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I.

Gedichte.

Von

Christian Schmitt.

Isola bella.

(Lago maggiore.)

I.

Was wollt ihr mich, ihr schw&rmenden Gedanken,

Zur blauen Feme schmeichlerisch entfiihren?

Wie linde Siidluft will es mich beriihren,

Und schaukelnd wiegt mich sanftes Wellenschwanken.

So fuhr ich auf der Flat, der sonntagblanken,

Hin durch die hochgebauten Felsentiiren.

Den friihlenzfrischen Daft noch kann ich spiiren

Von der umgrunten Ufer Bliitenranken.

Aus Intra tragt das Schiff uns rauschend weiter.

Pallanza glanzt, wie weifte Rosen leuchten,

Am See die Perle, rein und ewig heiter.

Entziickt und staunend will der Blick sich feuchten,

So holde Bilder sind der Fahrt Begleiter.

O dafi sie Pflicht und Sorge nie verscheuchten!

II.

Auf brciter Bucht, drin Kappe sich an Kuppe
Weifihauptig spiegelt unterm Strandwegsaurae,

Schwimmt, wie gebannt von einem Marchentraume,

Der ruhmumkranzten Inseln Dreizahlgruppe.

1

Digitized by VjOOQIC



— 2 —
Ein Jungvolk kommt in treibender Schaluppe

Von Madre her, umblitzt vom Ruderschaume,
Zum Fischereiland, laut auf engem Raume
Begriifit von der Gespielen buntem Truppe.

Anch uns jauchzt zu der barfuflmuntre Haufe,

Da sich an Deck schon jeder nach Gefallen

Bemuht, wie er den freisten Blick erkaufe.

Und sieh, nun wachst mit frischnmlanbten Hailen,

Verjiingt im Schimuier reichster Sonnentaufe,

Glanzvoll herauf die Herrlichste von alien!

IN.

Versonnen steht an dunkeln Staffelhangen

Lorbeerumhegt das SchloB der alten Grafen,

Die still in kiihler Hauskapelle schlafen,

Miid von des Lebens buntverwirrten Gangen.

Dem Weltstreit fern und seinen Haderklangen

Fand ihre Sehnsucht bier den sichern Hafen,

Wo sie noch ungestorten Frieden trafen

Und Rah far ihres Herzens dunkles Drangen.

Kunstreich erstand in breitgebanten Massen

Die Burg, und weite Wandeigarten stiegen

Aus Fels und Flut in wachsenden Terrassen.

Solch edle Pracht hilft jeden Schmerz besiegen.

Die triiben Schatten in der Brust verblassen,

Und vor dem Licht mufi alles Leid verfliegen.

IV.

An dieser Wunderstatte, wo den Toten

Einst Starkung flofi aus himmlischen Gefatien,

Sind viele Tausende seitdem genesen

Von Wunden, die ihr Innerstes bedrohten.

Wer zahlt die Feuer, die geheim verlohten

Auf diesen Dammerpfaden, auserlesen

Zur Heilung allem kranken Sinn und Wesen
Und unsichtbar bewacht von Gotterboten?

Die Muschelgrotten dort sahn, vor den Blicken

Des grellen Tags gedeckt, im Sturz der Tranen

Wie oft den Aufschrei tiefsten Wehs ersticken!
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Und auf den Wassern, die sich fritedlich dehnen,

So manchem Kuromer brachten sufi Erquicken

Des Trostes Engel in der Hoffnung Kahnen.

Ich auch, ich trank nrit heifi erregten Ziigen

Ans Daft and Kiihle, die sich rings ergossen,

Und ans der Schonheit, nm mich aufgeschlossen,

Voll starken Mats ein innigstes Genugen. —

Langst kam ich heim von meinen Wanderflugen.

Nur auf der Phantasie zanmfreien Rosscn

Erreich 1

ich noch den Ort, wo ich genossen

Den Trunk des Glucks ans unerschopften Kriigen.

Doch bin ich auch in Sorgen hier und Plagen

Verwoben neu ins Netz des Alltagwebens,

Von reinstem Dank ist all mein Tun getragen.

Erinnrung weiht die Wege meines Strebens,

Und froh der Frucht aus weit eutriickten Tagen
Griifi' ich die schone Insel meines Lebens.
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II.

Johann Friedrich Oberlin,

dessen Silhouette wir Herrn Kunstmaler Theodor Knorr ver-

danken, ist nach seinem Leben und Wesen so allgemein be-

kannt, daB wenige Worle genugen werden, um sein geistiges

Bild wieder beim Leser hervorzurufen. Oberlin ist der Wohl-
later des Steintals. 1740 zu StraBburg geboren, lebte er als

Pfarrer in Waldersbach von 1767 an bis zu seinem Tode 1826.

Seine geistliche Wirksamkeit im Sinne eines tatigen Christentums

begrundete er durch eine Vveitschauende, allseitige Fursorge

fur die sittliche und wirtschaftliche Entwickelung seiner Pfarr-

kinder, wobei er auch nach anderen Gegenden hin durch Bei-

spiel und Rat EinfluB ubte. Landwirtschaft, Obstzucht, Wege-
bau forderte er unermudlich. Vor allem aber sorgte er fur die

Erziehung der Jugend. Da er das von den Bauern allein ge-

sprochene romanische Patois als ein besonderes Hemmnis fur

den geistigen Fortschritt ansah, lieB er die Bauernkinder von

fruh an durch Lehrerinnen im reinen Franzosisch unterrichten.

Diese Einrichtung ist dann spater durch die salles d'asyle

auch in deutschsprechenden Gegenden verwendet worden und
hatsehrzur Ausbreitung des Franzosischen im ElsaB beigetragen.

In der Revolutionszeit setzte Oberlin seine Tatigkeit fort, indem

er seine Kirche in einen Klub verwandelte und hier als Bruder

Redner auftrat. In den Kriegen der franzosischen Republik

verlor er seinen altesten Sohn, Unler der Schreckensherrschaft

angeklagt, kam er nach deren Sturz in alter Weise seinem Amte
nach. Er fand mehr und mehr in weitesten Kreisen Aner-

kennung, auch bei den Angehorigen anderer Konfessionen. Kaiser

Alexander, auch das wiederhergestellte Konigtum in Frankreich

ehrten ihn. In der bluhenden Industrie des Steintals hat Ober-
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lins Werk seine Fortsetzung gefunden, auch seine religiose

Auffassung hat sich teilweise liier erhalten ; in dieser hatten

ihm Lavater und Jung Stilling besonders nahe gestanden. Der

ungluckliche Dichter Lenz suchte bei Oberlin Zuflucht gegen

den uber ihn hereinbrechenden Wahnsinn ; einen ergreifenden

Bericht uber seine Erkrankung sandte Oberlin an Goelhes

Schwager Schlosser, bei dem Lenz endlich Ruhe fand.

, E. M.
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III.

Ein angebliches

Blutrecht oberelsassischer Grundherren

vor der franzosischen Revolution.

Von

Adolf Jacoby

(Weitersweiler).

Ue Ferrieres erzahlt in seinen Memoires* einen interessan-

ten Zwischenfall der Verhandlungen der Constituante, der durch

die Behauptungen einiger Abgeordneten uber ganz unglaublich

rone Gewohnheitsrechte der feudalen Grundherrn einiger Gegen-

den des Landes hervorgerufen wurde. Es war der Abgeordnete

der Franche-Comt6, Lapoule, der unter anderm der Versamm-
lung darfiber berichtete, daB in gewissen Distrikien der Grund-

herr bei der Ruckkehr von der Jagd zwei seiner
Leibeigenen zu toten und ihnen denBauch auf-

scblitzen zu lassen das Recht habe, um dann in

die blutigen Leiber seineFuBe hineinzustecken
und sich so von der Mudigkeit zu befreien. De
Ferrieres, der diese Berichte als plumpen Betrug kennzeichnet,

sagt, daB man nalurlich Lapoule wie den Abgeordnelen der

Basse-Bretagne Le Guen de Kerangal, der ahnliche, wenn aucb

nicht ganz so ungeheuerliche Rechte gescbildert halte, mit ge-

rechter und sturmischer Entrustung aufTorderte, fur diese Be-

hauptungen den Beweis anzutrelen. Durch die Erregung der

Versammlung eingeschiichtert, zog sich aber Lapoule, ohne
weitere Mitteilungen zu machen, zuruck.

i Vgl. Bd. I. S. 187.
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Es gelang mir nur mit Muhe, den zweiten Gewahrsmann

fur dieses «Recht», Dulaure, der sich in seinen Esquisses hi-

storiqucs des principaux evenements de la revolution franchise

mit dem aRecht* beschaftigt, unter die Hand zu bekommen,
wahrend mir dessen Hauptquelle, das Buch von Clerget, von

dem unten die Rede ist, leider unzuganglieh blieb. Dulaures

Buch, dessen zweite Ausgabe von 1825 ich benulzen konnte,

schreibt im AnschluB an de Ferrieres:* cM r Lapoule, depute

de la Franche-Comte, succede k la tribune k M r Legrand. II

fait comme le paysan bas-Breton (Le Guen) le tableau de divers

genres d'oppression que les seigneurs de la province exer^aient

sur les hommes, qui avaient le malheur d'etre leurs sujets. II

parle «de la main morte, tant reelle que personnelle, de 1'obli-

gation imposee a quelques vassaux de nourrir les chiens de leurs

seigneurs, et de cet horrible droit, reiegue sans doute depuis

des siecles dans les poudreux monumens de la barbarie de nos

peres, par lequel le seigneur etait autorise, dans certains can-

tons, k faire eventrer deux de ses vassaux a son
retour de la chasse pour se delasser, en met tant

ses p ie d s d a ns les corps sanglans de ces mal-
heureux . . . Des cris d'horreur et d'indignation inter-

rompent Torateur ; on Taccuse d'exageration, d'imposture, et

on lui demande la preuve de cette atrocity. Le tumulte en sens

divers est si grand que M. Lapoule, iritimide, renonce k la

iribune.»

In einer Anmerkung bemerkt nun Dulaure dazu : «Les

notions que j'ai recueillies sur cette coutume abominable m'ob-
ligentadire qu' e 1 1 e a exists, mais qu'elle n'est pas

ici exaclement exposee. Elle parait n'avoir ete en vigueur que

dans quelques cantons de la Franche-Comte et de la Haute-

Alsace, et ce n'etait point au retour de la chasse ni pour se

delasser, que les seigneurs se livraient k cet acte de cruaute
;

void les faits.

Les comtes de Montjoie, les seigneurs de M&ches et quelques

autres de ces cantons, lorsque suivis*de leurs chiens et de leurs

paysans serfs, ils chassaient pendant Fhiver, et qu'ils se sentaient

les pieds froids, pouvaient pour se r£chaufler, faire eventrer

quelques-uns de ces paysans et placer leurs pieds dans leurs

entrailles fumantes.

M. le cure Clergel, depute de TAssembiee constituante dans

un ouvrage sur les droits feodaux, intitule le Cri de la raison,

publie a Besan^on en 1789, est mon autorite. Voici ce qu'il

dit (liv. 2 chap. VIII) : «I1 est des seigneurs qui se sont arroge

* VgL Bd. I, S. 258.
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le droit de faire, pendant Phiver a la chasse gventrer leurs serfs

pour se rechauffer leurs pieds dans leurs entrailles palpitantes.

M. le comte de ajoute-t-il, plaidait au parlement,

il s'agissait de plusieurs droits feodaux qui lui 6taient contestes

par ses sujets. Geux-ci pr£tendaient que Tabonnement qui avait

etabli, en faveur du seigneur, les diverses prestations exigees

par lui, n'avaient plus de valeur, parce que le terme de sa

durSe 6tait expire depuis long-temps. L'acte d'abonnement fut

produit et sa date veriftee. On y vit avec horreur que les ha-

bitans de . . . . s'£taient soumis a des corv£es a bras, et avaient

promis de payer, dans le cours de soixante ans, des redevances

en b!6 et en avoine, a condition que le seigneur, de son cdte,

renoncerait pendant le cours de cet abonnement & son droit de

les conduire a la chasse et de les faire 6ventrer en hiver pour

se rechaufler les pieds dans leurs entrailles.))

Le magistral, rapporteur de ce proc&s, indigne a la vue

de cette piece, dit au comte, ajoute M. Clerget : J'ignore com-

ment vos aieux vous ont acquis un droit si strange, mais je

sais qu'il rend fort suspects & mes yeux vos autres droits sei-

gneuriaux.*

Diese Vorgange hat kurzlich 0. Stoll, Professor der Geo-

graphic und Ethnologie an der Universitat Zurich, zugleich

Mediziner, in seinem wertvollen Buche ((Suggestion und Hyp-

notismus in der Volkspsychologie)) i behandek und ist dabei,

unter Annahme des wirklichen Geschehens dieser Greuel, zu

dem Schlusse gekommen, «daB die Psychologie derartiger Er-

scheinungen ganz auf pathologischem Gebiet liege und zwar

auf dem des sogen. «Sadismus)), der Verbindung von Grausam-

keit und Wollust.»

Es ist nicht zu leugnen, daB die Nachrichten uber diese

Greuel mit groBer Bestirnmtheit und dem Scheine unbedingter

geschichtlicher Wahrheit auftreten. Aber die Geschichte des

bekannten andern «Rechtes», des beruchtigten jus primae noctis,

das selbstverstSndlich unter den Vorhaltungen, die Le Guen de

Kerangal den Adligen macht, nicht fehlt und das doch, soweit

wir sehen konnen, auf Glaubwurdigkeit keinen Anspruch machen
kann,2 erregt auch gegen die anderen Vorwurfe begrundete

Bedenken. Man wird, wo es sich um tief erregte Zeiten han-

delt, damit rechnen mussen, daB Uebertreibungen und Er-

fmdungen nicht zu selten sind. Der oben erwahnte Dulaure

hat anderwarts * den kennzeichnenden Satz geschrieben : aAuf

« Vgl. zweite Auflage 1904, S. 615ff.

2 Vgl. Zeitschrift fur Ethnologie XVI (1884), S. 18ff.

3 Vgl. Kritische Geschichte des Adels, 1792, S. 235.
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dem Lande hat eine mundliche Tradition das Andenken mehrerer
Grausamkeiten dieser Art (es sind im Vorhergehenden geschil-

dert u. a. das bekannte Verjagen der FrSsche, .das jus primae

noctis, aber nicht das uns hier beschaftigende angebliche Rechl)

aufbewahrt ; und die geh&ssigen Taten der adeligen Tyrannen

machen bei den Bauern noch den Stoff ihrer Unterhaltungen

aus.» Wer etwas Erfahrung hat, weifi, wieviel er durch-

schnittlich von solcher mundlichen Tradition und solchen Unter-

haltungen zu halten hat. Vorsicht ist also jenen Nachrichten

gegenuber gewifi am Platze.

Aber selbst wenn wir die Geschichtlichkeit jener berichteten

Tatsachen annehmen muBten, wurde die Geschichte dieses Blut-

brauchs nicht sadistischen Neigungen des Adels zur Last fallen,

sondern einer weitverbreiteten medizinischen Meinung der Ver-

gangenheit.

Was von jenem «Recht» des oberelsassischen Adels und

den Grundherren der Franche-ComtS gesagt wird, steht in der

Volkergeschichte nicht vereinzelt da. Es war fur mich eine

interessante Uebeiraschung, als ich bei Gelegenheit ganz anderer

Studien in der Geschichte der Mongolen auf die ErzShlung von

der fiekehriing des Mongolenfursten Chutuktai Ssetsen und

seines Oheims Altan Chaghan zum Lamaismus stieB. Die Ur-

sache dieser Bekehrung soil eine Erscheinung des im Dalai Lama
verkorperten Buddha gewesen sein, die unter den folgenden

merkwurdigen Umstanden vor sich gegangen sei :> « Unter der

Regierung des groBen Altan-Chan (der aus der sibirischen Ge-

schichte bekannt genug ist) war anfangs die lamaische Lehre

bei den westlichen Mongolen noch wenig ausgebreitet. Wegen
der damaligen Unwissenheit wuBte man nicht das Podagra zu

heilen, womit Altan-Chan sehr geplagt war. Schamanen rieten

ihm, einem Menschen lebendig den Leib auf-
schlitzen zulassen und seine FuBe in dessen
war men Eingeweiden zu bahen. Dieses grausame

Mittel mufite allemal am Vollmondstage, abends, bei Aufgang

des Mondes wiederholt werden. Einstmals als Altan-Chan sol-

chergestalt seine podagraischen FuBe im Eingeweide eines Mannes
zur Linderung b&hte, geriet er in eine Phantasie und vermeinte,

im vollen Monde die Gestalt eines ansehnlichen Lama im vollen

Ornat zu sehen, der zu ihm sprach: Chan! wir heilen der-

gleichen Schmerzen, ohne Menschen das Leben zu nehmen

!

sei nicht mehr grausam 1 Der Chan liefi sogleich den Korper

wegnehmen und begraben, wusch seine FuBe und lieB seine

i Vgl. Pallas, Sammlungen historischer Nachrichten tiber die

mongolischen Volkerschaften II, S. 425.
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zwei Lamen vor den Thronsitz berufen, deren einer von den

Gelbmutzen, der andere von der roten Sekte war und die nur

zum Staat beira Hoflager unterhalten wurden. Der Chan fragte:

Welcher unter euch ist von solchem Ansehen, wie mir er-

schienen ist ? Samtschantschock antworlete : Dalai Lama Jon-

don-dschamzu ist von solcher Gestalt und Ansehn,» An diesen

wird nun eine Gesandtschaft geschickt und er zum Hofe des

Chan eingeladen. So soil es geschehen sein urn die Mitte des

16. Jahrhunderts.

Koppen * fugt der auch von ihm erwahnten Erzahlung

liinzu, daB nach Ssanang Ssetsen, einem mongolischen Chronisten,

fur die Kur des Fursten nicht Menschen, sondern Pferde ge-

schlachtet worden seien. Man konnte in dieser Differenz von

dem andern Bericht eine Abschwachung des ursprunglichen

Tatbestandes sehen ; in jedem Fall beweist sie, daB die Ueber-

lieferung nicht ganz ubereinstimmt, was nicht gerade zugunsten

der Glaubwurdigkeit spricht. Die ganze Geschichte hat das

deutliche Aussehen einer frommen Legende. 2

Doch wir begegnen einer analogen Erzahlung noch einmal

und zwar in dem turkischen Sittenroman von den vierzig Ve-

zieren. Es handelt sich in dieser Schrift urn einen der zahl-

reichen Erzahlungszyklen, die in vielfacher Ueberarbeitung sich

weit verbreitet haben. Er ist uns persiscb, arabisch, turkisch

und in der Bearbeitung, die vom Konig und den sieben Weisen

redet, auch griechisch, lateinisch, franzosisch und deutsch er-

halten. Der Ursprung dieses Zyklus ist im Orient, wohl in

Indien zu suchenJ*

In dieser Schrift lautet die Erzahlung des zweiunddreiBig-

sten Veziers in dem turkischen Erzahlungstypus :
4 «Es ist uber-

liefert worden, daB es vor Zeiten einen Konig gab, aus dessen

FuB eine beizende Flussigkeit herausdrang, gegen welche kein

Mittel aufzuiinden war. Die Aerzte versammelten sich und

wurden daruber einig, daB man einem Indianerknaben (d. i.

einem indischen Kind) den Leib aufschlitzen und
des Konigs FuB da hineinstecken so lite. Das,

meinten sie, sei das einzige Miltel gegen dieses Uebel 1^ Man

1 Vgl. Die laraaische Hierarchic und Kirche, S. 135.
8 Ob damit die Bekehrung und Heilung des Mongolenkaisers

vom Aussatz durch Saskya-mahapandita im 13. Jahrhundert zu-

samraenhangt, kann ich nicht feststellen, da mir A. Grunwedel, My-
thologie des Buddhismus, 1900, nicht zuganglich war.

6 Vgl. V. Chauvin, Bibliographic des ouvrages arabes VIII:

Syntipas.
* Vgl. Behrnaner, Die Erzahlungen der vierzig Veziere, 1851,

S. 288-289.
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suchte lange, aber es fand sich kein derartiger Knabe, bis man
endlich zu einem in dieser Stadt lebenden indianischen Ehe-

paare kam und bei ihm den gewunschten Knaben antraf. Der
Konig liefi dessen Eltern zu sich kommen und bot ihnen Gold

an, indem er sprach : Verkauft mir euren Knaben ! Sie er-

widerten: Konig, was wollen wir tun? Wir brauchen es

gerade heute, denn wir haben nichts ! Gut, wir wollen das

Gold annehmen und dir dafur den Knaben uberlassen. Gott

wird uns scbon wieder cinen andern Knaben geben ! Sie uber-

HeBen hiermit dem Konige ihren Knaben, nahmen das Gold

und gingen fort. Man brachte den Knaben vor den Konig,

urn ihm seinen Leib aufzuschlitzen. Da fmg der Knabe an zu

lachen. Auf die Frage : Warum in aller Welt lachst du, wo
du weinen solltest? erwiderte er: Wie sollte ich jetzt nicht

lachen ? Wenn ein Knabe in Not und Gefahr gerat, so fluchtet

er sich zu seinem Vater ; hilft das nichts, so fluchtet er sich

zu seiner Mutter ; hilft das auch nichts, so fluchtet er sich zu

der Obrigkeit ; hilft auch das nichts, so fluchtet er sich zu den

groBmachtigen Gewalthabern und Konigen. Wenn mich nun

meine Eltern an den Kdnig verkaufen und dieser mich zur

Heilung seines Leidens toten will, um dadurch im gegenwartigen

Leben gerettet zu werden, was wird er alsdann in jener Welt

vor der Majestat des HSchsten zu seiner Verantwortung sagen?

Da ich nun weder bei meiner Mutter Zartlichkeit, noch bei

meinem Vater Barmherzigkeit, noch bei dem Konige Gerechtig-

keit und Billigkeit gefunden habe, wen soil ich dann noch

bitten? Ich fluchte mich zu jenem Gott, der ein allmachtiger

Racher ist ; er wird sich bestimmt wegen der mir zugefugten

Ungerechtigkeit meiner annehmen und mir mein voiles Recht

angedeihen lassenl Als der Konig dies horte, so uberfiel ihn

Furcht ; seine Seele entbrannte vor Liebe zu dem Knaben und

er liefi ihn frei. Vor heftiger Running vergoB er heilie Tranen ;

von diesen nahmen die Aerzte und rieben damit das Geschwur

an seinem FuBe. Sogleich verlieh ihm Gott der Erhabene Ge-

nesung und er wurde wieder gesund.»

Zur literarischen Ueberlieferung dieser Erzahlung ist zu

bemerken, daB sie sich mit einigen geringen Varianten auch

im «Rosengarten» des Sadi findet.i Dort sind die Aerzte

Griechen genannt; die Heilung soil durch die Galle eines

Bauernsohnes vollzogen werden. Die Krankheit sei so schreck-

lich gewesen, daB ces sich nicht zienit, sie zu nennen». Aehn-

i Vgl. Uebers. von Graf, 1846, S. 45 fif. Sadi Gulistan translated

by Eastwick, S. 55.
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liches enthalt der «Vertraule Gefahrte des Einsamen*), 1 nur soil

da ein zehnjijhriger Knabe uber der Wunde des Konigs ge-

schlachtet werden, so daft das Blut uber die kranke Stelle ftieBt.

Fur die literarischen Verhallnisse ist iibrigens Chauvin * zu ver-

gleichen.

Diese Varianten aber zeigen uns auch den Weg zum Ver-

standnis dieser Geschichten. Sie gehen schlieBlich alle zuruck

auf das dunkle Gebiet des Blutaberglaubens. Das warme
Blut spielte von jeher im Aberglauben die Rolle eines besonders

wirksamen, freilich auch besonders wertvollen und nicht leicht

zu gewinnenden Heilmiltels. So tritt es uns schlieBlich auch

in jenen Vorwurfen gegen den Adel entgegen : es belebt und

nimmt die Mudigkeit hinweg.

Einige Mitteilungen aus der Geschichte dieses Aberglaubens

mogen das noch klarer herausstellen. Schon Plinius erzahlt in

seiner Natur<reschicbte XXVI, 1, 5: «Die Aegypler warmten
fur dieses eigentumliche Uebel (gemeint ist der Aussatz), das,

wenn es den Kdnig traf, den Volkern gar verhangnisvoll wurde,

in den Badern die Badesessel zur Heilung mit mensch-
I i c h e m B 1 u 1 e.» Meines Wissens kennt freilich die agyp-

tische Medizin, die uns aus einigen zum Teil recht umfang-

reichen Papyri wie dera Papyrus Ebers und dem Papyrus Hearst

bekannt ist, ein solches Mittel nicht.

Es ist nicht unmdglich, daB diese Behauptung ihren Ur-

sprung in dem merkwurdigen Gebrauch der Medizin in den

Jahrhunderten um die Wende unserer Zeitrechnung hatte, die

Heilmittel mit den sonderbarsten, teilweise recht unheimlich

klingenden Namen zu bezeichnen. So zitiert Kircher* nach

Apuleius de plantarum proprietatibus Blut der Athena, des

Kronos, des Ammon, Konigsblut (dieses findet sich in mittel-

alterlichen Blutlegenden wieder), Titanenblut usw. Artemidor

im Traumbuch IV, 2c
2fT. nennt den Tau Jungfrauenmilch und

Sternenblut, schwarze Pfefferkorner aber beiBende Mohren. Ein

ganzes Verzeichnis solcher mystischen Geheimnamen enthalt

der Leydener Zauberpapyrus V col. 4
c2 a

, 13 a
.
4

Doch ist zu beachten, daB in der Tat ein alter judischer

Midrasch eine Darstellung der Verfolgung der judischen Kinder

durch den Pharao (2. Mos. 1) kennt, die auffaliend mit des

Plinius Nachricht Qbereinstimmt. Es heiBt im Talmud Traktat

Schemoth rabba 92 d. Targum jerusch. zu Exod. 2, 24 : «und

J Vgl. Uebers. von Fliigel, 1829, S. 7.

2 Vgl. a. a. 0., S. 179, (s. auch Hartmanns von der Aue Armer
Heinrich hg. v. Wackernagel S. ^03).

» Vgl. Oedipus aegyptiacus III, S. 68 ff.

* Vgl. Papyri Graeci musei ant. publ. Lugduni-Batavi ed. C.

Leemans II, S. 3b f.
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es starb der Konig von Aegypten das heiBt er wiirde aussatzig

und ein Aussatziger ist gleich einem Toten ; und es seufzten

die Kinder Israels fiber ihrer Arbeit, und warum seufzten sie ?

weil die Zauberer Aegyptens sagen, es gibt ffir den Kdnig kein

anderes Heilmittel, als daB er von den Kindern der Israeliten

abends hundertundfunfzig und morgens hundertundfunfzig

schlachten lasse und sich zweimal taglich in ihrem Blute zu

baden.» Ist auch die Redaktion dieses Traktats spat — er

gehdrt dem 41.—12. Jahrhundert an — (vgl. Haucks Real-

encyclopadie fur prot. Theol. u. Kirche XIII *, 792, fiber das

Targum a. a. 0., III-\ 108), so ist StofT und Erzahlung doch alt.

Nicht ohne Zusammenhang mit dieser judischen Legende

ist jedenfalls die andere weit interessantere, die sich an den

Namen des ersten christlichen Kaisers von Rom, Konstantin,

geknfipft hat. Als dieser, so erzahlt die Legende, noch Heide

und ein Verfolger der Christen (wie Pharao ein solcher der

Juden) war, strafte ihn Gott fur sein Verhalten mit dem Aus-

satz. Alle Kunst der Aerzte ist dem Uebel gegenuber umsonst.

SchlieBlich raten ihm die Priester des kapitolinischen Jupiter,

in einem Teich von Kinderblut zu baden; dadurch wfirde er

rein und gesund. Aber der Jammer der Mfitter ruhrt den

Kaiser und er verzichtet auf das grausame Mittel. Im Traume
erscheinen ihm die Apostel Petrus und Paulus und weisen ihn

an den Papst Silvester, der Konstantin bekehrt und heilt, in-

dem er ihn tauft. Eine ganze Reihe von Berichterstattern

bringen mit geringen Abweichungen diese Erzahlung, die natur-

lich nicht eine Spur von geschichtlicbem Untergrund aufzu-

zeigen vermag : Moses von Chorene, der armenische Geschichts-

schreiber, dann die Byzantiner, Simeon Metaphrasfes, Michael

Glycas, Nicephorus Kallistus, Kedrenus, der Syrer Gregor Abul-

faradsch, dann die Acta Sanctorum Surius, December in der

Silvesterlegende, auch die Legenda aurea des Jacobus a Vora-

gine ed. Graesse 71, eine deutsche Bearbeitung bei Von der

Hagen, Gesamtabenteuer II, 577. Ill, clii.

Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, daB

auch zwischen jener Bekehrungsgeschichte des Mongolenkhans

und der des romischen Kaisers eine innere Verbindung besteht.

Dazu darf man sich naturlich nicht auf das weit verbreitete

Heilmittel, das menschliche Blut, berufen. Aber anders liegt es,

wenn man bedenkt, daB beide Erzahlungen in ihrem Ziele auf-

fallend ubereinstimmen ; sie sollen beide die Bekehrung des

Fursten zu einem andern, starkern Glauben erklaren. Zu
diesem Zwecke wird die Krankheit eingefuhrt. Soil ich weiter

darauf aufmerksam machen, daB den beiden Fursten ein Traum
beziehungsweise eine Vision nicht das Heilmittel, aber den, der
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heilen kann, angeben? Dort sind es freilich die ApostelfGrsten,

hier der Buddha, aber nicht zufallig wird es sein, daB die beiden

Apostel, die Ratgeber und Weiser des Konstantin, ihr Gegen-
stuck finden in den beiden Lamen am liofe des Khans, die

diesem seine Vision erklaren und ihn zu dem Heifer weisen.

Der Heifer selbst ist zwar der Buddha, aber der inkorporierte,

der Dalai Lama, wie der Papst der irdische Vertreter der Gott-

heit. Gegenuber alien diesen Parallelen, deren bedeutsamste

die Grundtendenz der Erzahlungen ist, kommen die unwesent-

lichen Abweichungen, daB Konstantin seinen Blutbefehl zuruck-

nimmt, der Mongole ihn aber bereits mehrfach ausgeubt hat,

nicht auf. Die mongolische Erzahlung ist jedenfalls nichts

anderes als eine Nachbildung der Konstantinslegende.

Fragt man sich, wie das moglich sein soil, so mag daran

erinnert werden, daB diese ErzShlungsstofTe im Mittelalter inter-

nationales Gut gewesen sind und uns oft durch das Srtlich

weit getrennte Auftreten uberraschen. Ich werde andere Proben

solcher wandernden Geschichten, die in ihrer Isolierung auch

ernste Forscher gelegentlich zu recht abenteuerlichen Vorstel-

lungen gefuhrt haben, gelegentlich an anderm Ort behandeln.

Es genugt, zum Beweise auf die reiche Materialsammlung und

glanzende Bearbeitung derselben in Benfeys Pantschatantra hin-

zuweisen. Das Auftreten des Bades im Kinderblut in dem
chinesischen Roman Han-Kiou-Choan ou Tunion bien assortie,

roroan chinois I, 5, auf das Von der Hagen* hindeutet, habe

ich leider, da mir der Roman nicht zuganglich ist, nicht naher

verfolgen konnen. Uebrigens wird ja wohl das Urteil, das der

Prediger Weber auf dem zweiten internationalen Kongresse fur

allgemeine Religionsgeschichte in Basel 1904 s uber den Lamais-

mus gef&llt hat, er habe gar manches AeuBerliche auch von

der katholischen Kirche in sich aufgenommen und sei eine Ver-

quickung des Buddhismus mit allerlei Unglauben und religidsen

Gebrauchen aus der Nahe und Feme, zu Recht bestehen.

Eine Mittelform konnte uns gerade in der 32. ErzShlung

des Buches von den 40 Vezieren gegeben sein. Es sei nicht

weiter Wert darauf gelegt, daB von einem indischen Knaben

geredet wird, was ja wohl nach Indien als Heimat der Ge-

schichte weisen durfte. Wichtiger ist vielleicht, daB in SSdis

Gulistan griechische Aerzte genannt sind, wie in der Kon-

stantinslegende bei Nicephorus, wahrend z. B. Kedren von

judischen Aerzten redet, wozu das Abendland wieder seine

Parallele kennt. Auch daB die Variante im «Vertrauten Ge-

i Vgl. Gesammtabenteuer, a* a. 0.

2 Vgl. Verhandlungen 1905, S. 88 ff.
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fahrten des Einsamen* ausdrucklich von einem zehnjahri-
gen Knaben spricht, der geschlachtet werden soil, steht nicht

vereinzelt, wir werden dem nocheinmal, ebenfalls im Abend-
lande, begegnen. Endlich wenn die Tranen des Konigs, der
wie Konstantin auf die Opferung des Knaben verzichtet, ihm
Heilung bringen, so ruft das die Erinnerung an die BuBe und
Bekehrung und Taufe wach, die den Kaiser genesen laJJt. In
den Gesta Romanorum c. 94 (ed. Graesse) wird einer aus-
satzigen Prinzessin geraten, einen bestimmten Stein (zu zer-

schlagen und die austretende Feuchtigkeit auf die Wunde zu
streichen. Der Stein versinnbildlicht die menschliche Natur,
die durch Reue und Glauben die Wunderkur vollbringt und
reinigt. 1 Doch ist der Zug auch gut indisch bezeugt. Ein
Sohn Agokas, der als ein neuer Hippolytos die Versuchungen
seiner Stiefmutter zuruckweist und auf deren Veranlassung ge-
blendet wird, findet bei einem Asketen Heilung. Dieser befiehlt

dem Volke, zu seiner Auseinandersetzung uber das Gesetz Ge-
faBe mitzubringen, urn die Tranen, die sie bei seinen Worien
vergieBen wurden, darinnen zu sammeln. Als der Asket das
Gesetz nun verkundet, gerSt die Menge in Schmerz und weint,

er aber sammelt die Tr&nen und gieBt sie dann in ein Gold-
becken. Mit den Tranen wascht er den Blinden und dieser

sieht wieder.* Auch mit einer andern, gleichfalls dem Gebiet

des Blutaberglaubens angehorenden Geschichte des Samyakt-
vakamundi, also einer indischen Erzahlung, bietet die Erzahlung
des Veziers auffallende Beruhrungen.*

Doch verfolgen wir den Faden weiter. Im Jahre 1492
starb der Papst Innocenz VIII., der in der Geschichte durch

sein Leben und seine Regierung — er war der Mann, der durch
die beruchtigte Hexenbulle den unseligsten Aberglauben in der
Kirche sanktionierte — nicht das beste Andenken hinterlieB.

Ihm sagte man nach, daB seine judischen Aerzte ihm
Kinderblut verordneten, wozu drei zehnjahrige Knaben
geschlachtet wurden ; aber der Papst nahm nach den Haupt-
berichten das Heilmittel nicht ein.*

Etwa zur namlichen Zeit gingen die gleichen Geruchte uber

den franzosischen Konig Ludwig XI. (1401—1483). Die Berner

* Darauf macht P. Cassel, Die Symbolik des Blutes, 1882, S. 174,
aufmerksam.

* Vgl. Stanislas*Julien, Voyages des pelerins bouddhistes ; M6-
moires de Hionen-Thsang I, S. 161.

8 Vgl. Weber in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie
der Wissenschaften, 1889, S. 741 ff.

* Vgl. Strack, Das Blut im Glauben und Aberglauben der Mensch-
heit, 11300, S. 97.
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Chronik des bekannten Valerius Anshelm sagt daruber: 1 ocAls er

nun fast krank war, ersucht und versucht er alles, insonders von

wegen der Malacy vil Kinderblut.» Und Daniel* sagt nach
seiner Quelle Gaguin (um 1498): til avoit recours a tous les

remedes naturels et surnaturels; et pour le gu£rir, dit un hi-

storien contemporain, furent faites de lerribles et merveilleuses

m£decines. Un autre dit plus en particulier, qu'on luy fit

boire du sang, qu'on avoit tir£ a plusieurs enfans, dans Fespe-

rance que cette potion pourroit corriger 1'acrete du sien et re-

tablir son ancienne vigueur.**

Solche Erzahlungen erlautern uns jenes Wort, das der

groBe Anfanger des neueren philosophischen Denkens, der GroB-

kanzler Bacon von Verulam in seiner Historia vilae et mortis

c. 9 niederschrieb : tEs ist von alters ber so angenommen, daB

durch Baden in Kinderblut der Aussatz geheilt und das bereits

verdorbene Fleisch wieder erneuert werde. Dergestalt daB

einigen Konigen solches beim Volke Hafi brachte.*

Davon erfuhr etwas der Konig Ludwig XV. von Frank-

reich. Jene Geruchte erneuerten sich stets wieder. Politisch

aufgeregte und wirtschaftlich druckende Zeiten haben ja immer
ein leichtglaubiges Volk, dessen Seele, wenn ein Gerucht das

glimmende Feuer anfacht, sofort in lodernden Flammen steht.

Allerlei unverstandliche Vorgange am Hofe mogen zu jenem

Tumult gefuhrt haben, der ein Vorzeichen der kommenden
Revolution war und Paris in groBe Erregung versetzte. Er ist

uns auBerordentlich lebendig von Louis Blanc in seiner mebr-

fach aufgelegten, umfangreichen Histoire de la revolution fran-

chise geschildert worden :* *Des bruits renouvetes d'un autre

age commencfcrent a circuler parmi le peuple. On parlait de

bains de sang humain presents a Louis XV comme un
dernier moyen de rallumer sa vie.& Et pour accr6diter l'affreuse

rumeur, on s'appuyait sur la nature du pouvoir absolu, qui

est de tout oser, se trouvant en des mains perverses. Est-ce

que des exc£s n'avaient pas 6t£ d'^ja commis qui d^passaient la

nature commune ? Ou elaient les lois protectrices du citoyen ?

Pourquoi un prince eflfr£n6 dans ses plaisirs s'arreterait-il, quand
il serait question de son existence, devant des crimes contre

lesquels on n'avait d'autre garantie que leur £normit£ m&me ?

On s'anime, on s'excite par ces discours a croire aux plus mon-

i Bern 1825 I, S. 320.
2 Vgl. Histoire de France 1735, IX, S. 413.
a Vgl. Strack, a. a. 0., S. 36 ff.

* Ich benutze die Ausgabe von 1847. Bd I, S. 430 ff.

5 Nach Lacretelle, Histoire de France pendant le XVIII4 siecle,

III, p. 180.
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strueux complots ; et voila que soudain Paris se l&ve en tmnulte.

C'en est fait: des enfants ont el£ arrach£s a leur m&res; on
en a la preuve; on cite des circonsiances effra-
yantes; on rapporte des paroles Granges echapp£es a Tim-

prudence des ravisseurs. Les places publiques retentissent de

clameurs furieuses, auxquelles se joint le g£inissement d'une

foule de m&res eplor6es. L'hdtel du magistrat, gardien de la

cite, fut impetueusement envahi. Le lieutenant de la police

dut s'enfuir par des jardins ,menac6< qu'il 6tait d'etre 6gorg£.

L'6meute enfui ne se dissipa que devant un brutal emploi de

la force. Mais la force, depuis, ne cessa de decroitre, a me-

sure que s'exaltaient les coleres. Un enlevement de vagabonds

avait suffi pour causer cette £pouvante; et qu'elle preuve plus

frappante de la profondeur que le peuple apportait d'6j& dans

ses defiances et dans sa haine?»

Wir sehen in diesen Worten die ganze Entstehung des

Aufstandes deutlich vor uns. Mit Recht bemerkt der Historiker,

dafi die Behauptung von dem Blutbade des Kdnigs in einer

zahen Legende der Vorzeit wurzelt. Aber ein in die aufgeregte

Masse hineingeworfenes Wort genugte, um der unglaublichen

Mar Glauben zu schaflfen und die Phantasie sorgt dann scbon

fur die Einzelheiten, die den Beweis fur die Wirklichkeit der

vorgegebenen Tatsachen liefern sollen. Die ganze Geschicbte

ist ein prachtiges Beispiel fur die Macht und Bedeutung der

Suggestion im Volkerleben, die uns Stoll in seinem erwahnten

Buch vor die Augen ruckt.

Die Volkssage hat auch andern Konigen den gleichen Vor-

wurf gemacht ; Richard von England soil einem judischen Arzte

das gleiche Rezept verdankt haben. 1 Es gibt ein reichliches

Material zu diesem ganzen Blutaberglauben, das z. T. bei Strack

und Cassel gesammelt ist, doch liefle es sich noch stark ver-

mehren. Das Mittelalter sorgte fur die weite Verbreitung solcher

Erzahlungen und bis in unsere Zeit hinein hat das Volk sich

derartige Geschichten erzahlt, die von den Sagenforschern aus

dem Munde des Volkes gesammelt sind.*

In diesem Zusammenhang aber betrachtet, zerflieBl auch

jenes angebliche Recht des Adels in seine ursprunglichen Be-

standteile. Es kann von Sadismus uberhaupt keine Rede sein.

Vielmehr handelt es sich um eine Verquickung von Volksglauben

und Volksmedizin, die durch die Jahrhunderte hindurch zurn

Ueberlieferungsstoff gehorte und je und je an diese oder jene

i Vgl. Marbachs Volksbucher, Nr. 21, Hirlanda, S. 6.

2 Vgl. z. B. Wolf, Niederlandische Sagen, Nr. 434. Rochholz
Aargauer Sagen I, Nr. 14.

2
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historische Personlichkeit angeknupft wurde. Wo der Hafi und
die Leidenschaft die Gemuter erregten, da sagte das Geruchi

der verhafiten Gestalt jene unmenschliche Grausamkeit nach,

die unser Legendenstoff uns offenbart hat. Es bleibt auf Kdnig-

tum und Feudalismus genug historische Schuld, um solche

Scheufilichkeiten ihnen nicht auch noch aufladen zu mussen.

Wer dhnliche Erscheinungen bis in die Neuzeit hinein

verfolgen will, der denke an den beruchtigten Namen Rohlings

oder an den Xantener MordprozeB. Die Zahigkeit alten Aber-

glaubens und die suggestive Gewait desselben auf erregte Kdpfe

sind in den Handen eines gewissenlosen Antisemitismus, der

ebenso roh wie unwissend ist, furchtbare Waffen. Oft wider-

legt und als eine grundlose Verd&chtigung des Judentums nach-

gewiesen, findet die Behauptung des Ritualmordes stets wieder

Glaubige und die Hetzer lassen es dann gewifi an den beglaubi-

genden «Tatsachen» nicht fehlen.i So konnen wir die Btut-

beschuldigungen jener entlegenen Zeit noch in unserem Volke

lebendig und wirksam beobachten und unsere Schiusse auf die

Vergangenheit aus den Erfahrungen der Gegenwart Ziehen

:

das angebliche Blutrecht der oberelsassischen Adligen gehori

ins Gebiet der nicht harmlosen Geschichtslegenden, erwachsen

auf dem Grunde des Glaubens, den Mephistopheles in jenem
Wort an Faust ausspricht

:

«Blut ist ein ganz besonderer Saft.»

1 Vgl. zu diesem Stoff H. Haym, Uebersicht der meist in Deutsch-
land ersehienenen Literatur iiber die angeblich von Juden verubten
Ritualmorde, 1906.
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IV.

Streit zwischen Tugenden und Lastern.

(Eine mittelhochdeutsche Handschrift.)

Mitgeteilt und ubersetzt von

Heinrich Hemmer.

JL/urch Herrn Professor Martin wurden mir aus dem
Privatbesitz des Herrn Dr. Forrer (StraBburg) zwei Pergament-

blatter zur Verfugung gestellt. Sie scheinen aus einem Buch
herausgeschnitten, also Teile einer Sammelhandschrift zu sein.

Jedes Blatt jst etwa 30 cm hocb und 21 */« cm breit. Nur
die Vorderseiten sind beschrieben, mit Versen in je zwei Spalten

auf je 46 Linien. Je drei Verse sind zu einer Stropbe vereinigt,

zwischen den einzelnen Strophen sind leere Zwischenraume. Im
Raume zwischen den beiden Spalten sind jedesmal in der Hohe

der Strophen Kreise eingezeichnet mit ein- und umgeschriebenen

Worten.

Die Entziflerung der Handschrift war mit nicht geringen

Schwierigkeiten verbunden. Die Schrift ist arg verblaBt und

verwaschen, an manchen Stellen vollstandig verschwunden. Auch

die zahlreicben ungewohnlichen Abkurzungen im Text er-

schwerten das AbKchreiben in nicht unerheblicher Weise. Eine

Handhabe bot mir eine von Herrn Professor Martin schon an-

gefertigte diplomatische Abschrift. Immerhin gelang es mir mit

Hilfe der Lupe das meiste zu entziffern, bezw. die Abschrift

des Herrn Professor Martin zu bestatigen, im einzelnen aus-

zufuhren und zu erganzen. Ganz verschwundene Stellen sind

mit bezeichnet, eigene Konjektuien werden durch

eckige [ ], unklare Stellen durch runde ( ) Klammern ange-

deutet.
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Unsere Handschrift ist eine K lost e r ha nd schrif t. Da-

rauf deutet die Ueberschrift auf dem einen Blatt hin : Iste liber

est fratris DaB wir es aber nicht mit dem Original,

sondern mit einer Abschrift zu tun haben, das lassen ver-

schiedene Ungenauigkeiten (unklare Stellen , unmittelbare

Wiederholung derselben VVorter, eingeschobene Worter) fast

mit Sicherheit vermuten. (S. die FuBnoten.) VVahrscheinlich

konnte der Abschreiber manche Stellen im Original nicht ent-

ziffern und gab sie wieder, vvie er sie sich zurecMlegte.

Der I^nhalt der Handschrift ist ein Wettstreit zwischen

Tugenden und Lastern. Auf dem einen Blatt (A) werden die

Tugenden (8), auf dem andern (B) die entsprechenden Laster

(7) aufgezahlt. Und zwar so, daB in den schon oben erwahnten

Kreisen eine Haupttugend bezw. ein Hauptlaster genannt wird

und die unter diesen HauptbegrifT fallenden Tugenden bezw.

Laster (gewOhnlich 0) jedesmal rechts und links vom Kreis

mH je einem Vers angebracht sind. Die Namen der Tugenden

und Laster sind in lateiniscber Sprache angefuhrt.

Das Schema der Anordnung ist also folgendes : z. B. Bill.

furtum

rapina

perdicio

Swer stilt

fremdez

gut . .

den ich

.

usura

simonia

penunum

Der Dialekt der Handschrift ist das Alemannische, wie

es um 1300 am Oberrhein gesprochen wurde.

Ueber die engere Heimat der Handschrift gibt vielleicht

eine Inschrift am Schlusse des Blattes (A) Auskunft. Sie ist in

hebraischen Schriflzeichen abgefaBt und lautet nach den von

Herrn Professor Martin eingezogenen Erkundigungen : Thoma(s)

von Ro(t)sheim. Vielleicht Rosheim — Kreis Molsheim ? Jedoch

ist sie nicht von unbedingt entscheidendem Wert, da sie viel-

leicht nichts anderes als der Namenszug eines zeitweiligen

Besitzers der Handschrift sein kann.

