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nalgericpt ber Sujerner: ©irnenfcpttipe nttt Startoffeln ttnb, icp glaube,
©pect'. SBapreitb beg SBcltfriegcë taut biefcë ©ericpt einmal ber ganjen SDtit*

tagëtafel jugute. 91arp beut (äffen tamcn gtuci griecpifdje Çierren jiim Ipotelier
nub toünfcpten SBieberpolung bicfeë tulinarifdjen ©enuffeë, mit bent ©enterten:
,,©u etroaê gutes paben toirttocp nie gehabt". Stäpere JtuSfünftc tonnte
erteilen: §crr 3oft Qnberganb, Ipotelicr, Wmfteg. 3- SUtüIlcr, Stltborf.

A propos île Gi'olla, Côpa (voir Folklore suisse, 1924, p. 18 et 41).

Le mot français courant pour le gobelet en forme de petite coupe servant à

goûter le vin est tâteein; en patois lyonnais, et même dans la bourgeoisie,
le terme ordinaire était simplement tâte\ mon grand père Charles Fonder,
d'origine dauphinoise, avait une très jolie täte en argent, de la tin du XVI1

siècle, ornée d'un décor circulaire de feuilles de vigne et de grappes. Mais
il se pourrait que cette täte fût d'origine bourguignonne.

En tout cas, je n'ai jamais vu de coupe de ce genre, d'argent ou de

bois, en usage en Savoie; je demanderai pourtant à mes correspondants folk-
loristes s'ils en connaissent. Le fait est peu probable, parce que dans le
Dictionnaire savoyard de Constantin et Désermaux, on ne trouve rien sous

yrolla, ni sous côpa; et qu'au mot tâtâ, il est spécifié que l'acception lyonnaise
de ce mot, dans le sens de petite tusse d'argent peu profonde, avec une anse,
dont on se sort pour goûter le vin «n'a pas été relevée dans les parlers de la

Savoie.» (J)ict. Sav. p. 390.) A. van Gennep.

fragen unb Qlnttoorten. — Demandes et réponses.

„bliebe, ©uebe, licbi ©uebe". — 3d) erinnere und) attë meiner

Scpulgeit an ben Slnfang eineë ©iebcpcuë, bad id) gent gaitj iuiffen mod)te,
Stöitnen ©ie mir bagu berpelfen? @ë beginnt:

©uebe, Suebe, liebi ©ucbe,
fanget bod) Ici Ipüubct a,
©ottb ipr nu bie ©rojje jaitgge,
I'lber if)r tnticnb gribe pa.
®u bet i ber feibe Knappe,
Bifdjt bu ttitb em ©refibent? Dr. §. 3- ©.

81 ntto ort. — ®aë ©ebirpt ift bon®. 38 o If, Pfarrer in ©ettjaep unb

ftept im „Stolen ber für St in ber auf baë Qdljt 1837." .Sperauëgegcben bon
3- 3- ©är, ©eprer. ©ierter 3aprgaitg (Qürirp bei J-riebricp ©cpnltpcp) S. 55f.

® i e St it a b e tt auf ber © rp I i 11 b a p tt.

(©on ©. 38.)

(SDtit einer Slbbilbuttg).

©übe! ©übe! liebi ©übe!
jüitb boep ait fei .jbcittbcl a;
(iittb bie grofje ©tenfepe gangge,
aber ipr utüettb g-riebc pa!

®u bert, — mit ber fcpüue ©pappe, —
g'pürft bu ait cut ©refibent,
rpafept eë bit bod) ttüb berbüte,
menu au 2lnb'ri feplitte menb.

fOtacp' tei g-uft, — nei, tpu' bi g'mapre,
'ë epönt bi g'rette fuft berno;
©(enge, rao toott 9lKe§ meift're.
peb fië Vüpttli überepo.

,§eb ber Slttber au tei ©tifel,
nu e alti 9)2üpe uff,
g'fepft, er fürdpt bi bod) tei bipe,
mitr' au ftarep gnttg juntme ©uff.
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nalgericht der Luzerner,' Birnenschnitzc mit Kartoffeln und, ich glaube,
Speck, Wahrend des Weltkrieges kam dieses Gericht einmal der ganzen
Mittagstafel zugute. Nach dem Essen kamen zwei griechische Herren zum Hotelier
und wünschten Wiederholung dieses kulinarischen Genusses, mit dem Bemerken:

„So etwas gutes haben wir noch nie gehabt". Nähere Auskünfte könnte
erteilen: Herr Jost Jndergand, Hotelier, Amsteg, I, Mtt ll er, Altdorf,

A c/e Orollcv, svoir Ic'ollilors suisse, 1ö?l, p, 18 et 41s,

bs mot lrnn^ais cscnvnnt pour >e golislet ea l'uenie cke petite cconpe servant à

goûter !e v!n est /o/cc/n; en putois lvcnnncis, et môme clans la bourgeoisie,
le terine orclinuirs «>tait simplement táês' mou granit gère dbarles lèornisr,
cl'vrigine clunplnnoise, avait an«! très .folie tote en argent, <te la lin ctn XVl'
sièele, ornée il'nn <Ièe»r eire.ulmre «te leuillss >le vign>> et cle grappes. lVIuis

ll se pourrait cpic' eette täte Int cl'origine boni'gnignonne,
bin tont eas, se n'ai .jamais vn üe eonpe île ee genre, cl'argent on cle

bois, en usage en Savoie-, je ciunianclerai pourtant à nies correspondants kâ-
lorisles s'ils en connaissent. Im tait est peu probable, pares gue clans le
7)/etcocc/ca?>e ,vavor/arct cle (lonstantin et Oêssrinanx, on ne trcmve rien sous

prot/a, ni sons cci^o,' et cpl'an mot /cita, il est spêciliê gne l'aceeption lyonnaise
de es mot, clans le sens cle petite tasse cl'argent peu proloncle, avec! une anse,
clont on se sert pour goûter le vin «n'a pas ètè relevée clans le» parlers «le la

8avoie,'- sl/tlet, F'«v. p. Ml),) tàxki».

