auf dem  T isc h  läß t, dem  wird das 
L e b e n  versalzen. — D en K in d ern  hilfts gegen den S c h re c k ; g eg en  Zahn
w eh (v). — V om  Salz k rieg t m an W ürm er, w enn m an zu viel iß t (A). (V erg l. 
a b e r Bandw urm .) —  Sch ü tte t m an eins aus, daß dabei das Salzfaß  bricht, 
b e d eu tet es G lück. — W en n  es feucht wird, kom m t R egen . — Salz und B ro t 
m ach t W angen  ro t (A ); ab e r B u tterb rö ter m achen sie noch  rö te r  (a). — E in en  
M en sch en k en n t m an e rs t (hat m an erst au sg ek ostet), w enn m an eine Butten 
(Z en tn er) Salz m it ihm g eg essen  hat. — S a l z f a s s e i n  so llen  im m er ganz 
voll sein , so n st bleibt das G lück n ich t im Haus.

S am sta g .  G eldtag (a ); Zahltag (A ); Sp errta g ; S tre itta g ; M enschertag .
— F a lsch e r  od er blind er Sam stag  ist d er V o rtag  ein es F e ie rta g s . —  Am 
Sam stag  sch ein t im m er ein b iß erl die So n n , da ist C hristus geb o ren  und die 
M u ttergottes h a t die W in d elw asch cre i; hängt die W ä sch e  auf (v). —  In 
N ikolsburg  (M ähren) und P o tten d o rf (N .-O e.) soll m an H irsebrei essen , dann 
h at m an am Sonntag  G lück. — Sch im p ft w er am Sam stag  e inen  Ju d en , so 
k om m t die T ru d  und sch neid et ihm die Zunge ab. (A lso Schu tz dem  Sab bath .)
— Pfeifen  ärgert die M uttergottes. — Am letzten  W o ch en tag  soll m an n ich t 
h e iraten , w eils n ich t lang dauert. — S a m s t a g a b e n d  nähen, erschein en  
d ie  v ersto rb en en  V erw andten. — In die S a k ris te i gehen , hat m an So n n ta g  
U nglück. E in e  F rau  ta t es und w irklich stürzte sie  sich S o n n ta g  ü b er den 
zw eiten S to c k  h e ru n ter ; L in sen  soll m an essen.

Sand nehm en die K inder m it der B lech sch au fe l; w enn sie  am S te in  
k ratzt, brich t sich  w er die Zähne aus. — D er S a n d m a n n  ist rech t b ekan n t, 
wohl durch ein flo ttes L ie d : D aß  er mit e in er Zauberspritze B ilder leben d ig  
m acht (die F igu ren  red en und. tanzen), is t wohl aus e inem  K in o  — »D er 
San d m an n  wird dir den Mund ab sch leck en « , da kriegt er ro te  F le ck e n .

S a r g .  K om m t die »T ru chn « sch ie f hinunter, kom m t noch  w er nach . 
(D ie  M änner geben  sch on acht, daß es n ich t sch ie f  geht.) — .W e r  frisches 
Bettzeug  kauft, w ickelt sich  in den Sarg  ein. — E s muß m it den F ü ß en  vorn 
zur T ü r hinaus, sonst schaut dor T o te  zurück und holt w'en (v). — F ä llt  der 
K ranz vom  Sarg , erw acht der T o te  w ied er; er hat ihn n icht m ögen. — 
S a r g n a g e l  aufs H irn gelegt, m acht K op fw eh gut.

» S atan as ,  ersch e in e !«  W en n  m ans dreim al sagt, kom m t eiv
Sattel. W e r aus dem  S a tte l fällt, fällt ins Unglück.
Sau. D as O hr abschn eiden und auf den M ist w erfen  brin g t G lück 

(Gm ünd) (vergl. Schw einssulz).
Sauerkraut (s. K raut) gegen  g efrorene (erfrorene) H än d e ; gegen ver- 

scs lu ck te  K n ö ch lein  und G räten  roh, es um w ickelt sie. — Vom  Sau erk rau t 
wird m an groß.

Saufen. W e r sauft, der stirb t, w er nich t sauft, s tirb t a ; also sau f m a (v).
Säugende dürfen nichts Sau res essen  (v ) ; sie  sollen viel B ier trin k en , 

da k riegen  sie  viel Gspinn (M utterm ilch) (v). — W en n  die M utter K elch  oder 
K rau t iß t, k rieg t das K le in e  die W ind kolik .

Saukopf. D ie G ehö rknöch erln  ste ck e n  sie zu N eujahr in den S a c k , 
da h ören  sie im ganzen Jah r alles.
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Schaben (s. W ald m eister); auch W erm u t und T abak stu m m el helfen 
gegen die M otten.

Schachspieler m achen die F igu ren  naß, daß sie  n ich t verlieren . 
(V ergl. Sp ieler.)

Schafe soll m an n ich t sch eren , so n st wird der V erstan d  noch  kürzer. 
(M utter aus P olen .) — B e iß en  sie die Bäum e an, b e stre ich t m an die Bäum e 
m it G rundsuppe (Jau che). —  W e r n ich t e insch lafen  kann, zählt springende 
Schafe. —  S c h a f g a r b e  zum G rillen k itze ln ; gegen W unden . — S c h a f 
b e r g .  In  e in er k lein en  H ütte is t ein  G eist d rinnen, es brum m t so  (v). -— 
S c h a f h i r t e n  im T ra u m : R eich tu m .

Schale d es A pfels (Sch äler, w ie alles was von »schälen« kom m t) 
b le ib t beim  Sch älen  in einem  S tü ck ; G lü ck ; W un sch erfü llu n g ; w enn sie reißt! 
b ed eu tet es U nglück für den ganzen T ag .

Scharlach. D agegen  K no fel an h ängen ; ITrinum schlag; P firsich kerne 
brenn en, m ahlen und in P lonig essen."

Schatten. W e r abend s m it dem  S c h a tte n  sp ielt, kriegt um M itternacht 
eine O hrfeige. — S ieh t m an den e ig enen  Sch a tten  an, so kom m t er bei 
N acht und erw ürgt einen . — 'W a s  die B le ig ieß ere ien  b ed eu ten , zeigt d eren 
Sch atten  (A ). —  W er am W eih n ach tsab en d  ohne S c h a tte n  ist, gehört dem 
T eu fe l, d er den Sch a tten  sch on g efangen  h at (T rau n see). — Zu Silv ester zwei 
K erz en ; sind beid e Sch a tten  schw ach, zeigt T o d  an. —  Nur w enn der N asen
sch atten  deutlich ist, ü b erleb t man das Jahr. —  S c h a t t e n l o s e r  K op f am 
heiligen A bend  sich erer T o d  (A).

S ch atzgrab en : Man darf nur in die G r u b e  sch au n ; im gew eihten 
K re is ; m it A m uletten.

Schauder: D er T o d  rinnt ü b er den B uckel (v); m an steigt ü ber das 
e igene G rab (a). — E rsch au ert m an in der W ohnu ng, hat der T o d  Einzug 
gehalten. — ln  R u m änien  h e iß t d ieser S c h re c k  »D as T öd le in « .

Schau net so, daß is B ier sau er wird.
Schauspieler tr itt  n ich t auf, w enn er eine Maus s ieh t; wenn er mit 

dem  falschen  F u ß  aufgestanden ist, b le ib t er ste ck e n  (s. H alsbruch, s. G eneral
p robe). B esp u ck e n  sich  — G lück.

Scheckerl seh n : Man erfährt w as N eues. —  W en n  man ein schwarz 
und weiß g esch eck tes  Pferd  sieh t, m uß m an m it dem  Geld scheppern.

Scheibenschießen. W e r seh r w eit vom  Ziel w egsch ießt, hat schon 
einen M en seh en g etö tet.

Schein, w eißer, dringt m it einem  G etös durchs F e n s te r ; ein M onat 
drauf fo lg t am se lb en  T a g  der T o d .