Ueber die Art des in der Handschrift Milgeteilten moge

noch einiges gesagt werden. Wie schon angedeutet, liegt ein

Klostergedicht vor, wie sie Anfang des 14. Jahrhunderts Hand

in Hand mit der aufstrebenden Mystik in Manner- und Frauen-

klostern verfaBt warden. Zunachst wohl nur fur die Ordens-

mitglieder bestimmt, dann aber auch fur einen groBeren Leser-

kreis. DaB unser Gedicht nur in einem Mannerkloster

(Dominikaner?) entstanden sein kann, dafiir zeugt die schon

erwahnte Ueberschrift auf Blatt A. AuBerdem konnen AeuBer-
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ungen wie etwa : Krieg und meineid ich gebir . . . usw. oder:

ich flueche ze aller zit got . . . usw. B V. oder: So ich

trunken gewesen bin, dennoch nach trinken stdt min sinn BII.

doch nur fur Manner Geltung haben. Ueberhaupt ist der ganze

Ton ziemlich derb und unverblumt.

Ein unsrer Dichtung verwandtes Werk liegt vor im
«Geisllichen Streit, ein mittelhochdeutsches Gedicht* (hergestellt

und erlautert von Fritz Hoepfinger, SlraBburg 1907). DaB die

Behandlung des Wettstreites zwischen Tugenden und Lastern

tiberhaupt im Elsafi wahrend des 13. und 14. Jahrhunderts

sehr beliebt war, das zeigen die verschiedenen Falle ahnlicher

Darstellungen besonders in Skulpturen und Glasmalereien. Sie

linden sich bei Hoepfinger in § 4 der Erlauterungen S. 76 ff

zusammengestellt und konnen dort bequem nachgelesen werden.

Erstes Blatt (A), Die Tugenden.

Am Kopfe des Blattes, links und rechts fiber dem I. Kreis,

befindet sich eine Art Ueberschrift :

jslum librum de seclo .... (links)

Jste liber est fralris (ch) [chrisliani] de (uff)
1 (rechts)

I. Kreis.

Innerhalb des Kreises vielleicht: [nastilas]

Am Rande des Kreises steht nur: swer

Links vom Kreis in gleicher Hohe

:

verecundia ' ein iglich hercz tut . die scham rein und gut

(. .
.)i custo-

|

Bewaren sol des herczen hut . daz der wek si

dia cordis
|

gut

pudicilia Swer der bose red huld hat . der ist woller

verborum missetat

cScham . . .

Wachsam-
keit des

Herzens

Sittsamkeit

in der Rede

Ein jedes Herz macht die Scham rein und

gut

Die Wachsamkeit des Herzens soil dafur sorgen,

daB der (Lebens)-weg gut sei

Wer die bose Rede lieb hat, der ist voller

Schlechtigkeit.jD

Rechts vom Kreise steht nichts.

i Nicht zu entziffern.
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II. Kreis.

Im Kreis: castita[s] «Keuschheit».

Rund urn den Kreis:

Swer fliuhett unkuscheil dem wirt ein glanz cron bereit

«Wer die Unkeuschheit flieht, dem wird eine glanzende Krone

bereitet.»

Links vom Kreis

:

man schol got vor alien dingen lip haben.

«Man soil Gott fiber alles lieben*

Rechts vom Kreis:

der lugenl sacz [an] 1 wan die bosen sinne totem kan

den lip man kestigen sol . so vertribt man die

sund wol

volgst du den heligen [son]* daz himelrich ist

din Ion

cDer Tugend Satz kann gewifilich die bosen

Sinne toten

Den Leib soil man kasteien. So vertreibt man
die Sunde wohl

Folgst du dem heiligen Sohn(?), das Himmelreich

ist dein Lohn.

Dlese 3 Zeilen
mUnden je in

einen klcinen
Kreis.

Jtoln..w..s .

. malano . .

.

. . cam . .

[ministe-

rium]

Gefolgschaft

(Christi).*

III. Kreis.

Im Kreis: abstinentia «Enthaltsamkeit».

Um den Kreis:

der bose glust rastet alie die wil man vastel

cdas bose Geluste (hdrt auf) erstickt, wenn man fastet*.

Links vom Kreis:

frugalitas der kitsch lich leben wil der ezze niht ze vil

daz fri ubiger begir . den Mul krenket mir

diufrazheil ze helle ziuhet, den der si niht fliuhet.

1 Die Handschrift zeigt ein. Es ist anzunehraen, dafi der
Schreiber sich geirrt hat and es ist an(e) einzusetzen, an(e) wan =
gewiBlich.

2 Die Handschrift laBt nicht genau erkennen, ob san oder son
zu lesen ist. Vielleicht auch frdn = Herr? sdn = sd = sobald wurde
im Reim nicht zu Ion passen.
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cMSfiigkeit Wer keusch leben will, der esse nichl zu viel.

Die Freiheit eitler Begier krankt mir die Seele

Die Gefr§Bigkeit zieht zur Hdlle den, der sie

nicht flieht.)

Recbts vom Kreis:

maze dich der lipnar so vcirt lip und sel clar

die nuhlerheit maht frut, libe vnd mut

uber drinken schadet ser da hfkt dich vor: daz
ist tnin ler.

«Sei mSBig in der Nahrung, so wird Leib und
Seele klar.

Die Nucbternheit macht verstandig Leib und
Mut.

Zuviel trinken scbadet sebr, davor hute dich ; das

ist meine Lehre

cibi [mode-

stia]

sobrietas

abstinentia

potus

Mafiigkeitim

Essen

Nuchtern-

heit.

MSBigkeitim

Trinken.

»

IV. Kreis.

Im Kreis: largitas «Freigebigkeit».

Um den Kreis:

se din milit uf erlrich so sendslu sie ze hitnelrich.

«Sae deine Milde auf Erden aus, so sendest du sie zum
Himmelreich*.

Links vom Kreis:

[mia] (eil mil armen lulen dinen soil . so ist dir got holt

[gravitas] Swer snel ist ze geben der dient das ewige

dandi leben

contemptio himel frevd wert ewiclich . die welt ist alle

mundi zergenklich.

.... (Hfthe) «Teil armen Leuten deinen Lohn mit, so ist dir

Nachdruck- Golt hold.

lichkeit des Wer schnell gibt, der verdient das ewige

Gebens Leben.

Verachtung Himmelsfreude wahrt ewiglich, die ganze Welt

der Welt ist verganglich.»

Rechts vom Kreis:

die armut sol sichern sin, schacher, vor den pauperlas

schlachim [?] din

hast du durch got iht gezall . er git dirz vnder renumeratio

hundertfalt

umb gut soil du niht sorgen . du slribl heul terrar(?)...

oder morgen abicias
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«Die armen Leute sollen sicher sein, Schacher,

vor deinen Schlagen.

Hast du im Namen Gottes irgend etwas gezahlt,

er gibt dir's hunderlfach zuruck-

Um Gut sollst du nicht sorgen, du stirbst heute

oder morgen.

Armut

Belohnung

Verachtung

der Welt(?>

V. Kreis.

Im Kreis: (Schrin)? diligentia «FleiB».

Um den Kreis:

ich will nimmer trig sin . noch herzen den iregen.

«ich will nimmer trage sein noch den Tragen lieb haben».

mentis hila-

ritas

laelitia

spiritus

aHeiterkeit

der Seele

Freude des

Geistes

Links vom Kreis

:

Er sol vrolich wesen, der an sunde ist genesen

dem geheizen ist daz himelrich, der freuwe

sick billich

du solt slellen dinen mut nah dem ev)igen gut

Es soil frohlich sein der, der von der Sunde

genesen ist.

Wer sich auf rechte Art freut, dem ist das

Himmelreich verheiBen.

Du sollst deine Seele nach dem ewigen Gut richten.*

Rechts vom Kreis:

Du solt mit sinnen gutiu werk minnen

getrewen got man sol . so uberwindt man die

welt wol.

gutiu werk vollend gar . so kumst du in der

engel schar

tDu sollst mit Verstand gute Werke lieben.

Vertrauen soil man auf Gott, so uberwindet

man die Welt wohl.

Gute Werke vollende ganz, so kommst du in

der Engel Schar

1 fiducia ad
bonum

fiducia

in deo.

complctio

Vertrauen

zum Guten

Vertrauen

auf Gott

Erfullung*
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VI. Kreis.

Im Kreis: palientia «Gedulcta.

Um den Kreis:

lidesl du arbeil voillichllch du gewinnesl daz himelrich.

«Nimmst du willig Arbeit aut' dich, so gewinnst du das

Himmelreich»

Links vom Kreis:

longanimitas

mansueludo

cLangmut

Milde

man lal sich niht wol an ein dink daz zergdn sol

der des herzcen wint verderben wil der hat

guter ruw vil.

die senften iragenl schon die engelische cron .

Man (ui nichi gut sich einem Ding hinzugeben,

das vergehen soil.

Wer den Sturm des Herzens unterdrucken will,

der hat guter Ruhe viel.

DieSanftentrageninschdnerWeisedieEngelskrone*

Rechts vom Kreis:

senfie red tut . die zornigen wol gemul

{rid ist gul . Ich hazze crick und unmul

ich kan siillen . die missehellenden willen

«Sanfle Worte machen die Zornigen wohlge-

sinnt.

Friede ist gut. Ich hasse Krieg und Zorn.

Ich kann besanfligen die (verschiedenen) nicht

ubereinstimmenden Willen.

lenifas vtr-

borum

pax cordis

reconciliatio

discord. . .

Milde der

Worte

Herzens-

friede

Versohnung

der

Zwietracht.*

VII. Kreis.

Im Kreis: caritas <Liebe»

Um den Kreis:

1 on mich got nit lebs hat wan ich bin an missetat.

ocohne mich Got I kein Leben hat, denn ich bin ohne Schlechtigkeit).

i Dafi der Verfasser dieses Gedichtes von der Mystik (Meister

Eckhart) beeinfluBt ist, zeigt dieser Satz deutlich. «Gott ist nur
Liebe and nnr durch die Liebe*.
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Links vom Kreis:

[harmonia] I ich kan alien gunsl yeben und machen brudcrlich

I

leben.

concordia I einmulik ist gut . und git dem mensch hohen mut
amicitia ... ze gesellen sprich ich wol . nah reden ich

I

nieman sol.

«Bruderlich- Ich weiB alien Wohlwollen einzufloBen und ein

keit bruderliches Leben zu bereiten.

Eintracht EinmQtig sein ist gut und gibt dem Menschen

hohen Mui.

Freund- Zu den Gef&hrten spreche ich freundlich. Ueble

schaft Nachreden vverde ich gegen niemand fuhren.*

Rechts vom Kreis

:

Der mensche sich frewen sol sin nehslen selden.

daz slat wol.

man sol trosten den bctrublen sdn und in hides

erldn

iiir ist hit daz ieman hat arbeil.

«Der Me nsch soil sich freuen uber das Gluck seines

Nachsten. Das steht ihm gut an.

Man soil den Betrubten gleich trosten und ihm

Leiden erlassen

Mir ist es leid, dafi jemand Muhe hat.

gaudium de

bonisproximi

compass io

rebus . . a .

.

compassio

proximi

Freude uber

dasGluckdes

Nachsten.

Mitleidmit..

Mitleid mit

dem Nach-

sten.)

VUI. Kreis.

Im Kreis: humilitas «Demut*.

Um den Kreis :

diu hovarl gar verdirbt . und swer nah ir wirbt

tDie Hoffart wird ganz und gar zunichte, auch der, der nach

ihr strebta

Links vom Kreis:

[oboedienlia]
]

mit herczen und mit sin ze gotes geboten ich

I gehorsam bin.

. . .p. ./. . . . ' hofart sol man miden . so kuml man niht zu liden.

laciturnitas Bosen rat ich miden sol . gulen immer merken wol.
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Mit Herz und Sinn bin ich Gottes Geboten gehorsam.

Hoffart soil man meiden, so zieht man sich keine

Leiden zu.

Bosen Rat soil ich meiden, guten aber immer
wohl beachten.*

Rechts vom Kreis:

ich kan niht liegen noch nieman triegen

ich lob mich niht ze (geschil) 1 und mache kein

lop ewig(?)

er ist ein wiser man swer got erkennen kan.

clch kann nichi lugen noch jemand betrugen

(ich halte mich nicht fur ubermSBig gescheit und

zehre nicht ewig von einem Lob)

Wer Goii erkennen kann, der ist ein weiser Mann.

simplicilas

modeslia

limor dei

Einfalt

Bescheiden-

heit

Gottes

furcht. *

Am SchluB des Blattes (A) unten rechts finden sich folgende

Schriftzeichen

:

Dvnamy nay HoanarHtn
Thoma(s) von Rot(s)heim (?)

Zweites Blatt (B), Die Laster.

I. Kreis.

Im Kreis: luxuria aUeppigkeit».

Um den Kreis:

on er ich (bruch)(?) sin* sol, daz ich der hurheit kandienen

tool .

cOhne Ehre werde ich ... . sein, daB ich mich der Hurerei

ungestort hingeben kann».

Links vom Kreis:

[praecipi-

lalio]

amor sui

odium dei

Swem ze gach ist . der ha I bosen list

umb mich sorge ich wol, gotes ich nil achlen sol

Ich wil die welt Hep hdn und von gots lieb stan.

> «geschit> sehr selten in mhd. Texten. Ebenso die Wendung:
und mache kein lop ewig.

* bruch? (kaam za lesen). Das Wort «sin> ist zwischen «bmch»
nnd «sol> eingeschoben.
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Wer zu ungestum ist, der ist voll Verschlagenheit

Fur mich sorge ich wohl, um Gott werde ich

mich nicht kummern.
Ich will die Welt lieben und auf Gottes Liebe

verzichten.*

Rechts vom Kreis

:

Die sinl an sinnen plint . die der hurheit ' cecilas

diener sinl mentis

von unslelicheil bin ich (sind und unwert billich 1

)
i incon-

Sne[ler]?* als der mint stantia

die warheil wil ich Ian und wil der lugen bislan

.

inconside-

rantia

<Die sind an Sinnen blind, die der Hurerei Blindheit

ergeben sind des Geistes

Von Unstetigkeit bin ich Unbe-

Schneller als der Wind standigkeit

Von der Wahrheit will ich abstehn und der Ver-

Luge zum Siege verhelfen. blendung.*

II. Kreis.

Im Kreis: gula ccVollerei*.

Um den Kreis :

daz ich der frdzheil [mag] dienen wol . des ist min herze

freud xoL

«DaB ich mich der GefraBigkeit ganz hingeben kann, des ist

mein Herz voller Freud e.»

Links vom Kreis :

multiloquium
|

unwert er wesen wil der ze den sachen redz ze vil

hebetudo der vol winl sin wil der hat tugent nihl vil

inmundi ... mil lib und mil sel bin ich ze der bosheit snel

cGeschwat-

zigkeit

Stumpfheit

Unangesehen der sein will, der zu den Dingen

zuviel redet

Der vollDrang sein will, derbesitzt nicht vielTugend

Mit Leib und mit Seele bin ich schnell zur Bos-

heit bereit.»

J Unverstandlich.
2 «Sne[ler]? als der wint> ist eingeschoben zwischen die zweite

and dritte Zeile.
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Rechts vom Kreis :

So ich Irunken gewesen bin . dennoch nach ' Ell

trinken slat min sinn

dcrzevil islfreudenrich . derwilgem iriegen sich(?) pr .

daz ich vol werde . darumb laufich lal vnd berge En .

«Wenn ich betrunken gewesen bin, dennoch

%
nach Trinken steht mein Sinn

Der zu reich an Freuden ist, der will gerne

sich betrugen(?)

Damit ich betrunken werde, darum laufe ich

fiber Tal und Berge.

»

fas

tas

III. Kreis.

Im Kreis: avaritia «Geiz».

Urn den Kreis : nichts.

Links vom Kreis :

furturn

rapina

perdi(cio)?

«Diebstahl

Raub

Swer stiltgem der muz (des muz^)des himel enbern .

fremdezgut ichgehall . ich gibzniht wider on gvwall

den ich vera ten toil dem zeig ich falscher lieb vil

Wer gerne stiehli, der nwB den Himmel entbehren.

Fremdes Gut behalte ich, ich gebe es nicht wieder,

wenn man mich nicht dazu zwingt.

Wen Jch verralen will, gegen den heuchle ich

viel Liebe.»

Rechts vom Kreis

:

ich wil sorgen tegelieh . daz ich von wucher

werde rich

ich sorge nit vil . vnd gols gab verkoufen ich wit

Sivaz ich swer daz ist nil war . wann die eide

prich ich gar

aTaglich will ich mein Augenmerk darauf richten,

daB ich von Wucher reich werde

Ich plage mich nicht viel ; und Gottes Gaben

will ich verkaufen

Was ich schwore, das ist nicht wahr ; denn die

Eide brech ich ganz und gar

vsura

shnonia

perivrium

Wucher

Simonie

Meineid»

1 «des muz» unklar. Wiederholung von «tlcr muz»? Ein Ver-
sehen des « Abschreibers* ?
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IV. Kreis.

Im Kreis: accidia cNachlassigkeit*.

Ueber dem Kreis: treg ich (Fortsetzung im Kreis)

Im Kreis: bin trurik ist min herzc und min sin

«trag bin ich; niedergeschlagen ist mein Herz und mein Sinn*.

Links vom Kreis

:

malitia ich wil darnach ringen wie ich schaden muge
bringen

Rancor der mir ein cleinz leil tut . dem tun ich (nlaly

kein gut

pussilani- (Char)* dink ich sere clag . zagheit ich in

mi las herzcen trage .

«Nichts- Ich will danach trachten, wie ich Schaden

wQrdigkeit bringen konnte.

Groll Wer mir nur ein geringes Leid zufugt, dem tue

ich nichts Gutes an.

Zagheit trage ich im Herzen.i

desperatio

Ver-

zweiflung

Kleinmutig-

keit

Rechts vom Kreis:

zagheit ich vil hdn . von alien gedingen ich

muz stdn

heil undselden aht ich niht alle lugend ist ein wiht

unsteter mulgevellet mir wol . trurekeit bin ich vol

«Feig bin ich sehr, von alien Hoffnungen muB
ich abstehn

Heil und Gluckseligkeit schatze ich nicht. Jede

Tugend ist ein Nichts

Unsteter Sinn gefallt mir sehr, ich bin voll

Traurigkeit.i

V. Kreis.

Im Kreis: ira «Zorn».

Um den Kreis:

als ich tob in zorn so ist alls gut verlorn

cWenn ich tobe im Zorn, dann ist alles Gut verloren>.

Links vom Kreis

:

rixa Krieg und meineid ich gebir daz ist mins herzen gir

clamor Slille ich nit liden mag . unfrid ich in herczen trag

indignatio die Ibte ich smehen wil . ich aht ir nit vil.

1 In der Handschrift «mal> ?

» Char?

Digitized by VjOOQIC



— 31 —
cRauferei Krieg und Meineid verursache ich, danach begehrt

mein Herz.

Geschrei Die Stille kann ich nicht leiden. Unfrieden trage

ich im Herzen.

Schmahung Die Leute will ich schmahen, ich achte ihrer

nicht sehr.»

Rechls vom Kreis

:

der mir ein ixbel tut . dem tun ich nimer gut conlumelia

ich flueche ze alter zit got und den heiligen bias-

daz min sit phernia

der zorn ofte tut, daz gekrenket wirt hoher mut
\

titnor ....

cWer mir Uebles antut, dem tue ich niemals Schimpf
mehr eiwas Gutes an

(Zu jeder Zeit) Immer fluche ich Gott und den Gottes-

Heiligen; das ist meine Art lasterung

Der Zorn oft bewirkt, daB die Seele verdorben wird. Furcht . . .>

VI. Kreis.

Im Kreis: invidia cMi£gunst».

Um den Kreis:

unglucke gdn ich ivol alien luten als ich sol.

eUngluck gonne ich alien Leuten aus ganzem Herzen*.

Links vom Kreis:

odium

detractio

discordia

cHaB

Schmah-
sucht

Zwie-

tracht

ich sol neman Hep hdn . weder frauwen noch man
Waz gutes tut iederman . daz heiz ich allez

ubel getan.

uz alien sachen kan ich arck machen.

Ich werde niemanden lieb haben, weder Frauen
noch Mann.

Was ein jeder Gutes tut, das halte ich ailes fur

schlecht.

Aus alien Sachen kann ich Feindseligkeit machen. >

Rechts vom Kreis:

icA frewe mich mins nehste unseld ze dorf und
ze feld

so ich min nehsten unselk sihe . des frewe ich

mich mer (darumben 1
)

heimlich schilt ich allz gut. daz man in der

werld tut.

gaudium

in adversis

1 Unverst&ndlich. Wahrscheinlich konnte der Abschreiber das
Wort im Original nicht entziffern und machte selbst eine Conjektur.
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<Ich freue mich Qber meines Nachsten Ungluck

zu Dorf und zu Feld

Wenn ich meinen Nachsten ungluckselig sehe,

daruber freue ich mich mehr.(?)

Heimlich tadle ich alles Gute, das man in der

Welt tut.»

Freude im

Ungluck

VII. Kreis.

Im Kreis: superbia «Hochniut*.

Um den Kreis

:

So ich alle dink ervfht dennoch gnugel mich nil.

«Wenn ich alle Dinge erkampft habe, dennoch befriedigt es

mich nicht»

Links vom Kreis:

inobcedientia Ungehorsam wil ich sin mil alien den sinnen min

ich rim mich grozer dinge die ich doch an mir

nihi vinde.

ich tun ah ich helik si . doch wont mir sunde bi .

Ungehorsam will ich sein mit alien Sinnen mein

Ich ruhme mich groBer Dinge, deren ich dcch

nicht fahig bin.

Ich tue so, als ob ich heilig ware ; doch wohnt

die Sunde bei mir»

tactantta

[h]ypocrisis

«Unge-

gehorsam

Prahlerei

Ver-

stellung

Rechts vom Kreis

:

swaz daz best ist . daz han ich vur ein mist contenlio{?)

hofeil bin ich vol . des glicht ich mich got wol praesumptio

Swaz ich boses gedenke . da von ich nimmer wenke pertinacia

<c\Vas das Beste ist, das halte ich fur Mist. Wider-

spruch (?)

Eingebildet bin ich, so sehr, daB ich mich wohl AnmaBung
Gott gleich machte.

Wenn ich etwas Boses im Sinne habe, da von Hart-
stehe ich nie mehr ab. ! nackigkeitj)
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Der Zug Straflburgs gegen

Graf Philipp III. von Hanau-Liclitenberg

1S26.
1

Von

Dr. Johannes Beinert.

JL/ie Untertanen des strengen und eigenmachtigen Grafen

Philipp III. von Hanau-Lichtenberg hatten seit dem Bauern

-

aufstand des vorhergegangenen Jahrs schwer zu leiden. Viele

der Bedrangten fluchteten sich und ihre Habe in die freie Stadt

Strafiburg und erhielten hier ein menschenfreundliches Asyl.

Einige wurden sogar zu Burgern angenommen. Das argerte

den Grafen. Die Stadt hatte ihn wiederholt zur Milde ermahnt

und gebeten, doch den Vertrag, den er mit den Bauern wahrend

des Aufstands geschlossen hatte, zu halten. Er kehrte sich

aber nicht daran, sondern verfolgte die Bauern aufs Harteste

und legte ihnen schwere Schatzungen auf.

So erging es einem Untertanen Willstatter Amts, Jorg

Horter von Eckartsvveier. Er hatte in Strafiburg den Burger-

eid geleistet und wollte aus dem Hanauerland in die Stadt

ziehen. Der Willstatter Amtmann liefi aber den neuen Strafi-

burger wegen Verachtung des kurzlich dem Grafen geschwo-

renen Treueids im Turm des Schlosses einkerkern. Dort

schmachtete er nun dritthalb Tage bei schmaler Gefangniskost.

1 Auf Grand der «Akten und gerichtshandelung zwischen
Graven Phiiipssen von Hanaw — und Meyster und Rath der statt

Strafiburg, den zug gen Willstetten . . belangendt>. Archiv der

Stadt Strafiburg A A 1723.

3
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Das bewirkte bei der Stadtbehorde keine geringe Ent-

ruslung. Sie faBte die Tat als eine Beeintrachtigung ihres

guten alten Rechts der Freizugigkeit in die Stadt auf und

schrieb sofort, man moge Horter unverzuglich herausgeben.

Da der Brief aber an den Grafen gerichtet war, so schickte

ihn der Amtmann von Willstatt mit einem Boten nach West-

hofen und erwartete zugleich Antwort. Hierdurch erlitt die

Angelegenheit eine unliebsame Verzogerung.

Die StraBburger Stadtoberhaupter regten sich fiber das

Ausbleiben einer willfahrigen Antwort noch mehr auf. Sofort

lieBen sie ihre Schoffen und den groBen Rat bis gegen 300

Mitglieder zusammenkommen, urn iiber den freventlifihen Ein-

griff in die stadtischen Freibeiten zu beratschlagen. Es wurde

beschlossen, zur Gewalt zu schreiten, denn nach einem alien

kaiserlichen Privileg durfte sich die Sladt gegen ihre Beschadiger

und Betruber mit eigener Tat schutzen und schirmen, sie ver-

wirkte keine Strafe, wenn sie sich zu Wasser oder zu Lande

selbst half. Darauf gestutzt, wollte sie ins Hanauische ziehen

und ihren Burger befreien. Noch in der Nacht wurden alle

Vorbereitungen fur einen reisigen Zug getroffen.

Am Morgen, so fruh als das Metzgertor aufging, ruckle

die StraBburger Streitmacht zu RoB und zu FuB etwa GOO

Mann stark zur Stadt heraus und zog die RheinstraBe weiter.

Voraus ritten vier Sftldner und ein Trompeter, der an seinem

Instrument ein Fahnlein mit dem stadtischen Wappen trug.

Dann folgten 40 schwere Reiter unter der Anfuhrung Jorg

Heimenhofers. Die FuBmannschaft mit den Handrohren bildete

den Haupttrupp. Er wurde gefuhrt von dem Oberbefehlshaber

Altammeister Daniel Muh, einem , dangen* Mann, und den

Hauptleuten Hans von Matzenheim, Jakob Mayer und Bernhard

Ottfriedrich.

Die Artillerie Alt-StraBburgs folgte zuletzt. Sie bestand

aus zwei groben Geschutzen, einer Feldschlange von ungeheurer

Lange, bespannt mit sechs Hengsten, und einer Halbschlange

mit vier Hengsten.

So gings uber den Rhein die Willstatter LandstraBe ent-

lang. Die vor den einzelnen Abteilungen marschierenden

Trommelschlager machten mit ihrem Trommeln und «Gebosseb

einen solchen Larm, daB die Einwohner in den Dorfern alle

alarmiert wurden und zusammenliefen.

Bei Neumuhl begegnete der Zug einem Amtsboten von

Willstatt. Die Hauptleute hielten ihn an und fragten, wohin

er wolle. Der Bote erklarte, daB er vom Amtmann geschickt

sei und dem Stadtemeister einen Brief zu Qberbringen habe.

«\Vir kennen dich wohb, antworteten Daniel Muh und sein
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Begleiter, afahr hin und lug, daB du den Brief dem Ammeister

gebest*. Damit brachen sie auf, ohne zu ahnen, daB der

Amimann in diesem Brief fiber den J5rg berichtete.

Zwischen Odelshofen und Kork kam der Willstatter Amts-

schaffner Felix Icher zu Pferd des Weges daher und wollte

nach StraBburg, urn Zinsen zu entrichten. J5rg Heimenhofer

ritt auf ihn zu, bot ihm die Hand und sagte :

«Gib dich gefangen, Schaffner!*

Dieser antwortete: «Wessen Gefangener bin ich?»
— «Meiner Herren von StraBburg.

»

«Ich will ohnedies hinein gen StraBburg reilen.»

«Reit hin, meine Herren sind nit weit,i verabschiedete

ihn Heimenhofer.

Als Icher zu den Hauptleuten beim FuBtrupp kam, sagte

Bernhard Ottfriedrich

:

ocSchaffner, komm herum, du muBt mit uns gen Will-

statt reiten.»

In Willstatt angekommen, begaben sich die Befehlshaber

gleich vor das SchloB. Es war niemand darin als der Reiter

Jorg, der SchloBvogt und seine Frau, eine arme Kindbetterin,

ferner Hans vom Wald, der Willstatter SchultheiB und der

Gerichtsbote, die sich der besseren Sicherheit halber hinter die

Fallbrucke gestellt hatten. Der Amtmann war schon frfih um
vier Uhr nach Oberkirch geritten und hatte Jorg Horter be-

reits aus dem Gefangnis entlassen.

Da trat Heimenhofer vor das SchloB und rief:

«Wie ist der Jorg herauskommen ? » Der SchultheiB er-

widerte darauf : «Liebe Herren, ich weiB es schier selbst nicht,

ich glaube, er ist heute morgen herausgekommen. Die Amt-
leute sind gen Oberkirch. Jorg hat Urfehde schworen'mussen,

wie andere ledige Gefangene.a

«Er muB ledig sein, wie wenn er aus Mutterleib gekommen
ware!* riefen die Hauptleute. Sofort wurde ein Bote nach

Eckartsweier abgeschickt; sie wollten den Jorg selbst sehen.

Der SchultheiB aber wurde mit einer Nachricht nach Ober-

kirch abgefertigt. Inzwischen war die Artillerie in den Flecken

eingefahren und hielt vor dem SchloB. Von da bis zum Ecken-

tor lag der ganze Flecken voll Reisige, so da£ man sich kaum
in der StraBe bewegen konnte. Sogleich wurden die Geschutze

vor dem SchloBgraben aufgestellt und auf den festen Turm in

der Front gerichtet.

Die Angelegenheit war so ziemlich erledigt. Die StraBburger

warteten nur noch auf die Ankunft ihres Burgers, Horterjorg.

Weil die Soldner alle einen guten Hunger und Durst von der

fruhon Reise mitgebracht hatten, so entstand aus dem Kriegs-
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zug eine Justice Zecherei. Zu Gruppen von 10 oder 20 Mann
begaben sie sich in die Hauser und Wirtschaften, wo ihnen die

Bewohner Wein, Brot, Schinken, Kase, Butter und Eier

reichen muBten. DaB es dabei lustig zuging und daB rnanche

Stichel- und Prahlrede dabei gefuhrt wurde, kann niemand

wundern. Bei dem Wirt Simon Schwarz wurden allein bei

17 Ohmen Wein getrunken. Die Hauptleute hatten sich in

das obere Stubchen der Wirtschaft Wolf Schfitterlins, des

einstigen Bauemfuhrers, gesetzt und taten sich gutlich.

A Is die Zeit verstrich und der Jorg immer noch nicht er-

scbien, da entstand plotzlich vor dem SchloB ein groBer Tumult.

Eine Anzahl Soldner, die der Wein mit Kriegsmut erfullt

hatte, liefen nach dem SchloB. Reiter Jorg und Hans vom
Wald lagen gerade auf den Lehnen der Fallbrucke. Da rief

einer vom groBen Geschutz ihnen zu, wenn jemand im SchloB

ware, der ihnen lieb sei, so sollten sie ihn heraustun, denn

er werde kein Stein auf dem andern bleiben, die Herren hatten

denn den gefangenen Stegjorgen. 1 Damit fing ein Schnellfeuer

aus den Handrohren an, daB die Ziegel vom Dach des Neu-
baues rasselten und in den Graben fielen, daB die Fensterscheiben

zersplitterten und das Getafel-im groBen Saal beschadigt wurde.

Unter einem Fenster der oberen Stube lagen viele Kase zum
trocknen, dahin richteten manche ihxe Gewehre, und es hat

den StraBburgern besondere Freude gemacht, die Kase im

Willstatter SchloB in tausend Stucke zu zerschieBen. Die

Kindbetterin war inzwischen vom Kellermeister in das Garten-

stubchen in Sicherheit gebracht worden.

Als Felix Icher, der SchafTner, den Ueberfall auf das

SchloB sah, ging er zu den Hauplleulen in der Herberge. Er-

zurnt funren diese auf und schrien in die StraBe hinab, Ein-

halt zu tun. Alles rannle nach dem SchloB. Jetzt schwang

sich der lange Daniel Muh aufs Pferd und galoppierte nach

der Kampfstatte.

«Was macht ihr da ?» rief er den Eifrigen zu, <rist das

euch nicht in euren Eiden befohlen worden?)) (Namlich, nichts

gegen den Befehl zu tun.) Dennoch schossen sie weiler.

Inzwischen halten einige Sohlner etwas anderes ausGndig

gemacht. Im SchloBhof stand ein Taubenhaus, das voll junger,

fetter Tauben war: Sie schlichen durch den Zwiebelgarten

hinlen in das SchloB hinein und begannen eine Attacke auf

das Taubenhaus. Die Kugeln durchbohrten es und toteten

viele Tiere, Darnach stiegen die Mutvvilligen hinein, nahmen
die Eier aus und warfen sie in den Hof. Was an jungen, un-

1 So hiett Jorg Hortcr.im Vplksmund.
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fluggen Tauben drinnen war, fingen sie und drehten ihnen

die Halse urn. Nach dieser Taubenschlacht sah man nicht

weniger als 46 Paar dieser armen Tiere die Walstatt be-

decken.

Mit Miihe gelang es den Hauptleuten, dem Treiben ein

Ende zu machen und die Soldner in die Ordnung zu bringen.

Jetzt wurde zum Aufbruch geblasen. Der Horterjorg war auch

angekommen, und als die Hauptleute vernahmen, daB er nur

gegen Urfehde und das Versprechen, seine cTurnatzung* zu

bezahlen, freigegeben war, so muBle der SchafTner Icher auf

Antrag Jakob Mayers schwdren, als Gefangener . mit nach

StraBburg zu ziehen und allda im Goldenen Schaf zu bleiben.

Vor dem Abmarsch muBte der Kornmeister Heinrich Oettel,

ein «klein Mannlin», durch den Flecken reiten und ausrufen,

ob noch jemand da ware, der an Bezahlung Mangel hatte.

Derselbige soil erscheinen, so wolle man ihm alles erstatten.

Neben ihm ging ein Soldknecht, der den Gelds3ckel nachtrug.

Als nun beim Abschied am Schwanen dieFrau des Schult-

heiBen auch ihr Geld fur die Zehrungen verlangte, sagte man
ihr, man gebe ihr fur diesma) nichts. Jetzt ordnete sich der

Zug zur Abreise. Horterjorg, den befreiten Straflburger Burger,

setzten sie auf die grofle Kanone und fuhren unter lautem

Gejohle, Rufen und Singen aus WillstiUt hinaus nach StraBburg.

Vor dem kleinen Rhein machten sie Halt und liefien den

Amtsschaflner beim Bruckenhauschen nocheinmal schworen,

ihr Gefangener bleiben zu wollen und sich in der Herberg

zum Schwanen, dies auf Wunsch lchers, aufzuhalten. So

war der denkwurdige Kriegszug gegen Hanau fur diesmal be-

endigt, die Reisigen zogen vergnugt mit ihrem «Stegjorgen» in

die Sladt ein.

Aber das hose Nachspiel sollle kommen. Der Graf Philipp

und seine Amtleute waren uber diesen Ueberfall und besonders

uber den. AngrifT auf das Willstatter Schlofi sehr erbost. Sie

be&huldigten die Stadt des Landfriedensbruches. Zudem wurde

den Soldnem beleidigender Weise nachgesagt, sie hatlen ihre

Zechen gar nicht bezahlt. Das machte boses Blut. Die StraB-

burger wollten die Beschuldigung der Zechprellerei nicht

auf sich ruhen lassen. Sie forderten den SchultheiBen von

Willstatt auf, die noch ausstehenden Forderungen an sie zu

richten. Das machte nun zwei Pfund Pfennige und einige

Schilling. Es argerte die StraBburger vor allem, daB er alle

Kleinigkeiten sich bezahlen liefi und fur eine «alte Flasche*

drei ganze Kreuzer forderte. Ein erzurnler StraBburger meinle

im Verlauf des Prozesses, als gehassige Reden auf beiden

Seiten ausgestoBen wurd^n:
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«Die Einwohner zu Willstatt mochten wohl leiden und
gem sehen, daB sie alle Monat oder alle Woche einen solchen

Ueberzug hatten, da sie ihre faulen Eier auf keinem Markt

hatten h5her verkaufen konnen.»

Graf Philipp von Hanau klagte nun nach sorgfaltigem Ver-

hor beim Reichskammergericht auf Landfriedensbruch und
Sacbbeschadigung. Beiderseits wurden die besten Juristen

aufgeboten. Der StraBburger Anwalt war Reiffsteck. Die Stadt

stutzte sich auf ihr altes Privileg der Selbstverteidigung : Der

Graf habe sie an dem Recht der Freizugigkeit geschmalert.

Das Reichskammergericht, das auf die machtige, protestantische

Sladt StraBburg nicht gut zu sprechen war, fuhrte lange Ver-

handiungen 1527, 4532 und die nachsten Jahre, die wegen

der Anwesenheit der Gesandten der Stadt ungeheure Summen
verschlangen. 1 Endlich am 20. September 1537 wurde das

Urteil <rin Sachen des kaiserlichen Penalmandats, auch des

Friedbruchs zwischen Herrn Philippsen, Grafen zu Hanau-
Lichtenberg, Klagern eines und Meister und Rat der Stadt

StraBburg Beklagten andern Teilsa verkundet. Es lautete auf

eine Strafe von 50 Mark Gold, zur Halfte dem Reichskammer-

gericht und zur anderen Halfte dem Grafen zahlbar.

Die Stadt fand das Urteil unerhort, um so mehr als sie

sich im Recht glaubte. Sie behauptete, die Strafe sei unge-

recht, und die Kammerrichter waren parteiisch gewesen.

Reiffsteck meinte, die geringfugigen Ausschreitungen der Soldner

seien doch kein Landfriedensbruch gewesen, man solle nicht

aus einer «Mucken» einen «Helflanten» machen und sich von

dem hanauischen Anwalt keinen «strohenen Barti llechten

lassen. Die Stadt gab sich darauf alle Muhe, das Urteil durch ein

Syndikat umzustoBen. Sie schickte ihre Gesandten Bernhard

Wurmser, Jakob Sturm und Martin Herlin auf den Stadtetag

nach Braunschweig (20. April 1538) und an die Furstenhofe

und Kanzleien, um sich uber das Reichskammergericht zu

beschweren und fur ihre Sache Stimmung zu machen.

Der sachsischen Kanzlei handigte sie 100 fl. ein, 80 den Ge-

lehrten und 20 den Schreibern, ebenso erhielten die hessi-

schen und die luneburgischen Kanzlisten je 50 fl., 40 die

Gelehrten und 10 die Schreiber, fur die Muhe, die ProzeB-

akten zu studieren und Gutachten abzugeben.* Die Stadt

weigerte sich entschieden, die Strafe anzuerkennen und hinter-

legte, um nicht der Austluchte wegen der 50 Mark Golds

1 Vergl. auch Virck und Winkelraaun «Politische Korrespondenz
der Stadt StTaflburg* II, S. 41, Anm. 2 und I, S. 249.

2 a. a. 0. II, S. 472.
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beschuldigt zu werden, 3000 Goldgulden bei dem Rat der Stadt

Speier.

Die Stadt StraBburg drohte, wenn sie verurteilt wurde,

die ProzeBakten durcb den Druck zu verbreiten und an die

Reichsfursten und Stadte zu verschicken.1 Das beantragte Syn-

dikat wurde aber verschoben und am 27. Januar 1539 vom
Kammergericht trotz aller Einwande der Befehl zur Ausfuhrung

des Urteils gegeben. Der Kurfurst von Mainz schrieb nun
doch das Syndikat auf Drangen StraBburgs nach Speyer auf

den 1. Mai 1539 wiederum aus. Von Basel sollte der beruhmte

Jurist Dr. Bonifazius Amorbach als Rechtsbeistand StraBburgs

eintreflfen. Am 1. Marz jedoch und am 8. verlangte die ver-

urteilte Stadt nun ihrerseits selbst Aufschub des Syndikats und

legte die Forderungen dem Kaiser vor, daB u. a. das Kammer-
gericht mit unparteiischen Richtern zu besetzen sei und die

Streitigkeiten auch betreffs des Willstatter Zugs einer Reichs-

versammlung vorgelegt werden sollten.* Allein von dem
Frankfurter Stadtetag traf die gegenteilige Nachricht ein

(12. Marz), daB cdie Willstettisch sach und furgenommen

syndikats erst recht nicht aufgeschoben werden wurde und

somit nicht an die Reichsstande gelange. StraBburg schickte

nuri unter groBen Kosten nicht allein die Ratsfreunde Bern-

hard Wurmbser und Martin Herlin samt den Anwalten nach

Speyer, sondern lud auch die Fursten und Kurfursten und die

protestantischen Reichsstadte unter vielen Bitten ein, nach

Speyer zu kommen und Vertretungen zu senden. Als nun

aber am 1. Mai die Freunde StraBburgs in Speyer ankamen,

fanden sie nicht einen einzigen Menschen der Gegenpartei vor.

Endlich am 6. Mai 1539 erschienen drei Richter und erklarten,

daB der Reichskanzler nicht gewillt sei, wegen der StraBburg

zuerkannten Strafe weiter zu verhandeln. Es blieb nun der Stadt

StraBburg nichts anderes ubrig, als den ganzen Yerlauf und

die Akten des Prozesses in einer Druckschrift zu verdffentlichen,

was auch geschah. Am 8. Juni beteiligte sich Jakob Sturm an

dem Tag in Worms, wo er den einzelnen Standen Exemplare

der Druckschrift aushandigte. Der Streit urn den freien Zug

wurde erst 1545 im Hagenauer Vertrag zwischen der Stadt

und dem Grafen Philipp IV., dem Jungeren, von Hanau-

Lichtenberg beigelegt, wodurch StraBburg seine Wunsche er-

follt sah.

i a. a. 0. II, S. 492.
2 a. a. 0. II, 560 Anm. 3.
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Sagen aus dem krummen Elsafi.

gesammelt von Lehrern und Lehrerinnen der Schul-

inspektion Saarunion,

veroffentlicht von

Kreisschulinspektor Menges.

III. Aus dem Kanton L titze 1st ei n.

184. Das wiiste Loch im Tieffenbacher Wald.

Vor langer Zeit gingen drei Manner von Afiweiler nacb

Volksberg. Als sie im T i e ff e n b a c h e r Wald an das soge-

nannte «wuste Loch* kamen, sahen sie auf einer lichten

Stelle drei Pferde im Gras weiden, ein weifies, ein schwarzes

und ein braunes. Sie waren alle drei aufgesattelt. Da sagte

einer von den Mannern: «Kommt, wir wollen drauf sitzen».

Als sie auf sie zugingen, erhoben alle drei Pferde ein lautes

Lachen, flogen in die Luft und verschwanden.

Milgeteilt von Lehrer Weber zu ABweiler.

185. Der Feuermann von Hinsburg.

In der Umgebung von Hinsburg hielt sich fruher ein

Feuermann auf. Er begegnete des Nachts den Leuten und

spielte ihnen gem einen Schabernack. Wer ihn um Hilfe bat,

dem stand er bei ; wer ibn aber neckte, den strafle er.

Einmal fuhr ein Mann von Hinsburg in der Nacht uber

den groBen Mittelberg. Da ging ihm am Wagen eine «Liene>
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heraus (Achsennagel, der das Abspringen des Rades verhindert)*

In der Finsternis konnte er ihn nicht mehr finden. Deshalb

rief er dem Feuermann. Dieser kam sogleich und suchte ihm
den Liene. Beim Zuruckgeben bat er den Mann, ihm die

Hand zu reichen. Dieser aber furchtete sich und hielt ihm
den Peitschenstock hin. Kaum hatte ihn der Feuermann an-

geruhrt, so verbrannte er zu Asche.

Ein andermal gingen zwei Manner des Nachts von Hins-

burg nach Puberg. Unterwegs sahen sie den Feuermann von

weitem. Da liefen sie, was sie konnten, in das erste Haus von

Puberg und riefen zum Fenster hinaus :

«Fiirmann, Hawerstroh

!

zeig, wie schnell bisch du doU

Gleich darauf schlug es heftig an die Tur. Und als sie am
anderen Morgen hinauskamen, sahen sie daran eine einge-

brannte Hand.

Mitgeteilt von Lehrer Adam zu Strafiburg, fruher zu Hinsburg.

186. Die gluhenden Kohlen und die Scherben.

Yor ungefahr 100 Jahren ging einrnal ein Mann von

Rosteig ins Katzental hinuber, um seine Wiesen zu wassern.

Unterwegs stopfte er seine Pfeife und kam eben an den alien

Klostergarten des fruheren Klosters Kahlenburg. Dort brannte

ein kleines Feuer. Er nahm eine Kohle, legte sie auf die

Pfeife und schloB sie mit dem Deckel. GewohnheitsmaBig saugte

er nun an der Peife, ohne gleich zu bemerken, daB der Tabak

nicht brannte. Endlich wurde er es doch inne und nahm den

Deckel ab. Da lag auf dem Tabak ein goldenes Zwanzig-

frankenstuck. Nun ging er schnell an den Ort zuruck, um
noch mehr solcher Kohlen zu finden. Aber es war alles ver-

schwunden.

Aehnlich erging es einer Frau. Sie sah an dem nam-
lichen Platz schone Scherben liegen und nahm einen mit sich

zum Spielen iCir ihr Kind. Als dieses damit spielle, war der

Scherben plolzlich ein Goldstuck. Ihr Suchen nach den andera

Scherben war vergeblich.

Mitgeteilt von Lehrer Lavalette zu Rosteig.

187. Das Kind im Brunnen.

Um das Jahr 1845 ai beitete ein Mann von Rosteig mit

seinen Kindern einrnal auf dem Felde Kahlenburg, nicht weit
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vom alten Kirchhof. Der Mann bekam Durst und schickte seine

Tochter an die nahe Quelle, urn Wasser zu holen. Diese Quelle

soil der Klosterbrunnen gewesen sein, und es sollen die

silbernen Glocken des Klosters darin liegen. Da das Madchen lange

ausblieb, schaute der Vater nach ihm. Er sah es vor der

Quelle sitzen und rief ihm zu, es mdge. doch schopfen. Doch
das Madchen kehrte mit leerer Flasche zuruck und erzahlte,

es hatte ein schones eingewickeltes Kind in dem Brunnen auf-

und absteigen sehen. Man glaubie ihm nicht, und alle gingen

zur Quelle. Das Madchen sah das Kind wieder. Die andern

aber konnten nichts bemerken. Kurze Zeit darauf starb das

Madchen im Alter von 21 Jahren.

Mitgeteilt von Lehrer Lavalette zu Rosteig.

188. Das wiitende Heer.

In Reipertsweiler erzahlen die Leute viel vom
«cWideheer» oder von der wilden Jagd. Manche wollen zu

bestimmten Zeiten in der Nacht ein Rosseln und Klingeln ge-

hdrt haben, das sich wie Gesang und Musik anhorie. Dabei

vernahmen sie oft den Ruf «Hotata!* Wer auf diesen Ruf

Antwort gab, kam nicht ohne Schaden davon.

Mitgeteilt von der fruheren Lehrerin Strub zu Reipertsweiler.

189. Der feurige Mann bei Reipertsweiler.

Fruher haben die Leute von Reipertsweiler am Buhl oft

einen feurigen Mann auf dem Felde gesehen. Dann haben

sie gerufen :

Firiger Mann, Hawerstrohl
Komm doher un zing (zunde) mer do!