Fragen und Antworten. — lZemancles et réponses.

„Bnebe, Buebe, liebi Buebe". — Ich erilinere mich ans meiner

Schulzeit an den Anfang eines Liedchens, das ich gern ganz wissen mochte.

Können Sie mir dazu verhelfen? Es beginnt:
Bnebe, Bnebe, liebi Buebe,
fanget doch ka Händel a,
Lvnd ihr nu die Große zangge,
Aber ihr müend Fride ha.

Du det i der säbe Chappe,
bischt du nüd em President? I>r. H, I, S,

Antwort, — Das Gedicht ist von G.Wolf, Pfarrer in Senzach und
steht im „Kalender für Kinder ans das Jahr 1887," Herausgegeben von

I. I, Bär, Lehrer, Vierter Jahrgang sZürich bei Friedrich Schnltheß) S, -ms.

Die Knaben auf der Sch littbahn,
(Von G. W.)

sMit einer Abbildung).

Bube! Bube! liebi Bube!
fund doch au kei Händel a;
lünd die große Mensche zangge,
aber ihr müend Friede ha!

Du dert, — mit der schöne Chappe, —
g'hörst du an cm President,
chascht es du doch nüd verbüte,
wenn au And'ri schütte wend.

Mach' kei Fust, — nei, thu' di g'wahre,
's chönt di g'reue snst derno:
Bicnge, wo lvott Alles meist'rc,
hed sis Löhnli übercho.

Hcd der Ander an kei Stifel,
nu e alti Biütze uff,
g'sehst, er fürcht di doch kei bihe,
lvär' an starch gnng zummc Puff,
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Unb be K£)Ii bert ufern ©erlitte
mürb' em helfe, — g'fe^'n®em'§ a,
menn bu h'b'9 unb oertoege,
mettift mit ber Tyuft bvi fdjla.

®ie, mo bi bitn Sdjlitte frtircb,
dfönteb'? liedft no mit em ^a,
unb be öinberft bert int E^äppli
ou no SRugge füre Iah-

®aritm foig' bent brnbe Epttabe,
ber gum triebe rebt unb mahnt,
(off ber Slrnr ou mit ber frfjlitte,
benn fitr 2(11' ift (|Sfab gebotjnt!
(Bube! (Bube! liebi (Bube!

fönb bod) au fei Jgättbcl a;
(önb bie grofjc SRenfcIfe gaitgge,
aber itfr tnttenb fyriebe l)o!

St oil enm unit. — ffn einer Slrbeit über ba? Jpa?lital, beffen geo»

graphifdjc unb mirtfdjaftlid)e (Berhciltuiffe (inSbefonbere ber ©emeinbe ©ut«
tonnen) befdfricben toerben, fomnte id) attd) in otter Surge auf bie friertoelt
ju fprcdjen. ®abci ift oud) bie (Rebe boit bent fog. Stollenmurm, ber

häufig iit ber Sitcrotur be? betreffenben ©ebiete? aufgeführt roirb. ®agegett
ift mir ba? (Borlotttuteit biefeS friere? außerhalb be? Dberl)a?li nicht befount.
(fclj erlaube mir, Sie tföftid) anzufragen, ob ba? frier, ba? mir al? fagenhafte?
©cfdföpf erfdfeint, in Slttrflidffeit epiftiert ober ob e? nur in ber Siteratur bor»

fommt, im erftern ffatte aud) m o?

Çofmil b. (Berit. Dr. fr Stnßbaunt.
Stntmort. — ®er Stottettiunrnt ift ungmeifeltjoft eine mijttjifdje

Sdjlnngcitort mit furgen ftottenartigen g-xigen. fftit (Bolfe fdfeiitt aber ber

©iottbe an feine Sßirflidffeit ttorf) nidft erlofcpeit git feilt ober bod) menigften?
uitlängft nod) geljcrrfcbt gu pobeu. äßenigften? berichtet Stohlrufd), Sdjmeig.
Sagenbud) (üeipg. 1854), 47 unter (Bcitüfutttg bon frfdjubi, frierteben ber

SKpenmelt (Sapitet: ®ie Stottern im ©ebirge), bafi ein Solothuruer (Bauer im

ffaljre 1828 ein ä^itlitdjeS tote? (frier in einem bertrocfneteit Sumpfe fattb nnb
bei Seite (egte, um e? beut (fkofeffor §utgi nad) Solotljurit gu bringen; in»

gioifdjctt fraßen e? ober bie Straffen palb auf. ®a? Sfefett faut ttad) Solo»
tpurn, mo utait aber nicht fing barau? mürbe, unb toattberte bantt nad)
.fieibelberg, ohne baß man über feitt 0d)idfal ctma? SSeitcrc? erfuhr. @? märe

fetjr mertbott, menn biefettt fyunbbericpte forgfältig nachgegangen mürbe, fröcbcr
©. ®e?iter, Schlaitgenbitd) (Qürid) 1589) nod) ff. ff. SBagiter, Historia
naturalis Iielvetiae curiosa (friguri 1(180) feititcit bie (Bezeichnung „Stötten»
murm". ®er ©Inttbe an beit Stottenmurm ift int (Berner Dberlanbe be»

fottber? berbreitet. ®ie älteften un? befantttett (Berichte bringen ff oh- b.