Scheintod, da hat das G ew issen  k e in e  R uhe g e lassen ; der B ä ck e r ist 
in  der G ruft g ek niet. —  In  H ohen au  (N .-O e.) ist ein  T o te r  au fg estan d en ; die 
T o ch te r  stirb t vor S c h re c k ; er geht m it der L e ich e  und stirb t in ach t T ag en . 
— K om m t die T ru he sch ie f ins G rab , ist er am L e b e n  (v). —  W en n  m an 
die ersten  drei N ächte d asselbe vom  T o te n  träum t, isf er sch ein to t. —  W en n 
der H und dem  H errn traurig  nachläuft, ist e in er scheintot)?).

Scheitelweihe (s. H olz). Am  gew eih ten  F e u e r  wird H olz an g eb ran n t; 
beim  G ew itter kom m ts ins F eu er, da sch läg t n ich ts ein . D er Ju d  (Judas) 
w ird verbren nt, am K arsam stag  (v).

Schenken soll m an vor So n n au fg an g  ein er a lten F ra u  vorm  T o r  was, 
dann b leib t die T ru d  aus. — M esser und S c h e re  sch en k en , da sch n e id et 
m an das L e b e n  ab.

Scherben b ed eu ten  G lü ck ; w as m an beim  Umzug z’sam m haut, m uß 
m an au fh eb en  (aufbew ahren).

Schere s te c k t im B o d e n : E s  kom m t U ng lü ck; ein seltsam er B esu ch  (v ); 
der Sa lzb au er; ein  ungern g eseh en er G a st; der Salzm ann (Budw eis); der 
T o d  (v); den wird der T eu fe l holen . —  Man sieh t einen  T o ten k o p f, sie  steck t
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in einem  T ., es en tsteh t eine m en sch liche G esta lt (vergl. W u t k e  »A ber
glaube«, 185/6 S c h e re  aus Sarg , einem  T o te n k o p f ähnliche W irk u n g , 627 
gegen Zahnschm erz T o te n k o p f o d e r  S c h e re ; 728 offene s c h e re  n e b en  d er 
L e ich e  g egen die H exen). (D ie S a ch e  erschien  mir zuerst P hantasiegebild e.)
—  N achts au f dem T isc h : T o d ; auch offen bei T ag . — S te c k e n  b e id e  Sp itzen , 
kom m t G lü ck ; es wird in der V erw an d tsch aft ein K ind gebo ren  lEdlitz). — 
W en n  m an sie im B oden ste ck e n  läß t, keh rt der B esuch  vor der T ü re  w ieder 
um und kom m t nicht. — Man m uß sie  v erk eh rt h inreichen , daß der andere 
den G riff hat, so n st zerschneidet m an die F reu n d sch aft.

Scherzi (Brotanschnitt) soll m an Zuhaus essen , n icht a u f der G asse, 
so n st kom m t U nglück.

Schicksal. A lles kom m t, w ie ’s e inem  bestim m t ist und aufgsetzt.
Schief hängende H eiligenbild er verkünden V erdruß.
Schielen. D as k lein e K ind scheanglt, w enn m an häuptlings steh t (a) 

und w enns m it dem  K opferl beim  F e n s te r  liegt (v).
Schießen. Im  Traum  gestoch en  od er an gescho ssen  w erden, b e d eu te t 

L eben sg efah r.
Schiff. Musik oder so n st ein Sp ie l drauf, da geht es unter/?). — W en n  

ein  T o te r  drin ist, geht es u n ter (v). — W e r am S ch iff rech t ho ch  die T rep p e  
hinaufgeht, fällt ins W asser (D änem ark). — W er zu S ilv e ste r ein Sch iff g ieß t, 
kom m t übers Meer.

Schild fä llt: T od  h at sich angem eldet.
Schimmel sehen bringt Fu n d glü ck  (A ); m an muß dreim al au ssp u cken ( a ) ; 

m an zählt b is zum hu ndertsten S ch im m el; d er erste Jüngling, der dann kom m t, 
den h e ira te t m an (v). — W en n  m an einen  Schim m el sieht, kom m t ein 
Buckliger. —  E in en  seh en  und dabei u nversehens in D r . . ste ig en , is t  
großes Glück.

Schimmel (Schim pl, Schim m elpilze) au f dem  B rot ist gesund , m acht stark .
. Schimpfen: W er gar viel sch im pft, n im m t sich das M aß von d ie 

e igenen Schuh. — (Sch im pfen) tut n ich t weh. D er was schim pft, hat L äu s und 
und Flöh . —  W en n  im H aus viel gesch im p ft wird, is t  dort kein  W oh lstan d .
— W e r schim pft, der kauft. — W en n  die M utter schim pft und läß t dabei 
ein H äferl fallen, b e d e u te t’s U nglück.

Schirm. W en n  w er ihn trägt, w enns nim m er regn et, sieh t m an, daß 
es e in e  n e tte  F ra u  is t; es reg n et dann bald .

S c h l a f  der V o rm ittern ach t ist der g esü n d este  (a). — »I sp o tt ein  
B lind en aus«, w er das sagt, hat e inen  S c h la f (ist schläfrig). — S ch le ch te r  
Sch laf, w enn was auf dem T isch  liegen  b le ib t (A). — W e r B ro t nich t ann im m t 
od er sich  n icht setzt, trägt den S c h la f aus. —  D as G lück kom m t im Sc h la f (v).
— (W er G lück hat, sch  . . .  im S c h la f; G assengesp räch .) V on  S c h l a f e n d e n  
soll m an nich t red en, so n st erw achen sie  (v ); m an soll n ich t a u f ihre Augen 
sch au en , so n st sterb en  sie. —  »Ich  hab im F in ste rn  so  Z eichen gem acht gegen  
m einen  k ran ken  Bruder, da h at er sich  im  S c h la f au fg erich tet und hats nach
gem acht und ich hab m ich gefürchtet.«  — S c h l a f l o s i g k e i t  geheilt durch 
K oß k astan ien absu d . — S c h l a f w a n d l e r .  E in er ist bis N euw aldegg im 
H em d gegangen , ein and erer hat alle K a ste n  gehoben .

Schlagen der U hr w ährend des L ä u te n s : T o d . — A uf den T isch  beim  
E ssen , da k om m t ein hungriger G ast.

Schlange b e d e u t e t  G lück und viel G eld. —  F a l s c h h e i t  im 
H aus zeigt sie im Traum  an (A ). — F a n g e n .  V ater hat in M ährisch- 
W eiß k irch en  eine a u f  sein en  S to c k  gew ickelt, d ie hat gepfiffen (v) da sind 
and ere g ek om m en ; V ater m ußte den S to c k  w egw erfen. —  F e u e r  (s. tö ten ). 
H e i m f a h r t  is t glücklich, w enn m an eine fängt. —  K l o p f e n  und' k lappern 
tuts in unserm  H o f unter einem  S te in  w ie von ein er Sch la n g e ; in O b er
österre ich  w ar e in e  h interm  B ett. — K r e u z  hat eine Sch lan g e  geb ild et: S o  
w urde m ein es V atèrs T o d  ang ezeig t; die Schlange tut n ich ts, w enn m an ein
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Kreuz m acht. — L i c h t e r s c h e i n u n g e n .  E in e  Sch lan g e in M ähren 
sch leck te  Milch aus der Sch a le  des K in d es, da r ie f  d ie se s : »Nudeln auch 
essen !«  G ro ßv ater sah seitdem  im m er abend s e in en  w eißen S ch le ier im H of 
von ein er verw unschenen Schlange. — In W im m ersd o rf (N .-O e.) sind abends 
Sch lan gen  im Zim m er; ich hab einm al eine in der H and gehabt, da w ar 
abends ein grüner Z ickzarksch ein  an der W and . — M i l c h .  In  einem  K affee
haus h at eine im m er Milch bekom m en (K ronenzeitu ng); w enn ein e  N atter 
im Sta ll ist, geben  die Kühe im m er viel Milch (a ); in P arn d o rf krieg te  sie  
nichts, da sau gte sie  B lu t aus b is die Kuh to t war. — N e s t  m it Ju n gen  ist 
an f unserm  D ach boden . —  R ä u c h e r n .  In D entsch böh m en tun sie  gegen 
Sch langen  und U ngeziefer einräuchern . —  S t r e i t e n  v ertrag t die H orn
schlange n ich t; da sagen die E ltern  in K ärn ten , die K in d er dürfen n icht 
streiten , so n st geht sie  aus dem  H aus — T ö t e n ,  da ist d ie G efahr, daß 
ihm alle nachlaufen (A ); da w ar e in e  s c h w a r z e  Sch lan g e m it fünf Ju n gen , 
die haben die Bauern g e tö te t; am se lb en  A bend  ist das H aus n ied erg eb rann t.
— V e r t r e i b e n ?  A ussch lag  od er T o d  der S ta lltie re . — D ie Kuh gibt nur 
die halbe Milch und wird k ra n k ; die Sch lan g e hat sie gebissen . — W a r z e n  
kriegt m an, w enn einem  Sch langen  od er Sp in n en  auf die H and m achen 
(cacant). — S c h l a n g e n f e t t  au f H ühneraugen. — In  L ang au  hängte ein 
H olzknecht e in e  to te  Sch lange au f e inen  A st; durch die So n n e  schm olz ihr 
F e t t  ins E sse n , sein  M agenleiden w ar geheilt. — S c h l a n g e n k ö n i g  hat 
am H aupte eine goldene K ron e. E r  leg t sie  je d e  sieb en  Ja h re  a b ; w er sie  
findet, hat G lück (S ch le s ie n ; ähnlich [v]). — Sch lan g en  darf m an n ich t sek ieren , 
so n st kom m en sie  alle, voran die K ö n i g i n  m it der K ro n e. E in  Bursch auf 
einem  g ro ßen  Baum  w ollte sie  se h e n ; sie haben ihn g e tö te t. (U ngarn .)