'Wenn aber der feurige Mann kam und ihnen ziinden wollte,

haben sie die Tur vor ihm zugeschlagen. Dann hal er an die

Tur geklopft. Und man hat die Spuren seiner feurigen Hand
noch lange an der Tur gesehen.

Der feurige Mann hat immer einen groBen Stein in der

Hand getragen und gerufen: «Wo soil ich ihn hinstellen?*

Einmal gab ihm ein herzhafter Mann die Antwort : «Dorthin,

wo du ihn geholt hast!» Jetzt verschwand der feurige Mann
und wurde nicht mehr gesehen.

Mitgeteilt von Lehrer Martzolff in Reipertsweiler,
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190. Der Heiler an dem Totenberg.

Ein Mann von Reipertsweiler ging einmal nach
Liehtenberg. A Is er an den Totenberg i kam, lag da ein dicker

eichener Heiler (Knuppel). Da dachte der Mann: Dich nehme
ich mit ! Je l§nger er ihn aber trug, desto schwerer wurde
er ihm. Und als er unten an Liehtenberg an das Kreuz kam,
sprang ihm der Heiler vom Rucken und klatschte in die Hande.

Mitgeteilt von Lehrer MartzolfT zu Reipertsweiler.

191. Der goldene Becher.

Ein Mann von Reipertsweiler kehrte einmal in der

Nacht zuruck vom Lande. Als er oben an die Champagne
bei Liehtenberg kam, war da ein lustiger Tanz. Eine bekannte

Dame aus Buchsweiler reichte ihm ihren goldenen Becher. Er

sagte: «Gesundheit!» Da war alles vor seinen Augen verschwun-

den. Den Becher aber hatte er noch in der Hand, und er nahm
ihn mit nach Hause. Des andern Morgens in der Frfihe kam
von Buchsweiler ein Diener, um den Becher zu holen, damit

der Mann jener Dame nicht dahinter komme.
Mitgeteilt von Lehrer MartzolfT zu Reipertsweiler.

192. Die Blume beim Tierkirchlein.

Zwischen Liehtenberg und Ingweiler liegt mitten im
Gebirgswald die Ruine einer fruheren Kirche, Tierkirchlein

genannt. Sie soil mit dem nahen Kloster Selhof durch einen

langen unterirdischen Gang verbunden gewesen sein. Im
Volksmunde gehen noch allerlei Sagen vom Tierkirchlein.

a) Einst ging ein Wanderer zur Winterszeit an der Ruine

vorbei und sah zwischen dem Gemauer eine herrliche Blume
bluhen. Er vernahm von ihr die Worte : Brich mich ab!

Brich mich abl Aber er ging voruber, ohne der Mahnung zu

folgen. Als er eine kurze Strecke weiler war, hSrte er hinter

sich rufen : Hattest du mich gebrochen, so hattest du einen

groBen Schatz gefunden, der unter dem Steingeroll verborgen

liegt!

Mitgeteilt von Lehrer Gary zu Liehtenberg.

1 Der Totenberg ist dtr Bergabhang zwischen Liehtenberg und
Reipertsweiler. Er soil seinen Namen deshalb tragen, weil in alter

Zeit, als Liehtenberg noch keine Kirche und keinen Kirchhof hatte
und seine Toten in Reipertsweiler begraben wurden, diese iiber den
Totenberg hinunter getragen werden muBten.
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b) Einmal waren Holzhauer aus Lichtenberg in der Nahe

des Tierkirchleins beschaftigt. Zur Mittagszeil brieten sie sich

Kartoffeln in der Asche eines Kohlenfeuers. Ein vierzehn-

jahrigcr Junge ging mit einem steinernen Krug hinab ins

«Brudertal» und holte am «Glockenbrunnen» frisches Wasser.

Gemutlich den Weg wieder heranschlendernd, gewahrte er am
Wegrand ein schemes Himmelsschlusselchen. Gleich pfluckte

er es ab und steckte es in den Mund. Nach einigen Schritten

nahm er den Krug zur Abwechslung aus der rechten in die

linke Hand. Dabei geschah es, daB er unwillkurlich stark auf

den Stiel des Blumchens biB, da war er durch. In diesem

Augenblick stand eine weiBe Dame vor ihm und sprach: cO!

jetzt hast du den Schlussel gebrochen, mit dem du zu groBen

Schatzen gekommen vvarest ! s> Und Dame und Blume waren

verschvvunden.

Mitgeteilt von Lehrer Brockly in Eberbach.

193. Der Name des Dorfes Wimmenau.

Vor vielen hundert Jahren ritt einmal ein Krieger das

Modertal hinauf. Manche sagen, es sei der Teufel gewesen.

Der Reiter hatte Muhe, sein Pferd vorwarts zu bringen ; denn

der Weg war tief sandig, und ein heftiger Wind trieb groBe

Staubwolken in die Hohe. Da, wo jetzt Wimmenau steht,

wehte der Wirbelwind dem Reitersmann ^eine solche Menge
Sand in das Gesicht, daB ihm Horen und Sehen verging, Ein

Auge konnte er vor Schmerz gar nicht mehr offnen. Er rieb

es sich mit der Hand, indem er immer wieder rief: «Weh
min Au ! Wen min Au ! jo Daher hat der Ort den Namen
Wimmenau erhalten.

Mitgeteilt von Lehrerin Loegel zu Oflweiler,

fi'uher zu Wimmenau.

194. Der geisterhafte Sack.

Ein Fuhrmann aus Wimmenau, der Holz gefahren

hatte, sah auf der Heimreise zwischen Buchsweiler und Nieder-

sulzbach einen Sack am Wege liegen. Da er noch gut war, hob

er ihn auf, nahm ihn mit heim und legte ihn in den Hausgang.

Als er aber der Frau den Sack zeigen wollte, sprang ein Mann
die Treppe hinauf und klatschte in die Hande. Den Nachts

horten sie ihn oft.

Da verkauften sie ihr Haus und zogen nach Amerika,
nahmen aber auch den Sack mit. Nachdem sie mehrere
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Wochen dort waren, schrieben sie ihren Freunden, daB er

ihnen auch in Amerika keine Ruhe lasse. Die Leute behaupteten,

die Familie habe den Mann egekaufU, indem sie den Sack

behielt.

Mitgeteilt von Lehrer North zu Ingenheim.

195. Der Geist unter dem Backofehfelsen.

In einem Hause zu Erkartsweiler war es friiher

nicht ganz geheuer. Die Bewohner horten des Nachts laules

Jammern und Poltern. Da lieCen sie einen Kapuziner kommen.
Dieser nahm den Geist gefangen und setzte ihn unter den

Stubenfelsen auf dem nahen Forlenkopf.

Drei Tage war nun in dem Hause Ruhe. Aber danach

fing das Jammern und Poltern von neuem an. Der Kapuziner

Wurde abermals herbeigerufen. Er fragte den Geist, warum
er nicht unter dem Stubenfelsen geblieben ware, und erhielt

zur Antwort : «Ich will weder Knecht noch Magd eines andern

sein; denn unter dem Stubenfelsen wohnt schon ein anderer

Geist ».

Wieder fing der Kapuziner den Unruhestifter und fuhrte

ihn jetzt unter den Backofenfelsen im Moostal. Der Haus-

besitzer heC die Felsenhohlung weiB austiinchen, damit dem
Geiste die neue Wohnung gefalle. Von der Zeit an horte der

Spuk auf.

xMittreteilt von Lehrer Wanner zu Erkartsweiler.

196. Das Feuer mit der blauen Flamme.

Ein Burger von Erkartsweiler, der einen StelzfuB

trug T ging beim Anbruch der >»'acht neben einem' Wagen voll

Gras aus der Meisenbach h^rauf. Als er an den Platz kam,

wo lieute das Forsthaus Vorderkopf steht, sah er am Wege ein

kleines Feuer mit blauer Flarnme brennen. Er tat einen Schritt

daruber und streifte dabei mit dem StetefuB eirtige * Kohlen-

stuckchen hinweg. Am andern Morgen fand man an der

Stelle alte Geldstucke.

Mitgeteilt von Lehrer Wanner zu Erkartsweiler.

197. Die zwei weiBen Fraueiu

Zwei Bruder von Lutzelstein begaben sich einmal

morgens um zwei Uhr in ein Wiesental, um zu ma hen. Als

sie eine Strecke den Muhlvveg hinunter gegangen waren, drehle
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sich der altere Bruder urn und sagte zu dem jungeren, der

ihm folgte: cSiehst du nichts?* Dieser antwortete : «Ich sehe

es schon lange!» Vor ihnen her schritten zwei weifle Gestalten.

Sobald die Manner schneller gingen, beschleunigten auch die

weiflen Frauen ihren Schritt. Als sie an den Barenberg kamen,
bogen die Frauen in denselben ein. Die beiden Bruder aber

gingen weiter. Da sprach der altere zu dem jungeren: «Jetzt

wollen wir doch auskundschaften, was das istb Sie kehrten

um und schlugen den namlichen Weg ein. Aber von den
Frauen fanden sie keine Spur mehr.

Milgeteilt von Lehrerin Mugler zu Lutzetetein.

198. Eine Holzfuhre und ihr Hindemis;

Ein alter Mann von Lutzelstein fuhr als dreizehn-

jahriger Knabe einmal mit einem Knecht auf den Mittelberg,

um Holz zu holen. Sie hatten zwei starke Ochsen und ein

Pferd vorgespannt. Der Knecht lud ein halbes Klafter Holz

auf. Als sie die ocKirschbamer Dele* herabfuhren, blieben die

Tiere auf einmal stehen. Kein Zuruf konnte sie von der Stelle

bringen. Da lud der Knecht die Hal fte des Holzes ab, um-
sonst! Auch jetzt zogen die Tiere keinen Strang an.

Nun ging der Knecht in ein Gebusch, um einen Stock

zu schneiden. Auf einmal erblickte er in einiger Entfernung

ein altes Bettelweib. cSo, bist du da, alte Hexea, rief er aus

und tat mit einem derben Fluch einige Schritte auf das Weib
zu. Dieses aber machte sich eiligst davon. Der Knecht kehrte

zu seinem Wagen zuruck. Das abgeladene Holz wurde wieder

aufgeladen. Jetzt zogen die Tiere an, und ohne weiteres Hin-

demis fubren sie nach Hause.

Milgeteilt von Lehrerin Mugler zu Lutzelstein.

199. Der Rentmeister im Finstertal.

Unweit des Muhlweihers von Eschburg oflhet sich

ein enges, dusteres Waldtalchen, das Finstertal. In seinem

Hintergrunde sprudelt im geheimnisvollen Schatten machtiger

Buchen eine klare Quelle aus dem weichen Waldboden hervor.

Wenn im heifien Sommer die Sonnenstrahlen sengend auf dem
gewaltigen Blatterdache lagern, sieht der einsame Wanderer hier

eine grofie, dunkle Gestalt uber das murmelnde W§sserlein

gebeugt. Und vernehmlich dringen die eintonigen Worte an

sein Ohr: «Ein Schoppen Wasser und drei Schoppen Wein
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geben auch ein MaB». Dieses gespensterhafte Wesen ist der

Rentmeister im Finstertal.

Fruher war er der glucklichste Besitzer einer gut be-

suchlen Gastwirtschaft. Er setzte aber seinem Wein ein gut

Teil Wasser zu und betrieb ausgedehnte GeldgeschSfte, um
rasch zu Reichlum und Ansehen zu gelangen. Den Geld-

gescbaften verdankt er seinen Namen. Und wegen der Ver-

falschung der edlen Gottesgabe hat ihn der Hebe Gott zum
waruenden Beispiel fur alle Weinfalscher in das Finstertal

verbannt. Hier muB er an dem klaren Wasserlein das Spruch-

lein, das einst sein Leitstern gewesen, bis in alle Ewigkeit

murmeln.
Mitgeteilt von Lehrer Erdmann zu Eschburg.

200. Der Vier-Gemeinden-Wald.

Vor langer, langer Zeit ging einmal ein Graf mit seiner

Frau im Sommer spazieren. Es war so heiB, daB der Graf

fast verschmachtete. Da erbot sich die Grafin, ihm Kuhlung

zu verschaffen. Sogleich brach ein gewaltiger Sturm los. Er

brachte ein furchtbares Hagelwetter, das die Banne der vier

Gemeinden Steinburg, Eckartsweiler, Ernolsheim und Dossen-

heim zerschlug.

Als diese spater erfuhren, wer an dem Unwetter schuld

war, forderten sie von dem Grafen Ersatz. Um §ie zufrieden

zu stellen, gab er ihnen auf dem rechten Zinselufer des Dos-
senheimer Tales einen groBen Wald, an dem alle vier

Gemeinden Teil haben und der darum der Viergemeindewald

genannt wurde. Seine Frau aber lieB der Graf toten, weil er

sie als eine Hexe ansah.

Mitgeteilt von Lehrer North zu Ingenheim,

fruher zu Pfalzweier.

201. Der Rduber vom Hirteneck.

Ein besonderes Mitglied der Rauberbande von der cDiebes-

schelle» im Grauftal war ein junger Hirt, der im soge-

nannten Hirteneck wohnte, d. i. in den Felsen rechts von der

Zinsel, wo die Hirten fruher bei Unwetter Schutz suchten. Da
er schon und angenehm war, schickte ihn der Rauberhauptmann

hie und da aus seinem sicheren Versteck hinaus in die eisas-

sische Ebene. Von dort lockte er durch sein einnehmendes

Wesen zahlreiche Opfer in das Zinseltal, wo sie von den

Raubern uberfallen wurden.

Digitized by VjOOQIC



— 48 —
Einmal gelang es ihm, eine vornehme Jungfrau zur Flucht

zu betdren. Sie verlieB heimlich das Haus ihrer Eltern und

zog mit ihm in die Berge. Er uberlieferte sie aber nicht den

Raubern, sondern behielt sie als Lebensgefahrtin bei sich.

Als der Hauptmann von diesem Ungehorsam erfuhr, HeB er

beide urns Leben bringen.

Seither wandelt die Jungfrau oft trauernd im weiBen Ge-

wande und mit gesenktem Haupte vom Hirieneck hinuber nach

der Pfalzburger Gegend. Auch andere Leidensgenossinnen

halten sich im Hirieneck auf, kommen in der Nacht zusammen

und sitzen auf den <'Hexensesseln», den ausgewaschenen Sand-

stein felsen.

Mitgeteilt von Lehrer Ulrich zu Schaflhausen,

fruher zu Grauftal.

202. Der schwarze Hund in Pfalzweier.

Im Jahre 1893 wurde in Pfalzweier der Kirche gegen-

uber ein kleines Haus abgerissen, in dem es nicht geheuer

sein sollte. In dasselbe war urns Jahr 1815 der «Schnider-Jerrb

(Schneider Georg) gezogen. Er war ein Ungar und im Kriege

mit den Russen hierher gekommen.
Obwohl er lange Zeit ctdas Mensch» (der Geliebie) eines

Madchens war und ihm das Heiraten versprochen Jiatte,

heiratete er doch eine andere. Als man nun in der Nacht

noch beim Hochzeitsschmause safi, stellte sich ein groBer,

schwarzer Hund vors Fenster und liefi sich nicht vertreiben.

Als die Tur aufging, sprang er binein und setzte sich dem
Hochzeiter zwischen die FuBe. Diesem blieb nichts anderes

ubrig, als mit dem Hund hinaus unter den Schuppen ztf

gehen. Nachdem er ihn gestreichelt und ihm flattiert hatte,

lief er wieder fort.

Von jener Zeit an sagten die Leute, beim Schnider-Jerri

sei nicht alles richtig. Und jedermann gruselte es, wenn er

einmal in das Haus muBte. Im Jahre 1834 wanderte der

Schnider-Jerri nach Amerika aus.

Mitgeteilt von Lehrer North zu Ingenheim,

fruher zu Pfalzweier.

203. Das Nonnenbrlinnel.

Ungefahr in der Mitte des steilen Waldweges zwischen

Sch 6nburg und Grauftal sprudelt nicht weit von dem Weg
eine kleine Quelle hervor, die das Nonnenbrunnel genannt wird.
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Niemand geht hier gem vorbei, wenn es dunkel geworden ist.

Denn jede Nacht. fuhren die Nonnen des fruheren Klosters

Grauftal ihre geisterhaften Tanze auf. Wehe dern, der sie

dabei stort! Sie eilen auf ihn zu, fassen sich an den Handen
und fuhren einen Reigen urn ihn auf. Dabei flattern ihre

langen, weiBen GewSnder urn den Unglucklichen, so daB ihm

zuletzt ganz schwindlich wird. Immer enger Ziehen die Nonnen

den Kreis, immer schneller werden ihre Bewegungen. Endlich

packen sie ihn und sturzen ihn in den Abgrund.

Mitgeteilt von Lehrer Leininger zu Hohfrankenheim.
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VII.

Wibelsbach.

Ein Beitrag zur Gesehiehte der elsassischen Oedungen

von

Theobald Walter.

iliin alter Zinsrodel des ehemaligen Basler Klosters Klingen-

thai, l der aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts stamrnt, be-

richtet u. a. Diz ist daz gut ze Wibelisbach: Zem
ersten in dem banne ze Wezelshein* fvnf schatze

in Beckendal nebent Herrn Dietrichs Svnen
von B 1 i e n s w i I r 3 vnd drie scbatze ze Beche
nebint Heinzeline von Blienswilre vnd ein
schazan dem Ergestal ne bi nt Her n Die t rich es

von B I i ens w il r.

Diz sint die pfenning zinse ze Wibelsbach:
Zem ersten Gvnrat von Wibelisbach drie
schilling von simeHof vndeime garten, der dar
zu horet. Heinrich Trunggellt drie schillinge
von einre geteilde des vorgenanten Hofes vnd
von eime garten vnd derselbe Heinrich einen
schilling vnd ein Cappen von eime schaze nebint
der Linde vnd von drien schazen an dem Wust-

1 Staatsarchiv Basel, H 3.

* Wettolsheim.
s Bliensweiler ist ein abgegangener Ort mit WasserschloB

zwischen Colmar and Heiligkreuz. Vgl. Straab. Les villages disparus

en Alsace. — Dietrich von Bl. starb am 1. Febr. 1290 and liegt in

Pairis begraben.
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acker nebint des Kilchherren gut vnd aber
Cdnrat von Wibelsbach eine gans von vier
scbatzen ze Mi 1 1 el b v se ren 1 nebent Heinrich
in dem Wiger.

Der Name Wibelsbach ist heute in den Gemarkungen von

Wettolsheim und Egisheim nicht mehr nacbzuweisen ; und

dennoch bezeichnete er eine Siedelung inmitten der Reb-

hugel am Fufie der Dreiexen. Fugt doch eine sp&tere Hand
etwa am Anfange des 16. Jahrh. zu obigem Gultenverzeichnis

den Randvermerk : Dis Dorff ist zwischen Egifi-
heim vnd Hausern gelegen gewest, jetzt zer-
stort.

Das alte Urbai buch der StraBburger Kirche, * das eben-

falls Verhaltnisse aus dem beginnenden 14. Jahrh. wieder-

gibt, kennt unser Wibelsbach auch. Auf Blatt 88 lesen wir

namlich: Item Cuntzeman von Andelah hetahte
Schetzereben nebent dem kirsegarten zu
Wibelsbach in Egensheim banne. Item ahte
Schetze nebent der kalgmatten zft Wibelsbach
vnd nebent der von Unterlinden. — Desgleichen

waren dort begutert St. Kreuz im 14. Jahrh. und Marbach

noch 1488.3

Merkwurdigerweise sind die Flurnamen Wustacker, Linde,

Kirchgarten und Kalkmatte, die zur genauen Bestimmung der

Oertlichkeil beitragen konnten, nicht mehr vorhanden.

DaB der Ort auch seine Adelsfamilie besaB, beweist ein

Schriftsttick des Klosters Pairis.* Margreth von Wibelsbach, die

Witwe des Edelknechtes GroBberschin von Bliensweiler schenkte

1334 allerlei Guter an das Kloster im obern WeiBtale; sie be-

wobnte Wibelsbach jedoch nicht mehr, sondern hatte ihr Heim

in Egisheim prope p or tarn inferiorem. Der vorgenannte

Conradus von Wibelisbach gehorte wohl zu demselben Ge-

schlechte. Wann der Ort, der nie von groBer Bedeutung

gewesen sein mag, zugrunde ging, ist nicht nachweisbar.

Eine alte Sage behauptete Wibelsbach und Mittelhausern

hatten in wilder Fehde die Dreiexen und sich selbst ver-

1 Ein abgegangener Ort bei dem heutigen Hausern, der wie
Wibelsbach in Straubs Verzeichnis fehlt.

1 Bezirksarchiv StraBburg G, 377./

* Stoffel (Hist.-Topogr. Worterbuch S. 590) vermerkt den Namen
nur als Flurname.

* Bezirksarchiv Colmar. Pairis 8, 4. — Margareta de Wiblis-
bach relicta quondam dicti Grosberzschin de Blienswilr armi-
geri . . .
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nichtet;* urkundliche Nachrichten fehlen leider gSnzlich.

Aller Wahrscheinlichkeit nach verschwanden beide schon in

den kriegerischen Wirren der Englandereinfalle 1365 und

1375, die unzahlige unserer Weiler auf immer niedergelegt

haben.

1 Vgl. Scherlen. Die Herren von Hattstatt usw, S. 155.
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VIII.

Die Spiele der Jugend

aus Fischarts Gargantua cap. XXV.

Von

Heinrich A. Rausch,

Uas Verzeichnis der Spiele, welche Fischart den jungen

Gargantua spielen laflt, slellt eines der wunderlichsten Denk-
maler elsassischer Kulturgeschichte dar.

Denn Fischart beschrankte sich nicht darauf, in sein «Spiel-

verzeichnisa die wirklichen Kinderspiele seiner Zeit aufzunehmen,

sondern in buntem, phantastischem Durcheinander tolgen sich

Kinderspiele, Kinderlieder, Karten-, Wurfel- und Brettspiele,

Gesellschaftsspiele, Spriehworter, sprichwortliche Redensarten,

Liedanfange, Ratsel und Scherzreime, selbst Volkstanze.

Trotzdem Fischart eine Reihe von Spielnamen seiner Vor-

lage, dem Gargantua des Rabelais und ebenso dem Nomen-
clator des Hadrianus Junius entlehnt hat, so bleibt uns immer
noch eine stattliche Anzahl von Ausdrucken, die uns ein schones

Bild von den Vergnugungen der Alten und Jungen Fischart-

scher Zeit geben.

Leider gestatlet uns der beschrankte Raum nur die Jugend-

spiele, Lieder, Ratsel und Scherzreime und die Volkstanze einer

naheren Betrachtung zu unterwerfen.

Nach diesen Kinderspielen und Liedern, welche die Spiele

begleiteten, wollen wir nun in unserem umfangreichen Ver-

zeichnisse forschen.

Da Rabelais' Verzeichnis nur reine Spiele, sowohl solche

Erwachsener als auch der Kinder enthalt, so ist es naturlich,

daB gerade in diesem Teil die Benutzung Rabelais' durch Fi-
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schart in ihrem ganzen Umfange zutage tritt, noch deutlicher

als bei den Karten-, Wurfel- und Brettspielen.

Ebenso wurde Junius auch nicht verschont ; er lieferte

Fischart, was er nur eben bieten konnte.

Bevor wir an die Einteilung dieser zahlreichen Spiele gehen,

stellen wir sie zunSchst in einer Tabelle zusammen, wie sie

sich uns der Reihe nach darbieten

:

Tabelle der Jugendspiele,

welche in dein Verzeichnisse Fischarts genannt sind.

R = Rabelais : Fr. Rabelais : La vie de Gargantua et de Panta-

gruel. Edit. Esmangart et E. Johanneau, Paris 1823. J = Junius :

Hadrianus Junius : Nomenclator omnium rerum propria nomina variis

lingnis explicata etc. 1602. Fi = Fischart : Joh. Fischart : Geschicht-

klitterung (Gargantua). Hrsg. A. Alsleben. 1891. Die eingeklammer-
ten Zahlen beziehen sich auf das ganze Spielverzeichuis. a = 1. Aus-
gabe der cGeschichtklitterung* von 1575. b = 2. Ausg. von 1582.

c = 3. Ausg. von 1590.

1 (20) Plinden m5uB. 2 (21) Eselin beschlagen. 3 (25)

(b) Du der Hafi, icb der Wind. 4 (26) (b) Ich hang, ich

haffte. 5 (27) (b) In Himmel, in d' H6II. 6 (28) (b) Der

Wolff hat mir ein SchSflein gestolen, weil ich K&B und Brot

will holn. 7 (32) Der Unfur. 8 (47) Konigs 16sen J? 9

(50) (b) Wer hat dich geschlagen, ist mir leid fur den schaden,

ich reche mein unschuld. 10 (60) Der Bonen R. 11 (70)

Nun fah den Ball, eh er fall. 12 (72) Des Piattlins R. 13

(73) Vber eck ins hein. 14 (74) Der hupfelrei. 15 (75)

Ballenripotei. 16 (81) T6lpeltrei. 17 (84) Der Girlande. 18

(88) Des Kolbens. 19 (93) (b) Nadel on fadem in Hoff tragen.

20 (94) (c) Pferdlin woll bereit J. 21 (95) (c) Cock, Cock ey

wil J. 22 (96) (c) Lausen oder Noppen J. 23 (97) (c) Finger-

schnellen J. 24 (108) (b) Des Unlreuen baurens R. 25 (121)

Inn die H611 (nur in a). 26 (122) Des kuschwantzes R. 27

(125) Der nickenocke R. 28 (133) (b) Der geschrenckten Schenckel.

29 (135) (b) Was fur Blumen gebt ihr mir zum krantz? 30

(141) Auff den Berg faren. 31 (142) Ein rusigen Dib fahen.

32 (147) Got! verMugnen R. 33 (150) Der Baboben R. 34

(151) Primus secundus R. 35 (152) Zu underst des messers R.

36 (154) Des freien Karrens R. 37 (155) Grad oder ungrad R.

38 (156) Kreutz oder plSttlin R. 39 (159) Hdrlin zupffen.

40 (160) Ich fisch in meines Ilerrn Iduch. 41 (161) Des schulins.

42 (162) Heimlich seitenspiel ungelacht. 43 (165) Ist Weichsel

reiff. 44 (166) Steyn auBgeben. 45 (168) Martres R. 46 (169)

Pingres R. 47 (171) (b) Haspeln. 48 (173) (b) Ich bin K6nig,
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du bist Knecht. 49 (174) (b) Des deitens on reden, 50 (479)

Schl&gels.

51 (181) Haublins. 52 (182) Der weissen Tauben. 53

(185) Des Schupletzers R. 54 (186) Hibu R. 55 (187) Dorelot

haBlin R. 56 (188) Tirelitantine R. 57 (189) Farcklin gang

du vor R. 58 (191) Des weitlocbs R. 59 (192) Des Habern

verkauffens R. 60(193) (c) Der blinden Ku J. 61 (194) (c)

Rhat der finger J. 62 (195) (c) Pick Olyet offte graef J. 03

(196) (c) Nacht oder tag J. 64 (197) (cj Vergebens machen J?.

65 (198) Gaulchen laB dich beschlagen. 66 (199) Das eisen

auB der EB zihen R. 67 (200) Den falschen bauren R. 68

(201) Der heilig ist gefunden R. 69 (204) Burri burrisu R.

70 (205) Ich setz mich R. 71 (208) (b) Meister hemmerleins

nachfahr. 72 (212) (b) Der Contrafeitiscben geberden. 73

(214) Mai das Morlin. 74 (215) Der Sau R. 75 (216) Baucb

wider Bauch R. 76 (218) Huhu Eulen R. 77 (219) Der

Himmel hat sich umbgelegt. 78 (220) Der praiten kugel, halben

kugel, kurzen kugel (nur in a) R. 79 (221) Nun geht davon.

80 (224) Handwercksmann, was gibst du darzu ? 81 (225) Ochs

inn den Veiolen R. 82 (226) Duck dich HanBlin duck dich R?.

83 (228) Eisen abwerffen R. 84 (229) Des barbedoribus R.

85(231)) BratspiBwenden R. 86(231) Gevatter leihet mir euer

sack R. 87 (232) Esel zemmen. 88 (233) Der Widershoden R.

89 (234) Der Feigen von Marsilien R. 90 (235) Des Fuchs-

streiffens R. 91 (236) Kohlen auffblasen R. 92 (238) (b) Was
stilstu? Thaler, Thaler. 93 (239) (b) Was seind wir? Stock-

fisch. 94 (241) (b) Das Abe reimen. 95(242) Zum lebendigen

und toden Richter. 96 (243) Des Hogerigen Hofmans R. 97

(244) Des pimpompens R. 98 (245) Des kfirblin machens.

99 (247) Kram auBlegen. 100 (248) Der Abereh R. 101 (252)

Der Spindel R. 102 (253) Wickerlin, wickerlin, wilt mit mir

essen bring ein Messer.

103 (254) Ungelacht pfetz ich dich R. 104 (255) Der

Pickarome R. 103 (256) Des Roten Rauhen Trecks R. 106

(257) Des Eogelarts R. 107 (258) Des Rekockillechen R.

108 (259) Brich den Hafen R. 109 (260) Montalant R.

110 (263) (b) Des Brdutgams. Ill (264) Die faule prucken

(nur in a). 112 (265) Des kurtzen steckens R. 113 (266)

Pire vollet R. 114 (267) Kline musettecken R. 115 (268)

Des griibleins R. 116 (269) DeB schnauffers R. 117 (276)

Zur Trompe R. 118 (278) DeB M6nchs R. 119 (279) Tene-

bei R. 120 (280) Das wunder R. 121 (281) Naschettechen,

Naueltechen R. 122 (282) Fessart, Kerbart R. 123 (283)

Sanct Kosman ich ruff dich an R. 124 (284) Der Braunen

schroter R. 125 (285) Ich fang euch on ein Meyen R. 126
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(286) Ich fang euch, wo ich euch find. 127 (287) Wo) und
voll vergeht die Fasten R. 128 (288) Der gabeligen eychen R.

129 (289) DeB gegossenen Gauls R. 130 (290) DeB Wolff-

schwanlzes R. 131 (291) DeB furtz inn halB R. 132 (292)

Willhelm lang mir den spiB R. 133 (293) Der Brandelle R.

134 (294) DeB Muckenwadels R. 135 (295) Mein OechBlin,

mein OechBlin R. 136 (296) A propoB R. 137 (297) Der neun

Hend R. 138 (298) Chapifon Narrene kopff R. 139 (299)

Der zerfallenen Brucken R. 140 (300) De& gez£umten schmid

TolinsR. (Colins,ab.) 141 (302) (b) Das Handwerck auBschreien

R?. 142 (303) (b) DeQ Teuffels Music. 143 (304) (b) Wie
vil deB krauts umb ein Heller ? 144 (306) (b) DeB Bilgram

steurens. 145 (307) DeB Grolle Gollhammers R. 146 (309)

DeQ Kockantins R. 147 (310) DeQ Mirelimufle R. 148 (311)

Mouschart R. 149 (312) Der Krotten R. 150 (313) Des Bi-

schofsstabs R. 151 (315) Bille bocket R. 152 (316) Der

K6nigin R.

153 (317) Kopf zu kopf anrechen R. 154 (319) Malle

mort R. 155 (320) Krockmolle R. 156 (321) Frau w611en wir

die Kuff wAschen R. 157 (322) Belusteol R. 158 (323) Den

Habern seyen R. 159 (324) DeB Deffendo R. 160 (325) Im
mulchen R. 161 (326) Des Erases R. 'i62 (327) Virevoste R.

163 (328) DeQ Bacule R. 164 (329) DeB Bauren R. 165 (330)

Die unsinnige esconblette R. 166 (33!) Das tod Thier R. 167

(332) Steig, steig auffs leiterlin R. 168 (33b) Der Toden

Sau R. 169 (334) DeB gesaltzenen arB R. 170 (335) Des T£ub-

lins R. 171 (338) (b) DeQ M6rselstein tragens. 172 (339) (b)

DeB Venus Tempels. 173 (343) DeB Besems R. 174 (344)

Spring auB dem busch R. 175 (345) Der verborgenen Kutten R.

176 (346) Bulgen und Seckel im ArB R. 177 (347) O bone

das Habichnest R. 178 (348) Passauant, Passefort R. 179

(349) Der Petarrade R. 180 (350) Raht wer hat dich ge-

schlagen? 181 (351) Der Senffstempffel R. 182 (352) Cam-
bos R. 183 (353) Fur sich, hinter sich R?. 184 (355) Pi-

candeau R. 185 (356) Krocketeste, Hackenkopf R. 186 (357)

DeB Kranchs R. 187 (358) Taillecop R. 188 (359) Nasenk6nig

Nasart R. 189 (360) Der Lerchen R. 190 (361) Der Stirn-

schnallen R. 191 (304) Es brent, ich lesch. 192 (365) Jung-'

frau kussen. 193 (366) Im sack verbergen. 194 (367) Der

sch6nsten den stein. 195 (373) Den Kessel auff dem Leilach

rucken. 196 (375) Rahtet jhr, was stund im brieff? 197 (382)

Wer das nicht kan, kan nicht vil. 198 (383) Teller im Kubel

abschlagen. 199 (384) DeB Sack zuckens. 200 (386) Fudum
(b die Mor ist im Kessel). 201 (389) Der GeyB huten.

202 (391) Sie thaten all also. 203 (393) Ich hafft, ich hang.
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204 (394) Rindenpfeiflin, Weidenb6glin. 205 (395) V6gel auB-

nemmen. 206 (397) Jeder Vogel inn sein Nesl. 207 (398) (b)

Der Verzduberin. 208 (399) Hurnaus (nur in a). 209 (400)

Den Zweck holen (nur in a). 210 (402) Hupff inn Klee. 211

(404) (b) Teller von der slangen schlagen. 212 (405) (b) Auft

dem Gs5B mit gebunden H&nden und fussen Ihumieren, das

recht ohr inn die lincke Hand, und den arm dardurch ge-

schleifft. 213 (406) (b) Vnser Han der K6nig, der streit ist

gewonnen. 214 (409) Der Baur schickt sein Jockel auB. 215

(410) Fr6sch fangen. 210 (411) (b) DeB Apts unnd seiner Brfider?

217 (412) Habergaifi zihen (nur in a). 218 (413) Sau treiben

(nur in a). 219 (414) Kluckern, schnellkugeln. 220 (415)

Knopff oder spitz. 221 (416) Inn kauten, kautenfaul. 222

(418) Auff der brucken suppere inn glorie. 223 (419) Auff

tellern mit hdnden gahn. 224 (421) Vber das kreiBle. 225

(423) Zflll wann icbs triff (nur in a). 226 (425) Murr murr
nur nicht R ?. 227 (426) Den klos und topf werfen (nur in a).

228 (427) Ritter durchs gitter. 229 (428) Das spill ich auch,

ich auch, die Sau afi ein treck, ich auch. 230 (429) Poselleich.

231 (449) Durch den Strdl schalmeien. 232 (452) Pfenning aus

dem krais topfstechen oder nuBwerfen (nur in a). 233 (455)

Adam hett siben Son. 234 (456) Widerfnren. 235 (457) Der

letzt der ists. 236 (462) Hirt sez gais auf (nur in a). 237

(463) Stein verbergen. 238 (464) Schfichle bergen. 239 (465)

P16chlin machen. 240 (466) Zum zwire, zum zware, der Vogel

ist gefangen. 241 (474) Faul eisen. 242 (476) Der letzt ein

Schelm. 243 (478) Hdubeln. 244 (479) Der Braut. 245 (480)

Schuch pletzen. 246 (481) Schelmentrager. 247 (484) Stecken

stocken. 248 (485) Nestel vom Messer blasen. 249 (486) Nussen-

spicken. 250 (487) Nestel aus dem krais klosstechen (nur in a).

251 (488) Wie vil schiesest mir auff ein Nestel.

252 (489) Plochlin stellen fallen. 253 (490) Zeichen oder

unzeichen. 254 (491) Pfenning im Buch pletern. 255 (493)

Helmlin zihen. 256 (494) Verbergens. 257 (495) Kinder auB-

theilen. 258 (496) Schleiffen (nur in a). 259 (497) K3B irucken.

260 (498) RoB machen (nur in a). 261 (501) Der Tnlum.

262 (502) DeB beichlens. i63 (503) DeB Schfllmeisters mit der

langen Nasen. 264 (505) (b) Der Sunden buB. 265 (516) Wer
ja und Nein sagt. 266 (518) Faden umb die hSnd in vil ge-

stalt winden. 267 (521) Monchsgebett. 268 (524) Wessen ist

die hand, der finger? 269 (525) Der erst herauB, der letzt

drinnen. 270 (530) Wie gibst den Finken. 271 (531) Wer
was weifi der sags. 272 (536) Den Katzenstrigel. 273 (538) (b)

Pfeiflft oder ich such euch nicht J. 274 (539) (b) Kapp komm
auB dem H&uBcken J. 275 (542) Bierenbaum schfitteln R?.

Digitized by VjOOQIC



— 58 —

276 (543) Rule, kuhele gump nit. 277 (545) Trag den Knaben.

278 (549) Hutlin, hutlin durch die bein. 279 (550) Rebecca

ruck den slul. 280 (575) Pferdlin wol bereit J. 281 (576)

Ritschen J?. 282 (577) Pfeifft oder ich such euch nicht J.

283 (578) Schulwinckel J. 284 (579) Hoi oder vol! J. 285

(580) H&nlin komm aus dem winckelein J. 286 (581) Das

Mnlin, hdnlin hat gelegt J. 287 (590) Wolf beiB mich nicht.

Im SchluB des 25. Kapitels fuhrt Fischart noch eine Reihe

von Spielen an, cdie inns Feld gehorten zuuben*.

288 (604) Nestel auB dem KreiB. 289 (605) KloBstechen.

290 (606) Schleiffen . 291 (607) schleimen. 292 (608) Ritschen.

293 (009) RoBmachen. 294 (610) HabergaiB ziehen. 295 (611)

Zull wann ichs triff. 296 (612) Botten raumen. 297 (613)

Vmbsp&nnlin. 298 (614) Pfenning vom blochlin werflen. 299

(615) NuB auB dem Ring dopflfwerflfen. 300 (616) Den Stecken

auB dem Leimen stechen. 301 (617) Hirt setz GeyB auflf. 302

(618) HurrnauB. 303 (619) HAubleins. 304 (620) Stecken

steckens. 305 (621) den Zweck holen. 306 (622) Zum zwire

zum zware, der Vogel ist gefangen (nur in b). 307 (623) Zum
ziel schocken. 308 (624) Der weissen Tauhen. 309 (625) Der

breiten und halben Kugel. 310 (626) Der faulen Brucken. 311

(627) Zehen paB fiinff Sprung auff eim FuB.

Alle diese Ausdrucke haben wir in unser Verzeichnis auch

aufgenommen, denn manche von ihnen sind im eigentlichen

Verzeichnisse in den verschiedenen Ausgaben zu Onden. Es

sind Knabenspiele und erfreulicherweise nur solche, die Fischart

aus nachster Nahe gesammelt haben wird.

Unsere Tabelle enthalt somit diejenigen Spiele, die, streng

genommen allein aufzunehmen Fischart berechligt gewesen
ware, namlich die Spiele, wie sie ein junger Bursche im Alter

des Gargantua wohl hatte spielen konnen.

Aber auch aus dieser Reihe von Ausdrucken sind noch die-

jenigen auszusondern, die nur Madchenspiele bedeuten, die aus

Rabelais und Junius abgeschrieben sind. Sehen wir diese Spiele

als unberechtigt an, in dem Verzeichnisse gefuhrt zu werden,

ziehen wir die Wiederholungen eines und desselben Spieles

unter die gemeinsame Hauptbezeichnung zusammen, dann
<?rst werden wir eine ziemlich zuverlassige Liste von Spielen

haben, an denen sich die Jugend des Fischartischen Zeitalters

ergotzte.

Streng und prinzipiell alle Madchen- und Knabenspiele

trennen zu wollen ware Pedanterie; denn wir konnen das bei

unserer Jugend heute noch beobachten, daB an den eigentlichen

Madchenspielen, den Reigenspielen, auch oft Knaben beteiligt

sind. Nicht immer, doch oft; wie fiberhaupt die Beobachtung
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zu machen ist, dafi die Knaben hauflger in das Spielgebiet der

Madchen einfallen als umgekehrt.

Auf diesem Gebiete haben sich die Madchen immer noch nicht

emanzipiert. Dafur sorgt ein gutes Heilmittel, der gegenseitige

Spott. Man wird mich verstehen, wenn ich nur zwei Aus-
drucke anfuhre, die der elsassischen Kindersprache nur zu gut

bekannt sind : «Buweschmeckere» einerseits und cMaidel-

schmeckera andererseits. Die unverfalschte Natur, der ursprung-

liche kunstlose Wille der Natur spricht aus der Kinderseele,

und Tieferes, als man vielleicht anzunehmen neigt, liegt in

diesen beiden Worten, die sich die Gattung «Kind* zum Selbst-

schutz gepragt hat.

Das Madchen soil ein Madchen bleiben und der Knabe ein

Knabe. Das zeigt sich in dem Umstande, daB die Kinder selbst

jeden Uebergriff verspotten. Das Gebiet des Knaben ist nicht

das des Madchens, und ungluckliche Folgen kann es nur haben,

wenn die sozialen Verhaltnisse einen Mischmasch von Mann
und Weib erzeugen, ein unbrauchbares Werkzeug des Natur-

willens, ein unschones Zwittergeschopf.

Durch das Kind heute noch konnen die Alten lernen, und
der Staat der Erwachsenen stande der Naturlichkeit, der ge-

sunden Ursprunglichkeit naher, wenn er die Verfassung des

Kinderstaates sich zum Muster nehmen wurde; und so mochlen

wir in ubertragenem Sinne den Satz gelten lassen

:

«In manchen Spielen konnen Knaben und Madchen zu-

sammen sich tummeln, aber in alien durfen sie es nicht. »

Da wo es uns nun bei der folgenden genaueren Betrach-

tung dieser Spiele moglich ist, werden wir nicht versaumen

anzugeben, ob das betreflende Spiel ein reines Madchen- oder

Knabenspiel ist.

Urn Klarheit in dem Wust von Ausdrucken zu schaffen,

wie uns das Verzeichnis dieser Spiele erscheint, wenn wir nicht

daran denken wurden, daB ein kleiner Teil aus Junius abge-

schrieben, der groBere Teil der Ausdrucke aber tolle Ueber-

tragungen Rabelaisscher Phrasen darstellt, wollen wir zunachst

diese beiden Gruppen fur sich betrachten. Daran anschlieBend,

werden wir die deutschen Ausdrucke zu erklaren versuchen

und gelegentlich die Identitat des einen odir andern wirk-
lichen deutschen Spieles mit dem franzosischen Spiele

nachweisen.

Der ccdeutschea Ausdruck Fischarls, der nur oft das ver-

zerrte Bild eines franzosischen Ausdrucks darstellt, wird uns

nur als Brucke dienen, urn zu dem franzSsischen Spiele zu ge-

langen.
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i. Abschnitt.

Die deutschen Ausdrucke, welche auf franzo-
sische Phrasen zuruckzufuhren sind.

Das MaB der Fischartischen Benutzung des Rabelaisschen

Verzeichnisses fur unsere Spielgruppe wird durch die obige

Ta belle veranschaulicht.

Das Folgende wird nun der Beweis sein fur die Behaup-

tung, die wir mit unserer Tabelle aufstellten.

Rabelais ist konsequenter und wahrheitsliebender bei der

Aufstellung seiner Spieltabelle geblieben, insofern als gewisser-

maBen alle Ausdrucke, mit Ausnahme der Karten-, Wurfel-,

Brettspiele, wirkliche Spiele, fast ausschlieBlich Kinderspiele be-

deuten.

Aucb fehlt bei ihm das Phantastische, das Abenteuerliche,

die Absicht, die Nachwelt zu verwirren, die aus Fischarts Ver-

zeichnis zu uns spricht.

Dieser Umsland wurde eine spezielle franzosische Arbeit

uber die Rabelaisschen Spiele und ihre Bedeutung sehr erleichtern,

weil hier eine «Textkritik» unnotig ist. Bevor wir an die Auf-

stellung der wirklichen Spiele bei Fischart gehen konnen, ist

uns die schwere Aufgabe gestellt, erst die Spielausdrucke zu

erkennen. Sie bilden den Kern, den wir herausschalen mussen

aus einer harten, wissenschaftlich ungenieBbaren Frucht.

Auch in dieser Hinsicht wird meine Arbeit das Mogliche

versuchen.

Fi 60 «Der Bonen> = Ra 28 <aux luettes>.

Es ist nicht ausgeschlossen, daB Fischart eine Vorstellung

von diesein franzosischen Spiele gehabt hat; denn, ohne den

Ausdruck zu ubersetzen, faBte er ihn ganz richtig als das Kinder-

spiel auf, das unsere Buben beute noch mit Bohnen, kleinen

Steinchen, Knopfen usw. auf den StraBen und Burgersteigen

spielen.

Ueber die Bedeutung von «aux luettes» schwanken die An-

sichten der franzosischen Kommentatoren.

Esm. et Eloy Johanneau 1 kennen aus Saintonge ein «la

luette» genanntes Kartenspiel der Matrosen. Doch scheint uns

Le Duchat (bei Esm. et E. Johanneau) die Bedeutung zu geben,

wenn er sagt : «On appelle luettes en Bretagne, le jeu de la

fossette, et ce jeu est commun a Nantes comme a Bordeaux

Esm. et Eloy Johanneau, note 28.
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parceque les enfants y jouent volontiers sur le gravier, avec

des coquilles que le rivage leur fournit en abondance.» (Ver-

gleiche das Spiel «Des grubleins», mit dem es offenbar iden-

tisch ist.)

Es ist im ganzen Elsafi gebrauchlich mit den verschieden-

sten Gegenstanden und bildet eine Variation des bekannten

«Gstunzes», das Spiel, das mit den «Gstunzen» gespielt «Kiweles»

genannt wird, weil die Klicker in ein «KiweIe» (kleines Grub-

chen im Boden) zu werfen sind.

Die Bezeichnung c<B6hneln» oder «B6hnels» ist auch im

Elsafi zu finden, wie auch in der Schweiz das «B6hneln» ein

beliebtes Spiel ist. 1

Fi 72 «Des Pl&ttlins> = Ra 111 <an palet>.

Wenn es sich auch hier um eine wahrscheinliche Ueber-

tragung handelt, so ist es doch mdgtich, dafi «Des Pldttlinsx)

als ein sehr bekanntes Knabenspiel Fischart bekannt gewesen

ist. Es ist leicht verfanglich, Fischarts Autorschaft nahe zu

treten, weil seine ganze Behandlung der franzosischen Spiele

uns zu einem skeptischen Verhalten gegen ihn zwingt. — Es

ist merkwurdig, wie Jahrhunderte hindurch dieses einfache

Spiel sich unverandert erhalten hat, vorausgesetzt, daB die

franzosischen Kommentatoren Recht mit ihrer Definition

haben :

«Uo des joueurs jette un petit £cu, qui est comme le but,

chacun jette ensuite son 6cu ou palet, celui qui s'est plac£ le plus

prfcs du bout, gagne.»*

Dieser Beschreibung konnen wir nichts hinzufugen als die

Bemerkung, daB das Spiel bei unseren Knaben allgemein in

Gebrauch ist. Es werden entweder Pfennige oder sonstige

Gegenstande benutzt.