SRütler, Sämtliche Sßerfc 25 (früb. 1810—19), 3 unb fr St. Süitig, (Reife

in bie Sllpen ((Berti 1814), 127, mo ber (Berner (ßrofeffor Stuber biete? über
biefe? frier jufammentrug. Stach ihnen gibt bann ff. St. 20 h 6/ Steife itt ba?

(Berner Dberlanb 2 ((Bern 1816), 422 ff. (Bcfdjreibungen mieber, bie if;m ein
(Bauer int (Bobeit ait ber ©rintfelftraße uttb citt yirt int ©abntertal boit beit

Stottenmürtncrn gemacht ï)â&en- Sünig? unb SBgfj' Mitteilungen brttefen

Sohlrufd) a. a. 0. ttnb (Bernalefen, Sllpettfagen (Sffiien 1858), 265 f. ab,
ber leßtere bringt S. 261 ff. jubcin noch anbere SRitteilungen über ba? brachen»

artige frier, ©rintitt, SJtpthologic4 2, 571 bermeift nur auf 3Bt)ß, Steife,

(üöeitere? über ben ©lattben an biefe? fribcltier int (Berner Dberlanb teilt
,V>. Hartmann, (Bcriter Dberlanb iit Sage unb ©cfchichtc (1910), 30 f. mit.

®er Stollettrourm ift aber auch außerhalb bc? (Berner Dberlanbe? be»

fanitt. frfepubi, frierlcbcn ber Sllpcmuelt (f. ®eutfche? SBörterbud) X, 3, 214)

erzählt, baß ber Stottenmurm im ffura nad) (augnithaltenber ®tirre, befonber?
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Und de Chli dert ufem Schlitte
würd' em helfe, — g'seh'n-em's n,
wenn dn hitzig nnd verwcge,
wettist mit der Fust dri schla

Die, wo bi diin Schlitte srüred,
chönted's liecht no mit ein ha,
nnd de Hinderst dert im Chäppli
au no Mugge füre lah.

Darnin folg' dem brave Chnabe,
der zum Friede redt nnd mahnt,
lass' der Arm' au mit der schlitte,
denn für All' ist Pfad gebahnt!

Bube! Bube! liebi Bube!
fönd doch an kei Händel a;
lönd die große Mensche zangge,
aber ihr müend Friede ha!

St oll en wurm, — In einer Arbeit über das Haslital, dessen

geographische und wirtschaftliche Verhältnisse (insbesondere der Gemeinde Gnt-
tannen) beschrieben werden, komme ich auch in aller Kürze auf die Tierwelt
zu sprechen- Dabei ist auch die Rede von dem sog- S toll en wurm, der

häufig in der Literatur des betreffenden Gebietes aufgeführt wird- Dagegen
ist mir das Vorkommen dieses Tieres außerhalb des Oberhasli nicht bekannt-

Ich erlaube mir, Sie höflich anzufragen, ob das Tier, das mir als sagenhaftes
Geschöpf erscheint, in Wirklichkeit existiert oder ob es nur in der Literatur
vorkommt, im erstern Falle auch wo?

Hofwil b- Bern- Dr. F- Nußbauni-
Antwort- — Der Stollenwurm ist unzweifelhaft eine mythische

Schlangenart mit kurzen stollenartigen Füßen- Im Volke scheint aber der

Glaube an seine Wirklichkeit noch nicht erloschen zu sein oder doch wenigstens
unlängst noch geherrscht zu haben- Wenigstens berichtet Kohlrusch, Schweiz-

Sagenbuch (Leipz. 1854), 47 unter Benützung von Tschudi, Tierlebcn der

Alpenwclt (Kapitel: Die Slattern im Gebirge), daß ein Solothnrner Bauer im

Jahre 1828 ein ähnliches totes Tier in einem vertrockneten Sumpfe fand nnd
bei Seite legte, um es dein Professor Hugi nach Solothurn zu bringen;
inzwischen fraßen es aber die Krähen halb auf- Das Skelett kam nach

Solothurn, wo man aber nicht klug daraus wurde, nnd wanderte dann nach

Heidelberg, ohne daß man über sein Schicksal etwas Weiteres erfuhr- Es wäre
sehr wertvoll, wenn diesem Fundberichte sorgfältig nachgegangen würde- Weder
C- Gesner, Schlangcnbnch (Zürich 1583) noch I- I- Wagner, Historia
nàralis Helvetia« euriosa (Tiguri 1880) kennen die Bezeichnung „Stollen-
wurm"- Der Glaube an den Stollenwnrm ist im Berner Ober lande
besonders verbreitet- Die ältesten uns bekannten Berichte bringen Joh- v-

Müller, Sämtliche Werke 25 (Tüb. 181V—lös, 3 nnd F- N- König, Reise

in die Alpen (Bern 1814), 127, ivo der Berner Professor Studer vieles über
dieses Tier zusammentrug- Stach ihnen gibt dann I- R- Wyß, Reise in das

Berner Oberland 2 (Bern 1818), 422 ff- Beschreibungen wieder, die ihm ein

Bauer im Boden an der Grimselstraße und ein Hirt im Gadmertal von den

Stollenwürmcrn gemacht haben- Königs nnd Wyß' Mitteilungen drucken

Kohlrusch a- a- O. und Vernaleken, Alpensagen (Wien 1858), 285 f- ab,
der letztere bringt S- 281 ff. zudem noch andere Mitteilungen über das drachenartige