Schlapfen. B ei der H ochzeit muß m an dem  M ann sein e Schlap fen  
nachw erfen, so n st wird er ein P antoffelheld .

Schlecht angezogen : »D ich W erdens’ nich t v ersch re ien « . — H ängt ei
nmal ân an Bam , findt si w ieder w er, derna (der ihn! äsch neid t. —  D er 
sch lech te  M ensch hat G lück, ab e r auf einm al ie t ’s O ha (hat’s ein E ck ).

Schleier zerreiß en : Stirb t b a ld ; G lück, je d e r  nim m t ein S tü ck  vom 
H o ch ze itssch le ier; w enn der B rau tsch leier ein L och  kriegt, is t sie  sch lecht 
verheiratet.

SchliafhanseiT (H ordeum  m urinum  L ;  der U n terro ck  h eiß t H a n s e l . . )
— man m uß sa g en : »P lanserl, sch liaf« , dann geht er beim  Schuh hinein, 
beim  H als h erau s; sch lie ft er von einem  Arm zum ändern, beko m m t man 
einen B rie f; w enn er w ieder rau ssch lieft, b le ib t m an gesund.

Schlimme K inder sind dem  T eu fe l aus der B u tte  gesprungen; mit 
ihnen fährt P etru s beim  D onn er über die W o lk en .

Schluck.  D rei S ch lu ck e  W a sse r  nü ch tern je d e n  T a g  und in drei Jah ren  
kriegt man ein sch ön es H aus. — S c h l u c k e n  der Z uckerln : E r  hängt sich 
auf; er nim m t sich  se lb st das L eb en .

Schlürfen beim  E ssen , da k rieg t m an die Auszehrung.
Schlüssel auf T isc h  liegen  la s s e n : V erdru ß, S tr e it ; sch lägt der Blitz 

e in ; aufh ängen, w enn der Schu ld ige h ingeht, bew eg t sich  der Schlüssel 
(ähnlich [v ] ; vergl. R e ite r l) ; k le in es Sch lü sserl im B örsel g eg en ’s G eldausgebn.
—  S c h l ü s s e l l o c h .  D u rchschauen v ertreib t W ern  (G ersten k o rn ).

Schmerz, großer, zerreiß t d ie N erven.
Schmied H am m er liegen  lassen , b ed eu tet U nglück (v); w enn er ihn 

Uber N acht au f dem A m boß liegen läß t, sch m ied et sich der T eu fel was (ah — 
W en n  er E isen  abbrich t, wird ihm k eins m ehr glühend. — U eberfltissige 
Sch läg e nach  F e iera b e n d  zur T e u fe lsk e tte  (Ah — Schm ied e sind oft T eu fe ls- 
v ertreiber. — W en n  der C urschm ied D o n n erstag  beim  A nprobieren von 
heißem  E isen  einen F u ß  verb ren n t, h a t er dreizehn T a g e  darnach ( a u ß e r  
S o n n t a g !  Pech .

Schmuckkasterl: F isch sch u p p e, heiliger A nton ius aus B lei, heilige Bilder.
Schmutziges W a sse r  im Trau m  b e d eu tet U nglück.
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S c h n ac k er l  (Sch lu cken). K om m t er m ittags, denkt G o tt an uns, abends 
der T o d , m orgens die L ie b e  (v j; dreim al is t ’s G lück, acht T a g e  lang der T o d ; 
e s  w ächst d ie L u nge. — Man n im m t sieb en  Sch lu ck  W a sse r  (v), neun (a); 
H än de ho ch  und A tem  an h alten ; den O berarm  beugen und langsam  beu g en ; 
m an sch re ck t: H and zu den A ugen (a); M esser; der S ch n a ck erl wird g e 
sch n itten  m it dem  M esser oder E isen : Man sch neid et das W a sser vor dem 
T rin k e n ; m an hält ein M esser ins W a sser und „trinkt’s aus (v ); m an läß t sich 
au f die Hand sp u ck en ; m an g ib t ihm  einen K reuzer, er so ll’s noch  einm al 
m a ch en ; m an sieh t auf die Uhr, zählt zusam m en was die beiden Z eiger zeigen, 
d er so v ielte  B u ch stabe im A BC ist der A nfangsbu chstabe d essen , der von 
uns red et (A ); m an b e iß t sich  in den k lein en  F in g er (A) tvergl. N a se n b lu te n i; 
je n e r  b e iß t sich  dadurch in die Zunge und h ö rt auf, von uns zu red en (v i; 
m an durch sticht den .Schürzenbandknopf m it der N adel; W a sser auf die Zunge 
sch ü tten , die T ro p fen  zählen ; m an sag t: »G rüß G ott, lieb er Sch atz !«  dann 
hö rts auf; in der Schw eiz sagen  s ie : »Da bin ich « ; w er sich  dabei versp rich t, 
den ho lt der T e u fe l; »H ab i an S ch n a ck erl, D en k  i an L ack erl (Ja ck e r l, in 
Salzburg  Schack erl), der L ack erl an mi, U nd der S c h n a ck e rl is hi« (hin, w eg; 
w enn der Sp ru ch  aus is, is der Sch n ack erl aus [v ]); w enn man schim pft, da 
hört der, der von uns red et: »I stich  di â«(b ! (s. ob en  - ch ü rzen ban d ); damit 
es au fh ört, d enkt man an ein e  schw arze K a tz e ; m an nim m t se ife  in die 
H and; drei H aare e s s e n !; die L e u te  raten , is t’s der R ichtige, h ö rt’s auf (A ); 
zwei sa g e n : »Schn ick , sch n a ck « ; w enn sie 's  ganz zugleich sagen , geht ein 
W u n sch  in Erfüllung (v).

