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Antworten. — Réponses.

©cljeimfclfriften (Sctpo. SBfbe. 4, 11). — 28ag bie ©eljeimjcijriften
betrifft, fo toäre baran gu erinnern, bafj itad) bem 3eugnig ©uetong (Aug. 88)

and) Saifer Sluguftug fiel) ber ©epimfepift bebiente, jeben SSucEjftaben buret)

feinen im Sllppbet ipt fotgenben Sütacpar gu erfegen.

33afet. g. Saur.

Qu ber Ipanbfcpift beg grater ©atlug Sentit) bott St. ©alten (erfte

Wülfte beg 15. gappnbertg) finben fict) fotgenbe ©epimfpracpn unb »fctjriften

berjeiepet :

1) ®ie b»Spracp: Abavebe mabaribiaba Ave Maria (bgl. üben

©. 9 SRr. 1).

2) ®ie S i t b e n u m ft ei t u n g : Uem arag rac... Ave Maria grac(ia)... V

(@g fepinen I)ier 23utf)ftaben bergeffen gtt fein. Sag Softem ift niep gang tlar.)

3) ©rfag buret) ben fotgenben 23uct)ftaben imSllppbet: bxf mbrkb
Aue Maria.

4) ©rfag ber 2SoEatc buret) bie 3aP ber ültppbetreip: lvö mlr91
(1 a, 5 e, 9 i).

5) 23cgeicputtg ber 23otale burcl) )i unb fo biet Strichen barunter
alg ber SSofal in ber Steip a, e, i, o, u (1, 2, 3, 4, 5) bertangt :

jtp^p m p r p p Aue Maria.

6) 23egeiepung ber®ofate buref) cbcnfobicle ißunEte : : m • r :•

7) 23egeieptung ber 25oEate burrf) ipe 3<tPcn; 152 mlr31.

8) ©cgeicpung jebeg 23ucptabeng buret) ben gegenläufigen im Stlppbct
(z für a, y für b itfto.) : zet mzgpz.

(f. 3- 3- 28erncr, Über gmei pnbfepiften ber StabtbibliotpE in
3üricf) [®iffertation bon SüricfjJ 1904, ©. 163).

3u 7) bgl. noct) „Seljtoeig. Slreljib f. 2Sot£gEuube" 12,101 (eine

frangöfifcp ©cgengforntet); ®cutfct)c ©aue 14, 155.

©ine ©epimfepift böltig anberer Statur finbet fict) in einem niebev»

üfterreiepfepn 2BcipacI)tgfpict (3eitfct)r. f. öfterr. 2iolEg£itnbe 16, 205):

n _i n ~i r jg o t) a it n Si a t I)

SBicbcr anberg bie ©Epate ber ffippren in Sparta : ein Seberftrcifen,
ber fpiratig um einen Stab getoicEett unb bann ber Sänge beg Stabeg nact)

befepiebctt tourbe. 93ott beut Stabe abgetöft, bot ber Stiemen ein gufamttten»
pitgtofeg ©crairrc boit Silben bar, uitb bie gepitne SSotfc^aft Eonnte nur
loieber bon bem ©mpfänger getefen werben, ber einen Stab bon gteiepr
®ic£e befaf). (2tgt. ®aremberg et Sagtio, Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines 4, 2, 1161.)

®ag 2BerE bon gleifiner, pnbbitel) ber SrptogrnppE (1881) toar
uitg ttiep gugänglicl). @. §.«S.
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Antworten. — tîèponoes.

Geheimschriften (Schw. Vkde. 4, 11). — Was die Geheimschriften

betrifft, so wäre daran zu erinnern, daß nach dem Zeugnis Suetons (àg. 88)

auch Kaiser Augustus sich der Geheimschrift bediente, jeden Buchstaben durch

seinen im Alphabet ihm folgenden Rachbar zu ersetzen.

Basel. F. Baur.

In der Handschrift des Frater Gallus Kemly von St. Gallen (erste

Hälfte des 15. Jahrhunderts) finden sich folgende Geheimsprachen und -schriften

verzeichnet:

t) Die b-Sprache: ^.bavvbe imàriblîà — ^.vs Maria (vgl. oben

S. 9 Nr. 1).

2) Die S i l b e n u m st e l l u n g : Ilem arag rae...— ^.ve Maria grao(ia)...
(Es scheinen hier Buchstaben vergessen zu sein. Das System ist nicht ganz klar.)

3) Ersatz durch den folgenden Buchstaben im Alphabet: dxk wlàb
— ào Naria.

4) Ersatz der Vokale durch die Zahl der Alphabetreihe: 1v5 wirbt
(1 — a, 5 — e, 9 — i).

5) Bezeichnung der Vokale durch n und so viel Strichen darunter
als der Vokal in der Reihe a, o, i, o, u (1, 2, 3, 4, 5) verlangt:

wprpp — às Maria.