Tier. Grimm, Mythologie^ 2, 571 verweist nur auf Wyß, Reise-

Weiteres über den Glauben an dieses Fabeltier im Berner Oberland teilt
H- Hartmann, Berner Oberland in Sage nnd Geschichte (1310), 3V f. mit-

Der Stollenwurm ist aber auch außerhalb des Berner Oberlandes
bekannt. Tschudi, Tierlebcn der Alpenwelt (s. Deutsches Wörterbuch X, 3, 214)

erzählt, daß der Stollenwnrm im Jura nach langaiihnltender Dürre, besonders



— 20 —

fiu'j bor bom (Eintritt beb Stegenmctterê put *8orfrî)ein (otunicn foil Siocp»

polj, ©cpmeijerfagen aus bem Slargau 2 (91arau 1856), 4 Ufr. 239 bringt
„ltarp ber ©rjäplung einer îtocp (ebcnbcit gricftaler fyrau boit äßölflibroil itnb
beut Steuiaprb-931att ber ifürcper Staturforfrpeitbeit ©efeflfcpaft 1822, 5"
eine 93efrpreibung beb Söttrmb. 9luf3erpalb ber ©eptueij begegnet er uns in
©cploabcn (turje söertterfuttg in fyifcper, ©eptbäbifepeb 2Börterbud) 5, 1794),

namentlich aber iit Xirol: b. 31 tpcitburg, SJtptpen itnb Sagen Xirotb
(jjürirf) 1857), 379 f., ber in einer 9(iuuertung bertueift auf ©. b. Scpulteb,
Sieueb Xafrpciibucp für Statur-, Sofft» unb Sagbfreuttbc auf bab ffapr 1836

(Sßeimar), too firf) neben ber 93efcprcibttng aitrl) eine Stbbilbung beb Stollen»
tourinb befinbett foil.

®er Stollenrourm berurfaept bibmcilett auch Sllpbrucf, bgl. Y'aiftncr,
Stätfel ber ©ppint; I, 88; ®. §. SJteper, ©ertu. SJtptpotogie (93erlin 1891), 77;
®eutfcpeb SCSörterburp X, 3, 214. ,s>. 53.»St.

®o tettfd) abet mit .Jfnfcprif tett. — 1 am editing the poems of a

minor American writer Edward ('. Pinkney (1802—1828) and among them find

"" ''Mes
Idle as that gilded name

Of vanity the crown
Helvetian hands inscribe upon
The forehead of a skeleton.

Can you tell me what story is referred to?
New York. Thomas 01 live Mabbott.
91 it t tu o r t. — ®ie Sitte, ben Srljübel beb getöteten $einbcb mit einer

fyitfcprift p berfe£)cu, ift ttttb mebcr attb ber ©cpiueijer ©efcpicpte nod) ber

Scpmeijer ©age befaunt. ®agegeit finbet ftcE) iut 9(lpcngcbictc namentlich bem

öfterreiepifepen ber 53raurf), bic bei SBicberbelegttng ber ©rftber aubgegrnbeneu
®otcufrf)ftbcl liiert nur in Sieiupäitferit ju bermapren, foubern fie auch mit
beut Stamen ihre? cinftigeu Xrtigerb p berfepett ttttb p bemalen. SJtar i e

91nbree»@t)fn bringt in „SSblfbfttitblicpeb attb bent bal)rifrp»öfterreicpifcpcu
SUpeiigcbict" (Söraunfcpmeig 1910) ©. 147—155 einen 9(uffnft über ,,©d)äbcl»
fultub im 9l(pengcbicte", ber biefen 93raucp anfepauliep fdjilbcrt. Sgl. bap aud)

§eimatgaue 2 (äinj 1920—21), 251. ®iefer SSuntcp ift aurp in ber

©djmeis naepgeroiefen. 91uf bier ©cpäbeltt beb ®ifentifer ©ciitpaufeb, bie

©. 98c tt ft ein, 8ttr 9(ntt)ropologie uttb ©tpimgrafipic beb ffireifc« ®ifenti§
(Bürirp 1902) unterfucfjte, mar ber Staute auf bent ©tiritbein augegebett
(S. 6); auef) in ber Xotcnfapellc 51t ©eelibberg ititb itt mehreren attbern ®orf-
frhaften beb .fttb. Uri finbett fich mit Stamen befchriebeite ©rpäbel. ©ittige
Schübe! aub ®ifeittib marett auch m't betn Içaubjcicpen ber betreffenben gamilien
berfehett. ©tmab äpitlirpcb faub fiep itn iöeinpattb bon ©mitteten, too bie

fynmiticit bie Scpäbct iprer Slugepörtgcn bttrep Slnnber ober fonftige geiepett

fenntlid) ntaepten, bgl. §ib itnb Stütimepcr, Crania helvetica (93afel u. ®enf
1864), 2 u. 3. $m 93ciitpaitb boit SJtantguaga ant Sliontc Stofa fiitb bie Scpübel
ber früpcren Drtbgciftlicpcn ait ber ©lape mit einem fcptuarpn IfJriefterfäppcpeu
übermalt (SRocppoIj, 9(lemannifrpeb finberlicb ©. 357; geitfepr. b. 18er.
f. SBoltbf. 4, 424).

SÄ"" SBeitcre Slngaben finb fepr ermünfept. .fj. 99c ©t.