S c h n a p s  m uß m an auf le tte  S a ch en  trin k en  gegen U eblich keiten .
S c h n a r c h t  wer, m acht m an eine V ogelstim m e nach, dann h ö rt es auf,
S c hne ck e zertreten , G lück (wenn m an davon träu m t); wird sie  auf 

e inen  F e lse n  gew orfen , raufen zwei Schw estern .
Schne e von den Schu hen  p u tzen ; m an k rieg t e inen  A ussch lag ; gegen 

den A b erg la u b en : »D as bed eu t’ S c h n e e  am W inter«  (nur der V a ter sag ts (v); 
die G oldm arie rü ttelt bei der F rau  H olle die P flam atuclien t (D un end ecke), 
d.rum sc h n e its (v ) ; die H im m elm utter b e tte t  auf (v ) ; sch n e it’s am 14. N ovem ber 
oder am 15.: »H euer kom m t der L eo p o ld  aut einem  Schim m el« (wie andersw o 
S t. M artinus). —  Sehen die W ien er den S c h n e e b e r g ,  is t ’s n ächsten  T a g  
schön . — S  c h  n e e  b e e r  e (Sym p horicarp ns racem osus M ichx), die so »gitscht« , 
zum H ochzeitssträußl. brin gt G lück. Zu A llerseelen  wie d ie H ödscherln  (H ag e
bu tten ) a u f die G räber. — S c h n e e g e s t ö b e r :  D er T eu fe l rauft m it der 
K adi. --  S c h n e e k r ä u t l  vo ller Blüh, da kom m t im W in te r  viel S c h n e e . 
(H eidekraut, Calluno vulgaris L .) — S c h n e e g u c k e r i n  (H au b en m eisen ); 
w enn sie kom m en, gibts viel Sch n ee . — S c h n e e m a n n  im H of, T o d  im 
H aus (v ); es stirb t wer B e k a n n te r; die H ausm eisterin  le id ’t ihn n ich t; er will, 
daß es läng er W in ter b le ib t; der H au sm asta valiert sein P o sten . — S c h n e e -  
r o s e n  (H eleb o ru s n iger L ) im Schlafzim m er bringen Tod .

( S c h l u ß  f o lg t  im  J a h r g a n g  1929 .)

Aus der Zeit der Rauchnächte (Knittelfeld).
V o n  D r. G i s e l a  M a y e r  « P  i t  s c h, K n itte lfe ld .

A m  28. D e z em b er (U n sch u ld ig er K in d e r ta g ) d u rch z ieh en  z a h lre ich e  
k le in e  B u b e n  (m an ch m al s t ie h lt  s ich  au ch  ein  M äd ch en  in  d ie S c h a r) die 
„R u te n b u b e n ", m it R u te n  b e w affn et, vo m  frü h en  M o rg en  b is g egen Mit-, 
tag  d ie S ta d t, d rin g en  in  d ie W o h n u n g en  und sch la g en  d ie B e w o h n e r .m it  
dem  S p ru c h : „ F risch  und g’sund , fr isc h  und  g ’sund , lang le b e n  und
g ’sund  b le ib ’n, n ix  k lu n z ’n, n ix  k la g ’n, b is  i w iederu m  kum m  sch la g ’n". 
G a b e n  v o n  B a ck w e rk , A e p fe ln  und N ü sse n  lo h n en  ih n en  d iesen  Sch lag



143

m it der L e b e n sru te . A m  A b e n d  des 31. D e z e m b e r od er am  M o rg en  des
1. Jä n n e r  rü ck t d as k le in e  V o lk  an, „ N e u ja h r w ü n sch en d ".

„ Ich  w ü n sch ’ a g lü ck lich ’s n e u ch ’s Ja h r ,
C h r is tk in d l  m it die k ra u ste n  H a a r
L an g es, g ’su n d ’s L e b e n
S o ll  der lie b e  G o t t  eu ch  g eb ’n.
Ic h  w ü n sch ’ n o ch  e tw a s d ab ei:
D re i R o s e n  aus dem  P a ra d e is .
D ie  e rs te  G o t t  V a te r ,
D ie  zw eite  G o t t  Sohn ,
D ie  d r itte  der H e ilig e  G e is t ,
D e r d en  W e g  zum  H im m el w e is t."

E in e  an d ere  F assu n g  la u te t :
„ W ir  w ü n sch en  ein  g lü ck lich ’s n e u ch ’s Ja h r ,
C h ris tk in d l m it d ie k ra u ste n  H aar.
U n d  an  g o ld ’n en  T is c h ,
A n  je d e r  E c k ’ an  g e b ra te n e n  —  go ld n en  —  F isch .
U n d  in  der M it t ’n a G laserl) W e in ,
D a ß  V a ta  und M u a ta  —  H e rr  und F rau  —  sch ö n  lu stig  so ll

o d e r: „D as so ll d ein  L e ib g e r ic h t  se in ."  [ s e i n . '
E in e  an d ere , e tw as lä n g ere  F assu n g  sc h e in t w egen ih res  unveiv

stä n d lic h e n  m y th isch e n  E in sch la g e s  w en iger b e lie b t, m an  h ö rt sie  se lten .
S ie  se tz t  n o ch  hinzu :

„I w ü n sch ’ d er gnä F ra u  ein  g o ld ’n cs B an d ,
W a s  vom  H im m el b is  auf d ie E r d ’n a b a g ’lan gt.
I w ü n sch ’ dem  gnä H e rrn  a g o ld ’ne H o s ’n.
E r  so ll 300 D u k a te n  im  G a r te n  d rin  lo s s ’n ."

G a n z  ä h n lich e  V o rs te llu n g e n  fin den  sich  in  dem  F rü h lin g slied  beim  U m zu g 
L ä ta re  und dem  S o m m erta g ssA n sin g e lied  aus dem  O d enw ald , w ie sie  b e i 
F ra n z  M agn u s B ö h m e, D e u ts c h e s  K in d e rlie d  und K in d ersp ie l, L eip zig  
1897, u. a. S. 337 u. 338, um  1615 un d  1616 zu fin d en  sind . W e n n  s ich  das 
L ied  um  1615 au ch  sch o n  m it e in em  g e d e c k te n  T is c h  und einem  K arp fen» 
f is c h  begn ü g t, k lin g t in  der g o ld en en  Sch n u r, d ie  w ie e in  A b b ild  des
N o rn e n se ile s  um  das H au s g eh t, d och  n o ch  der M y th u s k rä ftig  n ach .
A u ch  auf das H im m e lre ich  is t  a n g esp ie lt. U m  1616 k e n n t n o ch  den goL  
d en en  T is c h , d ie g o ld en e  W ie g e , d ie g o ld en e  Sch n u r fü r den T ä u flin g  
(au ch  h e u te  b in d e t m an  dem  T ä u flin g  n o ch  etw as e in ) und d en silb e rn e n  
W a g en , m it dem  der H e rr  in  d en  H im m el fa h re n  soll.

A u f dem  K n itte lfe lid er g o ld en en  T is c h  - s te h t  n o ch  der g old ene 
F isc h ; d as g o ld en e  B an d , d as v o m  H im m el zur E rd e  a b ag lan g t, ä s t  eine 
V erb in d u n g  zw isch en  B innen» un d  A u ß e n w e lt, w ie sie  in  M y th u s und 
M ä rch en  in  v e rs c h ie d e n s te r  F o rm  v o rk o m m t. N ic h t  nur T ü re , B rü ck e , 
B ru n n en , S c h o rn s te in e , so n d e rn  a u ch  B au m , S te n g e l od er S e il b ild e n  die 
V erb in d u n g . M it d iesem  Segen sw u n sch , d er, w en n  au ch  n ic h t m eh r le ich t 
v ers tä n d lich , der F ra u  d as H im m e lre ich  v e rh e iß t, s te h t  e in  h ier beson» 
d ers frü h er v o n  seh r a lten , e in h e im isch e n  B e tt le r n  v o rg e b ra c h te r  D a n k  
in Z u sam m en h an g : „ G e lt  ’s G o t t  H im m el auffi und  n earna w ied a a b a " . 
N u n  h ö rt m an  d en D a n k  m eist n u r n o ch  sch erz w eise  aus K in d erm u nd .
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D ie  g old en e H o se  g eh ö rt zu den m ä rch e n h a fte n  G lü ck sp e n d ern . 
E in  T e i l  des R e ich tu m s so ll a lle rd in g s als E n tlo h n u n g  fü r d en  W ü n sch en ? 
den im  G a rte n  g elassen  w erd en . W a h rsc h e in lic h  als A n tw o rt  auf e in e  
A b w eisu n g  g ib t es den Z u sa tz  „go ld en en  R eg en , lan g es L e b e n  w ü n sch t 
Ih n e n  k e in e s  v o n  H e rz e n ", w ie d ie R h e in p fä lz e r  s in g en : „ S to ck fisch ,
S to ck fisch , g e b sch t m er a lle  Jo h r  n ic k s " .