Wir nannten das Spiel «Pfennjeles» oder «Blattels».

In Frankreich fuhrt auch noch ein anderes Spiel, das dem
Fischartischen Spiele Nr. 489 «Plochlin stellen fallens) gleich-

kommt, diesen Namen.
Diese Internationalist der Kinderspiele ist eine merkwurdige

und zugleich wunderbare Erscheinung.8

1 R o c h h o 1 z : Alemann. Kinderl. und Kinderspiel in der Schweiz,

p. 428, Nr. 47.

* Earn, et E. Joh., note 90.

3 Nach dem Gesagten konnen wir Rochholzens Meinung auf

p. 465 nicht teilen, wonach Fischarts <Des Plattlins* das <Scherben

uber Wasser tanzen lassen» bedeuten soil, also unser <Wasser-
stipperles*.
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Fi 108 cDes Untreuen baurens> I ^ _ s f ... .

t*- «*w* rv i», L u }= Ra 98 «aufaulx villain*.
Fi 200 <Den falschen banren» I

Fi 108 ist Zusatz der 2. Ausgabe von 1582, wahrend Fi

200 sich bereits in der erslen Ausgabe von 1575 findel.

Es liegl die Annahme nahe, daB die beiden deutschen

Ausdrucke identiscb sind und folglich aucb mil dem franzd-

sischen, denn Fi £00 ist eine moglichst falsche und unsinnige

Uebersetzung des Rabelaisschen Spieles, zu dem iibrigens die

franzosischen Kommentatoren schweigen.

Fi 122 «Des knschwantzes» = Ra 40 <aux vasehes*.

Hier haben wir die Antwort auf unsere Frage, was wohl

Fischarts Ausdruck bedeuten mag, eine Antwort, die an Derb-

heit nichts zu wQnschen ubrig laBt. Urn die Abschreiberei zu

verbergen, ubertragt Fischart «aux vasches» statt rich tig mit

«zu den knhen* mit einem cTeil der Kuh», mit dem tKuh-

schwantz».

Die Reihe der gr6Bten Ungeheuerlichkeiten Fischartischer

Uebertragungskunst nimmt damit einen wurdigen Anfang.

Esm. et E. Joh. 1 berichten daruber:

(scG'est un jeu d'enfant ou Ton dit, selon Furetiere, porter
a la vachemorte, quand on porte quelqu'un sur son dos,

avec la tete pendante en bas.»

Vielleicht ist nach ihnen das Spiel identiscb mit Rabelais

191 «a la beste morte* = Fi 331 «Das tod Thieri>.

Fi 125 «Der nickenocke» — Ra 45 <a la nicqne nocque*.

Aus dem unverstandenen franzOsischen Ausdruck scheut

sich Fischart nicht einen deutschen gleichlautenden zu machen,

der in dieser Form gar nichts bedeuten kann.

Da der *deutsche» Ausdruck vollstandig entwertet ist infolge

seiner Herkunft, so geben wir nur hier, wie bei den andern Phrasen,

einige Erklarungen der franzosischen Herausgeber wieder:

«Ce jeu doit faire un double emploi avec ceux aux croquinolles,

a la nazarde, aux chiquenaudes. La chiquenaude consiste a

appuyer ferme le bout du doigt du milieu sur le bout du pouce,

et a desserrer, avec effort, le doigt du milieu contre le nez ou

le front de quelqu'un.a*

Damit bezeichneten also vier verschiedene Ausdrucke, die

auch alle bei Fischart entsprechend zu finden sind, ein einziges

spielartiges Vergnugen der Kinder, das auch im Elsafi bekannt

1 Esm. et E. Joh., note 39.
2 Esm. et E. Joh., note 44.
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ist. Ich erinnere mich, vvie wir uns damit vergnugten einem

andern ein «Nasestibberle» (Nasensttiber) zu machen oder

«Nabile mache» zu spielen.

Fi 147 «Gott verl&ugnen* = Ra 52 <an reniguebieu*.

Es ist merkwurdig, daB Fischart den Sinn des franzosischen

Ausdruckes richtig erfafit und wiedergegeben hat. Zweifellos

hat er sich auf irgend eine Weise den Ausdruck zu erklaren

verstanden, was man bei einer oberflachlichen Kenntnis der

franzosischen Sprache, die ihm vorgeworfen wird, nicht er-

warten sollte. Welches Spiel der franzosische Ausdruck be-

zeichnet, geht aus den kurzen Bemerkungen Esm. et Eloy. Joh.'s

nicht hervor. Reniguebieu bedeutet soviel als je renie Dieu.

Es ist immerhin sonderbar, daB Fischart das bereits ent-

stellie Wort in seiner ursprunglichen Form zu erkennen ver-

mochte.

Fi 150 cDer Baboben> = Ra 55 <a la babou».

Es ist unsicher, ob Fischart sinnlos den franzosischen

Ausdruck wiedergegeben hat, da «babe, bobe» in der altern

Zeit soviel als «altes Weiba bedeutet. 1

Oder wuBte Fischart mit tbaboua nichts anzufangen und

setzte das ahnlich klingende WT

ort, oder steht das franzosische

Wort «babou» mit dem deutschen «baben, boben» in irgend

welcher Verbindung?

1st «Baboben» vielleicht ein Lehnwort aus dem Romanischen,.

vielleicht gar auf das gleiche Spiel der Kinder hinweisend ?

«Babou ist in Frankreich ein Maskerade-Spiel der Kinder.

In dem Dictionnaire de TrSvoux ist zu finden:

aBabau (zu sprechen babaou) est je ne sais quel fantdme

imaginaire dont les nourrices de Languedoc et pays voisins se

servent pour faire peur aux petits enfants.»*

Damit steht das was Adry sagt in enger Verbindung:

«Sur plusieurs pierres gravies antiques on trouve, entre

autre jeux d'enfants, celui ou un petit enfant se couvre la t&te

avec un masque hideux qui fait fuir ses camarades.»3

Ohne dem Spiele einen absoluten Namen gegeben zu haben,.

erinnere ich mich, daB wir es oft spielten.

Vielleicht besagt Fi 142 <tEin rusigen Dib fahena ein ahn-

liches Spiel, worin sich der Gebrauch der Diebe, sich zur Un-
kenntlichmachung das Gesicht zu schwarzen, wiederspiegelt.

1 Grimm: D. Worterbuch.
2 Esm. et E. Joh., note 52.

3 Vgl. Henry d'Aliemagne II, 276 ff.
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Fi 151 «Primus Hecundus = Ra 51 «a primus secundus*.

Die Phrase ist unver§ndert aus Rabelais ubernommen. Le
Duchat bemerkt zu dem Ausdruck bei Rabelais

:

<iC'est un jeu que deux ecoliers jouent tele a tele, en

tournani les feuillets d'un livre dans lequel ils auront cach6

quelque chose qu'ils veulent jouer.s*

Dieses Spielvergnugen ist auch im ElsaB heute noch uberall

bekannt. Wir vergnugten uns damif auf dem Wege von und

zur Schule, d. h. dann, wenn wir Bucher bei uns trugen. Alle

moglichen dunnen Gegenstande, Briefmarken, Silberblattchen,

Bilder wurden in dem Buche versteckt, in dem man mit dem
Finger oder einer Nadel «stechen*> muBte.

Eine Variation dieses Spieles erwahnt Fischart Nr. 491

«rPfenning im Buch pleterna. Ob die franzosische Bezeichnung

auch im ElsaB gait, ist fraglich.

Fi 152 cZu underst des messers* = Ra 57 «au pied da
cousteau>.

Der Ausdruck ist ziemlich genau ubertragen. Es genugt

fur uns den Verlauf des Spieles anzugeben mit der Erklarung

Adry's

:

«Le jeu parait ^tre celui ou Ton pique un couteau, et

quelquefois un clou, au bord d'une table, au milieu d'un des

cdt6s : les joueurs jettent leur palet ou 6cu, et celui qui est le

plus proche du pied du couteau, gagne, pourvu que son £cu

ne tombe point a terre.) 2

Dieses Spiel ist noch heute auf den JahrmSrkten bei uns

anzutreffen.

Fi 154 cl)es freien Karrens* = Ra 59 <an franc da qaarreaa>.

Dieser Ausdruck gehdrt einer ununterbrochenen Reihe von

Ausdrucken an, die alle aus Rabelais stammen.

Fischart hat den franzosischen Ausdruck nicht verstanden

und ihn daher nur dem Wortlaute nach, um ihn recht «deutsch»

klingend zu machen, in der sinnlosesten Art ubertragen. Die-

jenigen, die Fischart einen Uebersetzer nennen, muBlen Fischart

angesichts dieses tollen Gebildes eine groBtmogliche geistige

Beschranktheit und Unkenntnis der franzosischen Sprache vor-

werfen. Ob wohl Fischarts franzosische Kenntnisse so miserabel

waroi, daB er nicht einmal wuBte, was quarreau, ein alltag-

licher Ausdruck, zu bedeuten hat? Und spricht nicht aus dieser

1 Esm. et E. Joh., note 53.
2 Esm. et E. Joh., note 54.
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haarstraubenden Uebertragung, wie aus der ganzen Behandlung

das Gegenteil, namlich eine grundliche Kenntnis der franz6si-

schen Sprache und zugleich der Wille Fischarts, den Ausdruck

durch die absonderlichsten Verdrehungen moglichst als einen

deutscben Spielnamen erscheinen zu lassen ? (Was hat ein

«Karren» mit etquarreaua zu tun; und dann dieser Unsinn

:

«Des freien Karrens.a!?)

Der Verlauf des franzosischen Spieles geht aus den An-
gaben bei Esm. et E. Joh. deutlich bervor

:

«Jeu ou Ton jette une pi&ce de monnaie en guise de pallet

sur un quarr£ qu'on a trac6 en terre, et divis£ par ses diam&lres

et diagonales.a (Le Duchat.)i

Das Spiel war in Frankreich sehr verbreitet und wurde

von Erwachsenen und Kindern (Knaben) gespielt.

Naheres daruber mit Abbildung des Spieles auf einem alten

Stich bei Henry d'Allemagne I, p. 315.* In dem Spiele wurde

auf dem Boden bald ein Viereck, bald ein Kreis gezeichnet. In

der letzten Form ist es ein sehr bekanntes und beliebtes Spiel

unserer Knaben, schlechtweg «Pfennjeles» genannt, weil man
gewohnlich mit Pfennigen spielte.

Fi 155 <Grad oder ungrad» = Fi 60 «a pair ou non».

Dieser Ausdruck bildet eines der wenigen Beispiele, in denen

Fischart den franzosischen Ausdruck richtig mit einem gleich-

bedeutenden deutschen Ausdruck wiedergegeben hat.

Wie auch heute noch jeder Knabe weiB, was mit aGrad

oder ungrad* gemeint ist, so scheint auch schon zu Fischarts

Zeiten das Spiel weit verbreitet gewesen zu sein. Ein Knabe

nimmt eine Anzahl Klicker oder Kndpfe («Gstunze» oder «Knepf»)

in die Hand und laBt einen andern die Anzahl erraten. Wird

«grad» geraten, so hat man gewonnen, im andern Falle verloren.

Seit Sltester Zeit ist das Spiel bekannt. Schon Horaz spricht

von dem Spiele dudere par impao. Ebenso Platon, Aristoteles

und Aristophanes. (Esm. et E. Joh., note 57.)

In Frankreich ist es allgemein ublich unter dem Namen
«a pair ou non» oder «pair et impair)). 3

Fi 156 «Kreutz oder pl&ttlin» = Ra 61 «a croix ou pile>.

Auch dieser Ausdruck ist richiig wiedergegeben. Sowohl

das franzosische als auch das deutsche Spiel haben mit dem

1 Esm. et E. Joh., note 56.
8 Mas6e rStrospectif de la classe. 100 jeux. A l'exposition.

Paris 1900.
s Littre: Diet, de la i. fr. Henry J'Allem. II, 146.
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vorhergehenden entsprechenden Namen gemeinsam, daB sie oft

bei groBeren Spielen als ein spielartiger Gebrauch den Knaben

dienen, den «Anfangenden» zu bezeichnen.

Es ist nicht unmoglich, daB der Ausdruck Fischarts auch

ublich war und somit das bedeutete, was heute unsere Buben

aKnopf oder Spitza, «Kopf oder Minza nennen, ein Spiel, wo-

bei ein Geldstiick in die Hdhe geworfen wird. Der eine sagt

«Kopf», der andere «Minzi\ Fallt nun die Munze mit dem
Bilde nach oben, so hat «Kopf» gewonnen und umgekehrt.

An spalerer Stelle wferden wir noch einer anderen Bezeich-

nung fur dieses Spiel begegnen, die Fischart aus Junius abge-

schrieben hat.

Ueber das franzdsische Spiel, das den gleichen Verlauf

zeigt, finden wir Ausfuhrliches bei Esm. et E. Joh., note 58,

wo auch gesagt wird, daB das Spiel in Italien, England,

Spanien und Frankreich gleich bekannt ist und bei Henry d'A.

II, 147.

Fi 168 «Martres* — Ra 62 «aux martres*.

Fi 169 cPingres> = Ra 63 «aux pingres*.

Beide Ausdrucke finden sich bei Fischart unverandert mit

franzosischem Wortlaut.

Le Duchats (Esm. et E. Jon., note 59. 60) Angaben mussen

uns genugen :

«On joue aux martres avec de petites pierres rondes qu'on

jette en Fair comme les osselets.»

Bei den obigen Kommentatoren ist Naheres zu finden, auch

fiber das Verhallnis von ((Martres : Pingres : osselels», die dem-

nach als ahnliche Spiele anzusehen sind. (Siehe auch Henry

d
J

A. II, 75, 97.)

Fi 185 cDes Scbupletzeis» - Ra 65 «an savaMer».

Fischart hat diesen Spielnamen ganz korrekt ubertragen,

ohne das franzosische Spiel zu kennen, das oflenbar identisch

ist mit seinem ocDes schulins», was aus der Beschreibung bei

Esm. et E. Joh. (note 61) hervorgeht

:

ccPlusieurs enfants sont assis en rond, les genoux Iev6s

;

Tun d'eux est debout au milieu, et cherche une savate que les

auires se passent sous leurs jarrets, couverls de leurs habits,

et dont ils le frappent quand il a le dos tournS. Celui entre

les mains duquel il prend la savate, se met a sa place et la

cherche a son tour.»

Ganz genau so wird heute noch ein Spiel gespielt. Siehe

unter «Des schulins».
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Fi 186 «Hibu» = Ra 66 <au hybou>.

Rabelais Spiel ist mir unklar geblieben. Fischart nahm
den Ausdruck auf, indem er ihm einen deutschen Anstrich zu

geben versuchte.

Esmangart et Eloy Johanneau (note 62. 67) vermuten die

Identilat dieses Ausdrucks mil Ra 73 «a la cheveschea, dem
bei Fischart Nr. 218 «Huhu Eulen» entspricht. Zu «a la che-

veschea bemerken die franzosischen Kommentatoren, daB im

Piquet der Ausdruck cfaire la chouette* vorkommt.

Ob hier ein Zusammenhang beslehe, sei zweifelhaft.

Fi 187 cDorelot h&filin» = Ra 67 <an dorelot du lievre>.

Fischart hat den Ausdruck nur in seinem zweiten Teil

ubersetzt.

Nach Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 63) bedeutet die

Phrase soviel als im Spiel dmiter la chasse du li£vre». Ich

vermute, dafi sogar der andere Ausdruck bei Fischart Nr. 226

«Duck dich H&nBlin duck dich», der in der ersten Ausgabe

von 1575 (a) laulet «Duck dich h&slin duck dich» unter dem
Einflusse der unverstandenen Phrase Rabelais' entstanden ist,

eben wegen seiner Form in der ersten Ausgabe.

Vielleicht hat Fischart «Ha"nBlin» aus «Ha
,

slin» in den fol-

genden Ausgaben mit der Absichl gemacht, den Leser irre zu

fuhren.

Esm. et Eloy Joh. ergehen sich in Meditationen uber das

Wor.t «dorelot», ohne von dem Spiele zu reden.

Es ist nicht ausgeschlossen, daB Rabelais mit seinem Aus-

drucke, vielleicht auch Fischart mit Nr. 226 (wenn er nicht

unter Rabelais EinfluB steht) ein Spiel gemeint hat, das heute

noch als Reigenspiel vielfach bekannt ist, bei dem die Kinder

(vorwiegend Madchen) folgendes Lied singen :

«H§slein in der Grube saB und schlief.

Armes Haslein bist so krank,

DaB du nicht melir hupfen kannst:

Haslein hupf, Haslein hupf.»

Ein Kind sitzt geduckt in der Mitte des Kreises. Die

andern fassen sich an den Handen und tanzen um das *Has-

lein», obiges Lied singend
t herum.

Fi 188 <Tirelitantine» = Ra 68 «a la tirelitantaine*.

Es besteht hier wohl kein Zweifel daruber, wo Fischart

seinen Spielnamen hergenommen hat. (Esm. et E. Joh.,

note 63.)
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«Ce doit &tre un jeu a se tirailler Tun l'a litre.

»

Was Fischarl sich wohl bei alien diesen Namen <(gedacht»

haben mag?

Fi 189 cF&rcklin gang dn vor> = Ra 69 «a cochonnet va devant>.

Genau aus Rabelais iibertragen. Den Veiiauf des Spieles

beschreibt Le Duchat (Esm. et E. Joh. note 65) :

«Jeu de boule ou de palet auquel l'endroit oil s'arr&te la

boule ou le palet de celui qui joue le premier sert de but pour

lui-m£me et pour les autresa.

Das allgemein bekannte Spiel, das wir auf dem Wege von

und zu der Schule spielten, nannten wir ocSdujtriwerles*. (Einer

trieb den andern voran.)

In Frankreich ist es ebenso gebrauchlich wie bei uns.

(Henry d'A. I, 204, 227, 232, 243, 248.) Das Spiel hat Aehn-

lichkeit mit Ra 407 «a la truyea, das identisch ist mit unserm

«S6ujball» oder ad'Mor triwe». Auch bei Fischart finden wir

dieses Spiel.

Fi 191 «Des weitlochs* = Ra 77 «a la jantrn>.

Hat vielleicht Fischart seinen deutschen Ausdruck an die

Stelle des franzosischen gesetzt, indem er «tru» als trou

verstand ?

Das Elsassische Worterbuch weist das Worl «weidloch»

fur After auf; doch habe ich keine Beziehung zu einem Spiele

konstatieren konnen.

Fi 192 cDes Habern verkauffens> = Ra <a vendre l'avoine>.

Fi 199 <Das eisen auB der EC zihen> = Ra 97 <a tirer les

fers dn four*.

Fi 201 cDer heilig ist gefnnden» = Ra 101 «a sainct tronv^>.

Alle drei Ausdrucke stammen aus Rabelais. Ueber die

Bedeutung der franzosischen Spiele schweigen die Kommenta-
toren des Rabelais.

Fi 204 <Burri bnrrisn* = Ra 78 can bourry bourry zon>.

Auch moglichste Deutschgestaltung der Worte kann uns

nicht uber den Ursprung hinwegtauschen.

Le Duchat (Esm. et E. Joh. note 70) erkiart das Spiel:

«Jeu ou Tun des joueurs, qui se cache, est cherch£ par

les autres, qui souvent le laissent la, et s'fcn vont.»

Somit ist es das gleiche wie unser acVersteckels», das

Fischart schon als «Verbergens» anfuhrt.

Digitized by VjOOQIC



— 69 —
Fi 205 «Ich setz mich> = Ra 79 <a je massis*.

Fiir uns kommt der Ausdruck als nichtdeutsches Spiel

nicht in Betracht.

Fi 215 «Der Sau> = Ra 107 «a la truye»i

Auch dieser Ausdruck ist eine wortliche Uebertragung von

«a la truyea. (Siehe Fi 189, Ra 69.)

Im ElsaB war dies Spiel zu Fischarts Zeiten ebenfalls be-

kannt, was sein Spiel Nr. 386 «Fudum die Mor ist im Kesseb
beweist.

Bis heute hat es sich bei uns erhalten.

Fi 216 «Baneh wider Bauch> = Ra 108 «a ventre

contre ventre >.

Die Uebertragung aus Ra bedarf keines Beweises.

Esm. et E. Joh. erwahnen nichts zu diesem Ausdruck.

Fi 220 cDer praiten kugel,
|
Ra 116 <a la bonle plate

>

halben kugel, kurzen kugel > | Ra 121 <a la courte boulle>.

Wir haben hier die merkwurdige Erscheinung, daB Fischart

zwei Rabelaissche Ausdriicke unter Zusatz von «halben kugeb
in einen deutschen Ausdruck zusammengezogen hat.

Die Fischartische Phrase kommt aber sonderbarerweise nur

in der ersten Ausgabe von 1575 (a) vor, wahrend sie in b

und c im Verzeichnisse fehlt. Dagegen linden wir am Ende

des Kapitels 25 unter einer Reihe von Spielen als Zusatz in b

genannt «der breiten vnnd halben Kugeb. Die Phrase hat also

verkurzt einfach den Platz gewechselt.

Die franzosischen Ausdrucke bedeuten Kugelspiele.

Zu Ra 121 bemerken die beiden Kommentatoren : (Esm.

et E. Joh. note 100),

«Jeu de boule dont Tespace est fort court el fort limits,

pour le distinguer du jeu de la longue boule. j>

Die Spiele mit Kugeln sind in zahllosen Variationen im

ElsaB verbreitet. An geeigneter Stelle werde ich davon be-

richten.

Fi 225 «Ochs inn den Veiolen* = Ra 72 can beuf viole>.

Sinnlos und gedankenlos (wie Fi 154) hal Fischart aus dem
ihm unverstandlichen franzosischen Spielnamen einen deutschen

Ausdruck geschafFen, ein Monstrum von Fastnachtslaune und

toller Absichtlichkeit.

i Esm. et Eloy Joh., note 88. Henry d'Allem. I, 206.
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«Veiolen» konnen wir ebensogut als «Veilchen oder

«Flaschen» betrachten. Es ist gleich, fur welchen Sinn wir uns

entscheiden, die unsinnige Monstruositat wird nicht beein-

trachtigt.

Das Spiel ist eine Nachahmung eines volkstumlichen Ge-

brauches

:

Nach Le Duchat: (Esm. el E. Joh.'note (56):

«I1 y a de Papparence, qu'au jeu de boeuf viote des enfants

imitant cette coutume (die vorher genau beschrieben zu linden

ist : d'orner la t£te du boeuf gras et de le conduire par la ville

au son de la viole ou de la vielle) ornaient de fleurs la tate

d'un de leurs camarades et le conduisaient en cet elat par les

principales rues du lieu de leur demeure au son de quelques

instruments, et faisaient ensuite semblant de le tuer, comme a

un autre de leurs jeux appelS par Rabelais, au pourceau
mory*. (Siehe dieses Spiel.)

Fi 228 «Eisen abwerffen* = Ra 76 «a deferrer l'asne>.

Es ist wobl anzunehmen, daB dieser Ausdruck Fischarts

abhangig zu machen ist als eine absichtliche Verunstaltung von

dem franzosischen Namen.
«Abwerffen» ist eine ungefahre Uebertragung von «deTerren».

Ob auch Fi 232 «Esel zemmen» mit Ra 76 in irgend einen

Konnex zu bringen moglich ist, vermag ich nicht zu entscheiden.

Ueber das franzdsische Spiel sind die Kommentatoren Ra-

belais' selbst im Zweifel (Esm. et E. Joh., note 69)

:

«Serait-ce de feindre, en jouant, d'dter le Soulier, en levant

le pied a un enfant, comme on leve au cheval pour lui dter

son fer ou lui en mettre un ?» (Dieses Spiel erinnere ich mich

gespielt zu haben, ohne daB es einen besonderen Namen ge-

habt hatte.)

Vielleicht ist dem franzosischen Ausdruck auch eine sprich-

worlliche Bedeutung beizumessen. Denn in Frankreich sagt

man von einem, der sich uberall unberechtigt einmischt : «Il

se m^le des fers a Pane.)) Zur Begrundung dessen finden wir

Note 69 die Glosse: «Tout le monde sait qu'on ne ferre pas

les dries.

»

Diese Bedeutung scheint auch das Fischartische Fi 21

ccEselin beschlagen» zu haben.

Rochholz 434 setzt dieses Spiel gleich mit seinem «Finger-

spieb) auf Grund .der in der Schweiz ublichen Frage : ccWill

der Schmied das RoB beschlagen : wieviel Nagel muB er haben?)) 1

1 Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel in der Schweiz.
Leipzig 1857.

Digitized by VjOOQIC



— 71 -

1st diese Zusammenstellung schon gewagt, so ist seine Behaup-

tung, das Fischartische «LeuB oder NiB» sei ein anderer Aus-

druck dafur, einfach falsch.

Fi 229 «Des barbedoribns* -• Ra 80 ca la barbe d'oribus>.

Das Nichtverstehen von Ra 80 hindert Fischarts Laune

keineswegs, daraus einen deutschen Spielnamen durch Kon-

traktion zu bilden. Esm. et E. Joh. nole 71 : cJeu oil Ton

bande les yeux de quelqu'un de la compagnie, puis, sous ombre

de vouloir lui faire une barbe doree, on le barbouille avec de

l'ordure.))

Ein schmutzigeres, sogar sehr gemeines Spiel habe ich

fruher einmal zufallig beobachten konnen, das die Buben «Stabs-

trumpeterles» nannten.

Das aberglaubische «Wajscbisser am Au» lafit uns wissen,

daB die Knaben es nicht fur eine allzugroBe Schande hielten,

wenn sie an irgend einem Tor einer etwas verlassenen Strafie

einem naturlichen Drange folgten. An solchen Stellen wurde

der teuflische Spafi mit einem Unbefangenen gespielt. Man
verband ihm die Augen, setzte ihn auf den Rucken eines anderen,

gab ihm einen Stab (die Trompete) in die Hand, dessen Ende

man vorher in die Exkremente getaucht hatte und lieB ihn nun

auf Kommando blasen. Er bliefi nicht lange. «Un vvenns erufi

kumme-n-isch», da fuhlte mancher der kleinen Teufel seinen

Buckel unter den Hieben des Vaters des ekelhaft Angefiihrten.

Das «SpieU ist ein merkwurdiger Auswuchs an dem sonst so

nalurlich reinen Spielkorper.

Fi 280 «Bratspifiwenden> -- Ra 82 <a tire la broche>.

Der Ausdruck Ra 82 erscheint uns hier ziemlich sinn-

gem§fi wiedergegeben, was auf ein Verstehen der franzosischen

Sprache zuruckgefuhrt werden mufl.

Vielleicht ahmten die Kinder in diesem Spiele das Drehen

des BratspieBes nach.

Fi 281 «Gevatter leihet mir euer sack> = Ra 84 «a compere
prestez moy vostre sao.

Die Uebertragung ist korrekt. Esm. et E. Joh. auBern

sich nicht zu dem Spiele.

Fi 233 cDer \Vidershoden> =- Ra 85 <a la couille de belier».

Derartige Ausdrucke, die einen gewissen Beigeschmack

haben, sind Fischart stets willkommen. (Couille = Hode.) Also
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richtige Uebertragung nur im plural statt im singular. Esm.

el E. Joh., note 74.

cJeu de ballon, auquel on joue avec la bourse des testi-

cules d'un belier.a 1

Fi 234 «Der Feigen von Marsilien* = Ra 87 «a Agues de
Marseille*.

Die Uebertragung ist richtig und augenscheinlich.

Fi 235 «Des Fuchsstreiffens* = Ra 90 «a escorcher le regnard*.

Ra 90 ist hier mit einem deutschen entsprechenden Namen
richtig wiedergegeben, so daB die Vermutung naheliegt, daB

Fischart den Sinn erraten hat.

Ueber das Spiel wissen die Kommentatoren nichts zu sagen,

ebenso nicht Le Duchat. Der franzdsische Ausdruck scheint

auch mehr sprichwortlicher Art zu sein («Fuchsstreiffen» be-

sagt soviel als dem Fuchs die Haut abziehen) : Esm. et E. Joh.,

note 77.

«Ecorcher le renarda est une locution proverbiale, qui si-

gnifie vomir apres avoir bu .... mais nous ne savons pas non

plus en quoi consistait le jeu du meme nom.»

DaB Fischart ein Spiel «Des Fuchsstreiffens» gekannt ha*,

ist unwahrscheinlich. Bei ihm scheint der Ausdruck auch schon

mehr eine sprichwortliche Redensart gewesen zu sein.

Es ist wohl anzunehmen, daB der Ausdruck «Fuchsstreiffens»

zu Fischarts Zeiten ublich war ; denn er kommt noch an anderer

Stelle des Gargantua vor. So cap. 8, p. 149. «Das ist Jager-

recht; die Fuchs nur dapffer gestreifft : wer kauflft disen Fuchs-

balg.D — Hier hat wohl dieses wirre Gerede des aTrunckenena

die gleiche Bedeutung wie im Franzosischen. Darauf deutet

auch die Stelle Gargantua cap. 14, p. 201 hin : «Alle Morgen

sang er die truncken Metten, streiffet den Fuchs usw.»

DaB der Ausdruck ein wirklich deutscher ist, beweist uns

das Vorkommen im 8. Kapitel, das ganzlich unabhangig von

Rabelais entstanden ist. Da es unklar ist, ob vvir es bei «Des

Fuchsstreiflfensa mit einem Spiele zu tun haben, so ist Roch-

holz, p. 412, nicht berechtigt, den Ausdruck einfach mit seinem

Spiel ccFuchs aus dem Loche» (Nr. 29) zu identifizieren.

Die Auwendung als sprichwortliche Redensart zeugt gegen

die Identitat mit dem sch weizerischen Spiele, dem unsere Spiele

«Fuchs us d'r Hel» oder «D'r Deifel kummt allan erus, ans,

zwai, dreb entsprechen.

i Vergleiche: Henry d'A. I, p. 126. II, p. 246.
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Mir ist unverstandlich, wenn Rochholz das Spiel ziliert:

tfZehen PaB funff Sprung auff eim FuB, deB Fuchsstreiffensa.

Im ganzen Gargantua kommt diese Zusammenstellung nicht vor.

«Des Fuchsstreiffens* ist alleinstehend zu finden in. der

ersten Ausgabe (a), unserer Tabelle nach dem franzosischen

Ausdrucke gegenuber, was schon gegen die einfache Annahme
als deutsches Spiel sprechen wurde.

Erst in der zweiten Ausgabe ist am Ende des 25. Kapitels

(nicht im Verzeichnisse) der Ausdruck czehen paB funff Sprung

auff eim FuB» auch alleinstehend zu finden. Dieser letztere

Ausdruck kann wohl ganz gut auf das Spiel Rochholzens und

unsere beiden vorhin erwahnten hindeuten. Aber diese ober-

flachliche Zusammenziehung von Ausdrucken ist nicht angangig,

weil sie nur verwirrend wirkt.

Sind die beiden «Spiele» wirklich identisch, so hat Fischart

dafur noch einen dritten Ausdruck Nr. 590 ((Wolf beiB mich

nicht* ; dann wurde das Spiel weiterleben als unser oben er-

w§hntes Spiel und den gleichen Verlauf haben, wie das schweize-

rische Spiel bei Rochholz : «Fuchs aus dem Loche», ein Aus-

druck, der ubrigens auch im ElsaB bekannt ist.

Fi 236 «Kohlen auffblasen* = Ra 94 <a souffler le charbon>.

Deutsch hat Fischart den Ausdruck wohl gestaltet, aber

nicht «Fischartdeutsch» genug, um uns nicht die Herkunft zu

verraten. Ich kenne das franzosische Spiel nicht.

Fi 242 «Zum lebendigen und toden Richter> = Ra 96 <au jnge
vif et jnge mort>.

Von diesem Ausdruck kann ich nur das Gleiche wie vom
vorigen sagen.

Fi 243 «Des Hogerigen Hofmans> = Ra 100 «au bossn anlican*.

Mit dieser richtigen Uebertragung haben wir einen sonder-

baren Fall des Nachweises der wirklichen Redeutung des fran-

zosischen Ausdiuckes durch eine Uebertragung ins Deutsche

und damit den noch sonderbareren Fall, daB ein deutscher

Schriftsteller, dem wir nichts weniger als philologische Ge-

nauigkeit in der Rehandlung franzSsischer Phrasen nachsagen

konnen, offenbar die Etymologie des Wortes besser verstanden

hat als ein franzosischer Kommentator.

Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 82) halt «au bossu au-

lican» fur eine Korruption von «au bossu mal ingambe». Von

«aulican» auf «mal ingambe» ist ein rechter Saltomorlale.
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Das Richtige geben uns Esm. et E. Joh. :

«Aulican peut venir du latin aulicus, de cour, courtisan;
ce serait alors un bossu ou un fou de cour.a

Es ist sehr merkwurdig, daB Fischart diesen Sinn heraus-

gefunden hat, was seine Wiedergabe schon beweist.

Als eine Abirrung vom Richtigen ist sicher wieder die

weitere Bemerkung Esm. et E. Joh.'s zu betrachten, «auliean

peut s'etre dit aussi pour a u lit camp, au lit de camp». Ich

glaube dieses letztere als einen etymologischen Scherz ansehen

zu durfen.

Es wird sich wohl bei diesem Spiel, wie auch Esm. et E.

Joh. zugeben, darum gehandelt haben einen Buckligen nach-

zuahmen.

Fi 244 «Des pimpompena* — Ra 104 «a pinpompet*.

Fi 244 liefert uns den Beweis fur die Geschicklichkeit

Fischarts aus franzosischen Ausdrucken «deutsche» herzu-

slellen.

Ueber die Worterklarung siehe Esm. et E. Joh., note 85.

Nach ihnen besagt der Ausdruck ein ahnliches Spiel wie ca

Pepousee du mois de mai, espece de jeu ou les petites filles

parent une d'elles comme une mariee».

Fi 248 «Der Abereh» = Ha 95 canx responsailles*.

<(Abereh» = «Wiederehe» = sich nochmals verheiraten.

Fischart hat richtig den Sinn aus Ra 95 herausgefunden und

ihn durch ein freigebildetes Wort wiedergegeben. Die Richtig-

keit der Fischarlischen Ueberlragung beweisen die Angaben
Le Duchats (bei Esm. et E. Joh., note 80):

«A se remarier ensemble, a se repouser, dit le Rabelais

anglais. De sponsalia on aura done d'abord fait spon-
s a i 1 1 e s».

Fi 252 «Der Spindel> = Ra 117 can vireton>.

«Virer» heiBt in der Seemannssprache «drehen» ; «vireton»

ist ganz korrekt ubertragen mit «Spindel» = soviel als Walze.

Von der Bedeutung als Spiel hatte Fischart keine Ahnung.
Die Ansicht Le Dachats und Esm. et E. Joh.'s, note 96,

stehen sich hierin entgegen. Le Duchat halt «au vireton» fur

das bekannte Spiel «tourner un peson sur une petite cheville

qui le traverses.

Esm. et E. Joh. definieren cvireton* als «une petite fleche,

un petit trait d'arbalete, parcequ'elle tournait et virait en Fair,
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a cause des ailerons qui y etaient attaches. (Vg). Henry d'A.

I, 77.)

Dieses Spiel haben wir Knaben haufig gespielt ; es ist

noch uberall bekannt.

Fi 254 «Ungelacht pfetz ich dich> = Ra 74 «a je te pince

sans rire>.

In der ersten Ausgabe hat der Ausdruck die Form einer

wortlichen Uebertragung «ich pfez dich on lachen».

Die Herkunft seines Spieles suchte Fischart in b zu ver-

wischen durcb eine Veranderung der Phrase, Es ist nicht aus-

geschlossen, daB ein derartiges Spiel im ElsaB, vielleicht unter

seinem neuen Namen, Fischart in der Zeit von 4575—4582
bekannt geworden ist.

Aus dem Wortlaut geht der Verlauf des Spieles hervor,

Esm. et E. Joh., note 68:

«Chacun pince le nez ou le menton de son voisin a droite

;

et s'il rit, il donne un gage.»

Rochholz p. 431 ist demnach wieder nicht berechtigt «Un-
gelacht pfetz ich dich» zu zitieren, da es eine Uebertragung

des franzosischen Ausdruckes darstellt. Als Spiele Fischarts

durfen wir nur diejenigen Phrasen ansehen, die weder mit

einem franzosischen noch einem niederlandischen Spiele in

Verbindung stehen und Uebertragungen sind.

Fischart hat ein ahnliches Spiel Fi 516, das Rochholz hatte

zitieren durfen.

Fi 255 «Der Pickarome> = Ra 118 «au picqnarome*.

Fischart hat den Ausdruck nicht verstanden. Der franzo-

sische Name bedeutet zwei verschiedene Spiele.

Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 97) berichtet daruber :

«Ce jeu consiste a s'asseoir sur son camarade comme sur un

cheval
t

et a lui donner du talon dans les flancs, en faisant

semblant d'aller a Rome.»

Die zweite Bedeutung zeigt uns ein Spiel, das wir unter

dem Namen «Spickhewels» spielten und schon Fischart unter

verschiedenen Namen bekannt war, z. B. «stecken stocken».

Nach Esm. et E. Joh. :

«Jeu dans lequel on pique un petit Mton pointu en terre,

et on envoie a Rome celui don le piquet a £16 arrach£ en langant

ce piquet plus loin qu'on peut.»

An spaterer Stelle werden wir von dem wirklichen Spiele

Fischarts noch zu reden haben.
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Fi 256 «Des Roten Rauhen Trecks> = Ra 119 ca touchemerde*.

Die franzosischen Kommentatoren bemerken nichts zu diesem

Spiele.

Ich vermute, daB der franzosische Ausdruck jenes schmutzige

Spiel bedeulet, das ich oben unter Fi 2*29 erwahnte. Diese

Bedeutung kann aus dem Wortlaute hervorgehen (Toucher be-

ruhren ; merde FSkalien).

Fischart hat seinen Ausdruck* willkurlich gebildet und nur

cmerde» darin «vertirt».

Fi 257 cDes £ngelarts» = Ra 120 ca angenart*.

Eine komische Wiedergabe, unter Uebertragung des ersten

Wortteiles und Beibehaltung des zweiten in seiner franzosischen

Lautung.

Esm. et E. Joh. gehen auf die Etymologie von «angenart»

ein, ohne das Spiel zu kennen. (Note 99.)

Fi 258 «Des Rekockillechen* - Ra 123 «a la requoquillette>.

Ein Beispiel dafur, wie Fischart den franzosischen Aus-

drucken ein deutsches Mantelchen umzuhangen verstand.

Fi 259 «Brich den Hafen» = Ra 124 can casse pot>.

Im Wortlaut freie, wenn auch durchaus sinngemaBe Wieder-

gabe.

Aus den Angaben Le Duchats und Esm. et E. Joh.\s folgt

der Gang des Spieles und damit der gleiche Verlauf mit dem
bekannten «Topfschlagen», das Fischart auch als «topfslechen»

anfuhrt. (Besprechung unter den wirklichen elsassischen Spielen

bei Fischart.)

Diesem am ahnlichsten ist die Beschreibung bei Le Duchat:

«On pend au plancher, avec une corde, un vieux pot de

terre, puis on bande les yeux a tous ceux de la compagnie,

lesquels en cet etat vont tour-a-tour, un baton k la main, tdcher

d'atteindre ce pot.a

Ein einfacheres Spiel, das auch den Buben im ElsaB all-

gemein bekannt ist, beschreiben Esm. et E. Joh. (nach Adry)

:

«Peut-etre ne s'agit-il que d'un pot fele ou un peu ebreche,

que des enfants placent sur une hauteur, et achevent de casser

en jetant des pierres d'une certaine distance.

»

Fi 260 cMontalant» = Ra 125 <a montalant*.

Unubertragen aufgenommen.
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Fi 260 <Des knrtzen steckens* = Ra 128 can courtbaston>.

Korrekt ubertragen. Hat das Spiel nicht vielleicht Aehn-
lichkeit mit «au picquarome;> ? Esm. et E. Joh., note 107,

scheinen daran nicht gedacht zu haben, wenn sie es mit Stella

anders beschreiben als

:

*Deux enfants assis face en face empoignent un b&ton, cha-

cun tire de son cdt6, et s'efforce d'enlever de terre son com-

pagnon.»

Fi 266 «Pire vollet> = Ra 129 «a pirevollet >.

Der Ursprung des Fischartischen Wortes fallt sofort in die

Augen.

Ueber die Bedeutung des franzosischen Ausdruckes sind die

Kommentatoren nicht einig.

Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 108) sieht darin eine Art

Topfspiel : «Je crois que c'est proprement a faire voler sa toupie

du pav6 ou du plancher sur la paume de la main.))

Anders Esm. et E. Joh. : «ce jeu consiste a lancer en

Tair un batonnet a Textr6mit6 duquel sont implant£es deux

plumes de coq, et a le faire retomber en pirouettant sur sa

pointer

Eine nahere Untersuchung dariiber ist nicht unsere Auf-

gabe.

Fi 267 cKline mnsettecken> = Ra 130 «a cline mucette>.

Vergeblich hat Fischart versucht, durch den deutschklingen-

den Schwanz des zweiten Wortes uns zu tuuschen. Esm. et

E. Joh., note 109 : Nach dem Dictionnaire de Trevoux ist es

eine Art Blindekuhspiel : «l'un d'eux ferine les yeux, tandis que

les autres se cachent en divers endroits, ou il est oblige de les

chercher pour les prendre.))

Fi 268 «Des grftbleins> = Ra 137 «a la foussette>.

Richtig ubertragen. Das Spiel gehort zu der zahlreichen

Klasse der Kugelspiele und ist identisch mit unserem «Gstunzen»-

Spiel «Kiweles», wobei es gilt, Klicker in ein Grubchen in der

Erde zu werfen. Die daneben fallenden «Gstunzen)) ent-

scheiden uber Gewinn und Verlust. Ist ihre Anzahl gerade,

so gewinnt der Werfende, ist sie ungerade der zweite Spieler.

So wie es bei Esm. et E. Joh., note 116, beschrieben wird,

ist es auch im Elsafi gebrauchlich : «On y joue avec une

balle dans neuf trous, espaces comme les quilles au jeu de

boule.»
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Fi 269 <Defi schnauffers* = Ra 138 «au ronflart>.

Auch hier ist die Uebertragung durchaus korrekt, beweist

aber, daft Fischart das Spiel nicht gekannt hat. Esrn. et E.

Joh., note 117:

((G'est dit-on le sabot qu'on tire avec une corde.» (Siehe

Henry d'A. I, 35.)

Das Spiel mit dem Brummkreisel ist bei Fischart auch ge-

nannt als «Hurrnaus» und «Habergais».

Fi 276 «Zur Trompe> > = Ra 139 «a la trompe>.

Es war Fischart wenig daran gelegen, dem Sinne des

franzosischen Spieles nachzugehen. Mit «trompe» wuflte er

nichts anderes anzufangen als es unverandert in sein Verzeich-

nis zu setzen. (Ebenso das oben genannte und das folgende

Spiel.) Das Spiel ist mit dem vorhergehenden und dem tolgen-

den identisch. Esm. et E. Joh., note 118 : «au sabot, sorte de

toupie.»

Fi 278 cDefi Monchs> = Ra 140 can moyne*.

Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 119) scheint doch das

Richtige anzugeben, wenn er sagt, daB in der Dauphine «jouer

au moine» das Spiel mit dem ocsabot)) ist. Vielleicht ist «au

moyne» das einfache Kreiselspiel, aber immerhin ist es unver-

slandlich, wenn Esm. et E. Joh. die Definition Le Duchats be-

streiten mit einer nichtssagenden Redensart, die uns ihre Meinung
weder klarlegt noch beweist.

Fi 279 cTenebei> = Ra 141 «an tenebry>

ist eine willkurliche Entstellung, die den Sinn bei alleiniger

Betrachtung nicht erraten lassen wurde.

Nach Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 120) : «Ce jeu con-

siste a contrefaire Tesprit follet.

»

Es ist eine besondere Vorliebe der Kinder, das Unheim-
liche zum Gegenstand von Spielen zu machen ; und «Geischter-

les» oder «Gschpenschterles» waren uns bekannte Spiele.

Fi 280 «Das wonder* = Ra 142 <a Tesbahy*.

Ohne Zweifel entspricht Fischarts Ausdruck, der in einer

ununterbn»chenen Reihe von aus Rabelais stammenden Spielen

zu finden ist, dem franzosischen Namen, dessen Sinn er an-

gehend wiedergibt.

i Wird von Rochholz mit Unrecht als Fischartisches Spiel zi-

tiert (p. 420).
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Nach Esm. et E. Joh., note 421, bedeutet «esbahi» soviel

als «etonn6», «surpris». Das Spiel wird von ihnen genau be-

schrieben :

«On met de la farine dans une assiette dont on forme une

pile avec un verre & liqueur ; on relire le verre, on met dessus

une pi&ce de monnaie. Chaque joueur avec un couteau enleve

un peu de farine, celui qui a la fin fait £crouler la pile et la

piece est tenu d'enlever avec ses dents la pi&ce : ce qui lui bar-

bouille le visage de farine. y>

. Dieses Spiel tragt schon mehr den Charakter eines Gesell-

schaftsspieles.

Fi 281 <Naschettechen, Nauettechen> = Ra 144 «a la navette >

Die Absicht Fischarts, den Ursprung ((seines Spieles» zu

verbergen, tritt auch hier deutlich zutage. cNavette* gibt er

mit dem deutschklingenden ccNauettechen» wieder und schmiickt

es mit einem erfundenen Wortspiele ccNascheltechena. Er bat

das Spiel nictpt verstanden, und uns gebl es gerade so.

Fi 282 «Fessart, Kerbart* = Ra 145 <a fessart>.

Den Versuch, den uns das vorige «Spieb zeigte, finden wir

von Fischart wiederholt: «Kerbart» ist auch hier ein auf «Fes-

sart» reimender wortspielerischer Zusatz.

Fi 283 cSanct Kosman ich rftff dich an> = Ra 147 «a sainct

Cosme je te viens t'adorer*.

Bei seinen Uebertragjingen lafit Fischart manchmal sogar

seine Vernunft walten, wenn auch cine Kenntnis des Spieles

in diesem Falle nicht anzunehmen ist.

Das Spiel hat Aehnlichkeit mit Nr. 229 und wohl auch

mit 256.

Nach Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 124) : «On bande

les yeux a quelqu'un qu'on a fait asseoir dans un fauteuil.

SaintCAme, je te viens t'adorerlui ditun autre qui . . .

lui presente au visage une chandelle allumee. Celui-ci veut

Tempoigner, mais k la place de ce cierge, on coule dans la

main du personnage un b&ton tout enduit d'ordure.

»

Fi 284 «Der Brannen schrftter* - Ra 148 «a escarbot le brun>.

Escarbot = K§fer. Schroter ist ein alter Name fur Kafer. 1

Der Ausdruck ist also richtig ubertragen.

i Grimm: D. Wb. 9. 1791.
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Das Spiel ist mir unbekannt. Vgl. Garg. cap. 14, p. 197 :

ccLieff gern nach den Schrfltern, Meik&fern, vnd fur-

nemlich den Farfallischen Baumfaltern etc.»