SJtittfaftenbrauep. — ©ine itn St. Urfenfalenbcr 1892, S. 49 abge«

bruefte ©teile aub beut ©olotpnrncr Sîatbmannal b. 1581 berbietet, „bte fec£el=
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kurz vor dem Eintritt des Regenwetters zum Vorschein kommen soll Rochholz,

Schweizersagen uns dem Aargau 2 (Aarau 1859), 4 Nr, 939 bringt
„nach der Erzählung einer noch lebenden Fricktaler Fran von Wlllfliswil und
dem 9èeujahrs-Blatt der Zürcher Natursorschenden Gesellschaft 1899, 5"
eine Beschreibung des Wurms, Außerhalb der Schweiz begegnet er uns in
Schwaben lkurze Bemerkung in Zischer, Schwäbisches Wörterbuch 5, 1794),
namentlich aber in Tirol: v, Alpenbnrg, Mythen und Sagen Tirols
(Zürich 1857), 379 f,, der in einer Anmerkung verweist aus G, v, Schultes,
Neues Taschenbuch für Natur, Forst- und Jagdfrenude auf das Jahr 1839

(Weimar), wo sich neben der Beschreibung auch eine Abbildung des Stollenwurms

befinden soll.

Der Stollenwurm verursacht bisweilen auch Alpdruck, vgl, Laistncr,
Rätsel der Sphinx >, 88: E, H, Meyer, Germ, Mythologie (Berlin 1891), 77:
Deutsches Wörterbuch X, 3, 914, H, B,°St,

Tvtenschädel mit Inschriften, — l am eäiti»^ tin: gaems ok a

minor .Vmern'nn writer IRIcvarü l' I'inbiiev (1899—1828) :>>nl amoo^ tliem üml

mnne
Ot vanity tim nrocvn
llnlvetian lanuls iaseril»' a^oa
4'!>e forelceaä ok n skeleton,

Oan yon tell me cvlnct story is rekerreü to?
X'ecv Vork, 1'lioinas 01 live Nalibott,
A »two r t, — Die Sitte, den Schädel des getöteten Feindes mit einer

Inschrift zu versehen, ist uns weder aus der Schweizer Geschichte noch der

Schweizer Sage bekannt, Dagegen findet sich im Alpengcbiete namentlich dem

österreichischen der Brauch, die bei Wiederbeleguug der Gräber nusgegrabenen
Tvtenschädel nicht nur in Beinhüusern zu verwahren, sondern sie auch mit
dem Namen ihres einstigen Trägers zu versehen und zu bemalen, Marie
Audree-Eysn bringt in „Volksknndliches ans dem bayrisch-österreichischen

Alpengcbict" (Braunschweig 1919) S, 147—155 einen Aufsatz über „Schädel-
kultns im Alpengcbiete", der diesen Brauch anschaulich schildert. Vgl, dazu auch

Heimatgaue 2 (Linz 1990-21), 951, Dieser Brauch ist auch in der

Schweiz nachgewiesen. Auf vier Schädeln des Disentiser Beinhauses, die

E, Weitste in, Zur Anthropologie und Ethnographie des Kreises Disentis
«Zürich 1992) untersuchte, war der Name auf dem Stirnbein angegeben
(S, 9); auch in der Totenkapellc zu Seelisberg und in mehreren andern Dorf-
schasten des Kts, llri finden sich mit Namen beschriebene Schädel, Einige
Schädel aus Disentis waren auch mit dem Hauszeicheu der betreffenden Familien
versehen. Etwas ähnliches fand sich im Beinhans von Emmeten, wo die

Familien die Schädel ihrer Angehörigen durch Bänder oder sonstige Zeichen

kenntlich machten, vgl. His und Rütimcyer, Or-mi-r delvetiea (Basel u, Gens

1894), 9 n, 3, Im Beinhaus von Macugnaga am Monte Rosa sind die Schädel
der früheren Ortsgcistlichen an der Glatze mit einem schwarzen Priesterkäppchcn
übermalt (Rochholz, Alemannisches Kinderlied S. 357; Zeitschr, d. Ver,
f, Volksk, 4, 494),

AM" Weitere Angaben sind sehr erwünscht, H, B, St,

Mittfastenbrauch, — Eine im St, Ursenkalcudcr 1892, S, 49
abgedruckte Stelle aus dem Solothurner Natsmnnnal v, 1581 verbietet, „die seckel-
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it Bjchmingotten uitb (»(jdjitibcttcn jttr Sliittfaftcn", bautit bic „burger
itnb burgerfüttc ficE) fütlirf)? mtgcpürlicljcit loben? ntücffig geub unb ba?jenige

betrachtinb, baruntb bic faften uffgcfejjt ift." §err Staat?arcljibar Saelitx ber*

meift auf bic „©elbfcctelmiifch", bie in Sittfiebeltt früher ant Slfdjernttttmoch
itölicf) gemefen )"ei, bon ber ober jçerr l)r. Sienert bereit? nicljt? SSeftimmte?

mehr meifj. ^d) bacljte an eine ïltittfaftenbeluftigung ber jungen SBurfdjen,
bei ber ein „Sectclfdjniben", b. h- Stetjteu irgettbmie eine Stolle gcfpielt habeit
muffte. §. S.

Antwort. — ®a? Sferbot ftcïjt mofjl int gufatumeithang mit ben int
Sit. Solotljura ^eute noch übticEjen Slettelutnzügen an ©îittfaften, bei benen

tpcifdjeliebcr abgefnngen merbett; bgt. §Dffutnnn«Strat)cr, gefte unb Î3râitct)e

S. 141; ©rolimunb, Slolfllieber au? beut Sit. Golothurit ©. 75; meitere

SJiittfaftenliebcr : Scfjm. Sit be. 2, 12 ff. ©? fdjeint alfo itt biefett geitett bon

feljer hoch hergegangen ju fein mit ©chmaufen unb ^raffen, uitb barauf bejieljt
fict) nun mopl auch bie Srmähnuttg be? @elb*Sec!el?, obfdjon fich bie Siegriffe
be? S(it?fchmiiigen? unb bc? 9lu?fchneiben? nicht recht bereinigen taffen. ©. .V).=.ft.