A m  A b e n d  des 5. D e z em b er w an d ern  d rei B u rsch e n , m a n ch m al is t  
w ied eru m  ein  v e rk le id e te s  M ä d ch en  d abei, a ls H eil. 3 K ö n ig e  d u rch  d ie  
S ta d t. S ie  tra g e n  lange, w eiße  H em d en , d u rch  e in e  S ch n u r in  d er M itte  
g era fft. G o ld e n e  P a p ie rk ro n e n  sch m ü ck e n  die K ö p fe , D a s  G e s ic h t  des 
M o h ren k ö n ig s is t  sch w arz  g e fä rb t, d ie b e id e n  a n d eren  K ö n ig e  h a b en  m it ' 
e tw as r o te r  F a rb e  n ach g eh o lfen , w ohl h a u p tsä ch lich , um  s ic h  u n k e n n tlich  
zu m ach en . Z u e rs t  s te llt  s ich  je d e r  der d re i g ebü hren d  v o r :

„Ich  b in  der K ön ig  v o n  M o h ren lan d ,
D ie  So n n e  h a t m ich  sch w arz  g e b ra n n t."
„Ich  b in  der K ön ig  v o n  S ib ir ie n ,
B r in g ’ G o ld , W e ih ra u ch  und M y rrh e n ."
„ Ich  b in  der K ön ig  v o n  N a z a re th ,
D e r  m it der K a s s ’ in  B e r e its c h a ft  s te h t."

D a n n  sin gen  a lle  d re i:
„D re i K ö n ig e  fü h rt d ie g ö ttlic h e  H an d  
M it e inem  S te r n  aus M o rg en lan d .
Ih r L ie b e n , ih r H errn , w o w ollt ih r d enn  h in ?
N a c h  B e th le h e m  s te h t  u n ser S in n ;
N a c h  B eth le h e m , n ach  D a v id s S ta d t,
W o h in  der S te rn  g ezeig et h a t.
W ir  k ö n n en  n ich t so  lang e s te h ’n,
W ir  m ü ssen  w ieder w eiter g eh ’n.
T s c h in d e r le  tsch in , in  der K a s s ’ is n ix  d rin !
T s c h in d e r le  tsch in , i h ä t t ’ g ern  w as d rin !"

Sprüche in Bezug auf die Tracht
aus dem Großarltal, Pongau, Salzburg.

M itgeteilt von K a r l  F  i a 1 a, Nußdorf.

1. Sch o tig ') und ran tig 2)
a b o is l3) lustig, a bo isl grantig  
in tsch ek ch atn  Laiw i4) 
san, dö O ula5)-YVaiwi.

4) ü b ersp ann t, 2) stolz, e leg ant in der T rach t, 3) e in e  B ois (P riß j =  ein 
W eilch en , 4) geblü m tes M iederleib, 5) A rier-W eib er.

2. D a B â sc h tn ’J aufm B ru stfleck ch ,2) 
dö P fo sn 3) aufm Huat.
San  e ra 4) ran tign O ulan (A rlerin) 
ia âlaliabsts G uat.

1) B orte  breit, g o ld gestick t verziert das 2) M iedertuch, 3J P fose =  Q u aste  
am T rach th u t, 4) einer.



145

3. Dö K n ap m d o ch ta1) dat hâit zu da Bauandochta sân g :
»D en braidan Bâschtn  aufm Brustflekch m ekst ha.it du w oi hâm !«
Dan fon kt h äits B ettld iand l2) laut o tsch ra i(n ):
»Pfui D aiksl,3) dea war m a vi tschm âi, 
a b reatan a  m uaß sai{n).

E in  Spruch aus der Bergbauzeit um 1780 in f lü ttsch la g  (G roßarltal).

*) B ergknap p en toch ter, 2) a 's  B e ttle r  wurden die Bauern von den 
K nappen dam als angesehen .

4. An K n ia lo d a n ’) F ra k ch , 
a g rean rassan e2) Raitn .
G ori3) gib acht,
daß d’ H aftl n it sch tra itn !

Aus der Zeit der H aftelröcke. 

l) Uber die K n ie  hinabreichend , 2) aus grünem  1 1  ausloden, 3) G regor.

5. An bo k ch starn  R a s s a n 1) 
a S itg v atrisch  H ä s .2)
W ann is nit on leg , (anziehn) 
w iascht da P ap a b e s (böse).

D eu te t au f die Z eit der T rach tän d eru n g  nach städ tisch em  M uster. D er V ater 
(Papa) b e steh t a u f,d a s T ragen d er T rach t. D er So h n  h ingegen will d ie neue

T rach t.

‘ ) b o ck sta rre r  R a ß ro ck  (L o d en ). 2) a ltv aterisches Gew and.

6. An A eb in th o sn 1)
und blitzblow i S c h tim p f.2)
I kriag n it oa(n ) Diandi, 
âwa tro i,3; via un fimf.

Aus einem  G asselreim .

•) H inabbindhose =  L ed erh o se  be i den K nien  zum zubinden. 2_, Strüm pi 
blaue Stu tzen , 3) drei.

7. B in a fesch a B auanbua
hon a K a sch m ira s1) L aiw i o(n) 
und silban i K nöp fi dro(n).

’) W e ste  aus K asch m irtuch .

8. W a n n  i ins K irchlan  geh, 
leg  i m ain F lo ra r o k 1) o(n).
W ann  mi m ai n) D iandi siacht, 
schaut sie  k o an  H ailing  m ea o(n).

E in e  Zeit, die noch stolz auf die T ra ch t ist.

■) F lo d erro ck .
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9. Aewai K on trew an ten  
herrisch  nobi gw antn, 
so o ft an Dâg ângsoffn

(heru m strochen sta tt arb eiten )

( je d e n  zw eiten T a g  betru nken) 
(H aus und H of aus N ot zerstü ckelt)H aus und H of âgschtochen.

10. Ho(n) i n it a schö(n)s R ökch i mit an longan
Sch ö ßai (Scb öß elro ck ) o(n), daß k oa(n) sch ön as m ea ge(b)m  ko(n).

R e d e n s a r t e n :
D ö hot an R a n t ; dö hot a Glam pt.

(D ie ist stolz auf ihr G elum pe =  S tad tk le id  aus le ich tem  S to ff)

*) K a lter W intertag , 2) F lo r  =  b re ite , bu n tgew ebte  W ollb in d e, die 
e igentlich  um den H als g esch lu ngen gehört.

Zur Pongau er T ra ch t gehören auch die w eißen  W ad enstrü m p fe. D ie  
G ro ßarier m achen darin ein e A usnahm e, da sie  blitzblaue Strü m p fe trag en  
zur L ed er-B u n d h ose . Zur Zeit, da im G roßarlta le  noch  kein e  e ig en e  S e e l
sorge, beziehungsw eise K irche bestand , m ußten die A rier ihre relig iö sen  
U ebu ngen in der M utterkirche S t. V e it im Pongau (Salzachtal) v errich ten . 
K am en  sie  also hinaus nach S t. V eit, so wurden sie g ern e w egen ihrer blau en 
Strüm pfe b e sp ö tte lt. Um  die S p ö tte r  auch w ieder m it Sch im p f zu sch lag en , 
ging einstm als ein b ied erer G ro ßarier B au er nach  St. V eit Sc h a fe  k a u fen . 
U eberall su chte  e r dort herum , doch kein  S c h a f  e rach te te  er des A nkaufs 
würdig. Die S t. V e iter w aren darüber erb o st und fragten  etw as unsanft den 
A rier, w ie den ein S c h a f  sein  m üßte, um w ürdig zu sein , auf d en  G ro ßarier 
StU ckleiten  zu g ra sen ?  Die p rom p te A ntw ort la u te te : »E s m üßte b lau e W o lle  
haben, denn so n st würden uns A riern die blauen Strü m p fe ausgehen«, w orauf 
sich  der Arier lächelnd  em pfahl von den verdutzten V eitn ern . D och  die 
V e itn er w ußten sich  zu räch en . A nläßlich  der nächsten  H ochzeit eines P aares 
aus G roßarl sang ein V e itn er B auer beim  Brauttanz (v olkstü m lich es R iig e - 
g e iich t) fo lgehden T an zsp ru ch :

»U nd nu oan drein, er is ob a  n it long 
wia a Arla auf d’V eit Schah kaufen  ist gong.
K chem a ist a w oi zu an niadn L e c h n 1)
ow a au f koan O sch t2) hot e r ’s rech t Sch a h  g se ch n .3)
O ft oan h ots b egrom it4) und frogt a fruatlin gs:
»Du krop fata  Arla, w os suachst den b a  in s?«

*) Sch im p f in der B edeu tu ng  des heutigen H um or.
‘J L ech n  =  Bauerngut, 2)  O seh t =  O rt, 3) geseh en , 4) b e g rä m t

1 ! .  O m aus an Zilinta 
untaus dö Stih, 
dö Zwilach be tsa itn  
säig G w antl trag i.