Fi 285 «Ich fang euch on ein Meyen> = Ra 149 «a je vous
prens sans verd.»

Meyen (Reis) bedeutet hier gruner Baumzweig. Die Ueber^

tragung ist demnach richtig. Doch ist der eigentliche Sinn aus

dem Fischartischen Ausdruck nicht genau herauszufinden, weil

(con ein Meyen» von «ich» bei ihm abhangig ist, in Wirklich-

keit gehort es zu «euch» [a je vous prens (vous qui &tes) sans

verd.]

Diese Bedeulung ergibt sich aus der Definition Esm. et

E. Joh.'s, note 125 :

«ce jeu consiste a convenir entre personnes d'une m^me
society que celui qu'on surprendra sans verd, c'est-a-dire sans

une branche de verdure, pendant le moi de mai, paiera une

amende ou donnera un gage.»

Das Spiel stammt somit aus einem alten Gebrauch zur

Maienzeit.

Fi 287 «Wol nnd voll vergeht die Fasten> = Ra 150 <A bien

et beau s'en va quaresme>.

SinngemaBe durchaus korrekte Wiedergabe. «Wol und volta

scheint zu Fischarts Zeiten wohl eine gebrauchliche Redensart

gewesen zu sein.

Ueber das franzosische Spiel sagt Le Duchat, Esm. et E.

Joh., note 126, weiter nichts, als dafl es am Ende der Fasten-

zeit gespielt wurde.

Vielleicht ist es die Nachahmung eines Gebrauches aus der

Fastenzeit.

Fi 288 «Der gabeligen eychen> = Ra 151 <an chesne forchu*.

Diese Genauigkeit des SichanschlieBens an die Bedeutung

des Original wortes ist bei Fischart selten.

Das Spiel ist unter den Knaben sehr bekannt und ist mehr
eine korperliche Uebung der Geschicklichkeit, ein Turnspiel,

als ein eigentliches Spiel.

Nach Le Duchat, Esm. et E. Joh., note 127: «Un petit

garcon appuy6 sur ses mains se tient debout sur sa t£te et

ecarte les jarnbes. Par derri^re en vient un autre qui s'elance

au travers de Tautre cdte, et il prend expr^s cette route, de

peur que, venant a faire mal son saut, celui qui contrefait le

ch6ne fourchu ne vienne a recevoir quelque coup de pied dans

le ventre ou dans les bourses*.
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In seinem ersten Teile (ohne das Springen) gleicht es einem

Turnvergnugen unserer Bubenr das sie nennen : cDe Hochstand

mache» oder einfach «Kopfstehns>.

Fi 289 tDefi gegossenen Gauls* = Ra 152 <an chevau fondu*.

Ein bekanntes Spiel der Knaben. Esm. et E. Joh., note 128:

<rA ce jeu un enfant se baisse et presente son dos sur le-

quel monte un de ses camarades qui se fait porter ainsb.

In dieser Ausfuhrung ist es das gleiche Spiel wie unser

cRilterlesa oder «R6sseIs», bei Fischart an anderer Stelle «RoB-

machen* genannt.

Ein komplizierteres Spiel, das groBe Geschicklichkeit er-

fordert, beschreibt Stella unter dem gleichen Namen : «Le cheval

fondu est celui ou plusieurs enfants courb&s k la file, et le pre-

mier, appuy£ sur un mur ou sur un banc, regoivent leurs ca-

marades sur leur dos ou leur croupe*.

Abbildungen dieses Spieles bei Henry d'A. I, 323.

Aus Biscbweiler ist mir ein Spiel bekannt geworden, das

diesem entspricht, leider bei uns zu verschwinden scheint. Es

heiBt dort cEins zwei drei postemetria und wird von 6, 8 oder

10 Knaben gespielt : Ein Knabe stellt sich ruckwarts an eine

Wand, h§lt seine Hande geschlossen nach unten, in die ein

zweiter Knabe seinen Kopf legt. Noch ein dritter Knabe stellt

sich h inter diesen mit gekrummtem Rucken und halt sich an

dem zweiten fest. Die andern drei (bei sechs Spielern) springen

auf diesen lebenden Sattel. Der letzte hat einen ziemlich schweren

Sprung zu machen. Er klatscht in die Hande und ruft, wenn

er ihm gelungen ist : <rEins, zwei, drei postemetria. [Dieses

Wort bedeutet wahrscheinlich «pose du maitre».]

Fi 290 «Defi Wolffschwantzes> = Ra 153 ca la queue
an loop*.

Auch diesen Ausdruck hat Fischart genau nach Rabelais

gebildel. Es muB in Frankreich ein sehr bekanntes Spiel sein,

denn Esm. et E. Joh. halten eine Erklarun^ nicht der Muhe

wert.

Fi 291 «Defi furtz inn halB = Ra 154 «a pet en gnenlle*.

Richtig ubertragen. Ohne genaue Beschreibung zu liefern,

deuten Esm. et E. Joh., note 130, doch auf den Verlauf des

Spieles der Knaben hin mit den Worten : «et s'il y a quelque-

chose a craindre pour les joueurs c'est quelque mauvais vent,

dont il leur est difficile de se garantir».

6
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Man wird dies verstehen, wenn man die Abbildung des

Spieles bei Henry d'A. I, 328 betracbtel. Es ist ein sonderbares

und ziemliche Gewandtheit erforderndes Spiel.

Zvvei Knaben halten sicb so umschlungen, daB der eine

aufrecht, der andere auf dem Kopfe steht, wobei Kopf und
Hinterteil in die obenangedeutete unangenehme Lage kommen,
die ja auch schon der Ausdruck angibt. Ein drifter Knabe kniet

auf der Erde, und die beiden lassen sich fiber dessen Rue ken
fallen, so daB immer der andere auf die Beine zu stehen

kommt.

Fi 292 cWilhelm lang mil* den spifi» = Ra 155 ca Guillemin

bailie my ma lance*.

Das franzosische Spiel ist das gleiclie wie das unschone

Spiel unserer Knaben, welches ich oben als «Stabstrumpeterles»

beschrieben habe, nur daB jenes noch etwas derber ist, da dort

der Betreffende, d. h. der Angefuhrte den Stab als Trompete

zum Munde fuhrt, wahrend er hier die crLanze» nur beriihren

muB und sicb die Hande beschmiert. Immerhin ekelhaft

genug.

Fi 293 cDer Brandelle* = Ra 156 ca la brandelie >.

VVir haben bis jetzt schon die Neigung Fischarts beobach-

ten konnen, den franzosischen Ausdruck zu ubertragen, wie es

ihm gerade gefiel, genau oder ungenau, oder ihn einfach in

seinem ursprunglichen romanischen Wortlaut in sein Verzeichnis

zu verpflanzen. So auch hier.

Nach Esm. et E. Joh., note 132, ist das Spiel das ffjeu

de la brandilloire», das Schaukelspiel. (Bei Henry d'A.

II, 322.)

Fi 294 «Deft Mnckenwadels> = Ra 159 <a la monsche>.

Mouche = Fliege. Es dient auch als Kosewort fur ein

niedliches, hubsches Madchen. Diese Bedeutung hat Fischart

mit dem entsprechenden deutschen Wort, das ebenfalls als

Schmeichelwort fur Madchen angewandt wurde, ganz richtig

wiedergegeben. Die Uebertragung zeigt uns auch wieder die

Absicht Fischarts Ausdrucke zu schaffen, oh sie ein

Spiel bedeutelen oder nicht.

Die franzosischen Kommentatoren verweisen zur Erklarung

des Spieles auf mehrere franzosische Werke, die mir nicht zu-

ganglich sind (Diet, des jeux de TEncyclopedie, p. 484. Diet.

d'Adry, p. 176. 181. Diet, de Trevoux).
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Fi 295 «Mein OechlMin, mein Oechftlin* = Ra 160 <a la

migne migne beuf>.

Der Yersuch Fischarts, uns die Uebertragung aus Rabelais

zu verbergen, ist auch hier mifilungen. Er hat sich sicher bei

seinem Ausdruck nichts denken konnen und wollen. Ra 160

ist ein Teil aus einem Abzahllied, das die Kinder vor Beginn

des Versteckspieles, des «jeu de cache-cache», zur Bestimmung
des Suchenden zu singen pflegten. Siehe ein solches bei Esm.

et E. Joh., note 136.

Die Diminutivform «OechBlin» deutet darauf hin, dafl Fischart

unsinnigerweise «cmigne» als klein aufgefaBt hat, sicher aus

Nachlassigkeit. Denn «migne beufa bedeutet soviel als mine
boeuf = mine de bceuf. Diesen Sinn beweisen Esm. et E. Joh.

in langern Erorterungen.

Fi 296 «A propoB* = Ra 161 «au propoos>.

Fischart kann es mit dieser oberflSchlichen Nachahmung
von Ra 161 nicht ernst gemeint haben.

In Frankreich ist es ein bekanntes Kinderspiel, doch Esm.

et E. Joh., note 137, nennen es nicht. (Vgl. Henry d'A. I, 50.)

Fi 297 «Der neon Hend> = Ra 162 «a neuf mains*.

Eine wortliche Uebertragung. In Frankreich (nach Esm.

et E. Joh., note 138) lebt das Spiel noch unter dem Namen
«au pied de boeuf*.

Eine nahere Beschreibung ist zu linden bei Henry d'A.

II, 205.

Das spielartige Vergnugen, das darin besteht, daB eine

Reihe von Kindern der Reihe nach ihre Hande ubereinander

legen, abwechselnd sie oben auflegen mit einem Schlage auf

die darunterliegende Hand, ist uberall bekannt.

Fi 298 cChapifon Nareue kopff> (in a b Narrenkopff) =
Ra 163 «au chapifon>.

Den Wortsinn von chapifou hat Fischart wohl verstanden

und richtig mit «Narrenkopf» wiedergegeben. Chapifou, capifol,

capifolle = t£te folle. (Esm. et E. Joh.) Um nun den Aus-

druck zu einem deutschen zu machen, verwandelt er cfou» in

«fon» und setzt doch richtig die Uebertragung von chapifou =
Narren kopff noch hinzu. Damit nicht genug, entstellt er in

der dritten Ausgabe c (1590) den klaren Ausdruck «Narren-

kopflf», der in a und b zu finclen ist, durch Trennung zu

«Narrene kopflto. Alle diese Falle sind bezeichnend fur Fi-
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scharts Wesen. Nach Le Duchat (Esm, et E. Joh., note 139)

ist das Spiel identisch mit dem ((colin-maillarda, einer Art

Blindekuhspiel. Damit bezeichnen die Ausdrucke au chapifou,

a la mousque (das vielleicht «a la mousche» l gleichkommt),

colin-maillard, colin-bride, le jeu de cligne mucette, wenn nicht

das gleiche, doch verwandte Spiele, weil sie das Augenverbinden

gemeinsam haben. (Vgl. daruber Henry d'A. I, 68.)

Fi 299 «Der zerfallenen Bracken* = Ra 164 <au pontz cheuz*.

Die Richtigkeit der Uebertragung mag uns in diesem Falle

auf den Gedanken bringen, daB Fischart dieses Spiel gekannt

haben wird. Diese Phrase finden wir bereits in der ersten

Ausgabe, in der auch ein wirklich deutscher Name fur dieses

Spiel Nr. 264 «Die faule prucken» zu finden ist. DaB er diesen

deutschen Ausdruck dann in den folgenden Ausgaben im Ver-

zeichnisse strich, ist ein Beweis fur die Kenntnis des franzo-

sischen Spieles ; doch ist wieder befremdlich der Umstand, daB

Fischart an Stelle des guten deutschen Namens eine Ueber-

tragung in sein Verzeichnis aufnahm. «Der faulen prucken»

ist dann in b als Zusatz im Schlusse des 25. Kapitels zu finden.

Da noch mehrere Ausdrucke im Verzeichnis fur dieses Spiel

zu finden sind, besprechen wir es erst an spaterer Stelle, wo
von den wirklichen Fischartischen Spielen berichtet werden

wird.

Das Spiel wird wohl in Frankreich und in Deutschland

den gleichen Verlauf haben.

Fi 300 <DeB gezftumten schmid Tolins* = Ra 165 «a colin

bride*.

Eine phantastische Wiedergabe, in der nur der Sinn von

o brides richtig gegeben ist. (bride, part. v. inf. brider zaumen,

la bride, der Zaum.)

Weniger entstellt ist der Ausdruck in der ersten und zweiten

Ausgabe, wo richtiger «Colins» zu linden ist ; c<schmid» ist ein

willkurlicher Zusatz Fischarts. Fischart hat das franzosische

Spiel nicht gekannt. Es ist wohl identisch mit c(colin-maillard».

(Esm. et E. Joh., note 140. Siehe Nr. 298.)

Fi 302 «Das Handwerck auftschreien> = Ra 176 «aux mestiers>.

Mit dieser Gegeniiberstellung will ich nicht behaupten, daB

Fischart seinen Ausdruck aus Rabelais frei gebildet habe, daB

er also nicht als deutscher Spielname anzusehen sei, sondern

1 Siehe daruber Rochholz, p. 432. Bei den Griechen Myinda
genannt. Pollux IX, 122 ff.
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sie mag zu dem Gedanken AnlaB geben, daB Fischart durch

den gleichbedeutenden franzosischen Ausdruck wohl an das im

EIsaB auch ubliche Spiel «Das Handwerck au6schreien» er-

innert worden ist. Es ist moglich, wenn auch sein Ausdruck

erst als Zusatz in b im Verzeichnisse auftaucht.

«Das Handwerck au6schreien» ist ein altes Spiel unserer

Knaben, das heute noch als «Handwerkerles» uberall im ElsaB

bekannt ist. («Handwerkerles» und «Gasseroterles».)

Zwei Knaben geben mit pantomimischen Gebarden ein Hand-

werk an, das die andern zu erraten suchen. Ich kann die

Meinung Rochholzens, p. 436 nicht teilen, wonach Fi 173

oclch bin Konig, du bist Knecht», Fi 224 «Handwercksmann,

was gibst dazu», Fi 302 «Das Handwerck auJJschreien» ein
Spiel bedeuten sollen. Die Bedeutung von Fi 302 babe ich

dargelegt und von Fi 224 behaupte ich, daB es ebensogut ein

anderes Spiel bedeuten kann oder gar eine Frage aus einem

Spiele.

Vielleicht ist gar Fi 302 eine willkurliche Wiedergabe und

hat im ElsaB nie ein Spiel bezeichnet!

Fi 307 «Defi Grolle Gollhammers* = Ra 166 <a la grolle>.

Der Zusatz «Gollhammers», der die Sinnlosigkeit nur er-

hohen kann, ist das Produkt der Willkur Fischartischer Ver-

l>ergekunst. Grolle = corbeau, corneille (nach Esm. et E. Joh.).

Nach Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 141) konnte das

Spiel gleich «tirer au blanca sein, was er aus einer andern

Stelle bei Rabelais herleitet (liv. IV, chap. LII.)

Es ist aber nicht unmOglich, daB doch «Gollhammer» wirk-

lich ein Fischart bekanntes Spiel gewesen ist, das er wegen des

ahnlichen Lautes des ersten Teiles mit dem franzOsischen Wort

willkurlich verbunden hat. Das mag hervorgehen aus der Be-

schreibung Rochholzens, p. 457, von «Das Keilklotzen». Uebrigens

zitiert Rochholz falsch <xGollhammer» als «Grollhammer».

Fi 309 «Defi Kockantinn* Ra 167 «an cocquantin*.

Der Ursprung ist klar. Fischart war das Spiel unbekannt,

das Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 442) beschreibt

:

«On appelle cocquantin dans le Maine ce qu'on nomme
a Paris un volant.)) (Abbildungen bei Henry d'A. I, 211.) Es

ist also das gleiche Spiel, das Raibelais «a la grieschea, «au

picandeau» (Esm. et E. Joh., note 101, 169) nennt, wenigstens

sind sich diese Spiele ahnlich. Dieses letztere hat auch Fischart

unverandert aufeenommen.
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Fi 355 «Picandeau> = Ra 209 «au picandeau*.

Fi 310 «DeB Mirelimuffle > = Ra 169 «a mirelimofle*.

Mit Veranderung eines einzigen Buchstabens aus Rabelais

herubergenommen. Esm. et E. Joh. konnen das Spiel nicht

erkl§ren, vermuten aber, daB der Name zusammengezogen be-

deutet : «mire lui le mouffle*.

Rochholz (p. 432) hat sich bei der Besprechung seines

Spieles «Feistermuslen» (Nr. 51) geirrt, wenn er behauptet,

«Mirelimusle» sei identisch mit dem Blindekuhspiel. Nach Als-

leben kommt diese Schreibart «\f irel i m usle» in den drei

ersten Ausgaben der Geschichtsklitterung uberhaupt nicht vor;

hier heiBt das Wort unverandert «deB Mirelimuffle». Es ist

wohl nicht anzunehmen, daB Rochholz hier einen Druckfehler

zu seinen Gunsten angenommen hat ; vielleicht hat er eine

spatere fehlcrhafte Ausgabe benutzt, auf jedenfall ist seine Be-

hauptung halllos, erstens, weil der Ausdruck «Mirelimuffle»

lautet und mit einem «musle» (Maus nach seinem Gedanken-

gang) gar nichts zu tun hat, zweitens, weil das Wort aus

dem Franzosischen entlehnt ist, also keinen deutschen Spiel-

namen darstellt.

Fischarts Spiel «deB Mirelimuffle» hat keine Daseinsberech-

tigung. An eine Herkunft aus Rabelais hat Rochholz nicht

gedacht.

Trotz aller Verehrung fur sein wunderbares Werk, muB
ich Rochholz noch einen Fehler vorwerfen, wenn er Fi 222

falsch zitiert als «Es laufft eine MauB die Mauer auffo.

In den drei ersten von Fischart selbst redigierten Ausgaben

steht : «Es laufft eine weise mauB die maur auff».

Und dann bedeutet dieser Ausdruck sicher kein Spiel, wie

es Rochholz meint.

Wir haben damit klar bewiesen, daB es eine unrichtige

Konstellation ist, in der nach Rochholz diese Ausdrucke <rdeB

Mirelimuffle» und der eben genannte erscheinen.

Fi 311 «Mouschart> = Ra 170 «a mouschart*.

Ueber das franzosische Spiel habe ich ebensowenig in Er-

fahrung bringen konnen wie seinerzeit Fischart.

Fi 312 <Der Krotten* = Ra 171 «au crapault*.

Nach Burgaud des Marets et Rathery (Oeuvres de Fr. Ra-

belais. Paris 1870) ist es ein crjeu dans lequel on fait sauter un

jeton sur Pautre, a Taide d'une troisi^me que Ton appuie

dessus».
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Fi 313 «DeB Bischofsstabs* = Ra 172 «a la crosses

Fischarls wortliche Uebertragung entfernt uns von der

eigentlichen Bedeutung, statt sie uns zu erklaren. Crosse ist der

Stab, womit man den Ball schlug, wie in Fi 215 tDer Sau» =
Ra 107 «a la truyes,

Ueberhaupt ist nach meiner Meinung darunter das Spiel

Nr. 107 «a la truye» zu verstehen, nur daB in dem einen Fall

das Spiel den Namen tragt von dem Ball (Sau, truye) und das

andere Mai von dem Schlager (crosse). Esm. et E. Joh., note

144.

ffOn joue a la crosse avec une boule qu'on pousse de toute

sa force avec un baton courb6 par un bout en forme de crosse.»

(Le Duchat.)

Naheres bei Esm. et E. Joh., note 144 und Abbildung bei

Henry d'A. 1, 196.

Fi 315 «Bille bocket> = Ra 174 «au bille boucqoet*.

Fischart hat vergeblich versucht seinem Ausdruck einen

deutschen Anstrich zu geben.

In fruheren Zeiten trieben auch Erwachsene dieses Spiel.

Selbst von Heinrich HI. von Frankreich wird das berichtet. Esm.

et E, Joh., note 145:

«On appelle commun6ment billeboquet un baton court,

creuse en rond par les deux bouts, et au milieu duquel est une

corde & laquelle est attache une balle de plomb qu'on jette en

Pair et qu'on re<?oit alternativement dans les concavity des deux

bouts.» (Abbildung bei Henry d'A, I, 114.)

Fi 316 «Der K5nigin> = Ra 175 «aox roynes*.

Es kann wohl kaum geleugnet werden, daB Fischarts Spiel-

name eine Uebertragung des franzosischen ist, nur daB er den

franzosischen Plural mit dem Singular wiedergab (royne = afr.

fur reine = Konigin). Wenn dem so ist, dann ist das Spiel

vielleicht identisch mit Ra 47 oa la renettet, von welchem nach

note 46 Esm. et E. Joh. behaupten, daB es eine besondere Art

des trictrac-Spieles sei ; es ware also zu den Wurfel- bezw.

Brettspielen zu rechnen.

Fi 317 «Kopf zu kopf anrechen> = Ra 177 «a teste a teste

bechevel*.

Auch diese, wenn auch ziemlich entsprechende Wiedergabe

laBt an Unklarheit nichts zu wunschen ubrig. Esm. et E. Joh.,

note 147, beschreiben ausfuhrlich das Spiel : «Jeu que les en-
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fants jouent avec deux Spingles, que I'un d'eux cache dans sa

main : apr&s quoi il donne k deviner k Tautre, si ces 6pingles

sont places ou tete k t&te, ou a b£chevet, c'est-&-dire k con-

tresens . . . etc ».

(Siehe Henry d'A. II, 96. Burg. d. Marets et Rathery, p.

169, note 4.)

Fi 319 «Malle mort> = Ra 179 «a male mort».

Fischart hat den Ausdruck nicht verstanden, auch die fran-

zosischen Kommentatoren schweigen dariiber.

Esm. et E. Jon., note 149, definieren «malemort» mit «m a 1 a

mors, mort funeste.

Fi 320 <Kroekmolle> = Ra 180 «aux croquinolles>.

Wenn wir diese Miflhandlung des franzosischen Wortes

betrachten, so haben wir einen Beweis, wie wenig Fischart sich

Muhe gab, korrekt zu ubertragen.

In der ersten Ausgabe (a) von 1575 ist noch ganz folge-

richlig «Krockinolle» zu finden. In den folgenden verschwindet

der i-Punkt, und das n wird zu m.

Nach Esm. et E. Joh. ist das Spiel das gleiche wie das

spatere «aux chiquenaudesa (note 150).

«C'est la chiquenaude qu'on donne sur la t6te avec le se-

cond et le troisi&me doigt ferm£ ou tendu avec ressort.a

Es kommt also unserm «Nasestipperles» gleich.

Fi 321 «Frau wollen wir die Kuff wAachen* = Ra 181

«a laver la coiffe madanie*.

Wieder ein Beispiel fur Fischarts tolles Spiel mit den

Worten. Coiffe (= Haube und Kopfhaut) ubertragt er in der

unsinnigsten Weise mit Kuff (=: Bottich ; Schweinetrog), nur

auf Grund eines ganz oberflachlichen Gleichklanges.

Den Sinn des Ausdruckes habe ich nicht erkennen konuen.

Fi 322 <BeIusteol» = Ra 182 <au belusteaa*.

Dieser von Fischart entstellte Name bedeutet ein sehr ein-

faches Spielvergnugen, welches Le Ducbat (Esm. et. Joh., note

151) beschreibt

:

«Deux enfants se placent face a face Tun de Pautre, ils se

poussent tous les deux tour-a-tour, en sorte qu'ils semblent

bluter.»

Ein gleich einfaches Bewegungsspiel unserer Knaben mag
hier genannt werden, das «Budelleschwenke». Zwei Knaben
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stellen sich mit dem Rucken gegeneinander und verschlingen

fest ihre Arme. Jeder buckt sich nun abwechslungsweise, wo-

durch eine schaukelnde Bewegung entsteht.

Fi 323 «Den Habern seven > = Ra 183 <a semer I'avoyne*.

Ohne Verzerrung ist dieser Ausdruck ubertragen. Das Spiel

wird wohl darin bestanden haben, da8 die Kinder das Saen des

Hafers nachmachten. Noch heute ist ein Reigenspiel bei den

Madchen im ElsaB bekannt, bei dem die Kinder unter anderm
singen, indem sie verschiedene Bewegungen mit einer Hand-
gebarde nachmachen :

ocWollt ihr wissen, wollt ihr wissen

Wie der Bauer seinen Hafer aussata usw.

Fi 324 «De6 Deffendo = Ra 186 <a defendo*.

Wortlich aus Ra heriibergenommen. Der Ausdruck ist bei

Fangspielen ublich und bedeutet vielleicht selbst das «jeu de

cache-cache». (Esm. et E. Job., note 454. Burg, des Marets et

Rathery, p. 169 n. 5). In diesem wie im andern Spiele sagen

die Kinder, wenn sie nicht gefangen werden wollen : <cje m'en

defends*.

Fi 325 dm mftlchen* = Ra 185 «au molinet>.

Sogar den Artikel hat Fischart hierbei richtig und zugleich

falsch dem Sinne nach ubertragen, wahrend sonst das korrekte

c(deB» bezw. «deso zu finden ist.

Der Ausdruck bedeutet den Gegensland, mit dem die Kinder

sich vergnugen. Esm. et E. Joh., note 153:

«Des entants se divertissent a courir contre le vent avec

de petits moulinets qu'ils font de deux morceaux de cartes a

jouer ou avec deux petits ais croises Tun sur Pautre, et atta-

ches avec une £pingle ou bout d'un b&ton» (Le Duchat.) [Siehe

Henry d'A. 1, 237. II, 97, 358.J
Dieses Vergnugen der Kinder ist uberall zu linden. Aut

«Kirmessen» wird das «Muhlchen» regelmaBig zum Verkauf

angeboten, und man sieht in toller Freude unsere Kleinen durch

die Gassen rennen, damit ihre Muhle sich ordentlich drehe.

Uns StraBburgern ist alien der Typus einer armen Lumpenhand-

lerin unvergeBlich, die von Zeit zu Zeit auftaucht mit einem

Wagen, auf den ein Haufen Lumpen, ein armseliges Kind und

eine Reihe von <Muhlen» gepackt sind. Diese selbsthergestellte

billige Ware tauscht sie gegen Lumpen ein, die ihr die Kinder

mit freudigem Eifer herbeischleppen. Stolz lassen sie dann den
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Lohn ihrer menschenfreund lichen Geschaftigkeit jauchzend in

den Ltiften flattern.

Wir kannten noch eine andere Art von Muhlen ; den Ge-
genstand nannten wir bald «Miehl» bald «Radeb ; er bestand

a us einem aus steifem Papier hergestellten Rad, dessen mittlerer

Teil nach auBen gebogen wurde und den Windfang bildete.

Das ccRadeb lieBen wir von dem Winde auf dem Boden hin-

treiben Jelzt scheint das Spiel ziemlich vergessen.

Fischart erwahnt dieses Spiel im cap. 14, p. 202: «Auch

damit dem Kind nichts an kurtzweil abgieng, macht man jhm
ein Flinderlestecken, vnd fornen dran ein Windspiel von den

llugeln einer Windmul auB Francken : damil lieflf er auflf vnnd

ah die GaB, vnnd Thurnieret den Leuten die fenster auB».

Von dem sich herumto'denden ccKampfkeib» sagt er cap. 38,

p. 366, daB er <*nidlenspielet», d h. sich wirbelnd wie ein

Radchen herumdrehte.

Fi 326 .Deri Frases* = Ra 184 <a briffault>.

Brifer = verschlingen, gierig fressen.

Brifeur = FreBsack.

Den Sinn des Wortes hat Fischart nur so obenhin ange-

deutet, denn nach Esm, et E. Joh., note 152 ist «briffaut ad-

jectif derive^ de briffer signiflant vorace ou grand mangeur*.

Doch das Spiel?

Pi 327 <Virevoste» = Ra 187 «a la virevolte*.

Die Schreibung «Virevolte» wechselt mit «virevoute» und

«virevouste», sodaB Fischart also eine Ausgabe des Rabelais

benulzt hat, die «virevouste» hatle. Sein Wort ist die kaum ver-

anderte Wicdergabe dieses franzosischen Ausdruckes.

Nach Adry ist es das gleiche Spiel wie «a la pirouette* und

«au vireton». (Esm. et E. Joh., note 155. Henry d'A. I, 51 be-

schreibt «a la pirouettes.)

Fi 328 «DeB Bacule* = Ra 189 «a la bacule>.

Diese sinnlose Uebernahme des Wortes sol I te darauf hin-

deuten, daB Fischart ein so alltagliches Wort nicht verstanden

habe? Ware es mm nicht, wenn er die Absicht gehabt hatte,

leicht gewesen sich uber die Bedeutung des Wortes zu infor-

mieren? Uns ist dieser Ausdruck wieder ein Beweis fur Fischarts

absichtlicher Oberflachlichkeit, mit der er die Wirkung seiner

Satire erhoht.

Bacule = bascule = die Schaukel, die alien Kindern he-
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kannt ist, sodafi es nicht nolig ist das Spiel zu beschreiben.

(Naheres bei Esm. et E. Job., note 157 und Abbildungen bei

Henry d'A. II, 333.)

Fi 329 «DeB Banren> = Ra 190 «au labourenr>.

Fischart hat sich rnit diesem Wort ziemlich an das Original

gehalten.

Fi 330 <Die nnsinnige esconblette» = Ra 188 <aux
esconblettes enraigees*.

Hier triumphiert wieder Fischarts «Uebersetzungskunst» in

ihrer nackten Schadenfreude. Ebenso «unsinnig» (enraigees) als

Fischarts «esconblette» (escoublettes) ist seine Uebertragung.

Das Spiel besteht darin «a se heurter de la tete Pun l'au-

tre, comme font les b61iers». (Esm. et E. Joh., note 156.)

Fi 331 «Das tod Thier> = Ra 191 «a la beste morte*.

Das Wort ist eine ganz korrekte Wiedergabe, die sogar

einem «Uebersetzer» nicht ubel genommen werden konnte.

Fi 332 «Steig, steig anffs leiterlin» = Ra 192 «a monte
monte l'eschelette*.

Auch bei dieser Uebertragung kann man nicht umhin die

Korrektheit zu wurdigen, zugleich aber wird der Ausdruck

Fischarts fur uns wertlos, da es kein Spiel unserer Knaben ist.

(Esm. et E. Job., note 158.)

«Ce jeu consiste a faire monter successivement un enfant

du cou de pied aux genoux et des genoux sur les 6paules.»

So spielen bei uns auch oft die Erwachsenen mit den Kleinen.

Fi 333 «Der Toden San> = Ra 193 «au pouiceau mory».

Die Uebertragung ist korrekt. Das franzosische Spiel ahmt

nach Le Duchat, (Esm. et E. Joh., note 159) die tote Sau nach

oder das TSten des Schweines. Das Spiel wird also wohl iden-

tisch sein mit Nr. 331 «Das tod Thier» = Ra 191 cca la beste

morte*.

Fi 334 «Defi gesaltzenen arfi» = Ra 194 <au cul salle>.

Solche pikanten Ausdrucke zu ubertragen, JaBt sich Fischart

nicht nehmen.
Ueber das franzosische Spiel auBern sich Esm. et E. Jo-

hanneau sowie Burgand des Marets et Rathery nicht. Vielleicht
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ist es das Spiel, das Larousse 1 «cul-bas» nennt, «qui est une

espece de qui perd gagne du jeu du commerce?*) «Cul» ist

noch in verschiedenen Spielausdrucken zu finden, z. B.

«Baiser le cul de la vieille» und ctjeu a cul lev6».

Es ist die Aufgabe eines franzosischen Werkes diesem

Spiele nachzuforschen.

Fi 335 cDes Tanblins> = Ra 195 «au pigeonnet*.

Das Fischartische Wort zeigt das Verstehen des entsprechen-

den franzosischen. Das Spiel ist wohl identisch mit «a pigeon

volet.' (Esm. et E. Jon., note 160. Vergl. Henry d'A. II, 198.)

Fi 343 «Deli Begems* = Ra 146 «au ballay*.

Richtig wie der vorhergehende Ausdruck fibertragen.

Esm. et E. Joh., note 123, vermuten uber das Spiel <*ce jeu

consisterait-il a aller a cheval sur au balai?*

Ist dies der Fall, dann ist das Spiel allgemein bekannt.

Fi 344 <Spring auB dem bnsch> = Ra 198 can sanlt

du buisson>.

An Stelle der substantivischen Form des Ausdruckes (fran-

zosisch ccSprung aus dem Busch») 6nden wir eine imperativische

Ausdrucksweise bei Fischart. Bei Esm. et E. Joh , note 162,

finden wir die Beschreibung des einfachen Spielvergnugens der

Kinder :

«Les entants jouent a ce jeu en sautant sur un petit buis-

son ou ce qui est moins dangereux sur un petit monticule de

sable.»

Fi 345 cDer verborgenen Kutten> = Ra 200 «a la

cutte cache*.

Die tlnsinnigkeit des moglichst deutsch gestalteten Fischar-

tischen Ausdrucks ergibt sich aus der Wiedergabe von cutte

mit dem die gleicben Buchstaben zufallig besitzenden <cKutte».

Fischart hat sich gar keine Muhe gegeben, die Bedeutung von

«ccutte» zu erforschen ; ihm kommt es ja nur darauf an mog-

lichst viele und absonderliche Spielnamen zu konstruieren, ein

Fastnachtskostum zusammenzuflicken aus den unpassendsten

Worten und Wortchen, Ueber die eigentliche Bedeutung streiten

sich Esm. et E. Joh. und Le Duchat, note 164. Wahrscheinlich

ist es eine Art «jeu de cache-cache nicolasD.

1 Larousse: Dictionnaire de la langue francaise.
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Fi 346 «Buigen and Seckel im Arfi> = Ra 201 ca la maille

bourse en cul>.

Von diesem franzosischen Spiele hat Fischart nichts ver-

standen. Das beweist seine Bezeichnung, die eine ganz niedrige

obszone Phrase darstellt iro Slile der «Trunckenen Litanei* des

8. Kapitels. Sein Ausdruck ist die Ausgeburt einer grenzen-

los phantastischen Behandlung der franzosischen Worte, die

wohl, abgesehen von cul, das richtig wiedergegeben ist, diese

Nebenbedeutung gehabt haben konnen. aBoursea entspricht

«Seckeb. Ob aber Fischart die harmlose Bedeutung dieses

Wortes im Auge hatte, ist fraglich. Meiner Meinung nach hat

Fischart eine zotige Bemerkung uns zu geben beabsichtigt, zum
wenigsten aber eine doppelsinnige.

Aus den Angaben der franzosischen Kommenlatoren (Esm.

et E. Joh., note 165; Burg. p. 169, note 12) geht der Verlauf

des Spieles nicht hervor.

Fi 347 cO bohe das Habichnest» = Ra 202 <au nid de la

bondree*.

Die Interjektion, die Fischart seiner sonst korrekten Ueber-

tragung voransetzt, kann uns nicht fiber die Authentizitat seines

Ausdrucks hinwegtauschen.

Fi 348 cPasaauant, Passefort* = Ra 203 «an passavant>.

«Passefort» ist ein willkurlicher Zusatz auf Grund der be-

kannten Absicht Fischarts. Nur ist es wirklich von einer sonder-

baren Komik, wenn in uns durch diesen Ausdruck die Meinung

wachgerufen werden kann, er sei eine regelrechte Uebertragung,

die aber wieder zerstort wird durch das «t», das auch eine nach-

lassige Schreibung sein kann, immerhin dazu geeignet ist, uns

zu dupieren.

Die tolle Wortspielerei, die Fischart betreffs dieses Worles

sich leistet, erreicht ihren Hohepunkt in seiner spateren Phrase

Nr. 353 «Fur sich, hinder sich», die weiter nichls als eine

zweite Uebertragung des Wortes ist. Der Ausdruck «au passa-

vant» hat also eine seltsame Entwicklung durchgemacht. Er

lieferte Fischarts «Passauant, Passefortj) und dieses wurde noch-

mals variiert zu einem «deutschen» Ausdruck «Fur sich, hinder

sich». Esm. et E. Joh., note 116: «Au passavanta ist eine

Art «au cheval fondue, das oben beschrieben ist, hatte also

Aehnlichkeit mit unserm <(Bockspringerles», das in vielen Va-

riationen vorkommt. Vgl. Henry d'A. 3*20 ff. «saute-moutonj).

Fi 349 «Der Petarrade* = Ra 205 <anx petarrades*.

Petarrade = Gefarz, Salve von Furzen.
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Fi 351 «Der Senffstempffel* - Ra 206 «a pile moustarde>.

Der Sinn der Worte Rabelais' ist durchaus richtig wieder-

gegeben.

Fi 352 «Cambos> = Ra 207 «a cambos>.

Nach Esm. et E. Joh., note 167, bedeutet «carnbos» soviel

als campos = champs und donner canipos = donner cong6

aux ecoliers de sortir, d'aller aux champs. Wenn man bedenkt,

daB heute noch im ElsaB ein Kartenspiel weit verbreitet ist,

das den Namen tragt «Uffs Land» und «Landnustriwerles», so

konnten wir die Hypothese aufstellen, daB vielleicht Rabelais'

Ausdruck dieses oder ein ahnliches Kartenspiel bedeutet.

Fi 355 cPicandeau* = Ra 209 «au picandeau*.

Der franzosische Ausdruck bedeutet in der Lyonnai <de

volant)), das uns oben schon bekannt geworden ist (Esm. et E.

Joh., note 169, Rurg. d. M. et Rathery, p. 169, note 13).

Fi 356 cKrocketeste, Hackenkopf> = Ra 210 <a crocque teste*.

Croc = Haken, Fischarts Ausdruck besteht aus dem fran-

zosischen Ausdruck, den er zu einem Worte zusammengezogen

hat und dessen wdrtlicher Uebertragung, die so wortlich ist, daB

sie den Sinn des Spieles niemals erraten lassen wurde. Fischart

treibt ein tolles Spiel mit den Rabelaisschen Ausdrucken, die

er wirklich recht «lustig in einen Teutschen Model vergossen»

hat. Das Spiel ist wieder unser «Rockspringerles», eine Art

des franzosischen «saut de mouton». (Esm. et E. Joh , note 170.)

Crocque hat hier mit Haken nichts zu tun, sondern es bedeutet

in dem Zurufe des Springenden «crocque-tele» fur den zweiten

Knaben den Kopf niederzubeugen.

Fi 357 «Defi Kranchs> = Ra 211 <a la grne>.

Die Uebertragung ist richtig. Esm. et E. Joh., note 171,

vermuten, daB «a la grue» das Spiel sei, wo die Kinder sich

streiten, wet* am langsten auf einem Reine stehen konne.

Fi 358 «Taillecop> = Ra 212 <au taille-coup».

Der Fischartische Name weicht vom Rabelaisschen nur in

der Schreibung «o» statt «ou» ab.

Tailler ist ein Ausdruck aus dem Kartenspiel. (Littre

:

Diet. del. I. fr.) Ob auch bei Rabelais' Ausdruck das der Fall

ist, vermag ich nicht zu sagen.
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Fi 359 «Nasenkdnig Naaart* = Ra 213 «aux nazai'des>.

Fischarts Phrase ist ein ganz willkiirlich.es Gebilde, das

eigentlich gar nichts bedeuten kann. «Nasenkonig» ist wohl

seinerzeit eine spdttische Bezeichnung des Besitzer* einer allzu

langlichen Nase gewesen. Das besagt uns die Stelle in der

Geschichtsklitterung cap. 8 p. 135 c(Sieh Nasen K6nig, wie die

Na6 drein steckst». (Vielleicht sogar der Teil eines Spotlliedes

der Trinker mit dem Sinne, da6 es schwierig ist, eine lange

Nase befm Trinken nicht tief in den Becher zu stecken.)

Eine andere Bedeutung hat Rabelais* Ausdruck, der iden-

tisch ist mit dem fruhern caux crocquignolesa und dem spater

genannten «aux chinquenaudes*. Siehe diese Ausdrticke. Esm.

et E. Joh., note 172. B. d. Marets et Rathery, p. 170, note 2.

Fi 360 «Der Lercben> =«Ra 214 «aux allouettes*.

Richtig ubertragen. Doch welches Spiel?

Fi 361 «Der Stiruschnallen* = Ra 215 «aux cliinquenaudes*.

Dieser Ausdruck ist mit dem des Rabelais zusammenzu-

bringen und beweist uns die seltene Tatsache, daB Fischart das

Spiel gekannt und mit dem entsprechenden, ihm auch bekannten

deutschen Ausdruck wiedergegeben hat. (Ra 215 = Ra 213.)

Le Duchat (Esm. et E. Joh., note 173) bestreilet diese Be-

deutung von «aux chinquenaudesa.

Doch scheint mir Fischarts Uebertragung den Gegenbeweis

zu ffihren und im voraus die Definition Esm. et E. Joh. und

B. d. Marets et Ratherys zu bestatigen.

Es sei noch bemerkt, daB «chiques» die Bedeutung von

Klicker hat, so daB mir Le Duchats Absicht chique, chinque

mit cinq zusammenzubringen unhaltbar zu sein scheint.

Fi 542 «Bierenbaum 8chfitteln> = Ra 103 «an poirier».

Fischarts Ausdruck stellt ohne Zweifel eine Nachbildung

des Rabelaisschen «au poirier» dar. (Esm. et E. Joh., note 84.

Henry d\A. I, 333.) Dieser Name bedeutet das gleiche Spiel

wie «au ch£ne fourchu», unser «Kopfstehn».

Damit hatten wir versucht, diejenigen Spiele in der Tabelle

zu erkennen, welche als von Rabelais stammend zu betrachlen

sind.

Rabelais' Verzeichnis umfaBt 215 Spielnamen, nicht 214

wie Burg. d. Marets et Rathery, p. 165, note 1, zahlen.

Davon sind bei Fischart nachweisbar 161, vielleicht, wenn
wir die folgende Hypothese aufzustellen berechtigi sind, 162

Spiele in mancherlei Formen wieder zu finden, sowohl Karten-,
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Wurfel-, Brettspiele als audi Jugendspiele. Der groBte Teil

dieser ersteren Kategorie bei Fischart ist Rabelais entliehen.

Vielleicht ist auch noch Fi 425 «Murr murr nur nicht*

als eine willkurliche Entstellung des bekannten Rabelaisschen

Spieles Ra 36 «a la mourrea zu betrachten. An Beispielen, urn

diese Behauptung zu stutzen, fehlt es uns in Fischarts Ueber-

tragungen nicht. Diese Meinung mag nocb befestigt werden,

wenn*wir uns immer vor Augen halten, daB Fischaris Absicht

gar nicht ist, mSglichst korrekt die franzSsischen Ausdrucke

wiederzugeben, sondern daB er der groBtmoglichsten Unklarheit

und Verdrehung der Ausdrucke sich befleiBigt hat, um sie, sei

es auf Kosten des Verstandnisses und des wahren Sinnes, zu

s e i n e n Spielen, zu den Spielen seines «Gargantuwalts» zu

machen.

Es bleiben also scheinbar von Fischart unbenutzt 65 Spiele,

von denen wir ruhig annehmen konnen, daB Fischart sie in

ein solches Narrenkleid versteckt hat, daB es wohl der Forschung

unmdglich sein wird, sie zu erkennen. Denn 65 Spiele nicht

zu verwenden, das ist einem Fischart wohl sehr schwer ge-

worden

.

2. Abschnitt.

Die Ausdrucke, welche Jugendspiele bedeutend,

auf die Spielnamen bei Junius zurtickzuftihren

sind.

Die Zahl der Karten-, Wurfel- und Brettspiele, die Fischart

aus dem Nomenclator des Junius entnommen hat, steht weit

hinter der Zahl der entsprechenden aus Rabelais enllehnten

Ausdrucke zuri'ick.

Es mag etwas komisch klingen, wenn wir sagen, daB

der Grund einfach in der geringern Anzahl Spiele besteht, die

Fischart im Nomenclator uberhaupt finden konnte. H5tte Junius

ein groBeres Verzeichnis aufgefuhrt, ich glaube Fischarts Ver-

seichnis ware noch umfangreicher geworden. Die gleiche will-

kurliclie Behandlung wie den Rabelaisschen Phrasen lieB Fischart

auch denjenigen des Junius zuteil werden, wie uns auch die

Besprechung der aus Junius abgeschriebenen Jugendspiele zeigen

wird.

Durch einen Zufall bin ich auf diese Quelle aufmerksam

geworden, die ich in dem groB angelegten Werke Tiber Nieder-

landisches Kinderspiel von De Cock enTeirlinck 1 kennen lernte,

1 A. de Cock en Js. Teirlinck: Kinderspel en Kinder-

lust in Zuid-Nederland Gent, iyO'2— 1903.
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noch ohne von einer Beziehung Fischarts zu ihr el was erfahren

zu haben. Eine zufallige Neugierde lieB mich eine grundliche

Benutzung dieses Nornenclators durch Fischart erkennen. Der
Umstand, daB mir das Buch durch sein Vorliandensein auf der

StraBburgerUniversitats- und Landesbibliothek zug§nglich wurde,
erleichterte mir den folgenden Beweis. Erst nachtraglich habe

ich in Erfahrung gebracht, daB schon Hoffmann von Fallers-

leben in Horae belgica? VI, p. 183 eine Andeutung raacht, wo-
nach es «selbst dem vvohlbekannlen Herausgeber Fischarts nicht

gelingen durfte, fur das «Pick Olyel offte graeff», «Hilteckes»,

«Pfeifft oder ich such euch nicht» eine andere Quelle als den
gedruckten Nomenclator Hadr. Junii (1567) nachzuweisen.»

Wir werden nun beweisen, daB dies nicht allein fur diese

drei Spiele, sondern fur eine ganze Reihe von Spielen zutrifft.

Fi 94 <Pferdlin woll bereit» = J 29 «Peertgen
wel bereyt*.

Schon in der ersten Ausgabe finden wir bei Fischart Nr.

575 tPferdlin wol bereita. Er macht sich nicht viel daraus, das

gleiche Spiel nochmals an einer anderen Stelle (Fi 94) in der

dritten Ausgabe einzufugen.

Es ist uberhaupt Fischart unendlich gleichgultig, ob er ein

Spiel zweimal oder mehrere Male nennt, wie wir schon fruher

sahen und spater noch sehen werden.

Die Ueberlragung ist Fischart leicht geworden, da er Kennt-

nisse in der niederlandischen Sprache besaB. Das Spiel ist eine

besondere Art des niederlandischen cHamele clamele», das un-

serm <cl, 2, 3 Postemetri» gleichkommt und zu dem «Bock-

springerles» zu zahlen ist. (De Cock en Teirlinck I, 303, 307,

308). Entweder springt man nur auf oder auch uber den Rucken

eines anderen, oder man springt und laBt, auf dem Rucken

des andern sitzend, diesen raten, wieviele Finger man in die

Hohe streckt. Beide Spiele sind im ElsaB sehr verbreitet : beim

letzteren lautet die Frage der Buben bei uns: aRumpelti pum-
pelti Holderslock, wieviel Hoerner streckl der Bock?»

Wir sahen, daB Fischart diesen Ausdruck zweimal in sein

Verzeichnis aufnahm. Umsomehr sind wir erstaunt, wenn er

€S fertig bringt, aus Junius auch noch die anderen Bezeich-

nungen fur dieses gleiche Spiel abzuschreiben und nicht nur

die beiden weiteren niederlandischen, sondern auch den deut-

schen Ausdruck, welche alle unter dem Namen «Micare digitise

zu finden sind.