3) Bezeichnung der Vokale durch ebensoviele Punkte: - : m - r
7) Bezeichnung der Vokale durch ihre Zahlen: 152 w1r31.

3) Bezeichnung jedes Buchstabens durch den gegenläufigen im Alphabet
(/ für a, z? sür b usw.): 2<:t

(s. I. I. Werner, Über zwei Handschriften der Stadtbibliothck in
Zürich (Dissertation von Zürichs 19l)4, S. 133).

Zu 7) vgl. noch „Schweiz. Archiv f. Volkskunde" 12,131 (eine

französische Segensfvrmel); Deutsche Gaue 14, 155.

Eine Geheimschrift völlig anderer Natur findet sich in einem
niederösterreichischen Weihnachtsspicl (Zeitschr. f. österr. Volkskunde 13, 235):

ÜI l^I n _> ^1 ^1 I" _l X/ IIJohn n n Rat h

Wieder anders die Skytale der Ephoren in Sparta: ein Lederstreife»,
der spiralig um einen Stab gewickelt und dann der Länge des Stabes nach

beschrieben wurde. Von dem Stäbe abgelöst, bot der Riemen ein zusammenhangloses

Gcwirre von Silben dar, und die geheime Botschaft konnte nur
wieder von dem Empfänger gelesen werden, der einen Stab von gleicher
Dicke besaß. (Vgl. Daremberg et Saglio, Dictionnaire! des antignites
grecgues st romaines 4, 2, 1131.)

Das Werk von Fleißner, Handbuch der Kryptographik (1881) war
uns nicht zugänglich. E. H.-K.
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La bouchée pour les nains (voir ce Bulletin t. I, p. 86 et 96). — On

nous a demandé, il y a plus de deux ans, des renseignements sur la coutume
intéressante qui se pratiquait autrefois dans le Pays de Vaud, de jeter sous

la table, avant les repas, une bouchée pour les nams. En voici maintenant
des analogies fort frappantes que nous venons de trouver dans le livre de

Felix Liebeecht Zur Volkskunde (Heilbronn 1879), p. 399 : D'après la croyance
des anciens Grecs la bouchée tombée sous la table ne devait plus être goûtée

par les convives parce qu'elle appartenait aux héros, c'est-à-dire aux mânes

des ancêtres (cf. Diogène Laerce VIII § 34). De même chez les anciens

Slaves il était d'usage, pendant les repas funéraires, de jeter des bouchées et
de verser des boissons sous la table afin que les décèdes puissent en goûter.
Aussi les bouchées tombées par terre n'étaient-elles pas ramassées, mais

laissées pour les âmes sans amis ni parents (cf. Tylor, Anfänge der Kultur,
II, p. 39). Au Tyrol, quand des miettes tombent sous la table, le peuple dit :

Arme Seelen rappel — dass es der Tuifel nit vertappet (Ramassez, pauvres
âmes, que le diable ne l'attrape (cf. Zingerle, Sitten und Bräuche des

Tiroler Volkes, 2e éd., 1871, p. 37). Chez les Russes modernes en lin ce

sont les esprits malins qui ramassent et gardent les miettes de pain tombées

par terre, pour en punir les gaspilleurs après leur mort (cf. Ralston, Songs

of the Russian People, 2« éd. 1872, p. 247.) E. H.-K.

Srageu uitb 3littU)orien.

®er ©cpup beim ©rpappeben. Verborgene ober bergrabene ©cpäpe
(äffen fief) belanntlicp nur fdjtocr lieben unb ba? ©elingen ift gang roenigen,
mit befonberen ßauberlräfteu begabten ©liic£?finbera borbepaltcn. ffpr Vor«
panbenfein belunbet fid) ben Veborgugtcn buret) ein blaue? glämmcpen, einen

nuffteigenben (Regenbogen ober eine nieberfatlenbe ©tcrnfcpuuppe. SBcr ben

gemeinten §ort burrl) eine? biefer geiepeu aufgefunben pat, tann berpinbern,
bafi ber Scpap fiep roieber fenft, raentt er geroiffe Ipaubluugcn gur reepten
©tunbe niept unterlftfst. ©o gilt in ber SRofelgegenb, Dberpfatg uttb in Sirol
ba? Sßerfcn be? reepten ©cpupe? auf bie ©telle, too ba? berborgene ©olb
liegt, für ein rairffatne? SOÎittel, fiep ben §ort bleibenb al? ©igentum gu fiepern.')
fyft biefer ober ein öpnlirper ©laube nuep anber?too fepriftlicp begeugt ober in
alter nnb neuerer 3ett 'n ber ©bptoeig berbreitet? 31. @t.

Stntmort. ®te Vorftetlung, baff ein ©epap burcp ba? Sffierfen eine?