(O ben  den Zylinderhut)
(unten die Stie fe l)
(Zw ielach =  D op p elnat a. d. A chsel 
au f b e id en  S e it  =  b e tsa ite )

H âm a an R h â itn 1) in Landl 
Drah i ma an F lo 2) um d ’Handl.

Der blaue Schimpf.*)



147

»A Schafi — a blo bs —  saig so it i kchaffn, 
ow a i siags, zu enk bin i um asist um aglaffn«.
»Ou Luada, du d am isch  —  und dös ist P re z it,') 
a Schafi a b lo b s —  saig gaits ba ins nit«.
»Gu n ä r ,ai gu — saig w easch ts ma nit sang,
w onn mia inda Arl — S c h tim p f3) vo da b lau 4) Schafiw oi träng«.

Jägerglaube (Umgebung von Knittelfeld).
V o n  D r. G i s e l a  M  a y  e l ' « P  i t  s c h, K n itte lfe ld .

W ü n sc h t m an  einem  Ja g e r  G lü ck , b e sch w ö rt, w ie a llb e k a n n t, die« 
ser W u n sch  d as G e g e n te il h erau f. L e ic h t  a b z u len k en  is t  das U n h eil, w enn 
der Jä g e r  eb en  e rs t  die Ja g d h ü tte  v e r lä ß t. D a n n  d reh t er s ich  d reim al 
au f e inem  F u ß e  herum , s te c k t  d en  H u t d re im al zw isch en  d en  B e in en  
durch, sp u ck t d re im al au f d ie S c h w e lle  und d arf d ann  w ied er au f W aids 
m an n sh eil h o ffen . N ic h t nu r d ie D re iz a h l e rs c h e in t b e i d ieser A b w eh r 
w ichtig , so n d ern  au ch  das D u rch z ie h e n  des H u tes , d er w ohl a ls das A b * 
b ild  des Jä g e rs  g ilt. D a s D u rch z ie h e n  s tr e if t  a lle s U ebel) v o n  ihm  ab, w ie 
m a n ch e ro rts  k ra n k e  K in d e r d u rch  g esp a lten e  B ä u m e g ezog en  w erd en. 
Sp e ich e l is t  e in  b e lie b te s  A b w e h rm itte l, au f der S ch w elle  v e rp flic h te t er 
w ohl d ie A h n e n g e is te r  zu tä tig e r  M ith ilfe .

A n fra g e . W ie  s e tz t  m an  S ch a u sp ie le rn  und  Sä n g ern  e in en  W eid» 
m a n n ? W e lc h e  G e g e n m itte l e rg re ife n  d ie s e ?  D ie  „ A rb e itsg e m e in sch a ft  
fü r V o lk sk u n d e "  (O b e rle h re r  L e o p o ld  H o fe r)  w äre fü r e in sch läg ige  M it« 
te ilu n g en  seh r d an k b ar.

Literatur der Volkskunde.
D e u ts c h e  V o lk sk u n s t. L Ierau sg eg eben  v o n  R e ich sk u n stw a rt E d w in  

R e d slo b . B a n d  IX . W e s t f a l e n .  T e x t  und B ild ersam m lu n g  v o n -R u «  
d olf U  e b e. M it 239 B ild ern . D elp h in «V erlag , M ü n ch en .

D e r  9. B a n d  in der R e ih e  v o rz ü g lich er D a rste llu n g e n  d er V olks« 
k u n st aus v ersch ie d e n e n  d eu tsch en  V o lk s g e b ie te n  (s ieh e  d ie  A n z e ig e  der 
B ä n d e  1— 5 d iese  Z e its c h r if t , X X X I . ,  S. 24 ff., d er B ä n d e  6— 8 eb en d a  
X X X I I ,  S. 17 f .), d ie au f A n reg u n g  E d w in  R e d s lo b s  in  v o rz ü g lich er Aus« 
s ta ttu n g  b ish e r  vom  D elp h in «V erlag  h e ra u s g e b ra ch t w urd en , is t  d en  
v o lk sk ü n s tle r isc h e n  L e is tu n g en  auf w e stfä lisch e m  S ta m m e sb o d e n  gewid« 
m et. E r  is t  d as lite r a r is c h e  V e rm ä c h tn is  R u d o l f  U e b  e ’s, dem  w ir 
auch  d as sch ö n e  W e rk  ü b er „D ie d e u tsch e n  B a u e rn m ö b e l"  1924 v erd an k en . 
In  v o lk sk u ltu re lle r  H in s ich t sc h lie ß t s ic h  W e s tfa le n  m eh r an  N ied ersach«  
sen  als an  d as R h e in la n d  an. T r o tz  d er V e rs c h ie d e n h e ite n  der B odenbe« 
sch a ffe n h e it des L a n d es und  der S ta m m esz u g eh ö rig k e it und  des re lig iö sen  
B e k e n n tn is se s  se in er B ew o h n er trä g t  d ie V o lk sk u ltu r  und die V o lk sk u n s t 
in  W e s tfa le n  ein  e in h e itlich e s  G ep rä g e , das in  d en  b ä u e rlich e n  G ru n d lag en

4) was G eltung hat, 2) Gu narr =  ei sieh (G u ck  N ärrchen), 3) Strüm p fe,
4) blauen.
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s e in e  W u rz e ln  b e s itz t . S o  g eh t d enn auch  d ie D a rste llu n g  der w e stfä lisch e n  
V o lk sk u n d e  be i U e b e  vom  L ebens» und A r b e its k r e is  des w e stfä lisch e n  Bau» 
e rn  und se in en  B e d ü rfn isse n  aus. D a  sp ie lte n  denn, w ie überall! in  d er V o lks» 
k u n st, das H au s m it sein em  In h a lt, d en  A rb e itsg e rä te n , und b e i d en  ka» 
th o lisc h e n  B e v ö lk e ru n g ste ile n  des L a n d es auch  die re lig iö sen  V o lk sk u n st»  
Sch ö p fu n g en  d ie v o rn eh m ste  R o lle . D ie  w e stfä lisch e  E ig e n a rt g eg en ü b er 
dem  V o lk sk u n s tk re is  a n d erer d eu tsch er L a n d sc h a fte n  k a n n  b e so n d e rs  in 
d en  g e sc h n itz te n  E ich en m ö b eln , in  d en  M e ta llä rb e ite n  aus E isen , M essing  
und K u p fe r  (d ie  O rn a m e n tik  der W a ffe le ise n , d er W e tte r fa h n e n  w ird  be» 
so n d ers  b e rü c k s ic h tig t), in  der K e ra m ik  (T o n w a re n  und S te in z eu g ) nach» 
g ew iesen  w erd en. S o  b ild e t au ch  d ie re lig iö se  V o lk sk u n s t  der K a th o lik e n  
des L a n d es e in e  b is au f d en  T a g  fo rtd a u e rn d e  B e so n d e rh e it  g eg en ü b er 
d er N a ch b a rp ro v in z . D ie  w e stfä lisch e n  „H u n g ertü ch er", m it w elch en  zur 
E a s te n z e it  d ie A ltä r e  der K ir c h e n  v erh ü llt  zu w erd en  p fleg ten , ste h e n  
se lb s t in n erh a lb  des so  m a n n ig fa ltig en  G e sa m t» In v e n ta rs  der D e u tsch e n  
V o lk sk u n s t, e in zig artig  da. So  n im m t das B u ch  in d er R e ih e  der dem» 
se h e n  V o lk sk u n stm o n o g ra p h ie n  d u rch  T e x t  und B ild e rw e rk  e in e  beson» 
d ers a u sg ez e ich n ete  S te lle  ein und w ird  auch  als das N a ch la ß w e rk  ein es 
v ie l zu frü h  v e rs to rb e n e n  V o lk sk u n d le rs  se in en  b e so n d e re n  P ie tä ts w e rt  
b e a n sp ru ch en  dürfen. P ro f. D r. M . H a b e r l a n d  t.