Zu deutsch heiBt das Spiel, nach Junius J 29 «Die Finger

herfur werffen / vnnd scl»nellen». Danach hat Fischart sein Fi 97

«Fingerschnellen» gebildet, welches als Zusatz in c zu finden ist.
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Ferner gibt Junius noch zwei niederlandische Ausdrucke,
die bei Fischart zu finden sind :

In «Pick olye ofte graef* = Fi 195 «Pick Olyct offte graef*.

(De Cock en Teirlinck I, 317, 308) und
in «Cock cock rij web (De Cock en Teirlinck I, 306) = Fi

95 «Cock cock ey wil*, im letzten Teile eine willkurliche Ueber-

"iragung und Entstellung.

Damit hat aber die Benulzung des Junius seinen Ab-
schluB noch nicht gefunden. Die lateinische Erklarung von «mi-

care digitis* resp. der niederlandischen Phrasen «quo puer ob-

structs oculis diuinat quot alter digitos erectos habeat* bat

weiter zur Bildung des Fischartischen Fi 194 «Rhat der finger*

geholfen, ein Ausdruck der allerdings auch in dieser Form im
Elsafl fiblich gewesen sein wird, aber immerhin als unter dem
Einflusse der Erklarung bei Junius entstanden anzusehen ist,

denn auch er isl zu finden in einer aus Junius entlehnten Gruppe
von mehreren Spielen und zwar als Zusatz in c.

Wir haben somit bewiesen, dafl sechs Ausdrucke bei

Fischart auf ein einziges Spiei bezuglich sind und fur uns als

ein Spiel gelten mussen.

Fi 96 «Lausen oder Noppen> = J 33 «Luysen oft noppen>.

Aucb diese Wiedergabe, so deutsch sie klingen mag, ist

ein Produkt toller Spielerei. Fischart gibt sich keine Muhe dem
Sinn nachzuspuren, oder besser, seine Ausdrucke lassen den

Sinn nicht erkennen. Dieser Arsdruck stammt aus den Erklar-

ungen des Junius von «Ostracinda».

«Hol oft bol
|
quod est Canum ne an planum: vel

luysen oft noppen: velut olim is diuinan dum obtinebat,

No x a n dies.*

Hier haben wir die gleiche Erscheinung wie oben. Auch
den zweiten niederlandischen Ausdruck ccHol oft bob finden

wir bei Fischart als

Fi 579 «Hol oder voll*, diesmal keine willkurliche, sinn-

lose Bildung, sondern Fischart scheint sich hier die lateinische

Erklarung <tcanurn ne an planum* zunutze gemacht zu haben.

Damit nicht genug, er ubersetzt auch den lateinischen Aus-

druck «Nox an dies* mit Fi 196 «Nacht oder tag*,

Irrtumlicherweise sieht Rochholz Fi 579 als einen Fischar-

tischen Ausdruck an auf p. 424.

Fischart gibt uns also auch hier drei verschiedene Aus-

drucke fur ein Spiel, die er noch dazu samtlich entlehnt hat.

Die Spielnamen bedeuten alle den spielartigen Gebrauch

der Kinder, den Fischart schon als Fi 155 «Grad oder ungrad*

und Fi 156 ccKreuiz oder pl£ttlin» bezeichnet, und der den
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Zweck hat, einen oder mehrere zu bestimmen, die das Spiel

eroflhen. De Cock en Teirlinck III, 109

:

«Men werpt eenige muntstukken omhoog en laat raden

kop of letter; meestal echler houdt men ze in de hand en laat

raden paar of onpaar. Soms werpt men de muts omhoog en

men raadt h o 1 (opening naar boven) of b o I*.

Fi 193 «Der blinden Ku> = J 30 «T'blindeken,

t'blindenspel».i

Es ist nicht unwahrscheinlich, daB Fischart durch Junius

30 «Myinda», wo diese niederlandische Bezeichnungen zu finden

sind, an dieses bekannle Spiel erinnert worden ist, gerade da

der Fischartische Ausdruck eine Zusatzserie in c erSflnet.

Fischart hat also wohl den niederlandischen Spielnamen

verstanden und durch den ihm bekannten und enlsprechenden

Namen wiedergegeben.

Das gleiche Spiel heiBt bei ihm auch noch an anderer Stellq

Fi 20 ocPlindenmduBa, das wir spater (im nachsten Abschnitt)

zu besprechen haben.

Fi 538 cPfeifft oder ich such each nicht » = J 1 «Pijpt oft

ick en soeck v niet».*

Der Ausdruck Fischarts ist eine korrekte Uebertragung des

niederlandischen Spielnamens. Auch dieses Spiel nennt Fischart

zweimal, denn es ist bereits in der ersten Ausgabe von 1575

(a) zu finden, Fi 577, und nochmals im Verzeichnisse als Zusatz

in b (1582) = Fi 538.

So erstreckt sich also die BenQtzung der Namen auf alle

drei Ausgaben.

Unter cApodidrascinda» gibt Junius folgende niederlandi-

sche Ausdrucke fur dieses Spiel an, das unserm «Versteckels»

entspricht.

«Apodidrascinda : B. Schuylwinckgen, schuylhoecxken

|duykerken. Flandris, Coppencomtwt den hoe eke.

Brab. item pijpt oft ick en soeck v nieta.

Alle die drei Hauptbezeichnungen des gleichen Spieles hat

auch Fischart in sein Verzeichnis aufgenommen. acSchuylwinck-

gen» verdreht er zu Fi 578 cSchulwinkeb, wodurch er einen

falschen Sinn erzeugt, da man versucht ist cSchul* als «Schule»

aufzufassen. cSchuyb) hat mit «Schule» gar nichts zu tun, denn

cscbuylen* heiBt hier soviel als «verbergen». 3

J De Cock en Teirlinck I, 118.
2 De Cock en Teirlinck I, 155.
8 Joh. Franck: Etymologisch Woordenboek der Nederland-

sche Taal.
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«Schulwinkel» kann also niemals als ein deutsches Spiel

angesehen werden, das Fischart als solches aus dem ElsaB be-

kannt geworden w§re, deshalb ist es unrichtig, wenn Rochholz

p. 404 das Spiel «Blinzimus)> als bei Fischart «Schulwinkel»

genannt zitiert.

Auch De Cock en Teirlinck (I, 152) zitiereu nach Bohme,

Deutsches Kinderlied und Kinderspiel, 562, das Fischartische

((Schulwinkeh) zu Unrecht. Fischart ist es in diesem Falle wirk-

lich gelungen die Nach welt irre zu leiten. Der Reihe nach

wurde «Schulwinkel» als ein Fischarlisches Spiel angesehen von

Rochholz, Bohme, De Cock en Teirlinck.

Den zweiten niederlandischen Namen hat Fischart als

Fi 539 cKapp komm auB dem HAuBcken*

wobei er «hoecke» = Winkel, Ecke falsch mit «H3uBcken»

uberlragt; und als

Fi 580 ((Hilnlein komme aus dem \vinckelein», eine ganz

richtige Uebertragung. Dieser letztere Ausdruck steht bereits

in der ersten Ausgabe. Der andere, Fi 539, erscheint mit dem
dritten aus Junius stammenden Ausdruck Fi 538 als Zusatz in

der zweiten Ausgabe, so dafi "wir folgende Konstellation er-

halten.

Fi 538 (b) = Fi 577 (a).

Fi 538 = Fi 539 (b) = Fi 580 (a) = Fi 578 (a).

Also wieder funf Ausdriicke fur ein einziges Spiel.

Heute heiBt das Spiel in den Niederlanden «Verstopper!je».

Zahllose Variationen dieses Spiefes geben De Cock en Teirlinck

I, p. 140 ff.

Fi 581 cDas Hftnlin, b^nlin hat gelegt» = J 43 «Cop cop heeft

geleyU.

Der Ausdruck ist richtig ubertragen, nur daB fur Huhn
(Henne) die Diminutivform «h5nlin» gesetzt ist.

Junius beschreibt das Spiel unter «Schoenophilinda».

Es ist das niederlandische crNeusdoeksken-achter-'t gat»,

eine Art «Plumpsack»-Spiel, das uberall bekannt ist. (De Cock

en Teirlinck I, p. 193 ; 184.)

Bei folgenden Ausdrucken ist es zweifelhaft, ob sie in Be-

ziehung zu Junius stehen.

Fi 197 «Vergebens machen» ; bedeutet irgend eine willkur-

lich von Fischart eingesetzte Phrase, vielleicht mit dem Sinne

von «Steinausgeben».
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Einen merkwurdigen Fall, der wahrscheiiilich mit Junius

in Zusammenhang zu bringen ist, bietet uns

:

Fi 576 <Ritschen».

Dieser Ausdruck kommt in einer fortlaufenden Reihe aus

Junius abgeschriebener Spiele vor. F^s liegt so der Gedanke

nahe, daB «Ritschen» eine unriehtige Wiedergabe von «Ritzen»

ist, das Junius unter <*Oscillum» erwahnt.

Ein MiBverstandnis Fischarts ist wegen der vorhandenen

austuhrlichen Beschreibung bei Junius ausgeschlossen. Somit

bleibt nur die Annahme einer absichtlichen Wiedergabe von

«Ritzen» = schaukeln mit. dem etwas ganz anderes bedeuten-

den «Ritschen» = gleiten auf dem Eise (unser «Rutschen»),

fur das Fischart noch zwei andere Ausdrucke am Schlusse von

cap. 25 erwahnt : «Schleiflen, schleimen». (Siehe unten.)

Vielleicht ist auch

Fi 47 «K6nigs 16sen>

unter dem Einflusse der Erklarung des Junius von «Basilinda»

entstanden, das niederlandisch «T' conincxken speelen | een

coninck maken» heifit (De Cock en Teirlinck I, p. 102), eiu

Spiel (deren es ubrigens viele gibt), darin die Kinder einen

Konig wiihlen, ihn «auslosen», wie z. B. in Fischarts Fi 173

«Ich bin K6nig, du bist Knech1».

Wir salien, daB unsern Fischart auch bei der Benutzung

des Nomenclators cckeine Skrupel noch Zweifel plagtena, er nahm,

was er nehmen konnte, und gab uns ein tolles Gewirr, wie er

es hur geben konnte.

Der Rest der Spiele unserer Tabelle der Jugendspiele kann

als Spiele betrachtet werden, die e i g e n 1 1 i c h a 1 1 e i n fur uns

in Betracht kommen, da sie wahrscheinlich von Fischart aus

dem ElsaB gesammelt worden sind. Diese nun zu besprechende

Spielgruppe umfaBt die Ausdrucke, die man als wirkliche Kinder-

spiele ansehen darf. Wir werden sehen, daB ihre Anzahl gar

nicht so erschrecklich groB ist, im Verhaltnis zu dem 629 Aus-

drucke umfassenden Gesamtverzeichnis, aber immerhin bedeut-

sam genug.

Zur bessern Uebersichtlichkeit werden wir uns bemuhen,

die Spiele ungefahr nach ihrer Art einzuteilen.
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3. Abschnitt.

Die Spiele, die Fischart wohl nicht abgeschrie-

ben, sondern aus dem Elsafi und auch wohl
aus den Nachbarlandern gesammelt hat.

a) Die Lauf-, Spring- und Fangspiele.

Wir besprechen diese Spiele so wie sie sich der Reihe nach

aus unserer Tabelle der Jugendspiele ergeben.

Wir Ziehen diese Spiele in einen Abschnitt [zusammen,

erstens, weil sie doch oft nicht so scharf getrennt werden konnen

und zweitens, weil ihre Anzahl nicht so grofi ist, als dafi eine

genaue Trennung, wie z. B. bei Rochholz und De Cock en Teir-

linck, notwendig erscheinen konnte.

Fi 20 «Plinden m&uB>.

Als ((Blind misels» und «Blindikuh» ist das Spiel im ganzen

Elsafi bekannt. Es besteht gewohnlich darin, dafi man einem

Kinde die Augen verbindet, welches nun darnach trachlen mufi,

einen der Umhertanzenden zu fassen und seinen Namen zu er-

raten. Knaben und Madchen beteiligen sich an diesem Spiele.

(Fi 20 ist also identisch mil Fi 193.) Daraus ergibt sich auch

die gleiche Bedeutung von

Fi 524 «Wesson ist die Hand, der Finger ?>

Fi 25 -Da der HaB, ich der Wind>.

Die Phrase bezeichnet das allgemein bekannte FangsJ)iel

«Fanges» oder «Fangedissels» und scheint auf einen Wettlauf

zwischen Wind und Hase zuruckzufuhren zu sein.

Als auf das c<Fangedissels» oder «Versteckels» bezuglich ist

auch anzusehen :

Fi 286 clch fang euch wo ich euch flnd>.

Dieser Ausdruck ist eine Parallelbildung zu Fi 285, das er aus

Rabelais abgeschrieben hat.

Fi 27 <In Himmel, in d'H611> = Fi 121 <Inn die H611>.

Der zweite Ausdruck ist nur in a zu finden, wahrend die

vollstandigere Form als Zusatz in b zu finden ist. Der Aus-

druck bedeutet das bekannte Hupfspiel «Himmel.un Hella oder

auch «Paradiesels» genannt. Zahlreiche Variationen sind ge-

br§uchlich z. B. ccSunda, Monda . . .», «E Juddespieb.

Einer grofiern Arbeit bleibt es vorbehalten, alle diese ver-

schiedenen Namen zusammenzustellen.
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Auf StraBen und Biirgersteigen begegnen wir oft diesem

Spiel der Kinder, oder mit Kreide gezeichnete oder in den Sand

gekratzte Figuren deuten darauf bin, dafi man das Spiel soeben

gespielt hatte.

Im Niederl&ndischen heiBt es «Hinkspeb. De Cock en Teir-

linck I, H09ff. veranschaulichen durch zahlreiche Zeicbnungen

diese Figuren. Die gebrauchlichsteFigur bei uns ist die folgende :

9 40

7 /

r ;X
Es gilt dabei einen kleinen Gegenstand der Reihe nach in jedes

der Kastchen zu werfen, ihm auf einem Bein nachzuhupfen

und ihn wieder zu bolen.

Fi 28 «Der Wolff hat mil* ein Sch&flein gestoleo, weil ich K&fl

and Brot will holn».

Dieses Spiel ist das bei uns sehr gebrauchliche Fangspiel,

wo der Hirte seine Schafchen heimruft : «Schafele kumme alii

ham.»
Die Schafchen : «Mr kenne nit.»

D. H. : ocWarum nit ?»

D. Sch. : «Wejem Wolf 1*

D. H. : «Was friBt 'r?»

Sch. : «Grien' Gras b
H. : «Was sufft'r?»

Sch.: ocBldji Wolke !»

H. : acSchafele kumme alii ham!))

Diese laufen alle zum Hirten und der «Wolf», der sich

versteckt gehalten hat, sucht eines zu erhaschen. Vgl. : Roch-

holz, p. 408, Nr. 25 «Schdf-us ! Wolf-g'seh!»

Fi 70 cNun fah den Ball, eh er fall*.

Dieser Ausdruck deutet allgeroein auf das Ballspiel hin,

das uberall in mancherlei Arten von Knaben und Madchen ge-
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spiel! wird : z. B. das gewohnliche : «pelote au mur» («Blode-

mur»), «Schlaballes», «Ritterballes» oder «Balleritterles», «Riwer

un niweo, «Kinni wer wirft, Kinni wer wirfla, «Ldchelspiel»,

«Striffeballis», «Dachballis», einen Namen, den schon Fischart

kennt, cap. 39, p. 369: «Die so jm SchloB waren und ein weil

mit dem Tachballen kurtzweilten» ; alles Spiele der Knaben
neben den zahlreichen Madchenballspielen. Siehe E. Martin-

Lienhart : Elsass. Worterb. Rochholz, p. 383 ff.

Auf das Ballspiel weist apch hin

Fi 75 «Ballenripotei>.

Ripotei vom franzdsischen Tripot = Ballspiel — Ballhaus,

Ballspielhaus gebildet.

Es ist unwahrscheinlich, dafi zu Fischarts Zeiten das Ball-

spiel schon so ublich bei den Kindern war wie heute. Seine

Ausdrucke scheinen mehr das Ballspiel zu bezeichnen, wie es

von den Erwachsenen in den Ballspielhausern betrieben wurde,

die allerorts bestanden. (StraBburg: Ballhausgasse. Siehe Sey-

both : Le vieux Strasbourg.) Eine Beschreibung dieses Spieles

findet sich bei Fischart selbst, cap. 57 p. 459. Gewohnlich

wurde der Ball mit dem Racket geschlagen : cap. 3 p. 57 und
auch mit dem «briischahb : Daniel Martin, Parlement Nouveau,

Strafib. 1637.

Zu den Ballspielen ist auch

Fi 411 «Defi Apts and seiner Brftder>,

das nach Rochholz (p. 440) identisch ist mit «Der Abt von
St. G a 1 1 e n» zu rechnen.

Man schlug auch den Ball mit einem Kolben, worauf Fischarts

Fi 88 <Des Kolbens*

hindeutet.

Fi 74 <Der hopfelrei>

ist ein Kollektivname fur die Hupfspiele wie Fi 75 fur die Ball-

spiele.

Fi 142 «Ein rusigen Dib fahen*.

Ist wobl ein Fangspiel, bei dem es gilt einen andern, der

sich das Gesicht geschwarzt hat, wie das ein Trick zur Un-
kenntlichmachung der Diebe ist, zu fangen. (Vielleicht hat das

Spiel Aehnlichkeit mit Rochholzens eSchwarzer Manna, p. 376,

welches auch bei uns als «Schwarzer Mann* oder «WiBmannier,

Schwarzmannien> bekannt ist.)
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Fi 221 «Nun geht dauon».

Vermutlich bezieht sicb der Ausdruck auf ein Spiel, in dem
die Kinder aufgefordert werden oder sich auffordern, fortzu-

laufen, um gefangen zu werden. Martin Lulher kenntein Sprieh-

wort : aWischt das Maul vnd geht dauonj 1 Unmoglich ist

es nicht, daB Fi 221 das Fragment eines derartigen Sprich-

wortes ist. Wegen der sehr knappen Form des Ausdruckes

ist es schwer, hier einen endgultigen Entscheid zu geben.

Fi 338 «DeB Alorselstein tragens*.

Fi 339 «Defi Venus Tempels*.

Beide Ausdrucke bezeichnen das gleiche Spiel wie Fi 27

und Fi 121, Der Morselslein ist eben der Stein, der geworfen

wird und auch auf dem Fufie durch alle Felder getragen werden

mufi.

Fi 397 <Jeder Vogel inn sein Nest*.

Fi 550 «Rebecca rack den stul>.

Diese beiden Phrasen weisen auf das allbekannte Spiel hin

aWo lafl d'Scher? — Dort, laft sie ler l»

Rochholz, p. 449, Nr. 73, hat die identilat mit seinem

ausfuhrlich beschriebenen Spiele «Platzwechseln» richtig er-

kannt.

Fi 398 «Der Verz&uberin*.

Dies ist unser Spiel ccD'Hex im Keller)). Die Mutter schickt

ein Kind iu den Keller, Butler zu holeu. Es kommt voller

Angst zuriick und sagl : c'S isch e Hex im Keller h Einem
zweiten und dritten Kind geht es ebenso. Die Mutter geht nun
selbst mit den Kindern und zeigt ihnen, dafi ihre Furcht un-

begriindet war. Man geht aus dem Keller heraus, um einen

Spaziergang zu machen. Ein Kind wird gezupft (von der folgen-

den Hexe) uud sagl : «Mamtne J

s zopft mich jehme.)) Die

Mutter: «'s isch d'r Wind !^ Die andern klagen ebenso, und

nun sagt die Hexe : «Bonjour welle ihr e Prifi?» und halt ein

Biichschen Sand hin. Alle nehmen und laufen nun der Hexe

rufend nach : «Hexeprifi, Hexeprifi». Die Hexe wird gefangen

und verbrannt.

Das Spiel ist uberall bekannt.

Fi 402 <Hupff in Klee>

ist die Bezeichnung fur das Heruinlaufen der Kinder auf dem
Felde draufien.

1 Lathers Sprichwortersammlung. Yon Ernst Thiele. Weimar.
1900.

\J
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Fi 406 «Unser Han der Konig, der streit ist gewonnen».

Im cap. 28, p. 307 der Geschichtklitterung spricht Fischart

von der Herkunft des «knoblochhetzend Hanenkempflen». Hier

meint er den wirklichen Hahnenkampf, jenes unschdne Ver-

gnugen des Mitlelalters. Ich glaube nicht, daB sein Spielnarae

noch diese ursprungliche Bedeutung hat, sondern daB er bereils

das Spiel der Knaben besagen will, das heute noch «Hahne-

kampf* genannt wird.

Es bilden sich zwei Parteien, die je einen «Hahn* stellen,

die sich nun, auf einem Beine hupfend, die Arme uber der

Brust gekreuzt, bekampfen mussen. Ist einer durch den StoB

gezwungen sich auf beide Beine zu stutzen, so hat er vorloren.

Fischart nennt das Spiel nochmals cap. 26, p. 274 «des

einbeinigen Thurniers».

Fi 456 cWiderfftren».

Es ist uns ein Spiel bekannt, das wir «Sojtriwerles» nann-

ten. Einem Knaben banden wir einen Strick um den FuB (ge-

rade wie die Metzger und Bauern die Schweine fuhren) und
trieben ihn vor uns her. Zog man fester an, so fiel der An-
gebundene wohl auch oft zu Boden. Ein ahnliches Spiel besagt

sicher der Ausdruck Fischarts.

Fi 457 <Der letzt der ists».

Der Ausdruck ist ein bekannter Ausspruch im «Fanges»

(beim Abschlagen) und «Versteckels». Derjenige, der zuletzt

ankommt, mufi suchen : <cDV letscht isch's)). Das gieiche be-

deuten die Fischartischen Phrasen

Fi 525 «Der erst heraufi, der letzt drinnen»,

and Fi 476 <Der letzt ein Schelm>.

Fi 466 «Znm zwire znm zware, der Vogel ist gefangen*. 1

So riefen die Kinder bei einem besonderen Fangspiel, das

wir «V6gelverkaufen» nannten und einfach auch als «Vejeles»

bekannt ist

:

Den Kindern gibt man Vogelnamen. Ein KUufer komml,
will kaufen und muB den Vogel erraten, Wahrend er mit Hand-
schlagen bezahlt, sucht der Vogel wieder zu dem Verkaufer zu

kommen. Der Kaufer sucht ihn wieder einzufangen.

Auf dieses Spiel weist auch die Frage hin

Fi 530 cWie gibst den Fincken*,

d. h. «wie teuer verkaufst du den Finken?»

i &irin b ist dieser Ausdruck auch im Schlusse von cap. 25
zu finden.
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Fi 494 «Verbergens>.

Unser allbekanntes «Versteckals».

Fi 495 «KiDdei* auBtheilen».

Dies ist ein bekanntes Spiel. Eine Anzahl Kinder stellt sich

im Kreise auf. Jedes hat noch ein Kind vor sich. Nun geht

der Kaufer umher und fragt irgend eines der hinten Stehenden :

«Frau, wollt ihr euer Kind verkaufen?» Antwort: ccViel lieber

mocht.' ich betteln laufen». Kaum ist die Antwort gegeben, so

laufen die Kinder in entgegengesetzter Richtung urn den Kreis

herum. Wer zuerst bei dem verlassenen Kinde ankommt, ist

Sieger und darf stehen bleiben.

Fi 498 «Ro6 machen>.

Dieser Ausdruck ist nur in a im Verzeichnis zu finden,

erscheint aber wieder als Zusalz in b Ende cap. 25. Das Spiel

besteht darin, dafi einer den anderen auf dem Rucken forttragt.

Bei uns : «R6ssels», «Ritterles».

Rochholz 466, Nr. 93 irrt sich, wenn er es identifiziert mit

dem «Steckenpferd»-Spiel. Unberechtigt ist noch mehr, wenn
er sein Spiel als das Fischarlische «Pferdlin wolbereit» definiert,

denn wir haben bewiesen, daB dies nicht von Fischart stammt

und noch viel weniger das «Steekenpferdj)-Spiel bedeutet.

Ganz unverstandlich ist mir der weitere Ausdruck bei

Rochholz «RitschenroBmachen», das er auch als gleichbedeutend

aus Fischart ziliert. Der Ausdruck ist bei Rochholz ein Wort.

Im ganzen Verzeichnisse folgen die beiden Ausdrucke nicht auf-

einander, was vielleicht Rochholz hatte irrefuhren konnen.

Aber am Ende von cap. 25 finden wir «Ritschen» (erst in

c), «RoBmachen» zwei ganz verschiedene Spiele. Die Kontrak-

•tion «RitschenroBmachen» deulet auf ein MiBverstandnis Roch-

holzens.

Fi 543 «Kftle, kfthele gump nit>.

Vielleicht liegt in diesem Ausdruck irgend ein Springspiel

der Kinder, deren wir ja heute noch viele bezitzen, z. B. das

«Seilspringen» oder «Seilgumpen» (Rochholz, p. 456, p. 82).

Fi 590 «Wolf beifi mich nicht*.

Das ist unser Spiel «Fuchs Fuchs uB d'r Hehb oder «d'r

Deifel kummt allan eruB, eins, zwei, dreij» und das Rochholz

p. 411, Nr. 29 unter «Fuchs aus dem Loche» beschreibt.

b. Die Reigen spiele.

Gewdhnlich werden diese nur von Madchen ausgefuhrt und
sind von Gesangen begleitet, von welchen die zur Bezeichnung

des Spieles dienenden Ausdrucke Teile darstellen.
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Fi 219 cDer Himmel hat sich umbgelegt*.

i

Fi 418 cAuff der bracken suppern inn glorie*.

Fi 427 «Hitter durchs gitter>.

Fi 264 «Die faule prucken>, 2

nur in a und dann Ende cap. 25 in b. Siehe Nr. 626.

Vergleicbt man damit das identische Spiel Fi 299 «Der zer-

fallenen Brucken», das aus Rabelais stammt, so haben wir funf

verschiedene Bezeichnungen fur das bekannte Spiel, das auch

adie goldene Bruckea genannt wird.

Rochholz beschreibt das Spiel ausfuhrlich (p. 373).

Unsere Kinder begleiten jetzt das Spiel rait einem Art Ge-

sang, dessen Text vieifach franzdsischen Ursprungs ist, und da

er von den Kindern nicht verstanden worden ist, in der drol-

ligsten Weise verzerrt wurde. So horen wir den Singsang:

«Passe pare silie, passe par la

Dirlorlosche restez ra!» =
(= Passe par ici, passe par la

la derniere y restera.) StraBburg.

Oder: ccServela-seruri, m'r schlupfe durch e Loch, e Loch».

«Servela-seruii» ist kostlich entslellt aus ccfermez la serrure».

Schlettsladl.

Das letzte gefangene Kind wird, indem es sich auf die

Arme der die Brucke oder das Tor bildenden legt, gefragt, zu

welchem von beiden es wolle, und jenachdem mufi es sich

hinter einen der «BrCickenpfeiler» stellen. Der eine ist der

Himmel, der andere ist die Holle. Am Schlusse verspotten die

Engel die Teufel und singen

:

«D'Engele werde getrawe,

dTeifele werde geblotzta

;

was dann auch geschieht. Zu dem Bruckenspiel sind auch die

beiden Spiele Fi 481 «Schelmentragen> (siehe die Be-

schreibung: «Teifele werde geplolzt») und Fi 545 «Trag den
Knabena zu rechnen. Das letztere kann auch ganz gut unser

«BabShafele» bedeuten, das darin besteht, daB zwei Kinder aut

ihren H3nden ein drittes tragen, indem sie dazu singen ; «Ba-

bahafele, schiB ins Pfannele».

Das Bruckenspiel ist eines der zahllosen Reigenspiele, die

im ElsaB gespielt werden. Ich gebe noch einige mir bekannte

Begleittexte an, die interessant wegen ihres franzdsischen Wort-

lautes sind

:

Die Kinder singen und tanzen im Ringelreihen

:

i Rochholz 371.
s Nochmals Garg. p. 6(114, cap, 34(341.
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«Reso, reso bonmarschelele

Quatro, quatro vingt Daniellele

Celui ci, celui 1&, Madmoiselle X. se turlatra».

Verderbt aus:

«Raisins, raisins, bon-march6s!

Quatre-vingts pour un denier

Celui-ci, celui-la, Mademoiselle X. se lourneraa.

Eine weitere interessante Verketzerung dieses Spruches ist

:

aRose, rose bonmerscbel£

Quatre in durenderel£

Silesi, silesa Mamsell X. se turlura».

Ein anderer Singsang:

1. Ring

Sche a beau chateau (j'ai un beau . . .)

Madame, Madame Mirabeau

2. Ring

Laquelle prendrez-vous de ces jeunes demoiselles?

im Ring

La plus belle (oder la plus sotle) qui s'appelle X.

Das trieb man so weiter, bis alle in einem Kreis slanden.

In deutscher Sprache, die leider diese humorvollen Ver-

drehungen verdrangt, werden im ElsaB eine groBe Zahl der

Reigenspiele gespiell, die Bohme aufgezahlt hat. Diese Spiele

sind international und konnen nicht spezifisch els§ssisch genannt

werden.

Solche sind : «Es steht ein Bauer im Feld» «Es komnit

der Herr mil ei'm Pantoffeb «Es kam ein Bauer vom Berges-

land».

Fi 364 cEs brent, ich lesch».

Vielleicht weist dieser Ausdruck auf das ebengenannte

Reigenspiel «Es kommt ein Herr mit ei'm PantofTeta, (Rochholz

p. 379) worin nach manchem Hin- und Herreden die Be-

gleiter des Werbenden den Vater und die Begleiter der Braut

bedrohen, ihnen das Haus anzustecken, woraut" diese erwidern,

«dann loschen wir's mil Wasser aus». Da das Spiel auch viel-

fach «Braut und Brautigam» genannt wird, vermute ich, daB

Fi 263 «Des Br3utgams» und Fi 479 «Derl*raut» das gleiche

Spiel bedeuten.

In den Kunkelstuben sind die Braut und der Brautigam

auch haulig handelnde Personen. Ein endgulliger Entscheid ist

daher schwer zu treflen.

Betreflend «Des Brautigam?)) hat Rochholz, p, 380, diese

Mei'ming auch.
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Fi 391 «Sie thaten all also>.

Auch dieser Ausdruck bezeichnet ein heute noch weitver-

breitetes Reigenspiel. In diesem Reigenspiel werden pantomi-
misch Vorgange aus dem taglichen Leben angegeben, in dem
die Kinder singend im Kreise herumtanzen.

Zu diesen Reigenspielen geh&rt auch das bekannte

«Fi 409 Der Baur schickt sein Jockel aufi».

(Fr. M. Bohme, p. £64.) Rochholz rechnet dieses alte Marchen
vom Jockele zu den Spieltexten. Es ist vielmehr der Text zu

einem Reigenlied der Kinder. Siehe naheres bei Rochholz und
Bohme.

Fi 391 scheint ein Teil des Reigenliedtextes zu sein, der

beginnt mil

Fi 455 <Adam hett siben Sfln»

(Fr. M. Bohme, p. 494) und bei uns lautet:

Adam hatte sieben Sonne,

sieben Sohne hatt' Adam.
Sie afien nicht, sie tranken nicht,

sie machlen alle so wie ich

:

Mil den Kopfchen nick, nick, nick,

mit den Fingern tip, tip, tip,

mit den Fiifichen trapp, trapp, trapp,

mit den H&ndchen klapp, klapp, klapp.

Jedesmal werden die entsprechenden Bewegungen gemacht.

Rochholz behauptet auf p. 378, daB der Sprung beim Totentanz

(Fi 318 «DeB Todendantzes*) nach der Melodie von (Fi 455)

«Adam hett siben S6n» geschehen sei und daB dieser Tanzspruch

gleich mit dem «des Totentanzesi) stehe. Diese Behauptung

ist mehr als zweifelhaft, und es ist mir vollstandig unklar, wie

Rochholz Fi 318 mit Fi 455 zusammenbringen konnte. In der

heutigen Form erinnert doch dieser harmlose Kinderreigen an

keinen «Totentanz» mehr.

Bei den fortwahrenden Veranderungen, denen gerade diese

Reigenspiele ausgesetzt sind, bei den ungenauen Angaben Fi-

scharts ist es eben sehr schwierig, manche Phrase aus diesem

Teile unumstoBlich zu definieren. Doch mussen wir uns ein-

mat entscheiden, *onst werden wir nie zur Erkenntnis kommen
und immer im Ungewissen bleiben. Hier erwShne ich

Fi 253 «Wickerlin, weckerlin, wilt mit mir essen

bring ein Messer.

Die einzige Phrase Fischarts, die sich auf einen Reimspruch

der Kinder bezieht, also kein eigentliches Spiel bedeutet. Vgl.

A. Stober, ElsaB. Volksbuchlein 1842, p. 20, Nr. 30.
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An den Schlufi dieses Teiles setzen wir den Ausdruck

Fi 408 «£s giengen drey Jungfrauwen».

Er bezieht sich auf den groBeren Spieltext «Die drey Mareien*

Rochholzens, den er p. 139 in ausfuhrlicher Weise bespricht,

und dessen mythologischen Ursprung er in schoner Weise dar-

legt. Rochholz stellt ihn an die Seite des Spieles «JoggeIi»

(= Der Bauer schickt sein Jockel aus).

Bei uns isl der Spruch heute noch als «Abzahlreim» und
auch als Spieltext ublich. S to ber, Elsafi. Volksbuchlein, p. 30,

erwahnt einen Spielreim, in dem von drei Jungfrauen die

Rede ist.

c) Die einfacheren Spiele und die Spiel e, die
aci n n s Feld geh6rten zu5benj.

Wir vermeiden absichtlich eine genauere Einteilung, weil

es uns zu pedantisch erscheint, die Kinderspiele, diese Blute

kindlichen Betatigungsdranges, von spitzfindigen Gesichtspunkten

aus zu betrachten.

Fi 32 «Der Vnfur> und Fi 81 <T5Ipeltrei>.

Sie sind die allgemeinste Bezeichnung der Tollheiten, die

den Buben oft das grofite Vergnugen bereiten. Im cap, 5,

p. 99, finden wir ein Beispiel hierfur : «Bei den Oren auffheben

und Rom zeigena. Heute heiBt das: «'s Fier im Schwarzwald

zeije».

Fi 84 «Der Girlande*.

In diesem Ausdruck glauben wir das bekannte Spiel «Das

Kranzwinden* erkennen zu durfen, das in manchen Spielliedem

verherrlicht wird. Das gleiche besagt auch wohl die Frage:

Fi 135 <Was fur Blamen gebt ihr rair zam krantz ?>

Im Elsafi spielen die Kinder, eigentlich nur die Madchen,

ein Spiel, das eStraufichen binden» oder «Strissele mache».

Auch Fi 159 c H £r lin. zup f fe n» * ist ein bekanntes

* Vgl. daruber Rochholz, p. 458. Er zitiert aus Gciler v. K.,

«Evangelibuch», Bl. 188 b:
•Hast du nie gesehen das die buoben in der schuol wetten

etwan mit eim, sie wellen im drei oder vier har vflziehen vnd muft
er sie nit enpfinden, vnd wen er ziehen wil, so schlecht er in vor
an ein backen, vnd der streich thuot im so wee. daz er der har nit

enpfindet vBzeziehen>. Dies kann ganz gnt auch das Fischartische

cH&rlin zupffen* bedeuten. Aber welchen Zusammenhang sich Roch-
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Spielvergnugen, das die Kinder heute noch «Harelezupfe»

nennen.

Fi 160 clch flsch in meines Herrn tauch*.

Mehrere Kinder silzen um einen Tisch herum und strecken

nach einein Punkte hin je einen Finger zusammen. Ein anderes

spricht die Formel : «Fische, fische, auf meines Herren Tische,

ich nab' die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch

erwischt.a Beim letzten Wort sucht der Sprechende einen

Finger zu erhaschen. Diese Art des Spruches zeigt uns, wie

«Teich» bereits sinnlos zu «Tisch» geworden ist.

Fi 161 cDe» schftlins..

Dieses Spiel ist das gleiche wie Fi 185 «Des Schupletzers*

= Ra 65 ccau savatier».

Im Elsafi ist es sehr bekannt unler dem Narnen «Schlappe

sueche» oder «Schlappels» (Heiligenstein). Wir nannten es mil

dem Anfange des Liedes, das wir dabei sangen : «Schakebl,

Schakebl, d'r Schueh isch gebebbelt, 'r lejt schun lang im

Lumpesack.» Anderwarts heiBt des Spiel eben falls nach einem

Ausrufe dabei : «Gottlob, gottlob, der Schueh isch fertig !»

Fischart nennt es nochmals

Fi 464 «Scbiichle bergen».

Mehrere Knaben setzen sich in einem Kreis zusammen auf

den Boden, ziehen die Kniee krumm und verbergen darunter

ihre Hande. Sie sleeken sich unsichtbar fur den Suchenden

einen Schuh, einen Pantoflel oder einen Socken zu, den ein

anderer zu finden Irachtet. Dabei werden obige Ausspruche

benutzt, um den Suchenden anzufeuern.

Das gleiche Spiel heiBt auch

Fi 480 <Schucb pletzen».

Rochholz, p. 410, irrl sich, wenn er «Schuchle bergen»

nur wegen eines ahnlichen Vorganges bei seinem Spiel «Huhn-
lein braten» mit diesem gleichse'tzt.

Nehmen wir noch den aus Rabelais ubertragenen Ausdruck

hinzu, so haben wir wieder vier Namen fur ein Spiel.

holz mit «Keilklotzen» gedacht hat, ist mir unklar. Rochholz scheint

sich hier zu irren. Falsch ist es direkt, wenn er es gleichsetzt mit
Fischarts «Rhat, wer hat dich geschlagen*. Das hat doch mit cHar-
lin zupflfen» nichts zu tun und dieses nichts mit «Keilklotzen».
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Fi 162 < Heimlich seitenspil ungelacht».

Dieses bekannte Vergnugen nannten wir ocSlummelemusika

und bestand darin, daB wir, eine ganze Gesellschaft, uns zu-

sammensetzten und nun unler den komischsten Gebarden die

verschiedensten Instrumente «stumm» spielten. Wer lachte,

muBte ein Pfand geben.

DaB das Spiel weil verbreitet war, beweist sein Vorkommen
und seine ausfuhrliche Beschreibung in einem kleinen Biichlein,

das mir durch Zufall in die Hande fiel. B ruder Lustigen:
Alle Arten von Scherz- und Pfanderspielen, Nr. 23, p. 63. 0. J.

Fi 303 «Deft Teuffels Music*.

Das Spiel ist das Gegenstuck zu dem eben genannten. Gilt

es dort zu schweigen, so hat man bei diesem das groBte Ver-

gnugen daran, den tollslen Larin auf Deckeln, Blechkannen,

Trommeln zu vollfuhren. Oft wird dieses ohrbetaubende Ver-

gnugen auch «Katzemusik» genannt.

Fi 165 cist Weichsel reiff>.

Ich glaube, daB dieser Ausdruck das gleiche Spiel bezeichnet,

das im ElsaB gebrauchlich ist unter dem Namen «D'r Pfeffer

isch gewachse, eins, zwei, dreb oder «Gepfiflfert, gepfeflfert, d'r

Has het g'lait*. (Heiligenstein.)

Dabei gilt es irgend einen versteckten Gegenstand zu finden.

Fi 166 «Steyn aufigeben*.

Die Kinder sitzen in einer Reihe. Eines geht die Reihe

entlang und gibt scheinbar jedem einen in der Hand verborgenen

Stein. Ein zweites Kind darf dreimal den unbekannten Em-
pfanger des Steines erraten. Darauf vergibt das Kind den Stein

nochmals. Das Suchende ist erlost, wenn es den Stein findet.

Das Spiel wird besonders von Madchen gespielt und heiBt bei

uns «Jungfrau such den Ed el stein*.

Fi 463 <Stein verbergen*.

ist das gleiche Spiel. Fischart spricht nochmals davon cap. 20,

p. 233, wo er es herleitet aus der Sage von Paris und dem
goldenen Apfel. Damit hangt auch der weitere Ausdruck fur

das Spiel zusammen :

Fi 367 <Der schonsten den stein >.

Fi 171 «Haspeln».

Besagt wohl das allgemeine Klettern der Buben auf Baume
und an Stangen hinauf, wie es heute noch auf den Jahrmarkten

ublich ist. Im cap. 2(3, p. 274, erwahnt Fischart eine Reihe

8
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von Bewegungsspielen. Da «Haspeb auch die Garnwinde am
Spinnrocken bedeutet und Fischart hier von dem Spiel «der

Garnwind» redet, das bei uns «Garnwinden» und «SchlangeIs»

heiflt, ist es moglich, dafi Fi 171 auf dieses Spiel zu beziehen

ist. Die Kinder bilden eine Kette. Das Kind an einem Ende

bleibt stehen, und die andern werden ccaufgewunden». Das

ccAbwindena geht sehr schnell, wobei die Kinder ofl zu Falle

kommen.

Fi 173 «Ich bin Kttnig, do bist Knecht>.

Es ist das gleiche Spiel, das Geiler von Kaysersberg «Herr,

der kunig, ich diente gern !» nennt und tiber welches er im

Jahre 1507 Predigten hielt.

Ausfuhrliche Beschreibung bei Rc-hholz, p. 435.

Fi 174 «Des deitens on redeu».

Zwei Kinder machen vor einer Gesellschaft pantomimische

Gebarden von irgend welchen Gebrauchen, welche diese nun
zu erraten suchen.

Bei uns heiBt das Spiel gewohnlich «Handwerkerles». Die

Kinder deuten ein Handwerk an, das die andern erraten mussen.

(Siehe oben Abschnilt 1, Fi 302.) Das gleiche besagt

:

Fi 212 cDer Contrafeitischen Geberden*.

Die Bedeutung liegl im Ausdruck. Auf dieses Ratespiel ader

ein ahnliches ist auch

Fi 531 «Wer was weili der sags»

bezuglich.

Fi 179 .SchUgels..

Es ist moglich, daC Fischart damit unser allbekanntes Knaben-
spiel meint, das jeder Knabe als aKinne)) kennt. Andere Namen
sind «Bamberlis» (Bischweiler), «Knuppholzeb (Niedersteinbach).

Der «Kinne» ist ein an beiden Enden zugespitztes Holzstabchen.

Mit einem langeren Stock, «d'r El», wird er fortgeschlagen.

In der Stadt ist das Spiel verboten worden ; drauBen auf

dem Lande ist es aber noch zu finden.

Fi 198 cGaulchen laB dich beschlagen>.

Der Ausdruck sagt schon, worin das spielartige Vergniigen

besteht. Die Buben ahmen ja so gern den Beruf der Alten im

Spiele nach. So auch hier. Das Vergniigen ist uberall bekannt.

Wir nannten es «das Ros.sel b'schla\uj ».
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Fi 208 <Meister hemmerleins nachfahr*.

Hierin zeigt sich ein Anklang an die Geschichte vom Meister

Hammerlein, der uberall etwas zu flicken hatte. Wir ahmten

ihn im Spiele nach und sagten, wir wollen ccMeister Hammer-
lein spielen».

Es ist kein rechtes Spiel, sondern mehr ein spielartiges

Vergnugen, eine Art Zeitvertreib.

Fi 214 cMal das Mdrlin*.

Der Ausdruck bedeutet oczeichne (male) das Schweinchen*.

Damit haben wir die sonderbare Erscheinung, daB ein sehr ein-

faches Spielvergnugen sich Jahrhunderte hindurch erhalten hat.

Es ist heute noch ein weit verbreitetes Spiel, das sich folgen-

dermaBen abspielt : Wahrend folgender Rede zeichnet ein Kind

immer das, was es sagt

:

«Da steht ein Wirtshaus» : (Es zeichnet ein Dreieck) / \

«cDa sitzt ein Mann drinnen, der sich volltrinkt» : /\

(Ein Punkt im Dreieck.) £—>>

<xDer Mann geht fort » ; /\ (Ein Strich am Dreieck.)

«Er sturzt in ein Loch» : r'\ .

«Er legt sich iang hin» :

«Er steht vvieciieder auf» ; / m
\ »

«Er geht weiter» :
/*\ ^_ u. s. w.,

bis er vierrnal hingefallen und wieder aufgestanden ist und
folgende Figur entsteht :

Dann geht er weiler und muB sich plotzlich ubergeben, und
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mil einem Bogen nach der Spitze des Wirtshauses zu zeigt das

Kind im Bilde, was ein solcher Mann ist.

Diese Spielorei scheint also schon Fischart gekannt zu haben.

Fi 238 «Was atilstu? Thaler, Taler.>

Fi 239 «Was seind wir? Stockfisch.*

Diese Fragen weisen auf ejne Art Vexierspiel hin wie Fi 428

«Das spill ich auch, ich auch, die Sau aB ein
treck, ich auch», das heute noch ublich ist. Ein Kind

muB auf die Rede eines andern immer mit «ich auch) ant-

worten, wodurch gewohnlich heitere Situationen entstelien. Den
gleichen Charakler tragt auch das sehr bekannte Spiel «Alle

Vogel fliegen hoch !» Dieses ruft ein Kind, und alle andern

mussen die Hande hoch heben, solange das eine Kind ein Tier

nennt, das fliegen kann. Ruft es aber plotzlich z. B. «Ochs»,

so muB das Kind, das nicht aufgepaBt und die Hande in die

Hohe gehalten hat, ein Pfand geben.

Alle diese Spiele will Fischart mit seinem Ausdruck

Fi 429 «Poselleich>

bezeichnen.

Ueberall bekannte einfache Spiele sind Fi 245 cDes k 6r b-

1 i n machensi., dessen Bedeutung aus dem Ausdruck her-

vorgeht. Blatler und Kletten werden dazu verwendet.

Ebenso Fi 247 cKram a u B I e g e n», das die Kinder «Ver-

kaufes» nennen. Alle moglichen Waren, «Kiechele» aus Sand
und ccMehl, Salz, Pfeflfer» aus geslampften, zerriebenen Ziegel-

steinen werden hierbei zum Verkaufe ausgeboten. (Bei Roch-

holz, p. 423: Geiler von Kaysersberg ((Von den 15 stafleln»

Br6samlin.)

Fi 383 «Teller im Kubel abschlagen*. i

Fi 404 <Teller von der stangen schlagen>.

Beide Ausdriicke besagen wohl ein Spiel, das bekannte

«Topfschlagen», das auf den Jahrmarkten noch anzutreflen

1 An die Stelle des Tellers tritt oft ein cTopf», worauf Rabe-
lais' Ausdruck «au casse pot» hinweist. Doch ist Rochholz, p. 447,

Digitized by VjOOQIC



— 117 —
ist.i Eine Reihe solcher Spiele fuhrt Fischart cap. 26, p. 281, an,

unter andern auch das bekannte «Eierlaufen». Die Spiele sind

zu bekannl, sodaB wir uber eine Beschreibung hinweggehen

konnen.

Auch Fischarts

Fi 384 «Deti Sackznckens>,

das Wettlaufen in einem Sacke stehend, ist bei Jahrmarkten

und Vereiusfestlichkeiten zu beobachten.

Fi 304 «Wie viel de!3 krauts umb ein Heller ?>

Diese Frage stammt aus dern «Verkaufespieb der Kinder,

wie es allerorts anzutreflfen ist. Es ist also zu Fi 247 zu zahlen.