Stuf einen jftübcnfcfjui^ jaufeit. — gel) bin int Slegriff, bie bolf?»

tunblich feE)r intereffante unb reiche Sragöbie „gofj- b. Säufer" bon gof). Slal

(1549) juin Sleubruct borjubereiten. ®abci ift mir bie Slebeutuitg einer Stelle
untlar. ©eint großen ©aftntaljl be? Sjerobe?, luo eine geioaltige Saufprahlcrei
anhebt, fagt einer:

Sc!) barff be?halb ber lourft gar nüt,
gel) trinet fuft gniig, toic aitber liit,
SSenn ich frljoit geffett han fein bip,
So mag ich fuffett bff ein rübfchnijj,
Olb bff ein grüne mit?catiiuf3,
®ic noch ift mit z'Slenebig bufj.

Slla? hol nutt biefer „rubfcfjttil" für eilte aScbcutung? ®a ber Srittfer
®urft hat fetbft auf eine 3Jtu?catnufi, bie noch in Sleitebig ift, bie er alfo nicljt
hat, khliefse ich, ber „rubfdjnijj" tttiiffe eher burftlöfchenb unb nicht burft»
rcijenb loirfen. ©. Sit et) er, ©aben.

Slnttoort. — ®ie S3ebeutttug bon „ÏKucbfrhttih" ift fjmr ümljl bie ber

Äleinigtcit, ber nnbcbeuteubeu Scuffi'img, mie biefetn SBort überhaupt bic Sie

beutttng ber SBertlofigfeit jutomtnt; bgl. Slturner, Sfarreitbefchroörung :

fo fcljmer ich e'n h°^e11 el)b,
ba? ich nit einen riibfcf)ni| geb
ttntb bie mal, fo lang ich leb.

Sitte ähnliche 23ebeutung h°t „DJübenftiel" itn 16. gahrf)., f. ®cutfdjc?
SBörtcrbuch 8, 1337, unb auch ba? einfache „iHübc", f. ebba 1384. S. ö.»St.

©eburt au? Scheit fei. — SBo ift parallele Literatur jtt fiitbcn über
ba? mt)tf)ifc£)c SJtotib ber ©eburt be? ®iont)fo? au? beitt Schettfel be? gett?? X.

Slntmort. — Slntife Literatur fittbet fich bei lßault)*SSiffoma, Steal*

Sttjgflopäbie ber flaffifchen Slttertunt?tunbc 9 (1903), 1015.1034 fg.; Stofdjer,
llejifou ber griech- it. rünt. 9)ît)tÇoIogic 1 (1884—1890), 1045 fg.; ©ritppe,
©riech- fflipthologie 904, 1; zahlreiche Slachmeife bringen Sicbrecht, gur Slolf?»
funbe (.speilbronn 1879), 490 ff. — Pfeiffer'? ©ertnania 5 (1860), 479 ff. [ber
namentlich auch auf bie 9teben?art Ejtnmeift, burdj bie tttatt bett Stinbertt ba?

— 21 —

nßschwingvtten und (-)jchni de ttcn zur Mittfasten", daunt die „burger
und burgersüuc sich söllichs uugcpürlichcu läbens uiüessig gend und dasjenige

betrachtind, daruiub die fasten uffgesetzt ist," Herr Staatsarchivar Kaelin
verweist auf die „Geldseckelwösch", die in Einsiedeln früher am Aschermittwoch
üblich gewesen sei, von der aber Herr I>r, Lienert bereits nichts Bestimmtes
mehr weiß. Ich dachte an eine Mittfastenbelustigung der jungen Burschen,
bei der ein „Seckelschniden", d, h. Stehlen irgendwie eine Rolle gespielt haben
müßte. H, K,

Antwort. — Das Verbot steht wohl im Zusammenhang mit den im
Kt, Solothnrn heute noch üblichen Bettelumzügen an Mittfasten, bei denen

Heischeliedcr abgesungen werden: vgl, Hoffmann-Kraycr, Feste und Bräuche
S, 141; Grolimund, Volkslieder ans dem Kt, Solothnrn S. 75; weitere

Mittfastcnlieder: Schw, Vkdc, 2, 12 ff. Es scheint also in diesen Zeiten Von

jeher hoch hergegangen zu sein mit Schmausen und Prassen, und darauf bezieht
sich nun wohl auch die Erwähnung des Geld-Seckels, obschvn sich die Begriffe
des Ausschwingens und des Ausschneidens nicht recht vereinigen lassen, E, H,-K

Aus einen Rübcnschnitz saufen, — Ich bin im Begriff, die

volkskundlich sehr interessante und reiche Tragödie „Joh. d, Täuscr" von Joh, Aal
(1549) zum Neudruck vorzubereiten. Dabei ist mir die Bedeutung einer Stelle
unklar. Beim großen Gastmahl des Herodes, wo eine gewaltige Sanfprahlcrei
anhebt, sagt einer:

Ich darff deshalb der wurst gar nüt,
Ich trinck sust gniig, wie ander lüt,
Wenn ich schon gcssen han kein bitz.

So mag ich susfen Vff ein rübschnitz,
Old vff ein grüne museatnuß,
Die noch ist wit z'Venedig duß.