N o rb e rt K re b s : D i e  O s t a l p e n  u n d  d a s  h e u t i g e  O e s t e r »  
r e i c h .  Z w e ite , w esen tlich  e rw e ite r te  A u fla g e  der „L än d erk u n d e der 
O e ste rr e ic h isc h e n  A lp e n " . J .  E n g e lh o rn s  N a c h f ., S tu ttg a r t  1928. 330 u. 
496 S ., 116 T e x ta b b ., 39 T a f .  u. K a rte n .

N a c h  U m fan g  und w isse n sch a ftlic h e n  R a h m e n  sin n v o ll vervoll» 
s tä n d ig t t r i t t  d iese  n e u este  und b e s te  L ä n d erk u n d e  des o b g e n a n n te n  
g eo g ra p h isch en  B e re ic h e s , w ie ihr T i te l  sag t, n ich t a ls N eu lin g  auf den 
P lan . E in  re ich e s , b is  auf d ie  n e u e ste  Z e it  e rg ä n z tes  L eb e n s» W isse n  ro llt  
im  e rs te n  T e i l  e in e  großzü gige U e b e r s ic h t  ü b er N a tu r , G e s c h ic h te  und 
L e b e n  der O sta lp e n  v o r uns auf und g e le ite t  uns im  zw eiten  T e il  auf 
d en  v ie lv ersch lu n g en en  P fa d e n  des L a n d sch a ftsb a u e s . S o  g ilt  es nur zu 
sag en , daß d ie W egw eisu n g  e in e  k lare , d ie  V e rtie fu n g  der G e s ic h ts p u n k te  
d u rch  g rü n d lich e  E in z e la rb e it  in  a lle n  A b s c h n itte n , d ie der V o lk s fo rs c h e r  
zu b e u rte ile n  verm ag , so  in sb e so n d e re  für Siedlungs» und H au sw esen , 
e in e  h ö ch st g ew issen h a fte  ist. S e h r w illk om m en  is t  d ie A n g lied eru n g  der 
A u ß e n lä n d e r in  N o rd  und O st an  die g e h a ltv o lle  D a rste llu n g  d er A lpen» 
g e b ie te  se lb s t . D ie  L a n d sc h a fte n  n ö rd lich  der D o n au  un d d ie  G ebirgs« 
a u slä u fer im  O s te n  (B u rg en la n d ) ru n d en  s o lc h e rg e s ta lt  d ie  D a rste llu n g  
O e ste rr e ic h s  im  b e so n d e re n  ab . G a n z  b e so n d e re n  D a n k  a b e r w ird  der 
V o lk s fo rs c h e r  dem  V e r fa s s e r  fü r se in e  e in s ic h tsv o lle  und  vo lk sp sy ch o lo »  
g isch  g e re ch te  W ertu n g  des O e ste rr e ic h isc h e n  W e se n s  d er D e u ts ch e n  in 
d er O stm a rk  w issen , w ie sie  es sch ö p fe r isch  —  m a n ch er au ch  v o n  G eö» 
grap h en  w ied erh o lten  P h ra se  zum  T r o tz  —  o p fe rv o ll genug s ic h  erarbei»  
t e t  und m u tv o ll b is  au f d ie G e g e n w a rt b e h a u p te t h aben .

A . H a b e r l a n d t .

K lo ste rn e u b u rg , S ta d t  und S t if t . U n te r  M ita rb e it  v o n  B . C ern ik ,
H. L u tte n b e rg e r , F . H o ß fe ld , J .  K lu g er, V . Ludw ig, A . M ailly , F. M o iß l,
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A . R e in h o ld , J .  Sch ö m er, L. S te in in g e r , H . W eil, h e rau sg e g eb en  von V. 
O . L  u d w i  g. 18 O rig in a lh o lz sch n itte  vo n R o s e  R e in h o ld . 2. A u flag e . 
K lo ste rn e u b u rg  1928, O sk a r H ö fe ls .

E in  reizen d  a u s g e s ta tte te s , in h a lts re ic h e s  B ü ch le in , d as ü b er C e ; 
sch ich te , K u ltu rb ed eu tu n g  und G e g e n w a rt d ieser sch ö n en  S ta d t  und 
ih re s  a ltb e rü h m te n  S t i f te s  in a n g en eh m ster F o rm  a lles W isse n sw e rte  
m itte ilt . M a n  m ö ch te  es g ern  in d er H an d  re c h t v ie le r  W ie n e r  A u sflu g ; 
le r  seh en.

Jo s e f  B la u : V o n  R ä u b e r n ,  W i l d s c h ü t z e n  u n d  a n d e r e n  
W  a 1 d b r ü d e r n. O b erp la n  1928. V e rla g  d es V e re in e s  B öh m erw ald m u ; 
seum  (S c h r ifte n  zu G u n ste n  des B ö h m erw ald m u seu m s in O b erp lan . Geg
le ite t  v o n  D r. G u sta v  Ju n g b a u e r).

D e r  um  die H e im a t; und  V o lk sk u n d e  des B ö h m erw a ld es v ie l v e r ; 
d ien te  V e r fa s s e r , e in er der b e s te n  K e n n e r, B e o b a c h te r  und Sch ild e re r  des 
B öh m er\ v ald ;V olk es, sch ild e rt  in  d iesem  B ü ch le in  in  a n z ieh en d ster A r t  
eine R e ih e  v o n  in te re s s a n te n  L e b e n sty p e n , w ie sie  s ich  e b e n  nur in  der 
A b g e s ch lo s se n h e it  und A lte r tü m lic h k e it  der b ö h m isch en  W ä ld e r  en tw ik ; 
k e in  und e rh a lte n  k o n n ten . W ir  e rh a lte n  der R e ih e  n a c h  die e ig en a rtig ; 
s te n  L e b e n sb ild e r ; das eh em alig e R ä u b e rv o lk , d as b e so n d ers  se it  dem  
'3 0 jä h rig en  K rieg  d iese G e b ie te  b ra n d sc h a tz te , der W ild e re r  und Schm u gg; 
le r  und ih re r e r b itte r te n  G eg n er, d er „S ch ü tz en " des e insam  hau sen d en  
F ö rs te rv o lk e s , das, w ie  o ft, se in  L e b e n  gegen  d ie  W ild sch ü tz e n  einzu ; 
se tz en  h a tte . A b e r  au ch  d ie fr ie d lic h e re n  B e ru fe , der V o g e lfä n g e r , der 
W a ld im k e r od er Z e id le r , d er M is te ls te ig e r  und G la sm a ch e r w erd en  uns 
in  ih rer L e b e n s ; und A rb e itsw e ise  in a n sch a u lich ste r  Sch ild eru n g  vo r 
A u g en  g efü h rt. Vieltes aus d iesem  L e b e n sk re is  is t a lle rd in g s sch o n  d ah in ; 
gesch w un den , a b e r m a n ch erle i O rig in a litä t  d och  n o ch  e rh a lte n  g eb lieb en  
W ir  h a b en  dem  k e n n tn isre ic h e n  V e r fa s s e r  je d e n fa lls  fü r a lle  d iese  E in ; 
b lic k e  in e in e  h ö ch st a b s e itig e  V o lk e x is te n z  w ärm sten s zu d anken. M a n ; 
ch erle i E rg än zu n g en  zu dem  h ier V o rg e b r a c h te n  fin d et der L e se r in  dem  
au sg eze ich n eten , in h a ltsre ic h e n  W e r k : „B öh m erw äld er H a u sin d u str ie  und 
V o lk s k u n s t"  1917/18 des g le ich en  V e r fa s s e rs . P ro f. M . H a b e r l a n d t .