(Rochholz, p. 423.)

Fi 306 cDefi Bilgramstenrens*.

RochhoJz, p. 438, erwahnt, daB das «Pilgram aussteuern»

noch in Schlesien gilt : «Der Pilger muJi den Piortner des

heiligen Grabes erraten, sonst wird er zum gelobten Lande

hinausgeplumpsackU. Er zitiert diese Beschreibung nach Gust.
Fritz, Gesellige Kinderwelt, Breslau 1850, 30. Es ist schwer

zu sagen, ob das Spiel auch so bei uns benannt wurde.

Fi 350 «Raht wer hat dich geschlagen?>

Ein heute noch uberall gebrauchliehes Spiel, das wir in

StraBburg oft genug geradeso spielten, wie es mir aus Reiperls-

weiler bekannt geworden ist.

Ein Kind legt seinen Kopf in den SchoB des andern. Ein

drittes schlagt ihm aufdenRucken und fragt : «Rate, wer hat

dich geschlagen ?» Hat das Kind recht geraten, so muB das

dritte an seine Stelle knieen.

Das gleiche Spiel nennt Fischart in etwas umstandlicherer

Form

:

Fi 50 «Wer hat dich geschlagen, ist mir leid fiir den schaden,

ich reche mein unschnld.»

Stober, ElsaB. Volksbiichlein, p. 29, Nr. 49.

nicht berechtigt fiir sein «Geschirr- oder Topfschlagen* Fischarts

Fi 259 cBrich den Hafen» zu zitieren, da dieser Ausdruck aus Ra-
belais nbertragen ist, somit nicht der Name eines deutschen Spieles

bedeutet.
i Dort ist auch nocb das bekannte Eierlaufen iiblich, das auch

Fischart kennt, cap. 28, p. 310: «daf5 man vmb die Eyer wettlauffet*.

Rochholz, p. 456.
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Fi 365 <Jungfrau kftssen*.

Bei gewissen Spielen mussen die Kinder Piander geben,

die sie durch verschiedene ihnen auferlegtc Aufgaben einzu-

ldsen haben. Haufig muB das eine dem andern einen KuB
geben

.

Fi 375 cRahtet jhr, was stund im brieff?*

Ein Gesellscbaftsspiel bei uns heiBt «Brieftragerles». Mit

diesem wird wohl Fi 375 identisch sein. Rochholz irrt sich,

wenn er auf p. 380 behauptet, das Spiel sei identisch mit dem
Reigenspiel «Es kommt ein Herr mit eim Pantofteb. (Fi 364).

Seine Behauptung grundel sich auf den Umstand, daB in

dem schweizerischen Spieltext vom « Briefschreiben » die Rede ist.

Fi 382 «Wer das nicht kan, kan nicht vil>.

Die Kinder sitzen in einem Kreis herum. Das eine macht

irgend eine Gebarde, die nun die andern nachzumachen haben,

indem es spricht : «Lirum larum Loftelstiel. wer das nicht kann,

der kann nicht viel.» (Rochholz, p. 28.)

Bevor wir nun zu den besonderen Spielen mit bestimmten

Gegenstanden kommen, wollen wir die wenigen Ausdriicke auf-

suchen, die eine Art Wortspiel bedeuten, und die dazu dienen,

gewohnlich den «Anfangenden» zu bestimmen. Zu der unge-

heuren Anzahl von Abzahlreimen (deren ich eine Menge ge-

sammelt habe und deren viele in Stobers Volksbuchlein zu finden

sind) gehort

Fi 241 <Das Abe reimen*.

Der entsprechende Zahlspruch heiBt:

«A b c die Katz lejt im Schnee,

D'r Schnee geht eweg
Die Katz lejt im Dreck.»

Ein Spiel fur sich und zugleich ein Vorspiel zu andern

Spielen ist auch

Fi 415 <Knopff oder Spitz>.

Siehe Fi 155 «Grad oder ungrad», Fi 450 «Kreutz oder

plattlin» und Fi 190 «Nacht oder tag*. Alle diese Ausdrucke

sind identisch. Dazu gehoit auch
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Fi 490 «Zeichen oder unzeichen>.

Ebenso als selbstandiges Spiel wie auch als Mittel zur

Bestimmung eines «Ersten» ist

Fi 493 «Helmlin zihen>

anzusehen.

Halmchen von verschiedener Lange werden mit der Hand
oder mit der Schurze bedeckt. Wer das langste herauszieht,

ist Sieger. (Redensart : «Den Kurzeren Ziehen. ») Das Spiel ist

sehr alt. Meister Altswert nennt es «Zwei spilten greselis».

Fi 491 <Pfenning im Buch pletern*.

Ein Knabe versteckt in einem Buche einen Pfennig, ein

Stuckchen Silberpapier oder eine Briefmarke und laBt einen

andern darnach «stechen» mit dem Finger oder einer Nadel.

Das Spiel kennl fast jeder Knabe. Vgl. Rabelais 56 (Fi 151)

«a primus secundusa.

Fi 497 «K&6 trncken*.

Rochholz beschreibt das Spiel richtig: «Zwei Parteien, in

einer Linie stehend oder sitzend, suchen einander aus der Stellung

zu schieben».

Bei Rabelais heiBt das Spiel «a la boutte foyre» und «a

houte hors». (Esm. et E. Joh.
?
note 73.) Bereits als sprich-

wortliche Redensart bei Fischart cap. 8, p. 146 zu finden :

«Was truckst den K&B? es gehn vil gut Schaf in einen engen

stall.

»

474 cFanl eisen>.

Ist das unser Spiel cVaddr, i hab kan Ise meli», das auch

in der Schweiz so heiBt und ein Fangspiel bedeutet ? (Roch-

holz, p. 406.)

Fi 501 «Der Tr&nm».

Ein Spiel, bei dem sich die Kinder die Traume erzahlen

und deuten ?

Fi 502 <Des beichtens*.

Ein Kind geht vor die Ture. Die ubrigen uberlegen sich

drei Gewissensfragen. Dann holt man das Kind herein und

laBt es dreimal mit «Ja» oder «Nein» antworten, ohne ihm vor

der Antwort die Frage mitzuteilen. Dabei gibt es komische

Komplikationen.

Einen religiosen Hintergrund hat auch
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Fi 505 «Der Siinden buB».

Das buBende Kind muB sich auf einen Stuhl (das Laster-

sluhlchen)stellen. Die anderen treten hinzu und lassen es allerlei

Bewegungen ausfuhren ; z. B. eine lange Nase machen, ein Bein

in die Hohe heben usw. Das BuBende muB sich alles gefallen

lassen.

Eben solchen Charakters ist

Fi 521 «M6nchsgebett»,

wobei die Kinder das Beten der Monche nachahmen.

Fi 516 cWer Ja end Nein sagt».

Dieser Ausdruck bezeichnet einen Teil aus der Rede bei

einem heute noch uberall bekannten Gesellschaftsspiele (vor-

nehmlich der Madchen). Ich erinnere mich der Rede :

«Es kommt ein Jude aus Paris, bat wundersch6ne Sachen,

verbietet ja und nein zu sagen, das Weinen und das Lachen.»

Dabei sucht der Verkaufer die andern zu diesem Verbotenen zu

verleiten. Die Strafe dafur ist ein Pfand, das nachher ausgel&st

wird. Auch elsassisch :

ocKoijelhopf uffm Dach

Wer schmollt odder lacht,

D'Zahn pfleckt,

D'Zung eruB streckt,

Der mueB e Pfand gann.»

(Stober, ElsaB. Volksbiichlein, p. 28, Nr. 48.) Vielleicht hat

RochhoJz Recht, wenn er Fi 308 «Seit ir die braut von Schniollen,

so lacht mir eins» als das Spiel «Lachen verhalten, Gramuseli

machen» ansieht.

Ein Verspottungsspiel scheint

Fi 503 cDeB Schulmeisters mit der Iangen Nasen*

zu sein, wobei die Kinder den typischen Schulmeister mij der

allzu iangen Nase parodieren.

Fi 549 cH&tlin, hfttlin darch die bein>. i

Es ist das Spiel, das wir «Sch wal wales» nannten. Mit

dem geknoteten Taschentuche oder unsern Mutzen gall es mog-
lichst weit unter den gespreizten Beinen eines Knaben hindurch

zu werfen.

1 Einen anderen Naraen finden wir cap. 26, p. 274: «des Jung-
frauwurfife durch die bein*. Nochmals genannt p. 16: «Blindraeuii

and Hatlinspiler».
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Vielleicht sind als solche Spiele auch die folgenden Aus-

drucke zu betrachten :

Fi 26 «Ich hang, ich haffte* (als Zusatz in b) ; noch-

mals genannt Fi 393. Ohne einen besonderen Namen zu kennen,

erinnere ich mich eines Spieles, bei dem wir einem andern,

der uns fangen sollte, zuriefen «Ich hang, ich hang» und uns

stellten, als kamen wir nicht los. Naherte er sich uns, so liefen

wir davon, urn nicht eine «Batsch» zu bekommen.
Unklar sind mir die nur in a im Verzeichnisse vorkommen-

den Ausdrucke Fi 181 «Hdublins» (bereits in a ist auch Fi 4'/8

ocH&ubeln* zu finden, das mit diesem «H&ublins» wohl identisch

sein wird), Fi 182 ccDer weissen Tauben» geblieben. Fi 181

= Fi 609 «H3ublins» (am Ende von cap. 25). Danach ist es

ein Spiel, das im Freien gespielt wurde. Ebenso ist an dieser

Stelle (Fi 624) nochmals Fi 182 genannt.

Auf ein Versteckspiel weist auch Fi 366 «lm sack ver-
bergen» hin ; der Ausdruck ist so allgemein gehalten, daB

es schwer ist, in ihm ein besonderes Spiel zu erkennen.

Damit kommen wir nun zu einer Gruppe von Knabenspielen,

die drauBen im Freien gespielt wurden.

Fi 386 <Fudum> (in b die Mor ist im Kessel).

Fi 413 «Sau treiben».>

Beide Ausdrucke bezeichnen das gleiche Spiel, das nocb

an anderer Stelle Fi 215 «Der Sana genannt wird. (Siehe Fi

313 «DeB Bischofsstabs».)

Wir nennen das bekannte Spiel heute «Sojballes» oder

«Mortriwe». Es wird geradeso gespielt wie das schweizerische

«Moor-um» oder «das Morenjagen», das Rochholz ausfuhrlich

besciireibt. Unter den Spielen, die auf der Gallenmatte zu

Straflburg bei Gelegenheit des Kongresses fur Jugendspiele 1907

abgehallen wurden, konnten wir das Spiel ccSaubalb auch be-

obachten.

Ein weiteres beliebles Spiel der Knaben ist

Fi 389 «Der GeyB hfiten>
;

auch als «Geiswerfe» und «Geisuffsetzers» heute noch bekannt.

Am Schlusse von cap. 25 nennt Fischart es nochmals Fi 617

«Hirt setz GeyB auff)) (Zusatz in b). Nur in a ist Fi 462 «Hirt

sez gais auf» zu finden. In der ersten Ausgabe also standen

Fi 389 und Fi 462. Das Spiel gehort zu unsern altesten Heimat-

spielen. Zu finden ist es auch im Pfingstmontag von Arnold

III, 1 unter andern bekannten Vergnugungen unserer Knaben.

» E. W. I, 103 «D'Mohr siieche*. Rochholz, p. 395.
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Dieses Knabenspiel gab schon Thomas Murner (Narren-

beschworung) AnlaB zu einer allegorischen Betrachiung fiber

«Mit gott der geiB bietlen)), wobei er nahere Angaben uber das

Spiel macht, die wir aus folgenden Zeilen zusammenstellen

vvollen:

V. 10 ocSpringt die geifi, du mtiBt sy suchen».

V. 13 «Wen du die geiB gesetzet hast».

V. 15 «BiB wir sy werflendt wider vmb».

V. 27 ccUnd du in vffrecht stellesi wider*.

V. 54 «J)o du der geiB nym hietlen kundsta.

V. 84 ff. «Wann du es aber thettest nit,

Erloufft er dich in glychem trit,

Und riert dich mit sym stecken an,

Dann miestu selbs an die arbeil stan

Und hietten also lang als er.»

Bis heute hat sich das Spiel in dieser Art erhalten, was
aus der Schilderung bei Martin-Lienhart, Elsass. Worlerb. I,

236, liervorgeht. Es ist von Interesse, diebeiden Beschreibungen,

die mehrere Jahrhunderte auseinanderliegen, einander gegen-

tiberzustellen.

«Ein Gestell, von einer Weide abgeschnitfen, bei der drei

Aeste von einem Punkte ausgehen. Das Gestell wird fiber einen

Stein gestellt, der den Melkkubel darstellt ; dann werfen die

Knaben darnach, einer hutet und muB die umgeworfene Geis

imnier wieder aufslellen. Wahrend dessen holen die andern

ihre Stocke wieder ; beruhrt der Huter dabei aber einen mil

seinem Stock, so muB dieser seine Stelle einnehmen.»

Das Pendant zu diesem Spiele der Knaben auf dem Lande

ist unser stadtisches Spiel «Steinbockels», wobei es gilt einen

Stein umzuwerfen. Sonst genau wie «GaisufTselzers».

In der Schweiz ist das Spiel auch bekannt als «das GeiBen».

Rochholz, p. 446.

Hat der Ausdruck schon bei Murner eine Yerwendung im
ubertragenen Sinne gefunden, so ist er heute schon in das Ge-

biet der sprichwortlichen Redensarten einjiedrungen, z. B. «Wie
m'r d'Gais annimmt, mueB nVr si au huele.» (Els. Worterbuch

I, 236. E. Stober, Neujahrsbuchl. 1824, 21.)

Fi 399 cHurnaus*

(Nur in der ersten Ausgabe an dieser Stelle.) Als «Hurr-

nauB» (Fi 618) kehrt das Spiel als Zusatz in b wieder ; hier

begegnen wir auch einem andern Namen Fi 610 ccHabergaiB

ziehen)), 1 das im Verzeichnisse nur in der ersten Ausgabe

1 C4arg cap. 38, p. 3«5ti: cr&delt wol hundertmal htirumb, wie
ein HabergeiB».
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(a) zu finden ist. (Fi 412). Fi 399 und Fi 412 sind also aus

dem Verzeichnisse in den SchluB von cap. 25 gewandert.

Die Ausdrucke «Hurnaus» und «Hawergais» (Arnold, Pfingst-

montag III, 1) sind heute noch im ElsaB liblich. Die ccHawer-

gais» ist eine Art Brummkreisel ; daher auch aHurnaus)) =
Homisse genannt wegen des Brumrnens. Darauf deutet auch

die Stelle Garg. cap. 7, p. 122; ccHurnausensturmig und Br^men-
sehwirmig». Nochmals sind beide Ausdrucke genannt cap. 2,

p. 51 :

«H6rt, langt mir fur solch h u r n a u s kob f f, Ti schnur

zu klos, tobff, hawergaisen, Ich will sie schnurren, murren

weisen.)) Hier haben wir die auch heute noch a 1 1 e ge-

brauchlichen Ausdrucke fur das Spiel mit dem Kreisel

vereinigt. (In Heiligenstein sind die Ausdrucke gebrauchlich

«Dopfes, Hawerkiesel, KloB, Hurlebu.)

Rochholz, p. 452. In der Schweiz bedeulel ccdas Hornissena

ein ganz anderes Spiel, welches mir im ElsaB als das Spiel

«Jick Jack» bekannt geworden ist, nuj daB an Stelle der Scheibe

ein kleiner Knuppel fortgeschleudert wurde. (Niedersteinbach,

vor 50 Jahren.)

Diese Bedeulung hat das Fischartische Spiel nicht.

Mit «Habergais» und «Hurrnaus» bezeichnet man das Spiel

mit einer besonderen Art Kreisel, der mit Hilfe einer Schnur

in Rotation versetzt wird. Eine Abbildung dieses Spieles mit

einer Beschreibung in Versen allegorischen Inhaltes finden wir

auf einem einfachen Blatt aus dem Jahre 1632, das auf der

StraBburger Universitats- und Landesbibliothek mir bekannt

geworden ist. Es tragt den Titel «Kinderspiel oder Spiegel

dieser Zeiten. StraBburg 1632.» Am Kopfe befindet sich ein

Holzschnitt, der im Vordergrund spielende Kinder, im Hinter-

grund uns das StraBburger Munster zeigt. Das Blatt ist auBer-

ordentlich interessant, zumal es Spiele aus dem alten StraBburg

veranschaulicht.

Fi 414 cKlnckern, schnellkngeln>

ist das bekannte, in zahlreichen Variationen vorkommende Spiel,

dessen hauptsachlichsten Namen bei uns sind :

«Schneller, Slunze, Kejele, G'stinge)). Besondere Spiele

sind : ((Blabbers ; Kiweles
;
grad oder ungrad ; wickele wackele

in wellere Hand; Wandels ; zeh, zwanzig, drissig; Bureaus)) usw.

Auf dieses spezielle Spiel weist Fischarts weitere Phrase

Fi 416 <Inn kauten, kantenfanb.

Kaute = Kutte = Grube; in die die Klicker geworfen vverden.

«Klos», ((Topf», ((Kreiseb, sind die ublichen Ausdrucke fiir
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das gewohnliche Spiel mit dem Kreisel. Fischart erwahnt dieses

Spiel als

Fi 421 -Vber das kreiBle*.

Fi 426 «Den klos and topf werfen> (nur in a).

Ferner scheinen mir die Namen «topfstechen» uml «klos-

stechena, die in den Ausdrucken Fi 452 und Fi 487 zu finden

sind, beide nur in a im Verzeichnisse, sich auf dieses Spiel

zu beziehen. Wir halten demnacli funf verschiedene deutsche

Bezeichnungen dieses Spieles. (Abgesehen von «zur Trompe»
und «deB Monchs», die aus Rabelais stammen.) Fi 605 (Zusatz

in b) cKloBslechena nochmals allein aufgefuhrt.

«KloBstechen» ist also aus dem Ausdruck Fi 487, der zwei

Spiele bedeutet und falsch zusammengezogen ist, herauszuldsen.

Ebenso «topfstechen» aus Fi 452, das so^ar eine falsche Kon-

trakiion von drei Spielen, die nichts mit einander zu tun haben,

darstellt.

Fi 400 «Den zweck holen>.

Im Verzeichnisse nur in a und dann in b am Schlusse von

cap. 25. Es ist die Strafe des Verlierenden in unserm «Messer-

spickerlesa oder einfach «Messerlis» genannten Spiele der Knaben.

In einen kleinen Erdhaufen wird der Reihe nach auf ver-

schiedene Arten das Messer geworfen. Es darf nicht umfallen,

sonst kommt der nachste an die Reihe. Wer zuletzt nicht alle

Uebungen gemacht hat, muB den «Zweck (Stiff) holen», den

der, der zuerst ferlig war, in Gestalt eines Holzchens in den

Sandhaufen steckt. Der Verlierer muB diesen mit den Zahnen

holen, wobei man ihm die Nase in den Sand stoBt unter all-

gemeinem Freudengeheul. Ein weiterer Beweis, daB Fischart

dieses Spiel gemeint hat und dafur, daB er es wohl kannte im
cap. 9, p. 157 :

ccWelchs dannach schrecklich ist zu gedencken, wann die

zullspilenden Buben, so sies spil verlieren, zur straff den zweck

mit den schonen zdnen aus dem Ireck mussen auf Niderlflndisch

trecken und schlecken.»

Fi 428 cZul! wann ich's triff>.

Im Spiel verzeichnis ist dieser Ausdruck nur in a anzu-

tretfen, in den spateren Ausgaben verschwindet er von hier

und taucht dann als Zusatz in b am Ende von cap. 25 auf.

Den Sinn kann man wohl erraten, aber ein genaues Spiel

anzugeben ist mir unmoglich, da der Ausdruck, so wie er

lautet, in vielen Spielen gebraucht worden sein kann. Viel-

leicht ist er identisch mit Fi 400.
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Fi 452 «Pfenning aus dem krais topfstechen oder nnBwerfen>

Ueber «topfstechen» siehe oben Fi 421. «Nuiiwerfen» ist

auch ein besonderes Spiel fur sich.

Das gleiche Spiel heiBt an anderer Stelle Fi 487 «Nestel
aus dem krais — klossteche n». (Ueber den letzteren

Ausdruck siehe Fi 421.) Fi 452 und Fi 487 (siehe oben) sind

nur in a im Verzeichnisse. In b linden wir Fi 604 «Nestel

aufJ dem KreiB» wieder.

Das Spiel ist im ElsaS uherall bekannt, gewohnlich unter

dem Namen «Pfennjeles». Man sucht von einer gewissen Enl-

fernung aus ein Geldstuck oder einen sonstigen Gegenstand in

einen Kreis zu werfen, und umgekehrt gilt es den Pfennig aus

dem Kreise hinauszuwerfen, indem man einen andern Pfennig

oder eine ccG'stunz)) darauf «spicktj>. Dies nennen die.Buben

auch ocGeldspickerles)).

Ob Fi 488 «\Vie vil schiesest mir auff em Nesteb damit

in Verbindung gebracht werden kann, vermag ich nicht zu

sagen.

Fi 465 «P16chlin machen* l

Fi 489 «P16chlin stellen fallen*.

Ploch = kleines Holzstuckchen. Das Spiel besland wohl

darin, kleine Holzklotzchen aufzustellen und mit einer Kugel

oder sonsligem Spielzeug umzuwerfen. In der Schweiz heiBt

das Spiel «Stozlen, Stockeln, Blattlen». (Rochholz, p. 426, Nr. 44.)

Eine besondere Art, aber gerade so gut das gleiche Spiel, ist

Fi 614 ((Pfenning vom blochlein werfTen». (Ende cap. 25, Zu-

satz in b). Man legte ein Geldstuck auf das Klotzchen und

suchte es umzuwerfen. Der, dem dies gelungen war, wild wohl

gewonnen haben.

Fi 484 cStecken st6cken>

ist das gleiche Spiel, das Fischart noch zweimal am SchluB von

cap. 25 nennt

Fi 616 cDen Steeken aufl dem Leimen stechen»

und

Fi 620 <Stecken steckens>.

Das Spiel ist sehr bekannt. Wir nannten es « Spick hewels».

Kurze Stocke trieben wir nacheinander in den weicheu Boden.

Jeder sucht (zwei bis drei Knaben spielen zusammen) den Stock

des andern umzuwerfen. Gelin^l ihrn dies, so darf er den

1 Ch. Schmidt, Hi&tor. Wortcrb. der elsass. Mundart. Straftburg

1901. Ch. Schmidt, Worterb. d. Strain. Mundart. StraBb. 18%.
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Stock des Gegners soweit wie moglich schleudern. Wahrend
der andere nun den Stock eiligst wieder holt, muB er seinen

Stock dreimal in die Erde treiben, sonst wird sein Stock fort-

geschleudert. In der Schweiz tragt es den Namen «Das Pflockli-

spiel und Hecken». (Rochholz, p. 451.) Doch ist Fischarts

«KloBstechen» nicht auf dieses Spiel bezGglich, wie Rochholz

behauptet.

Fi 485 «Nestel vom Messer blasen>.

Es ist mir nicht gelungen von «Nestel» eine andere Be-

deutung als Schnur, Riemen zu entdecken, weshalb mir auch

das Fischartische Spiel zu definieren unmoglich ist.

Fi 486 «Nassenspicken>.

Jsi das bekannte Spiel mit Nussen. Die Knaben bilden

Haufchen von (gevvohnlich vier) Nussen. Wer eines umwirft,

gewinnt es. 1 Es wird auch so gespielt, daB man (wie bei einem

unserer «Gstunzen»-Spiele) auf den Boden ein Quadrat oder

einen Kreis zeichnet, in den man eine gewisse Anzahl Nusse

legt. Aus einer bestimmten Entfernung wird danach geworfen.

Fischart nennt dieses Spiel am Schlusse von cap. 25 (Zu-

satz in b) Fi 615 c(NuB aus dem Ring dopffwerflen». * «Dopff-

werffen» ist wieder loszulosen, denn es bezeichnet das obige

Spiel Fi 421 und hat mit «Nussenspicken» nichts zu tun. Diese

falschen Kontraktionen scheinen wohl mehr auf einen schlechten

Druck zuruckzufuhren zu sein als auf die Willkur Fischarts.

Doch ist es immerhin sonderbar, daB Alsleben in seiner

kritischen Ausgabe nicht imstande war, die Spielausdrucke zu

trennen. .

Fi 536 «Den Katzenstrigel*.

Es ist das gleiche Spiel, das Rochholz, p. 455, als «Katzen-

striegeb) beschreibt: «Zwei lassen sich auf Knie und Hand
nieder, strecken die Kopfe zusammen und schlingen sich beide

ein geschlossenes Seil um den Hals. Nun zieht jeder ruckwarts,

um den andern vom Plalze zu bringen.» Ich weiB nicht, ob

das Spiel bei uns noch ublich ist. Jedenfalls ist die Erscheinung,

daB der Ausdruck sich unverandert bis heute konserviert hat,

sehr interessant. Fischarts Spielverzeichnis enthalt auch neben

diesen Spielen, die wir im letzten Teile kennen gelernt haben,

einige auf Kunstfertigkeiten bezugliche Ausdri'icke.

» Siehe auch 3Iartin-Lienhart, E. W. I, 309 «Huflis». E. W. I,

308 .BockhufeU.
* Auf p. 420 begeht Rochholz den gleicheu Fehler, wenn er

zitiert tNuli aufi dem Ringdopff werffen*. .In dieser Form hat der

Ausdruck gar keinen Sinn.
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d) Kindliche Kunstfertigkeiten.

Irgend eine Beinverrenkung, vielleicht rnit einem Sprung
verbunden, stellt

Fi 73 «Vber eck ins bein»

dar.

Fi 93 «Nadel on fadem in Hoff tragen>,

Ein beliebtes Spiel, sich eine Nadel durch die Haut zu

stechen und sie so ohne Faden zu tragen.

Fi 133 «Der geschrenckten Schenckel*.

Mit Vorliebe trieben wir ein solches Spiel, indem vvir irgend

jemanden auilorderten, seine Beine urn einen Pfahl zu schlingen

und sich niederzusetzen. Fur den BetrefTenden war es unmog-
lich, wieder allein aufzustehen.

Fi 373 «Den Kessel anf dem Leilach rncken>.

Die Bedeutung geht aus dem Wortlaute hervor.

Etwas schwieriger ist

Fi 405 «Auff dem Gesafi mit gebnnden Handen nnd ffissen

thurnieren, das recht ohr inn die lincke Hand, nnd den arm
dardnrch geschleifft*.

Es ist nicht ganz klar, welche Uebung darnit Fischart wohl

gerneint hat.

Fi 419 «Auff tellern mit handen gahn>.

Aehnlich dem Kunststuck out* (Jem Kopt' stehn», «de Hoch-

stand madre». Die Bedeutung ist klar.

Fi 449 « Durch den Stral schalmeien*.

Ein beliebtes Spiel unserer Knaben. Die Kinder blasen

durch die Zinken eines Kammes, wodurch Tone entstehen. Das

Gleiche erzeugen sie auch oft durch Blasen auf die Kante eines

Blattes Papier oder eines Hettes.

Fi 518 «Faden nmb die hand in vil gestalt winden».

Das Spiel wird hauptsachlich von den Madchen geubt, die

sich darin gefallen, in alien moglichen Arten den Faden um
ihre Hande zu vvickeln. c(Abhewerles» ist jedem Madchen, auch

oft den Knaben, bekannt. Siehe dessen Abbildung bei De Cock

en Teirlinck III, 209.
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e) S p 1 e la r t i g e Vergniigungen d e r Kinder.

Wenn im Friihjahr der Salt in die Weiden steigt, dann

ziehen unsere Buben an schulfreien Tagen hinaus in den Wald,

schneiden Stocke ab und machen sich einen Bogen davon, mil

dem sie Pfeile aus «Lichtreerle» (Schilfrohr), deren Spitze mit

Wagenschmiere beschwert oder mit einem Kappchen aus Hol-

lunderrohr versehen wird, hoch in die Liifle schnellen. «Wide-

pfiffe)) und «Holderbichse» werden hergestellt, mit denen man
wieder triumphierend heim warts pilgert. Diese Vergnugen, die

sich unsere Buben nicht nehmen lassen, ebensowenig wie das

mit halsbrecherischen Klettereien verbundene «V6gelausheben»,

auch «NeschtersOeche» oder «Neschterushewe» l genannt, sind

so alt als der Wald, die Vogel es sind und so alt als es junge

Menschen gab, Kinder, die in freiem frohlichen Uebermute sich

im Walde herumtrieben. Fischart hat diese Vergnugen und

nicht anderes mit seinen Ausdrticken gemeint.

Fi 394 «Rindenpfeiflin, Weidenboglin* 2 und Fi 395 «V6gelau£-

nemmen».

Alle, die diese Jugendfreuden und Jugendstreiche milge-

trieben, fuhlen bis in ihr Alter die Wohltat dieser freien, sich

selbst genugenden Freude. Mit welcher Vorsicht wurde vor-

gegangen, wenn es hieB, «jetz welle m'r Fresch fangea. Eine

Angel (ein Stecken mit einer Schnur. daran wir ein rotes Lapp-

chen banden) war das Werkzeug, mit welchem wir die Frosche,

denen wir auflauerten, . . . nicht fingen, denn sie waren nicht

so dumm, wie wir meinlen, sich daran festzubeiflen. gluck-

liche Einfalt ! Hatten wir aber welche, so wurden sie in t'eier-

licher Beratung zum Tode verurteilt und mittels eines colten

Knippen» von ihrem Sumpfleben zum Tode befojdert, «ab-

gebelzb) und gebralen, d. h. ihre Schenkel. Fischart hat das

Vergnugen auch gekannt. Beweis sein Ausdruck : Fi 410

«F r 6 sc h fa n ge n».

Im Winter tummeln sich die Kinder, wie im Sommer im

warmen Sonnenschein, im wilden Schneegestober, fahren im

Schlitten eine Erhohung hinauf und sausen mit iliegenden

Haaren, gluhenden Wangen und leuchtenden Augen in toller

1 Arnold, Pnng'stmontag III, 1.

2 Ich habe mich schon an raanchen friihern Stellen nicht mit
der Behandlung der Fischartischen Spiele durch Rochholz einver-

standen erkliiren konnen. So auch nicht mit seiner Behauptung auf

p. 392. wo er Fi 394 mit dem Plumpsack-Spiel «Der Lunzi chant*
identifizieren will.
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Fahrt den Hang hinunter, jauchzen und schreien je mehr, je

schneller es geht in den weicheu Schneehaufen hinein.

Pi 141 <Anff den Berg faren>.

Oder «E Rutsch wurd angetriwe» auf dem festgetretenen

Schnee oder dem zugefrorenen Teich. Die wichtigsten Ausdriloke

fur das Gleiten auf dem Eise sind : «Schlifle, schlimmern, ritsche

oder rutschea.

In der ersten Ausgabe allein steht im Verzeichnis Fi 496

«Schleiffen». Am Ende des cap. 25 finden wir alle diei heute

noch bekannten Namen : Fi 606 «Schleiffen». Fi 607 «schleimen».

Fi 608 «Ritschen» (erst in der dritten Ausgabe c; im Ver-

zeichnis Fi 576).

Alle diese eben besprochenen Spiele sind der eigentliche

Kern des Fischartischen bunten Verzeichnisses von Ausdrucken
;

denn sie bezeichnen die wirklichen Kinderspiele, die fast alle

heute noch bekannt sind, sich also jahrhundertelang erhalten

haben. Wir konnen die Beobachtung machen, daB dies gerade

die einfachslen, kunstlosesteu Vergnugungen sind.

Neun, nicht im Spielverzeichnis genannte Spiele, nennt Fi-

schart im SchluB von cap. 25. Diese sind

Fi 612 «Botten raumena.

Fi 613 ((Vmbsp&nnlinj).

Fi 623 «Zum ziel schocken».

Fi 625 «Der breiten und halben Kugeb. (Siehe

Fi 220.)

Nur in a im Verzeichnis und dann wieder cap. 25, Ende.

Der Ausdruck stammt aus Rabelais. Deshalb scheint es mir

fraglich, oh Rochholz das Recht hat, p. 459 diesen Ausdruck

als ocbestimmte Wurfartena anzusehen, die Fischart damit ge-

meint hat, denn die Herkunft des Ausdruckes ist zu klar.

Fi 627 «Zehen paB funff Sprung auff eim FuB».

Zu Fi 623 kann ich nur bemerken, daB es ein Spiel be-

deulen kann, bei dem die Kinder nach einem bestimmten Ziele

zu werfen suchen. Solcher Spiele gibt es zahlreiche.

Zu Fi 627: Nur in der ersten Ausgabe (a) finden wir als

Nr. 37 «Zehen paB», das Ra 11 «a passe dix» entspricht und

ein Wurfelspiel bedeutet. Es ist nun nicht moglich, daB dieser

Ausdruck mit dem Zusatz in b (Ende cap. 25) in Zusammenhang

steht, daB Fischarl willkurlich oder auch weil er «zehen paB»,

<i. h. «a passe dix» falsch gedeutet hat, den Zusatz ccfunfT Sprung

Huff eim FuBj> gemacht habe, das als ein besonderes Spring-

spiel der Knaben gelten kann, wie Fischart deren eine Reihe

<^ap. 26, p. 281 erwahnt, unter andern «mit drei Passen ein

9
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sprung, auflf eim FuB schupffena und auch cap. 26, p. 274:

«Rucksprung, des Heuschreckensprungs, der fftnff Sprang der

weitesta.

Die Gesamtzahl dieser Jugendspiele umfaBt die Zahl 311 ,

sehen wir von den Zusatzen am Ende von cap. 25 ab, so er-

gibt sich fur uns nach unserer Tabelle eine Zahl von 287 Jugend-

spielen, von denen 126 aus Rabelais und 18 aus Junius ent-

lehnt sind.

Fischart ist immerhin die stattliche Zahl von 167 Jugend-

spielen zuzuschreiben, solange es nicht gelingt, eine andere

Quelle als seine persflnliche Erfahrung zu entdecken.

Wir kommen nun zu der Besprechung derjenigen Aus-
drucke im Fischartibchen Spielverzeichnisse, die wohl als Lieder

anzusehen sind, wenigstens als Teile oder AnfSnge von Liedern.

Tragen darunter auch eine Reihe den Charakter von zotigen

Wirtshausliedern im Stile der «Trunckenen Litaneia des achten

Kapitels, so werden wir auch manchen Ausdrucken begeg-

nen, die ganz gut Anfange oder Teile aus Reigenliedern oder

selbstandigen Kinderliedern sein konnen. Die erstere Art

ware dann zu den zum Teil derben Volksliedern zu recbnen.

Die Schwierigkeit der Feststellung mag eine mehr oder weniger

gewagte Behauptung entschuldigen, der eine mag diese An-
sicht haben, der andere jene. Jedem es recht zu machen
ist bei einer Arbeit, wie sie der folgende Teil darstellt, unge-

mein schwer, denn wo wir keine absolut sichern und unum-
stoBlichen Beweismittel haben, mussen wir ein rein individuelles

Ui teil fallen auf Grund eines gewissen Gefuhles, das uns auch

irreleiten kann. Individuelle Urteile sind ver§nderlich, und es

gibt deren so viele als es Denkungsarten gibl. Was mich be-

trifft, so werde ich an den geeigneten Stellen versuchen, meine

Ansicht zu begrunden, ohne sie als authentische Norm auf-

stellen zu wollen, als besafien meine Auslegungen unbedingte

absolute Priorilat. Der Umstand, daB eben manchmal nur in-

dividuelle Urteile vorliegen, mag die Freiheit des «Ich-Stiles»

entschuldigen.

4. Absehnitt.

Die Lieder.

Als Kinder- oder Volkslieder sind folgende Ausdrucke zu

betrachten :

Fi 76 <Tochter la(3 die Rosen ligen*.

Fi 77 <Schwartzer Dorn ist worden wei6».

Fi 128 cWann ich mein H6rnlein plas».
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Fi 134 «Wornit dienstu deim bulen?>.

(Kann aber auch eine Spielfrage aus irgend einem Kunkel-

stubenspiel sein. ocBulena deutet darauf hin, daB es eher ein

Spiel erwachsener Burschen und Madchen ist, also ein Kunkel-

stubenspiel.)

Fi 139 «0 mein hertz verschwind*.

Fi 175 tWo schlafft des Wirts T6chterlein>.

Fi 177 cMeidlin thu den Laden zn, lafi den Ladennagel
hangen*.

(Um dem liebenden Burschen das Einsteigen des Nachts

zu erleichtern.)

Fi 206 «Disen angel mein Frao>.

Angel=Dorn, Stachel. 1 Es ist nicht unmdglich, daB dieser

Ausdruck auf ein zotiges Schlemmerlied hinweist, in dem «cangel»

den Sinn von penis haben mag.

Fi 246 <Meidlin sind dir die Schuh recht>.

Sicher ist der Ausdruck der Teil eines Volksliedes, viel-

leicht gar der Anfang. Er ist genannt im 8. Kapitel «Von der

Trunckenen Litaneb. Auf Seite 130 finden wir eine Reihe

Lieder, unter andern

:

«Meydlin sind dir die Schuh recht,

bei nachte, bei nachte, halt dich Annele feste*.

Ob das Vorhergehende und Folgende wieder neue Lieder

sind oder ob sie Anfang und Fortsetzung unseres Liedes sind,

ist schwer zu entscheiden, da Fischart die Liedtexte in Prosa-

form gesetzt hat.

Fi 277 «Der Haber im Sack*.

Ueber den Sinn dieses letzteren Ausdruckes finden wir

wieder Aufklarung im Gargantua und zwar im cap. 1, p. 34.

In einem «saubern» Liede heiBt es

:

«Es wohnt ein M&Iler vor jenem Holtz,

hat ein T6chterlin das war stoltz,

zu der lieB sich ein Reiter strack
>

tragen inn eim Mullersack,

zu Nacht ruhrt sich der Haber im Sack».

i Fischart: Flohhaz: Weiberverantwortung : V. 2669 : «Was
that die hurnaus mit dem angel>.
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Das Lied ist so leichtsinnig wie das folgende an gleicher

Stelle zu findende:

ccBrauns Magdelin zih dein Hembdlin ab, vnnd leg dich

her zu mir».

Diese «Geuchlieder», wie sie Fischart selbst nennt, zeigen

uns, was Fischart mit «Haber im Sack» meint, der «Haben>

ist im obigen Lied nicht n u r der flitter.

Fi 337 «Gott grfrfl each sch6ne».

Fi 369 «Mein Tochter ist hearahts zeit>.

Auch wieder im 8. Kapitel, p. 128: «Mein Tochter ist

Heuratszeit, ich gib jr einen Mann».

Das Folgende (im 8. Kapitel) gebort nicht zu diesem Liede.

Fi 387 <Meidlin laB dir's wohl tlmn*.

Derbes Volkslied. Den Sinn wird man wohl erraten, wenn

man an ein anderes im 8. Kapitel zu findendes Lied denkt :

(pag. 130)

«Hopfaho, sind die vnflater do,

Er fuhret sie hinder Rauten,

er wolt sie gern . . . proho . . .

braune Kleyder trAgt sie gern . . . Muho . . .

Monchen ist eine schone Statt,

dummel dich gut PA re hen, (Pirchen, ab)

Eschenfarb vnd blaw,

Eschenfarb und Leberfarb,

Von der Nipp von der Nippedeb.

Vielleicht bedeuten die vier ersten Zeilen ein Lied fur sich.

Im letzten Teile begegnen wir einem Ausdrucke, der auch im

Verzeichnisse zu finden ist als :

Fi 19 cDnmmel dich gat Birche>.

Dieses ist also auch als Teil eines Volksliedes anzuerkennen.

Auf ein derberes Volkslied mit satirischer Tendenz betref-

fend einen unwurdigen Zustand des Ehegatten, die Hahnrei-

schaft, weist folgender Anfang eines Liedes bin :

Fi 420 «Mein Man ist ein Gauch, mein Gauch ein Man*.

Auch fiber den Charakter und die Bedeutung von

Fi 432 «Pumpimperlein pump*

gibt uns das 8. Kapitel des Gargantua AufschluB. Es bildet den

Refrain eines Liedes der Trinket', das auf p. 124 zu finden ist :
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«Es gent gen diesem Summer,
Oho lafi einher gahn,

Die Ochssentreiber kommen, do do,

Oho lafl einher gahn,

Diri diri dein, laB einher gahn,

Pum Pimperlin P u m p»,

Den Charakter eines Liedes tragen auch die Ausdrucke:

Fi 499 «Da sitz ich fein, da ward ich dein»

und

Fi 500 «Ich gang, ich komm, ich konini, ich gang*.

Fi 507 «Ich gieng darch ein enges Gafilein, begegnet

mir ein Schwartz Pfaflin* etc.

Ein sehr derbes Lied, ein zotiges Wirtshauslied, dessen

Sinn noch der Ausdruck cap. 8, p. 125 «Es hat inir ja nie

keine hinein gewisen» erlautert, ist

Fi 508 «Es wolt ein Jungfraw zftchtig sein, nam jhn

inn die hand and wifi jhn drein> etc.

Einen ahnlichen obsconen Sinn enthalt

Fi 509 clch legt mein Bauch anf sein Banch».

Mit diesen 21 Ausdrucken geben wir die Lieder, die ohne

Zweifel als solche anzuerkennen sind. Zu diesen derben Liedern

ist wohl auch

Fi 118 «Zuck nit mein lieb, ist ein billich sach>

zu zahlen.

Was der Ausdruck ((billich sach» besagt kann man denken,

doch nicht aussprechen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dafi

der Ausdruck auch eine zolige Redensart darstellt.

5. Abschnitt.

Die Sprichworter und sprichwortlichen
Redensarten. Die Wortspiele.

Bei dem engen Zusammenhang dieser drei Kategorien wird

meine zusammenfassende Betrachtung zu entschuldigen sein.

Ebenso kann ich eine scharfe Trennung der Wortspiele Er-

wachsener und der Kinder mil gutem Gewissen nicht vorneh-

men, wenn das bei dem Durcheinander Fischartiseher Phrasen

uberhaupt moglich ist. Folgen wir einer weniger detaillierten
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Betrachtungsweise, so ist die Mdglichkeit des irrtumlichen Ur-

teils reduziert. Diese Erw&hnung, die als eine Art Entschuldi-

gung gelten mag, wird demjenigen nicht Zeichen einer ohn-

machtigen Schwache sein, der die ungeheure Schwierigkeit der

Aufklarung dieses Phrasenwustes Fischarts zu werten und zu

erkennen vermag. Wo es mir moglich ist, werde ich den Be-

weis, da6 wir es mit einem Sprichwort zu tun haben, erbringen.

Fi 30 «Vier Wachtel im Sack*, i

«In einem Lugenmarchen aus dem 14. Jahrhundert(Wacker-

nagel : Altdeutsches Lesebuch 5. 1149 ff .) schlieBt jede Strophe

mit den Worten ein, zwd usw. wahtel in den sac ! Die Wachtel

gait wohl als verlogen.a

Hierauf bezieht sich eine andere Stelle im Gargantua, cap.

15, p. 206: «jetz haben wr den M6nch im Sack, ja trei Wach-
teln imlocherigen Sack». Der Sinn ist wohl : «jetzt sind wir

betrogen worden». (Das gesperrt Gedruckte ist Zusatz in b, so

daB ursprunglich dei Ausdruck dem im Verzeichnisse genannten

in der Form nahe kommt.)

Fi 51 «Burckhart mit der Nasen, komm helff mir grasen*.

Yielleicht eine spottische Redensart der Kinder iiber die

langen Nasen.

Fi 52 <Wolauff des waits Gott nider».*

ocDas walte Gotta ist eine ubliche Redensart am Ende einea

Wunsches.

Fi 54 <Mit wem hat man geka)lt».

Fi 55 cWir geben und nemmen einander>.

Fi 79 «Zipffelzehezupffen>.

Wahrscheinlich ein alliterierendes Wortspiel der Kinder wie

Fi 103 «Meiner Mater Magd macht mir mein MuB, mit

meiner Muter Mal>.

Dieses Wortspiel existiert heule noch allerorts.

Zu diesen Wortspielen gehort auch das Zitat Rochholzens

aus Fischart (p. .33) «Wisch w3sch» usw.

Fi 91 «Wa geht der Dantz hin Eselmut?» =

«Wohin des Wegs?jo Vergleiche unser : ccJetzt geht der

Tanz los».

i Grimm: Deutsches Worterbuch XIII, sp. 175. Bedeutg. 2.

* Johann Agricola 5%: Siebenhund^rt vnd funfftzig Deutsoher
Sprftchworter. Wittenberg 1592.
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Fi 98 «Den verkaufften gabeloch9*eu mit Wasser zahln>.

Ein Sprichwort.

Fi 59 <Jeder hab des Mauls acht».

Wander, III, 507 ho; «Nimm das Maul in Acht, daB es

keinen Schaden macht».

Fi 103 ist auch bei uns tiblich in der Form, in der es

Rochholz, p. 29 erwahnt, vvenn auch etwas variiert.

Ein bei uns allgemein bekanntes dialektisches Lautspiel ist

:

ocHinter's Hanse HasehuB

Henke hundert Hase hGB

Hundert Hase henke huB,

Hinter's Hanse HasehuB*.

Zu den allilerierenden Redensarten sind auch zu rechnen

Fi 446 «Hanfl ban dich nicht>.

(Eine Efmahnung zur Aufmerksamkeit) ; und

Fi 447 «Liendel lafi dir die Juppen blacken*.

(Ein spoltischer Hinweis auf den zerrissenen Rock.)

Ebensolcbe Reimspielereien sind die folgenden Ausdrucke,

die auch von Erwachsenen gebraucht worden sein mOgen.

Fi 112 <Das Alefrentzlin greiff ans schwentzlin*.

(Alefrentz = Alefanz, abenteuerliche Gestalt?) (Ueber das

Vorkommen des Ausdrucks im Sprichwort : Wander : Sprich-

worter Lexikon 1, 43. « Alefanz mach die Schuhe ganz».)

Fi 113 «Das zftnglinspitzlin, fritzenschmitzlin».

Fi 114 «Das ZeiMn, M&ufilin».

Fi 115 «KlAuBlin, kom inns h&ufilin, wftrff ein d&ufllin*.

Diese reimspielerische Auflforderung zum Wurfelspiele legt

Rochholz 447 falsch aus, wenn er meint, der Ausdruck bezoge

sich auf das «Kndchel»-Spiel der Kinder. Ebenso falsch ist es,

wenn er die spieltechnischen Ausdrucke (die einen besonderen

Wurf im WQrfelspiel bedeuten) «A1I ziuck, SeB-eB» damit gleich-

stellt an dieser Stelle.

Fi 116 «Trotzentratzlin, wie ein Lfttzlin>.

Fi 117 «Susa seutilin, Ansa fleu6lin>.

Fi 119 «Matz werffs der Metzen zn».
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Hierher gehort auch :

Fi 213 «Das bottens&ckiin, schlotterp&cklin»

unci

Fi 814 «Hftmmerlin, hinimerlin»,

das auch zu

Fi 208 <Meister hemmerleins nachfahr>

in Beziehung steben und einen Spruch darslellen kann, der

bei diesem Nachahmespiel der Kinder leicht in Anwendung
kommen konnte.