©cpnpe? erlangt werben lönite, ift berbreitet. Sie toirb un? bon ©artori in
ber Qeitfcpr. bei Verein? f. VoIf?!unbe 33b. 4 ©. 422 auep noep au? potnifcp
Oftpreupcn (üRafuren), Bommern, ber SDtarl unb ber ©rptoeig naepgemiefen.
Vei (Rorppotg, ©eproeigerfagen au? bem Slargau, ll(3larau 1856) © 161, wirb
ergäplt, baf; bei ©tilti an ber Stare ein feptoarger SJiunn in feber Karfreitag?«
naept eine ©dpaptifte auffteDc, unter ber ein feproarger ipunb liege. SSer einen

i) 31. äButtte, ®er beutfepe Volf?aberglaube ber ©egentoart. 3. Slufl.
Verlin 1900. § 640.
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?ioîtc/têe L?o?»r Is6 naà jvoir es t. I, p. 86 st 96). — On

nans s, demande, il a pins äs deux ans, des renseignements sur ia coutume
intéressante gui se pratignaît autrekois dans ie kaz?s de Vaud, de jeter sous

in table, avant iss repas, une boucbês ^anr naà. Kn voici maintenant
des analogies tort trappantes gue nans vennns de trouver dans is iivre de

b'max Kinsnisorrr ^.er I7z7/c6/c?MÄs (Leiibrnnn 1879), p. 699 : D'après in croyance
des nneiens Orscs in boucbês tombée sous in tnids us dovnit pins être goûtée

par ios convives parcs gn'viie appartenait nux /»ero«, e'est-à-dirs aux màe.v

à «»»oê/res (et. Diosàn 0^.uaon VIII Z 34). I)o même ebs^ Iss nneiens

iZiaves ii êtait d'usage, pendant ies repas tuuêraires, do jeter des boucbêes et
de verser des boissons sous In tnide niin gue les <7eeeÄÄ « goûter,
^.ussi ies boucbêes tombées par terre n'êtaisnt-eiiss pas ramassées, ruais

iaissêss pour ies âmW «arts n»»»L n» (et. Dvnon, ^.»MuAS cksr

II, p. 39). rlu 'Ivroi, guand des iniettss tombent sous In tnbls, Ie peuple dit -

Arme Seeà rnMst — àvs es cker N««/'«! »»it rsrtuMst skamasssi!, pnuvres
ânres, gue ie dinbie ne i'nttrnpo!) (ct. ^ixunnnD, krüne/ie rie.v

77râr bol/ces, 2e éd., 1871, p. 37). Obe? iss Kusses modernes en tin ce

sont ies ssPrà niaiàL gui rnmnsssnt et gardent ies miettes de pnin tombées

pnr terre, poui' en punir ies gaspilleurs nprès ieur mort (et. krvnsrox, i8o»A.v

o/' tbe à-v.vàt rk^eopîs, 2e êd. 1872, p. 247.) IN. 7/.-7V

Fragen und Antworten.

Der Schuh beim Schatzheben. Verborgene oder vergrabene Schätze
lassen sich bekanntlich nur schwer heben und das Gelingen ist ganz wenigen,
mit besonderen Zauberkräften begabten Glückskindern vorbehalten. Ihr
Vorhandensein bekundet sich den Bevorzugten dnrch ein blaues Flümmchen, einen

aussteigenden Regenbogen oder eine niederfallende Sternschnuppe. Wer den

geheimen Hort durch eines dieser Zeichen aufgesunden hat, kann verhindern,
daß der Schatz sich wieder senkt, wenn er gewisse Handlungen zur rechten
Stunde nicht unterläßt. So gilt in der Moselgegend, Oberpfalz und in Tirol
das Werfen des rechten Schuhes auf die Stelle, wo das verborgene Gold
liegt, für ein wirksames Mittel, sich den Hort bleibend als Eigentum zu sichern.')

Ist dieser oder ein ähnlicher Glaube auch anderswo schriftlich bezeugt oder in
alter und neuerer Zeit in der Schweiz verbreitet? A. St.

Antwort. Die Vorstellung, daß ein Schatz durch das Werfen eines

Schuhes erlangt werden könne, ist verbreitet. Sie wird uns von Sartori in
der Zeitschr. des Vereins f. Volkskunde Bd. 4 S. 422 auch noch aus polnisch
Ostpreußen (Masuren), Pommern, der Mark und der Schweiz nachgewiesen.
Bei Roch holz, Schweizersagen aus dem Aargau, Il sAarau 1856) S 161, wird
erzählt, daß bei Stilli an der Aare ein schwarzer Mann in jeder Karfreitags-
nncht eine Schatzkiste ausstelle, unter der ein schwarzer Hund liege. Wer einen

') A. Wuttke, Der deutsche Bolksaberglaube der Gegenwart. 3. Aufl.
Berlin 1969. H 649.
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