Was hat nun dieser „rübschnitz" für eine Bedeutung? Da der Trinker
Durst hat selbst auf eine Museatnuß, die noch in Venedig ist, die er also nicht
hat, ichlicße ich, der „rübschnitz" müsse eher durstlöschend und nicht
durstreizend wirken, E, Meyer, Baden,

Antwort, — Die Bedeutung von „Ruebschnitz" ist hier wohl die der

Kleinigkeit, der unbedeutenden Nahrung, wie diesem Wort überhaupt die Be

dentnng der Wertlosigkeit zukommt; vgl. Murner, Narrenbeschwörung:
so schwer ich des ein hohen eyd,
das ich nit einen rübschnitz geb

nmb die wal, so lang ich leb

Eine ähnliche Bedeutung hat „Rübenstiel" im 16, Jahrh,, s, Deutsches

Wörterbuch 8, 1387, und auch das einfache „Rübe", s, ebda 1331, E. H,-K.

Geburt ans Schenkel, — Wo ist parallele Literatur zu finden über
das mythische Motiv der Geburt des Dionysos ans dem Schenkel des Zeus? ,ì,

Antwort, — 'Antike Literatur findet sich bei Pauly-Wissowa, Real-
Enzyklopädic der klassischen Altertumskunde 9 (1903), 11115,1034 fg,; Röscher,
Lexikon der griech, n, rüm, Mythologie 1 (1884—1890), 1045 sg,; Gruppe,
Griech, 'Mythologie 904, 1; zahlreiche Nachweise bringen Liebrecht, Zur Volkskunde

(Heilbrvnn 1879), 490 ff, — Pfeiffer's Germania 5 (1860), 479 ff, s der

namentlich auch auf die Redensart hinweist, durch die man den Kindern das
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SBod)enbett bei- SJtutter crflctrt: „®cr ©tord) hnt bie SJlutter in§ Sein gc-
biffen;" bgl. über biefc Aebenëart aucl) ©d)meiger AoIfgEunbe 3, 77;
©trader fait, Aberglaube :c. auê Dlbenburg2 1, 201 Ar. 447; ®. gohit,
Aberglaube :c. im fächfifdjctt Gcrggcbirge (1909), 48; $enfen, ®ie norbfrieftfdjen
Snfcltt ©tjlt, göljr tc. (1891), 216; Am Urquell 4 (1893), 226 Ar. 7. 8; 6

(1896), 4t Ar. 41]; ftuljn, öerabfunft bcg geuerë (1859), 143, 168ff- 209!

Saintyvks, Les vierges-mères et les naissances miraculeuses. Paris 1908; ©tubien
g. bergl. Siteraturgefd). 1, 326 (®eburt bcr h'. Anna); Ard). f. Acli»
gionêmiff. 14 (1911), 489 u. 493 (Afrifa). 502 («ttbblja); bgl. aucl) ©rimtn,
®eutfd)cë SBörterbitd) 2, 1099 ()". b. ,®ied)ter')-

Staaten« unb QSoIféIteberfommtffton ber ©b&Wcigerifdben
(Bereinigung für $eimatfd)uh.

®er „§eimatfrf|U^" hat eine beionbcre Sotnmtffton cingefcfet guitt ©tubiuut
unb zur Pflege ber fchtoeigcr. ®racfjten unb AolfSlicbcr. $n beut Aufrufe,
in beut er hierüber AuStunft gibt, Çeifjt c§ u. a.: „SBir berlje^Ien uns babei

nidjt, baj) c§ unmöglich unb faitnt münfchengmert ift, bie ®rarl)t mieber in
beut Umfange einzuführen, mic fie bur einem $al)rl)unbert getragen tuurbe,
aber alë g-efttleib fomoljl tuic al§ Arbeitêfleib in tiinblirljen unb E(einftftbtifd)en

Aerhältniffen, hflt fie gegenüber ber ^alöntofaifd^crt, ftetS roecfjfclnbcn, für
befcljeibeitere Slerhältniffc meiftcnS Ijäfilich zugerichteten Sïleibungëmeife einen in
bie Attgctt fpriugcttben SSorgug bcr Schönheit, Oebiegcnheit ttttb bcë Sobctt*

ftänbigeit.
®te görberung beg ®rachtciigcbraurheê fe(tt bereu genaue Sîenntnië

borattS. SBir iuerbeit fie alfo in Sietbinbung mit bcr ©rfftoct^efifcljen (tiefet

Ifd) aft für Soltâf ttitbe zu crforfcheit fttcheu: mir merben Aufteilungen
beranftalten, ®rnchtcnbilbcr fantmeltt uttb bie Abmaitbernng guter alter ©tücfe
in? Aug (an b git berhiubern fliehen; bariiber hinaus aber bie Anpaffuitg ber

uft unbequemen, z« fehroeren unb häufig auch zu toftbareu brachten att bie

©rforbcrnifjc uttferer 3c'i anftreben unb zählen babei auf bie llnterftühung
uttferer erfahrenen unb gcfchictten fchtucigerifcljett grauen, mcldje ja eilten fu

auSgefprochenen Sinn fiir baë Alahr'haftige, Sitte unb Qicmenbe haben.
Sieben ber ®racl)t bebarf auch baë Sôolfëlieb einer zufantmenfaffenben

Pflege: nicht alë ob cë in Aergcffcnheit geraten märe über auëguftcrbett brühte,
aber über beut (uuftbollen ©efattg, mie ihn uttfere ©efangberciite nteiftenë
Pflegen, totumt cë zu ïurj. SBir moïïen burd) eine größere Acraitftaltung int
tonttnenben grüEjlittg in Hugcrtt geigen, mir mir «»3 btefc Pflege borftetlen.