B e n n o  E id e  S ie b s . D i e  H e l g o l ä n d e r .  E in e  V o lk sk u n d e  der 
r o te n  K lip p e . U n te r  M itw irk u n g  v o n  F erd in a n d  H o lth a u sen . M it 1 K u rv e  
und 40 B ild e rn . F erd in a n d  H ir t  in  B re s la u  1928. (V e rö ffe n tlic h u n g e n  der 
S c h l!e sw ig ;H o ls te in isch e n  U n iv e r s itä ts g e s e lls c h a ft , N r. 13).

A u f G ru n d  eig en er e in g eh en d er und  lie b e v o lle r  B e o b a c h tu n g e n  
und ein es re ich e n , b is  ins 17. Ja h rh u n d e r t  h e ra b re ic h e n d e n  Q u e lle n m a te ; 
r ia ls  h a t d er V e r fa s s e r  e in e  h ö c h st a n sp rech en d e  v o lk sk u n d lich e  M o n o ; 
g rap h ie  d ieses auf e in e r  e in sa m en  F e lse n in se l iso lie r te n  fr ie s isch e n  
V o lk s s p lit te rs  g e lie fe rt . A u s d ieser Iso lie ru n g  a lle in  e rk lä re n  s ich  v ie le  
L e b e n sz iig e  der H e lg o lä n d er in C h a ra k te ra rtu n g , E rw e rb s le b e n  (h a u p t; 
sä ch lic h  F isch fa n g , L o tse n d ie n s t) , W o h n w e ise  und  E rn äh ru n g  (vorw ie
gend  F is c h k o s t) . S it te  und B ra u ch tu m  und die g e istig en  U e b e r lie fe ru n g e n  
sin d  tro tz  des s ta rk e n  F rem d en z u stro m s se it  der E in rich tu n g  der B ä d e r 
in  z iem lich er T re u e  e rh a lte n  und zeigen  e n g sten  Z u sam m en h an g  m it 
d em  so n stig e n  fr ie s isch e n  V o lk sg u t. E in e  g ro ß e  Z a h l seh r gelu n gen er A b ; 
b ild u n g en , w elch e  die m a te r ie lle  K u ltu r  und die A r b e it  des F isc h e rv ö lk ;
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ch en s b e leu ch ten , sind  dem  B u ch e  be ig eg eb eii. P ro fe s s o r  F. H o lth au sen  
h a t die K a p ite l üb er d ie H e lg o län d er Sp ra ch e  und P e rso n e n n a m e n  ein er 
k r it is c h e n  D u rch sich t u n terz o g en  und au ch  d ie A b s c h n itte  ü b er d ie Laut« 
le h re  und F le x io n  b e a rb e ite t. P ro f. M . FI a b e r l a  n d t.

J o s e f  H o fm a n n : D i e  l ä n d l i c h e  B a u w e i s e ,  E i n r i c h t u n g  
u n d  V  o II k  s k  u n s t  des 18. und 19. Ja h rh u n d e r ts  der K a rlsb a d e r  L and * 
sc h a ft. M it 215 vom  V e r fa s s e r  au fg en o m m en en  B ild e rn  und e in em  An» 
hang ü b er d en  B a u ern g a rten , d ie H a u s in s c h r ifte n  und e in ig e O rts», Haus» 
S traß en » und W eg n am en  in  K a rlsb a d e r  B e z irk e  1928. H e rau sg e g eb en  von 
d er A rb e itsg e m e in s c h a ft  für H e im a tk u n d e  des B e z irk e s  K a rlsb a d . Im  
S e lb stv e rlä g e .

E in  H e im a tb u c h  b e ste r  A r t  b ie te t  der um die H eim at» und V olks» 
k ü n d e der K a rlsb a d e r L a n d sc h a ft  und des E gerl'and es v ie lv e rd ie n te  V er» 
fa sse r , dem  w ir b e re its  das in G e m e in sc h a ft  m it dem  A ltm e is te r  der 
E g e r lä n d e r V o lk sk u n d e  A lo is  Jo h n  1906 h erau sgegeb en e K a rlsb a d e r  H e ft  
v o n  äh n lich er A n lag e  und A u s sta ttu n g , w ie d as v o rlieg en d e  p rä c h tig e  
W e rk  zu v erd a n k en  h a tte n . D a s  B u ch  h a n d e lt vo n F lu re in tc ilu n g . H au s 
und H o f (in  b e so n d e re r A u s fü h rlic h k e it) , der ty p isch e n  In n en e in rich tu n g  
d er H ä u ser in M o b ilia r und k le in e re n  Haus» und A rb e its g e r ä te n  m it be» 
so lid e re r B e rü ck sich tig u n g  ih rer v o lk sk ü n s tle r isc h e n  A u sz ier . In  einem  
A n h an g  sind  v o lk sk u n d lich  b e a ch te n s w e rte  M itte ilu n g e n  v e rsch ie d e n e r 
A r t  b e ig eg eb en . E in e g ro ß e  Z ie rd e  des B u ch es b ild e n  die m ehr als 200 
z äh len d en  A b b ild u n g en  n ach  v o rtre fflich e n  L ich t» und Z e ich e n a u fn a h m e n  
des V e r fa s s e rs . D a s  sch ö n e W e rk  ist dem  V e rfa s s e r  zu sein em  70. Ge» 
b u r ts fe s te  vo n der A rb e itsg e m e in s c h a ft  für H eim atku n d e des B ez irk e s 
K a rlsb a d  d a rg eb ra ch t. P ro f. M . H a b c r l a n  d t.

L u tz  M a c k e n se n : N  a m e u n d M  y  t h  o s (F o rm  und G e is t  H . IV ) . 
H e rm a n n  E ic h b la t t  V e rla g . L eip zig  1927, 54 S.

B e h a n d e lt  O rtsn a m e n sa g en  —  w ie der V e r fa s s e r  se lb s t  sag t, Er» 
Zeugnisse der H u m a n isten z e it und h a lb g e le h rte r  D o rfsch u lm e is te rb ild u n g , 
V o lk se ty m o lo g ie n  in F lu rn am en , in der H e ilig en v ereh ru n g  —  in  der Kiim » 
m ern isv ereh ru n g  w äre m an ch es neu erd ings rich tig z u ste lle n . Fü r d ie N ot» 
feu ere n tw ick lu n g  ist der d eu tsch e  S p ra ch h o riz o n t w ohl n ic h t  zu reich en d . 
Z u r Q u e lle n k r itik  m y th o lo g isch e r V e rs u ch e  des 19. Ja h rh u n d e r ts  sin d  je» 
d o ch  die au fg ezeig ten  G e s ich ts p u n k te  s ich e rlich  g ru n d sä tz lich  n o tw en d ig  
u nd  b e a ch te n sw e rt. A , H a b e r l a  n d t.

R ich tig ste llu n g : In  der B u ch b esp rech u n g  S. 69 d ieses Ja h rg ., Z e ile  7, 
lies s ta t t  „und L o th rin g e n " r i c h t i g  „ (F ra n k e n  F le sse n )" .

H e r a u s g e b e r ,  E i g e n t ü m e r  a n d  V e r l e g e r :  V e r e i n  fü r V o l k s k u n d e  ( P r ä s i d e n t  P r o f .  D r .  M . H a b e r l a n d t )  
V e r a n t w o r t l i c h e r  R e d a k t e u r :  P r o f .  D r .  M i c h a e l  H a b e r l a n d t ,  W i e n ,  V I I I .  L a u d o n g a s s e  17 .  —  

B u c h d r u c k e r e i  H e l i o s ,  W i e n ,  I X .  R o t e n  L ö w e n g n s r e  5 — 7.