®eit mahrften unb am tiefften füfjlenben Anhängern ttnfereë fehmeige-

rifchett Aoltëtumë möchten mir bcrftchem, baß gcrabc in bcr ®arbietung
mahrer Aoltëfcftc bie Hiebe gur .feintât in meiten Aollëïreifeu, unb mag

am roichtigfteit ift in uttferer gugenb bitrch ben alle berbittbenben ®ebanfett
bcr grohhrit unb ber ungetrübten grettbe aufjevorbcntlich geftärft mirb.
®rad)tcnfefie in Aerbinbuttg mit beut Aoltëlieb, fomie urmüchfige Çcttnatlicïfe

SMfëfpiele unb ®ättzc, mie fie uttfere Altborbern famitcn, bieten Çiegit bie

fdjönfte ©ruiiblagc. ©cliitgt cë tiitg, gleichzeitig ©ebilbetc unb SBolf, Amt unb
Acid), Sung uttb Alt ait foldfett g-eften zu bereinigen, battit hielten mir beut

hohen ffielc bcr ©rftartung ttnfercg Aollëttuuë, ber Aerebcluttg uttferer Aolfë-
fefte, meldje nie gtt albernem g-eftrunttttel auëartcn bürfen."
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Wochenbett der Mutter erklärt: „Der Storch Hut die Mutter ins Beiu
gebissen;" vgl. über diese Redensart auch Schweizer Volkskunde 3, 77;

Strackersau, Aberglaube ?c, aus Oldenburg- 1, 201 Nr. 447; E. John,
Aberglaube :c, im sächsischen Erzgebirge (1999), 4V; Jensen, Die nordsriesischen

Inseln Sylt, Fähr zc. (1891), 21k; Am Urquell 4 <1893), 22k Nr. 7. 8; 6

(189k), 41 Nr. 41s; Kühn, Herabkunst des Jeuers (1859), 143. 168ff. 209!
4>es vierges-mcres et les naissances miraculeuses. Laris1998; Studien

z. vcrgl. Literaturgesch. 1, 32k (Geburt der hl. Anna); Arch. f. Rcli-
givnswiss. 14 <>9l1), 489 u. 493 (Afrika). 592 (Buddha); vgl. auch Grimm,
Deutsches Wörterbuch 2, >999 (s. v. ,Diechter").

Trachten- und Volksliederkommission der Schweizerischen
Bereinigung für Heimatschutz.

Der „Heimatschutz" hat eine besondere Kommission eingesetzt zum Studium
und zur Pflege der schweizer. Trachten und Volkslieder. In dem Aufrufe,
in dem er hierüber Auskunft gibt, heißt es u. a.: „Wir verhehlen uns dabei

nicht, daß es unmöglich und kanm wünschenswert ist, die Tracht wieder in
dem Umfange einzuführen, wie sie vor einem Jahrhundert getragen wurde,
aber als Festkleid sowohl wie als Arbeitskleid in ländlichen und kleinstädtischen

Verhältnissen, hat sie gegenüber der halbmodischcn, stets wechselnden, sür
bescheidenere Verhältnisse meistens häßlich zugerichteten Kleidungsweise einen in
die Augen springenden Borzug der Schönheit, Gediegenheit und des

Bodenständigen.

Die Förderung des Trachtengebrauches setzt deren genaue Kenntnis
voraus. Wir werden sie also in Verbindung mit der Schweizerischen
Gesellschaft sür Volkskunde zu erforschen suchen: wir werden Ausstellungen
veranstalten, Trnchtenbilder sammeln und die Abwanderung guter alter Stücke

ins Ausland zu verhindern suchen; darüber hinaus aber die Anpassung der

oft unbequemen, zu schweren und häufig auch zu kostbaren Trachten au die

Erfordernisse unserer Zeit anstreben und zählen dabei ans die Unterstützung
unserer erfahrenen und geschickten schweizerischen Frauen, welche ja einen so

ausgesprochenen Sinn sür das Wahrhaftige, Gute und Ziemende haben.
Sieben der Tracht bedarf auch das Volkslied einer zusammenfassenden

Pflege: nicht als ob es in Vergessenheit geraten wäre oder auszusterben drohte,
aber über dem kunstvollen Gesang, wie ihn unsere Gesangvereine meistens

pflegen, kommt es zu kurz. Wir wollen durch eine größere Veranstaltung im
kommenden Frühling in Luzern zeigen, wie wir uns diese Pflege vorstellen.

Den wahrsten und am tiefsten fühlenden Anhängern unseres schweizerischen

Volkstums möchten loir versichern, daß gerade in der Darbietung
wahrer Volksfeste die Liebe zur Heimat in weiten Volkskreise», und was
am wichtigsten ist in unserer Jugend durch den alle verbindenden Gedanken

der Frohheit und der ungetrübten Freude außerordentlich gestärkt wird.
Trachtenfeste in Verbindung mit dem Volkslied, sowie urwüchsige heimatliche
Volksspiele und Tänze, wie sie unsere Altvordern kannten, bieten hiezu die

schönste Grundlage. Gelingt es uns, gleichzeitig Gebildete und Volk, Arm und
Reich, Jung und Alt an solchen Festen zu vereinigen, dann dienen wir dem

hohen Ziele der Erstarkung unseres Volkstums, der Veredelung unserer Volksfeste,

welche nie zu albernem Festrummel ausarten dürfen."
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