Auch als Sprichwdrter oder sprichwortliche Redensarlen

sind zu belrachten

:

Fi 129 «Loch zu Locb».

Fi 130 <Es miet micb*.

Fi 135 tlnn die Wiiist faren..

Fi 143 cDer untreu under dem M&ntlin spilen>.

Ein bekanntes Sprichwort. Siehe Wander III, 455s: «Unter
dem Mantelein s p i e 1 e n » . tUnter dem hutlin
spilena bei Agricola und Murner (Wander II, 952, 953).

Fi 157 <Fanl fandel*,

Fi 158 <Laol)knickel>

sind sprichwortliche Redensarten. Der letztere Ausdruck be-

deutet «schlechter* oder «frecher» Kerl. Elsassisch ocLusknickeb,

<rLusangeb.

Fi 163 «Vmb den G&nstreck furen*.

Heute noch im Elsafi bekanntes Sprichwort fur einen be-

trugen, einen anfuhren. (Martin-Lienhart, Els. Wdrterbuch.

Charles Schmidt, StraBb. Worterb. 38: lEinen iwwer de
gansd reck fie re».)

Fi 167 «6ickel hin, waranff gickelst*.

Sprichwortliche Redensart auf einen, der nach allem gafft?

Fi 172 <Geb Arfl, Nemm Ar6».

Ein Sprichwort, das bei Agricola zu finden ist, aber nicht

mehr bekannt zu sein scheint, denn Wander erwahnt es in dem
groBen Sprichworterlexikon nicht. Agricola, p. 67, Nr. 153

:

«Dis wort ist breuchlich vnter den Kindern welche aus

vnbestendigkeit vnd wanckelmut einamier etwas geben / vnd

bald wider nemen darumb wie ein kind des andern spottet /

solchs wanckelmuts halben / so sagt es / Geb arB / nem aiB.»
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Fi 178 «Die Floh laufft im hemd».

Spottische Redensart, wie es ja deren liber diesen Gegen-

stand viele gibt. (Wander, Sprichworlerlexikon.)

Fi 203 «Von Wollen auf die Welleiu.

Ein Sprichwort.

Fi 222 «Es laufft ein weise mau!3 die manr auff>.

Erstens zitiert Rochholz diesen Ausdruck falsch, p. 432, in-

dem er «weise» weglafit, das in den drei ersten Ausgaben steht

(nach Alsleben), zweitens irrt er sich, wenn er ihn identifiziert mit

seinem Spiel «cFeislermuslen* t (Siehe oben unter «Fangspiele».)

Der Ausdruck scheint mir ein Sprichwort zu sein. (Vergl.

Wander III, 537, 106, 107.)

Fi 228 «Die Gans gaht auf den Predigstul>.

Vielleicht bedeulet dieser Ausdruck noch das alte Kunkel-

stubenspiel, auf welches Fischart, p. 16, hinweist : cKunckel-
stubische GJnspredigeri. Jedenfalls hat der Aus-

druck dann auch sprichwortliche Bedeulung gefunden, wie uns

zahlreiche Sprichworter beweisen, z. B. «Den G an sen
predigen*. (Siehe Wander, Sprichworterlexikon.)

Fi 227 «A]gtreiffen>.

Nach einer anderen Slelle im Gargantua, cap. 24, p. 255 :

cDas ist, Wurst stellet den Meidlin den Durst und greiffen all,

gern nach dem Al, und streichen kein Sand doch in die handa

ist es leicht zu erraten, was dieser Ausdruck zu bedeuten hat.

Sprichwortliche Redensarten und Sprichworter sind auch

die Phrasen :

Fi 275 «Was gibt ein grofi Maul guts?>

Fi 836 «Jeder trott nnd tritt».

Die Bedeutung einer sprichwortlichen Redensart geht aus

cap. 16, p. 212, hervor : <*Zujedem ock und tritt und
trott ein Furtzlein, horchaa.

Darauf folgt eine Reihe von abenteuerlichen Wortspielen.

Fi 342 «Del3 bdsen, das es gnt werd>.

Fi 368 «Die finger krachen, die Manner wachen*.

Ein Spruch mit aberglaubischem Hintergrund. Heute noch

treiben die Madchen dieses Spiel, indem sie an den Fingern

Ziehen. So vielmal sie krachen, so viele Jahre muB man noch

bis zum Heiraten warten.
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Fi 442 «Desperat».

Wie Fi 519 heute noch ubliche Redensart fur «au6er sich

sein». «Er isch dischberat.t>

Fi 450 «Den Schach aufitretten*.

Eine Redensart.

Fi 517 «Keller und Koch, bloB ins loch>.

Sprichwortliche Redensart, gereimt und alliterier2nd mit

spottiscbem Sinn.

Fi 519 «Grandmercy».

Eine heute nocb im Elsafi ubliche Redensart fur rich danke

schdni.i

Fi 527 <Hamisch fegen>.

Ein bekanntes Sprichwort. (Ch. Schmidt, Etymologisches

Worterb. Murner, Narrenbeschwflrung, 94 ; Wander II.)

Fi 528 <Fasten anf der Karten>.

Redensart aus dem Kartenspiel entstanden mit satirischem

Beigeschmack.

Fi 529 <Teterint tractro, stampf ins Stro».

Fi 534 «Spitz das Mfindlin..

Ein derbes Sprichwort, dessen Sinn klar ist, haben wir in

Fi 585 «Wer kans wissen, wievil die Magd hat geschissen*.

Fi 551 «LeuB oder NiG».

Beide Ausdrucke synonym. Redensart.

Fur sprichwortliche Ratselfragen halte ich die Ausdrucke

:

Fi 552 «Wie reutst die San, dafl sie nicht haw*.

Fi 558 «Im Winter aufi, im Sommer an>.

Fi 561 «Trey wftnsch anff eim stiel>.

Eine Redensart bezuglich auf einen, der zuviel auf einmal

will.

Fi 566 «Ists Esel oder Edel?>

i Nochmals cap. 12, p. 188, wo Fischart «Grandmercy» wort-

spielerisch entstellt zu «ein langer Kramer*, ahnlich einer Reihe von
unsionigen Wortvsrdrehungen, welche 4ie «Gemerckreime> des

Gurgelgrossa bildeten.
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Eine Redensart erblicke ich in

Fi 560 <Wfinsch das beyden nutzt>

(In a: «Ich wunsch das uns beyden nutz ist»). Das gleiche

Sprichwort nennt Fischart nochmals in anderer Form

:

Fi 599 «Was ich wfinsch gey dein halb>.

(Ueber « Wunschent zahlreiche Sprichwdrter bei Wander V, 454.)

Fi 567 «Inn was gestalt dir die Wandinng gefallt*.

Vielleicht deutet dieser Ausdruck auf ein Verkleidespiel.

Fi 569 «Ich and mein Knecht tragen ein Harnisch feyl».

Fi 570 <Fnrtz im Bad, oben aufi, nirgend an>.

Agricola 1 kennt das Sprichwort «Oben aufi vnd nirgend

an.»

cDis belanget die eigensinnige kopffe die jnen weder

singen noch sagen lassen / denn desselben spottet man / das

sie sich das vnterstehn / das jhnen schedlich ist / Hui oben

aus / vnd nirgend an.»

cOben aufi, nirgend an», aus einem Hexenspruch. Einem
freundlichen Hinweis von Professor Ernst Martin verdanke ich

die Bemerkung, dafi Goethe das Bild vom «Furtz im Bad» auch

kannte. SeufferV Literar. Benkmaler, Nr. 14. Goethe, Ephe-

merides: «Altum petit ut crepitus in balneo redditusa.

Fi 583 «Es beifit baB>.

Fi 584 «Der kleiner ziehet den grossen*.

Ueber das Verhaltnis von «Klein» und «GroB» gibt er zahl-

lose Sprichworter (siehe Wander).

Unserm Sprichwort kommt Nr. 10 bei Wander am nach-

sten (Wander II, 1387 flf.): «Die Kleinen jagen die Groflen*,

«eine Redensart beim Kartenspiel, in Bezug auf die kleinen

Trumpfea. Bei Fischart hat der Ausdruck schon allgemeinere

Bedeutung.

Fi 585 «Tantz oder pfeiff>.

Die sprichwortliche Redensart, anach der Pfeife tanzen»,

mit der dieser Ausdruck zusammenhangen mag, ist bekannt.*

i Agricola, p. 98 b. Nr. 517.

8 Siehe Wander III, 1258 34.
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Sprichworter sind ferner

:

Fi 586 «Wa klebt der Senff>.

Fi 587 «Ifi Heues vil, so ifi des meher>.

Fi 588 «Den grindigen Gauch beropffen*.*

Fi 589 «K&tzlin mach ein hasent&plin».

Fi 591 «Der schmach and raach>.

Wander fuhrt ein Sprichwort an : «Schmach suchl rach»,

mit dem Fi 591 wohl identisch ist. Lateinisch heiBt das Sprich-

wort : «Contumelia quaivis aculeum habet». a

Fi 593 «Des Promouirens inn der Lehr der Lieb>

bedeutet soviet als die hohere Liebeskunst erlernen, die Hoch-

schule der Liebe absolvieren, in der «ars amandi» zu promo-

vieren.

Fi 595 «Was kruselt sich, was manset sieh».

Fi 596 dst nahe darbei, bafi anff den £sel>.

Vielleicht von der Art wie das bei Wander II, 866: «Nahe-

dabey ist nicht gelroffen*.

Fi 597 «Soll ich, bin ich>.

<jcSoll*s Sein, so schickt's sich» ist ein Sprichwort bei Wander
IV, 604 s.

Fi 598 tDeni Blinden opfferen*.

Fi 600 < Immen wigen>.

Es ist bemerkenswert, daB Fischart diese Wortspiele, Sprich-

worter und sprichwortlichen Redensarlen, deren Zahl sich auf

72 belaufl, gegen SchluB des Verzeichnisses haufte. Der Sinn

der nicht mit Erklarungen versehenen Ausdriicke geht aus dem
Wortlaute hervor. In Ermangelung eines bessern Beweises

miissen wir uns damit begnugen. Es ist ungemein schwer,

Spielphrasen und sprichwort liche Redensarten zu trennen, da

haufig Redensarten, die dem Spiele sonst noch angehoren, schon

zu sprichwortlicher Bedeutung fortgeschritten sind.

1 Morner: Geuchmatt.
* Wander IV, 253 2 .
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6. Absehnitt.

R&tsel, Scherz- und Spielfragen.

Es mag nicht Verwunderung erregen, daB in diesenr Ab-
schnitte nochmals die Rede sein soil von Spielfragen, die eigent-

lich in dem Kapitel von den Jugendspielen Hire Berucksichti-

gung hatten fmden sollen. Ich glaube mich mit dem % Hin-

weise entschuldigen zu konnen und zu durfen, daB es ihrer so

wenige sind, daB die fruher behandelten Ausdrucke zugleich

auch den Namen oder den Verlauf des Spieles angaben, daB

diese hier anzugebenden Fragen als einzelne Fragen,
zum Teil scherzhafter und ratselartiger Natur, zu erkennen

sind.

Zunachst einige allgemeine Hinweise auf das Vergniigen

der Kinder und Erwachsenen, sich Ratsel aufzugeben. Solche

Phrasen, die auf kein beslimmles Ratsel hinweisen, sind

:

Fi 211 «L6B mir ein frag, die ich dir sag etc.».

Fi 354 «Raht was ist das?>

Fi 379 «Ich raht*.

Fi 459 <R&ters>.

Die eigentlichen Ratsel und Scberzfragen sehen wir in den

folgenden Ausdrucken :

Fi 104 «Warzu sind lang Nasen gnt?>

Fi 144 «Was ist difi, fornen wie ein gabel, in der mitten wie
ein Fafi, das hinderst wie eim besen?>

Die Antwort gibt Fischart selber : «Ku». Rochholz, p.l99ff.,

bespricht und nennt eine Menge derartiger Ratsel. In etwas

variierter Form kommt dieses Ratsel auch in der Schweiz vor.

Fi 145 <Was geht auff dem kopff in bach?»

(Antwort : Das Spiegelbild eines jeden Wesens.)

Fi 237 <Ein Ey, zwey halb, nnnd ein halb Ey, wie viel seinds?>

Dieses Ratsel habe ich vor Zeiten in anderer Form einen

StraBenkehrer einem andern stellen h6ren : ccEin Ei und noch

ein Ei, wievil sin dis?» Ich glaube, daB hierbei die Silbe «ei»

gezahl! wird. Im ersten Ratsel waren es dann funf, im zweiten

Fail vier c<ei».

Fi 454 cWa zu ist stro gut?»
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Scherz- unci Spielfragen sind

:

Fi 467 «Welchs sind der Baler groste thorheiten?>

Fi 468 «Wie heissen des Wirts kammern?»

Fi 469 «Was schenckst mir inn das haufi ?»

A.ls Ratsel sind wieder anzusehen :

Fi 510 «Wann ich dirs nenn, nnd dn so grosser Narr bist,

nnd nicht weist was das ist».

Vergleiche damit Rochholz, p. 272, Nr. 205, das alte Ratsel

von der Tenne, das schon im Reterbuchlein, durch Nic. Basse

und S. Feyrabend, Frankfurt 1562 vorkommt: cctenn nenn is,

tenn sag is. wann man es euch schon nennt, dafi ihr es doch

nicht kennt.» Die Schweizerische Ratselformel enthalt sogar

fast wdrtlich einen Satz des Fischartischen Ratsels. In der

Scbweiz heiBt es:

«Tenn' nenn i's, tenn sag i's,

denn du nit weiBt, was tenn* i's,

Denn du en groBe Nar bis.»

Die Losung des Fischartischen Vexier-Ratsels ist «wann>.

Sie wird mit dem Ratsel gegeben.

Ein bekanntes Ratsel ist:

Fi 511 «Wickerlin, weckerlein, laufft ubers Aeckerlein, hat

mehr bein, denn meiner Hand kein>.

Losung : Die Egge.

Fi 556 «Vier bein zwey bein».

Im Ratsel stellt gewohnlich der Mensch das «Zweibein* vor

und der Hund das «Vierbein».

Fischarts Angabe ist unvollkommen und ein Fragment.

Fi 556 bedeutet ein gleiches Ratsel, wie dasjenige Rochholzens

auf p. 257, Nr. 107.

In der Schweiz lautet das Ratsel

:

«Zweubei sitzt uf em Dreibei

und naget am ene Saubei.

Do chunt s'Vierbei

und nimmt dem Zweubei sis Saubei.

Do schldht's Zweubei sis Dreibei dem Vierbei ndh.

a6 s'Vierbei sis Saubei het lo falle 16.

»

Bei uns :

ccZweibein saB auf einem Dreibein

und aB Einbein. Da kam Vierbein

und nahm Zweibein das Einbein weg.a
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Fi 557 «Wa lanffen die Seek selbs herauti?>

Fi 558 <Uinden ranch, fornen kal».

Fi 559 «Wa than all hfipsch Frawen hin?»

Scheint einen derberen Sinn zu haben, ahnlich der Frage
im cap. 19, p. 232:

«Aber rhaiet, was ist diB, einer geht hinein, die andern
zwen bleiben heraufi hencken?»

Fi 562 «Mein Vatter fleng ein Fisch, wie lang ?>

Dieser Ausdruck kann sich auch auf das Spiel Fi 160
«Ich fisch in meines Herrn t4uch» beziehen. (Siehe oben unter

den Kinderspielen, Teil c).

Wir konnen mit Sicherheit behaupten, dafi alle diese 19
Phrasen das bedeuten, was wir soeben gezeigt haben.

7. Abschnitt.

Die T&nze.

Wir nahern uns dem SchluB unserer Arbeit, die sich die

Aufgabe gestellt hat, Klurheit in dem Chaos von Sentenzen zu

schaffen, aus denen dasYerzeichnis besteht. Im folgenden, letzten

Abschnitle stellen wir die Phrasen zusammen, die auf den Tanz

im allgemeinen und auf bestimmte Volkstanze hinweisen. Dies

sind die folgenden Ausdrucke

:

Fi 17 «Hnpf anff, dupff auf».

Fi 18 «Wintertrost>.

Dies bedeutet das Tanzvergnugen, das den jungen Burschen

und Madchen ein Trost in der Winterszeit ist.

Fi 40 «Par mit dem Dantz>.

Auf wTirkliche Tanze sind die Ausdrucke zu beziehen

Fi 209 <Wechsseldantz>.

Fi 210 <AUemant danjour>.

1578erschien Fischarts «Philosophisches Ehezuchtbuchlein»;

ein ckunstlich und lehr-reich Tanz-Liedlin, das etwan eynem
zu Hochzeitlichen frauden durch S. F. G. M. gemacht worden
— vnd ist inn dem thon des Allemant d*amour Tanz gestellel».

(Wackernagel : «Joh. Fischarts, p. 125.) Der Tanz war 'also

Fischart wohl bekannt.
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Fi 318 «Deft Todendantzes*.

An die alten Totentanze erinnert heute noch das hei den

Kindern ubliche Fangspiel «der schwarze Mann».i (Siehe \V.

Wackernagel in Haupts Zeitschrift 9. 314, 338.)

Fi 448 cMoriscendantz*.

Fi 251 cKocherspergerdantz*.

Diesen alten, im Kochersberg-Gebiet ublichen Volkstanz

erwahnt Stober in seinem Buchlein <Der Kochersberga.

Aus Rabelais hat Fischart zwei Tanze abgeschrieben

Fi 249 «Triori> = Ra 105 «au triori>,

Fi 250 «Des Zirckels* = Ra 106 «au cercle*.

Der erste Ausdruck ist unverandert geblieben, wahrend

Fischart den zweiten iibertragen hat.

Martin-Lienhart : E. W. II, 695 erwahnen eine groBe Zahl

von Tanzen, von denen einige auch bei Fischart bereits genannt

sind. So z. B. der Wechseltanz, der Morisgentanz, der Scharrer,

der Zauner. (Siehe Garg. cap. 6, p. 122 unten.)

Mit den neuen Fischarlischen Tanzen bilden diese alten

Volkstanze eine stattliche Anzahl, die wohl der Erklarung und

genauen Beschreibung wert waren, umsomehr als sie mit der

Zeit aussterben und bald ganz vergessen sein werden.

Von diesen zehn Ausdrucken sind also sieben wirkliche

Volkstanze, wie Fischart nochmals an anderer Stelle deren eine

Reihe anfuhrt, deren Erklarung und Beschreibung fast unmdg-

lich ist, da diese Tanze heute nicht niehr ublich sind.

Im cap. 6, p. 122 sind zu finden

:

cllie gilts den Scharrer ; den Zduner ; den Kotzendantz ;

den Moriscen (im Verzeichnis) ; den schwartzen Knaben (Toten-

tanz), der gem das braun Meidlin vvolt haben»> etc.

Es ist zu bedauern, daB diese alten Tanze immer mehr
aussterben. An ihre Stelle treten uberall die modernen Tanze,

die in den Salons entstanden ; und wenn man heute im ElsaB

uber die Jahrmarkte geht, so findet man wohl einen improvi-

sierten Tanzboden, aber an Stelle der Lieder, die gewohnlich

diese oft wilden Volkstanze begleitelen, schallen uns mehr
oder weniger falsche Tone einer schlechten D(»rfkapelle schnei-

dend in die Ohren : abgeschmackte Tanzweisen, die zu unsern

modernen unschonen und unbequemen Schwindeltanzen her-

untergeleiert werden. Die Lieder sind verklungen, die Beifalls-

1 Rochholz, p. 370. Ist mir in Heiligenstein bekannt gcworden.
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rufe der Zuschauer sind verhallt, die einen besonders schon
ausgefuhrten Tanz oder einen kraftvollen, kuhnen Sprung eines
slrammen Burschen belohnten ; kein wilder Schrei der stammi-
gen Burschen, kein Jauchzen der freuderftillten MSdchenbrust,
kein Fiattern und Fliegen schneeweiBer Spitzenrocke und bunter
anmutiger Trachten ist mehr — alles ist grau — abgeschmackt— modern.

So gut es mir eben gelungen ist, habe ich in der vorlie-

genden Arbeit alle die vielen Phrasen, die das Spielverzeichnis

des jungen absonderlichen Gargantua ausmachen, klassifiziert.

Kin toller, gottlicher Humor liegt fiber dem Ganzen, durch-
webt mit teuflischer Satire Fischartischer Spottlust.

Die Schwierigkeit des Stoffes, die gesteigert wird durch die

Ungenauigkeit der Fischartischen Angaben, mag Fehler ent-

schuldigen.

Die Darstellung wird immer das Siegel der Individualist

tragen, und der Darsteller wird nie den Anspruch fur seine

einzelnen Urleile erheben, als seien sie allgemeingultige Postu-

late. Was die Erschopfung eines derartigen ausgedehnten Ge-
bietes, wie das der Spiele ist, ahgeht, so ist es selbstverstand-

lich, daB schon bei annahernder Grundlichkeit fur die Behand-
lung einer einzigen Spielart, deren Fischart ja eine ganze Menge
zusammengebracht hat, eine vielleicht jahrelange Forschungs-

arbeit notwendig ist, eine Zeit, die mir vorlaufig nicht zur Ver-

fugung steht.

Ueber jeden unserer Abschnilte konnte eine besondere
Arbeit erst erschopfend sein, wie uberhaupt als kulturgeschicbt-

liches Denkmal Fischarts Werke und insbesondere der «Gar-

gantua» eine fast unerschdpfliche Quelle sind, ein Born, aus

dem in unvergleichlicher Ffille und Anschaulichkeil die Sitten

und Gebrauche vergangener Zeiten flieBen.

Wenn es mir gelungen ist Licht in das Chaos von Phan-

tasie und Realitat gebracht zu haben, so hat meine Arbeit ihren

Zweck erfulU, noch mehr allerdings, wenn sie die Anregung

sein wird zu neuen kulturgeschichtlichen Arbeiten, urn deren

Gegensland man im «Gargantua» nicht verlegen sein wird, Ar-

beiten, welche unserm groBen Landsmann zur vollen Wurdigung

und Verehrung verhelfen konnen.

10

Digitized by VjOOQIC



IX.

Das Tagebuch des cand. theol.

Magisters Philipp Heinrich Patrick

aus StraBburg.

Von

Th. Renaud.

Erster Teil.

Vorwort.

Am Schlusse der Mitteilung dieses Tagebuches im Jahr-

buche von 1906 i stent der Satz; «Inzwischen haben sich nocb

weitere Hefte, die vorhergehenden, gefunden (bei Hrn. Pfarrer

Bruns in Kronenburg).» Er hat sie auf seiner fruheren Pfarrei

Altweiler von einer Frau Witwe Wickersheim bekommen. Nur
e i n Heft fehlt und wird vvohl ganz verloren sein. Die er-

haltenen sind zum Teil, wenigstens die ersten Blatter, arg

durchlochert (Mausezahn !) ; auch ist die Tinte offers bis zur

Unleserlichkeit verblaBt.

Heir Bruns hatte die Gute, sie mir zur nachtraglichen

Veroffentlichung zu iiberlassen.

Der zweite Teil hat zur Bewahrung des ersten beigetragen ;

so moge denn dieser aus Dankbarkeit dem zweiten folgen ! Wer
B gelesen hat, wird auch A lesen.

1 Der dort S. 17(j Zeile 1 grenannte Ort heilit Haag, mundart-
lich Hoag. (Giitige Mitteilung des Hrn. Reg.-Rats Reabold in Ans-
bach.)
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Heft 1.

Das erste B 1 a tt (Umschlag) ist nur ein Fetzen, auf

dem noch lesbar ist

:

«WeiB . . burg, Landau, Mannheim, Maynz . . . Eisenach,

Gotha, Erfurt, Weimar . . . Leipzig, Halle.a

Merz, Aprill bis auf den Anfang des Mai.

Auch das zweite Blatt ist zum Teil durchlochert. Ich

lese noch (und klammere leicht Ersetzbares ein)

:

Mannheim.

Samstag 12 Merz 4774 des Morgens . . . halb neun (schrieb

ich dieses Journal)

(Donnerstag) 10. urn 8 Uhr precise rei(sete) .... mit

schwerem Herzen (welches . . . durch (?) d(ie) Thranen sich

aufs . . . rn suchet) von StraB(burg) . . . theils ich, theils

meine . . . (we)lche mich zum Theil bis an . . . begleiteten:

M. Redslob . . . Stein (?) Krug, Silberarbeiter, Schmid . . .

(aus) Fridberg bei Frankfurt . . . Verwandte dem Schutze (des

allmach)tigen, weisesten und gii(tig)en (Got)tes, des Vaters Jesu

Christi mich (emp)fohlen hatten. Die Gesellschaft in (der dili-

gence) bestunde aus 1) Hr. Diebau, (Kau)fm(a)nn zu StraBburg

aus der Schweitz 2) Hr. Leidecker Kaufmann von Neuchatel

3) Hr. Kaldarini (auf d)eutsch Kessel von Mayland, Kaufmann

4) . . . Matzen, Italianer, angehender (Kau)fmann. — Hr. Diebau

ist ein groBer honndte homme. Er begegnele mir besonders

hoflich und freundschaftlich ; und ich lernte allerlei an seinen

Reden. Von dem wahren Christenthum hat er aber leider gar

keine Erfahrung. Hr. Leidecker war ein angenehmer, freund-

schaftlicher Mann, und gefiel mir wohl, (so la)ng er nicht auf

seine Hauptbegierde, (fl)eischliche Wollust, kam ; dann da wurde

(dieser) Mann auf einmal schmutzig . . . Diebau enthielt sich

davon ziemlich . . . Ich muB ihm aber Gerechtigkeit wider-

fahren lassen, daB er . . . (sel)ten von wollustigen Begierden

.... (sprach). Hr. Kaldarini hatte beim Ein(steigen einen)

starken schwarzen Bart . . . (wel)ches ihn dem Ansehn nach

zu (einem gefahr)lichen Menschen verstellte . . . (er) saB, ohne

ein Wort . . . oder doch . . . gar . . . zu reden ; so war ich

gegen (ihn miB)trauisch. Allein der abgeno(mmene) Bart machte

auf einmal einen noch ziemlich artigen Mann aus ihm . . .

(Er) redete kein Wort, bis ich gegen Abend erfuhr, daB er

kein Wort teutsch, noch franzosisch sprach. Ich redete mit

ihm lateinisch, welches er zwar fertig, doch nicht zierlich und

mit offerer Verwechslung der generum gesprochen hat. Er
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verslunde auch griechisch. Meine Gesellschaft war mir ange-

nehm in Vergleieh mil der ordentlichen (= gewohnlichen),

welche man sonst anzutreflfen pflegt auf (oflent)lichen Wagen. —
Freitag den 11. ej. Morgens nach halb sechs Uhr giengen

wir von WeiBenbu rg (m)it geofneter Pforle, vor welcher

wir aber, da (= so lan«je) sie. geschlossen war, unsere Gedult

zu uben Gelegenheit batten, lcb spracb den Abend vorher mit

Hr. Pfarrer

(Drittes Bl a 1
1 ,

gleichfalls stellenweise durchlochert.)

G amb s,i welcher mich sehr hdflich empfangen, zum Nacht-

essen oder doch zum wenigsten ^um caflee lude auf den folgen-

den Morgen, da ich das Nachtessen abgeschlagen hatte, und

den caflee nah(m) i(ch) nicht an, wobei er bezeugte, daB (kei)n

fremder und besonders kein StraBburger so trocken von ihm

gegangen. Wnnn ich etwas cbristliches zu reden (Gele)genheit

geben wolle, so sprung (er) bald ab, daB ich von seinem inneren

(g)ar kein Urteil fallen kan. Hrn. Seniorem Muhlberger (?)

in Landau habe ganz anders gefunden. Wir waren nach

abgelegten complimenten auf einem erbaulichen discours. Allein

da er, seinen Mantel und Kragen an und urn sich, eben irn

Begrif war, mit einer Leiche zu geben, so ha tie ich dieses Ver-

gnugen nur auf einige Augenblicke. Doch ruffe er seiner Frau

Liebsten, einer leutseeligen und gefalligen Frau, welche recht

in Ghristo leble und welche ich gerne langer genossen hatte,

wann mich niclit die Furcht, die Diligence mochte abfahren,

geheiBen hatle, Abschied zu nehmen. Von Landau bis N e li-

st a tt warder Weg sehr schlimm, und deswegen bekamen wir

in Landau eine andere Dil. ; allein der liebe Gott hat uns samt-

lich bewahret, da ich mehr als einmal meinte, umgeworfen zu

werden. Zu Neustatt anderle man unsere dil. nochmahlen zu

unserm satntlichen Vergnugen, weil die von Landau aus gar

schlecht beschaffen war. Und zugleich wurde unsere Gesell-

schaft vermehret mit einem, der ... 6 Jahr bei den ehemaligen

Jesuiten . . . Philosophic gelehret hatte, welches er durch seine

immer gebrauchten distinctiones (phy)sica und metaphysica etc.

bestatigte. Ich zog ihn ein wenig daruber auf, und seine di-

stinctionen waren weg. Wir geriethen auf den discours von

Pietist en. Sie wurden einstimmig verworfen, ohne daB sie

jemand kennete. Nemlich man hielte bald die Herrnhuter,

bald die Jansenisten, bald Heuchler fur diejenigen, welche Pie-

tisten genennet werden. Ich beschrieb ihnen die Kennzeichen

eines echten Pietisten. Man billigte meine Beschreibung ; allein

i Wahrscheinlich Joh. Mich. Gambs aus StraBburg, 1755 Pfarrer

in Lembach (K. V. Blatt 1(>5).
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man wolle mir von alien Seiten behaupten, es gabe keine sol-

chen Menscben. Ich zeigte den groBen Unterschied unter einem

Menschen und einem guten Engel und sagte dabei : cMeine

Herren, alle Heiligen von Anfang der Welt hatten noch manche
Fehler an sich gehabt; die Ursache aber, vvarum diese Heiligen

durcbgebends so hoch geehret wurden, ware keine andere, als

weil sie lange

(Viertes Blatt, auch nocb etwas durchlochert.)

vor uns gelebet, und wir mebr von ihrer Gottseeligkeit, als

von ihren Fehlern aufgezeicbnet fanden.» — Meine Gesellscbaft

wurde nicbt ganz uberzeugt; docb sabe ich bier abermahl, wie

schon die ecbte Gottseeligkeit (selbst in) derer Augen ist, welche

ihr im (Herzen) zuwider sind. Mit der groBten Hochachtung

und Ernsthat'tigkeit versicherten die wollusligen Leute, daB ein

Mann, der Gotl von Herzen liebt und darinnen immer weiter

zu gehen suchet, ein recht edler und ehrwurdiger Mann ware

;

allein, dann man bestund darauf, es gabe dergleichen nichl.

Uiber dem Nachtessen Freitag 11. fiel die Rede von dem in-

difTerenlismus. Kv solte, sagte man, uberall herrscben. Icb

sagte und endigte hiermit den Slreit, Einer, tlem alle Religionen

gleichgultig waren, konnle obnmoglicb selbsten Religion haben.

Uibrigens wurde gar vieles in der dilig., uber Tisch, bei Be-

sucben geredet und beruhret, welches icb nicbt gewuBt und

doch hatte wissen sollen. Mein Gott, verzeihe mir alle meine

Sunden urn Jesu Blutes willen. Wie vieles gule hatte icb mit

Wissenschaft ausricbten konnen ! —
(Mannheim) Samslag 12. Vormittags ricblete icb meine

Auftrage aus bei Hrn. Hofr. Lamey. 1 Da er in der academie

war, so uberreichie ich das mitgebracbte der Frau Hofrathin,

welche mich gegen 2 Uhr wieder kommen hieB. Dem Hotbuch-

handler Hrn. Schwan 8 uberlieferte ich etwas weniyes. Dem
Hrn. Pfarrer Pe 1 1 o n (vgl. 13. Ill) solte ein compliment bringen;

allein wie ich hdrte, daB er seine Predigt studierte, so wolte

icb ihm nicht beschwerlich fallen, obgleich die Fr. Pfarrerin

mich freundlich bate. Ich versprach, den Sonntag Nachmittag

wieder zu kommen. Darauf besahe icb die ebmahlige Jes.

K ire he, ein majestatisch Gebaude von ausen und innen. Das

Churf iirstl ich e SchloB ist groB und herrlich mit zweien

SehloBkirchen an beiden Flugeln. Hinter dem Hauptgebaude

1 Vgl. 30. IV. im Jahrb. 11KX> und die Anmerkung zum zweiten
Besuch.

2 Der Vcrleger von Schillers Raubern. «Es war im Werk,
daB Schiller eine Tochter des spekulativen Hr. Schwan heiraten
sollte.* (Scharffenstein in «Schillers Jugendfreunde> von Hartmann,
S. 155.)
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ist ein nicht furstlicher Garten. Des Miitags uber Tisch muBte

ich ein collegium exegeticum von meinem Wirthe Hrn. Frdlich

anhoren. Er sagte, Noah ware ein Esel gewesen, daB er den

Cham, seinen Sohn, verfluchet liabe mit alien seinen Nach-

kommen ; zugleich ware es auch ein gott loses Verfahren ge-

wesen. Seine Frau war ganz stille dazu (eine recht artige und

gefallige junge Persohn). Ein katholischer doctorandus medicus

wuBte sich nicht zu vertheidigen, und meine Meinung, daB es

prophetisch zu nehmen sei, verlachte er. Darauf erklarte er

die Geschichte Jona im Bauch eines Fisches also :

(Blatt 5)

Jonas ware ein liederlicher Mann gewesen, welcher 3 Tage

und 3 Nachte in einem Wirthshause sein Geld verzehrte mit

Fressen und Saufen etc. und sich deswegen einige Zeit ge-

schamet, unter die Leute zu gehen. Ich zeigte ihm, daB die

Allmacht Gottes zu zeigen, nicht der Hauptzweck dieser Ge-

schichte sei. Auch gab ich ihm zu, daB der Fisch kein Wall-

fisch gewesen, sondern der, die Liebe, Erbarmung, Langmuth
Gottes zu bestatigen. Dis war nicht nach seinem Geschmack,

sondern nur zu spotten und Zweifel zu erregen. z. E. der Fisch

muBte doch zum mindesten 10 mahl so groB gewesen sein als

ein Mensch; nun aber wie hat ein solcher an das Land kommen
konnen? Ich suchte die Sache zu erklaren mit der Fluth und

Ebbe; allein ich that weder ihm, noch mir selber damit ein

Genuge und ge^tunde meine Unwissenheit. Da er sich theils

vorher, theils nach diesem offentlich erklarte ohne Scheu, daB

er die Bibel fur kein gottliches, sondern zusammengetragenes

bios menschliches Buch hielte, so sagte ich ihm, nach einiger

Uiberwindung der Menschenfurcht : «Mein Herr, wenn sie wollen

gliicklich werden, so mussen sie ganz andere Begriffe von der

Bibel bekommen. Suchen sie einmal gewissenhaft und redlich,

nach diesem Buche zu leben, so werden sie eine Kraft aus dem-
selben in ihr Herz bekommen, welche sie von der Gottlichkeit

der Bibel deutlich genug uberzeugen wird.» . . . Nach Tisch

kam ein stummer, da wir eben aufstehen wolten, welcher durch

Winken und schreiben mit den Fingern sich zu verstehen gab.

Sein Vater zog ihn mehrere Jahre zum Kieferhandwerk auf;

nach welches Tode er Freiheit bekam seiner von Jugend an

geauBerten Neigung, ein Mahler zu werden. Mein Hr. Wirth

redete mit ihm durch Bewegung der Lippen, winken und

schreiben. Dieser Mensch heiBt Meier. . . . Der Hr. Wirth

sagte inir nachher, er ware sehr verliebl und sehr geschickt

im Mahlen und Schreiben. — In der nemlichen Stunde bekam
einen Brief von Hr. Stein, Buchhr. in StrBb. durch den
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Hr. Hofbuchhr. Schwa n in Mannh., in welchem ein andrer

an den Hr. LOffler Bchhr. ibidem eingeschlagen war. Ich

trug ihn hin. Und darauf gienge zu Hr. Hofr. Lamey.* Er
empGng micb leutseelig und bespracb sich von allerlei. Er
schenkte mir Etrennes Palatines 1774 in 42, und da icb ihn

zugleich beim Weggehen um ein historisch Buch bate, so gab

er mir M e d i c u s,' Zustand der Bevolkerung in der Pfalz und
Mannheim besonders, in 8 Frkf. u. Leipz. 1769. Ein Buch,

welches gut und dreist geschrieben ist und die Aufhebung des

Gassenhettels nach sich gezogen hat. (Dann Besuch des Na-
turalienkabinets und dm Gange vor» des ccabinets ver-

schiedner Antiq.a — Fur die Bibliothek war es zu spat.)

Bis es dunkel wurde, besahe die Rheinbrucke und spat-

zierte auf dem Wall und lief hernach ein halbe Stunde irre

in der Stadt herum.

Sonntagl3. Ma r z (Vorm. Besuch der 1 u t h. K ire he.

Die Predigt des Pfarrers P i 1 1 o n * «war meist Heu und Stroh».

. . . Nachm. in der ref. K ire he. Die Predigt des cand.

theol. Bieler «gefiel mir sehr wohl» . . .) Von Music weis

man niehts in den hiesigen Kirchen. Das Singen wird schreck-

lich gedahnt, daB ich viele Secunden warten muBte, bis die

folg. Zeile angefangen wurde. Die Prediger sind auserlich sehr

andachtig, wie auch die Gemeine, besonders die Weibsleute,

welche groBentheils fur sich auf dem Stuhl Hegend und knieend

1 Joh. Sigism. Lorenz schrieb am 4. III. 1774 an Lamey

:

«Endlich, theuerster Freund, ergreife ich auch wieder die Gelegen-
heit, die mir die Reise eines sehr rechtschaffenen Can-
dida ten an die Hand gibt. . . . Die hiesigen Neuigkeiten werden
Sie von dem Ueberbringer Hr. M. Patrick selbst erfahren kon-
nen> etc. Nachschrift: «Hr. M. Patrick ist ein sehr treuer, frqmmer,
fleifiiger Candidat>. Und am 27. Juli 1775 : «Mogen auch die lieben

Ihrigen in lebendiger Gottesfurcht . . . aufwachsen ! Ein treuer, vom
Gei6te Gottes belebter Informator dient dazu vortreffiich. Wo Sie

nicht schon mit einem Hanslehrer ver6orgt waren, wurde Ihnen Hr.

M. Patrick, der nun wieder bei uns und voll Geist und
Leben ist, treffliche Dienste thun>. (Briefe an Lamey in Mann-
heim von Joh. Sigism. und Job. Mich. Lorenz, Handschriftenver-

zeichnis der hiesigen Univers.-Bibliothek von Barack, S. 160, Nr. 120.)

Auch von Prof. Jer. Jak. b e r 1 i n uberbrachte Patrick einen Brief

(v. 7. III. 1774) : <Monsieur ! Le porteur de la pr6sente, Mr. Pa-
trick, cand. en theologie, partant pour Halle en Saxe, m'a temoign^
avoir grand envie, comme de raison, de faire votre connaissance en
passant par Manheim. Je vous connais trop galant homme, pour
vous refuser a ses souhaits.> {Ebenda, S. 161, Nr. 136.)

2 Fr. Casimir Medicos 1764—1809 Garnisonsphysikus etc. in

Mannheim, Kollege Lameys als Mitglied der dortigen Akademie der
Wissenschaften.

3 Joh. Heinr. Piton aus StraBburg, geb. 1716.
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das jedesmalige Gebet verrichten. Die Slimme der Prediger

verSndert sich nicht viel ; auch ist die Bewegung der Hand
sehr einfach, welches bei mir Eckel erregete . . , Die Prediger

gehen hier in Mantel und Kragen (Nach der Predigt in der

ref. Kirche fand eine Taufe statt). Die Hebamme, cine sehr

alte Frau, vor welcher man sich inStrafiburg segnen wurde,

trug das Kind (Beschreibung des Taufaktes). Wie ich aus der

ret". Kirche weg vor der Gat hoi. Pfarrkirche vorbei ging,

so horte ich predigen. Ich gieng hinein und horte dem Hr.

Decano (seinen Namen weiB ich nicht) eine 4 lei Stunde zu.

(Mitteilung uber die Predigt.) Er hatte eine 4eckigte schwarze

advocaten Kappe auf mit einem schwarzen Kragen um den

Hals — ein StraBburger pellerinel — uber dem weisen Hemde.
(Besuch bei Pfarrer Pi t ton, der sehr «redsprachig» war . . .)

Er sagle mir, die Catholischen waren hier die armsten, die

Lutherischen rnittelmaBig, die Reformirten die reichsten . . .

Von ihm weg — es war 6 Uhr Abends — gienge zum Hr.

Hot'rath Lamey, woselbst ich den Hr. Baron Rudbeck
und seinen Hofmeister Hrn. Pivern stahl, beide Schweden,

antraf. Ich erzahlte eine Begebenheit des Hr. Pivernstahl mit

dem Hr. Prof. Scherer* in StraBburg, ohne zu wissen,

daB dieser Herr gegenwartig ware, bis er sich endlich zu er-

kennen gab. Es ist ein artiger Mann, aber etwas hochgetragen

und sehr geschickt in den Sprachen. Er arbeilet fleiBig im

Arabischen auf der Bibliothec in Mannheim und gab mir seinen

Namen mit etwas Beigeschriebenem an den Hr. Prof. Thu-
m a n n 2 in H a 1 1 e. . . . Sonst redete man von dem Codex

Lauresamensis, 3 dessen Geschichte Hr. Hofr. Lamey er-

zahlete . . . von den Reisen, die Hr. Pivernstahl nun ins 7 te

Jahr thut . . . (Auf dem Heimweg) lief ich fast eine halbe Stunde

im finstern herum und kam endlich ein wenig vor 8 Uhr nach

HauB. (Schreiben am «Journal» bis 5U 12 U.)

Montag den 14. M a rz. (Besuch der Bibl iot hek

> Joh. Fr. Scherer fvgl. 24. V. im Jahrbuch 1906). Professor

Oberlin schreibt am 6. XII. 1773 und am 24. VI. 1774 an Lamey
von einem Schweden Bj o rn stahl. Mitglied der Akademie von Upsala.

Das wird der Pivernstahl Patricks sein. (Vgl. Barack, Haudschriftcn-

verzeichnis, S. 161, Nr. 136.)

* Thnraann war Schwede (vgl. 30. 1. und 21. II. im Jahrbuch
1906).

3 Codex principis olim Laureshamensis Abbatiae diplomaticas

ex aevo maxime Carolingico (3 Bd. 1768—77) von Lamey ver5ffent-

licht. Laurisham = Lorsch (Hessen). Prof. Joh. Michael Lorenz
schreibl am 4. X. 1771: «J'ai recu par la diligence le code diplo-

matique de Laurisheira. Mr. Koch vous en remettra le prix». (Barack,

S. 160, Nr. 120.)
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und Beschreibung derselben : «ein Schatz fur die Gelehrsam-

keit und wtirdig der Stiftung eines Churfurstena). Uiber dem
Mittagessen wurde mir Lutherus in Kupfer nebst Vater und

Muter geschenket von einem catholischen Tischgesellschafter,

ein geb. Franzos, der aber gut teutsch sprach, Namens Chateau.

Einige Tage vorher sagle er, Lutherus ware ein Spitzbube ge-

wesen en moral. Es war ein Mensch, der nicht viel zu reden

wuBte, wann von etwas anderm als spielen, essen, trinken,

Madchen gesprochen wurde, und dabei sehr eingenommen war
fur seine Religion, aber freilich ohne Giunde . . . Beim Kacht-

essen trafe nebst drei neuen unbekannten Fremden Hr. Fe r i u s

von StraBburg an, einen VVeinhandler. Ich kannte den

Mann auf einer liederlichen Seite und erslaunte fast, daB er

mit groBer Ehrerbietung von der HI. Schrift redete . . .

Di en stag, 15. Merz reisete im Xamen meines Gottes

von Mannheim weg auf dem Kays. Poste in Gesellschaft

eines, wie es schiene, schlechten Frauenzimmers. Ich war nicht

ohne Ltisten bei ihr ; doch dank seie meinem gnadigen Gott,

der meine Seufzer erhorte, daB . . . ich die Lusten unter-

drucken konle ... Zu Oppersheim, 1 eine Stunde von

Mannheim, ein Dorf, ist das Sornmerschlofi der Ghurfurstin von

der Pfalz (wie des ChurfGrsten zu Schwetzingen) . . . Zu

Worms verlohr ich meine gefahrliche Gesellschafterin . . .

diese Stadt empiindet noch die Folgen des Krieges an Kirchen

und andern Hiiusern und die Vorstadte sind gar nicht ange-

baut* . . . Das Klosler Maienmunstei rechter Hand seie r

nach einem Sprichwort, 3 Heller armer als die Stadt . . .

Ich reisete ohne Gesellschaft weg ziemlich langweilig bis nach

Oppenheim, allwo ein Peruquenmachers Gesell von StraB-
burg, ein Sohn des cath. kleinen Buchhandlers La roche fur

4 Batzen, dem postilion gegeben, auch hereinsaB. Ein junger

Mensch, der anfangt sich zu verderben. Er gieng von Mann-
heim nach Frankfurt, wo er in der Messe vieles zu ver-

dienen hoflete. Er sagte, man konne es in dieser Zeit bei

seiner profession bis auf 2 Louisd'or bringen. Oppenheim
ist eine groBe Stadt, auf einem Berge angelegt. Unterhalb

derselben fahr't man auf einer fliegenden Brucke uber den

Rhein. Zu Worms habe ich die vornehmsten wie die gering-

sten Leute^ selbst auf der SlraBe und Gassen, sehen tabac

rauchen . . . Abends gegen 7 Uhr kam ich . . . in M a y n z

i Oggersheim linksrheinisch. 1742 Aufenthalt Schillers nach
der Flucht aos der Karlsschule.

2 Worms ist am 31. Mai 1689 von den Franzosen niedergebrannt

worden.
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an und nabm meinen Aufenthalt im Elephanten, wo fir. D i e

baud von StraBburg auch war (vgl. 12. Ill) ...
Mittw. den 46. Merz. Schriebe nach verrichtetem Ge-

bet dieses journal . . . (Besucb der Messe, «die, wie man mir

sagte, abnimmt* ; der Kirche zur lieben Frauen, des «Platzes,

wo die Schiffe liegen», des «Crans», des Raufhauses, des Domes,

und Nachm. des «Creutzganges bei den Carthauserna mit den

cschonen Gemalden und steinernen Bildnissen». Beschreibung

derselben : «der Maler heiBt Molber*.) Aus der Kirche (der

Karthauser) stiege ich auf die B i bl i o t h e c (Beschreibung) . . .

Heurathen durfen die Erzbischofe nicht ; aber ich glaube nicht,

daB die vielen fast ganz nacketen steinernen Bilder im Garten

von der Keuschheit hineingesetzet worden sind . . . Das SchloB

und Garten und die Karthause liegeri auser der Stadt an ein-

ander. Einer der Herren patrum Garth, that mir die Ehre an,

etwas weniges und freundlich mit mir zu reden beim Aus-

gange . . . Es schien mir, dafi diese Herren nicht so strenge

lebten, als an anderen Orten, indem aus verschiedenen Cellen

einen, zween, drei in Degen und ohne Degen habe sehen her-

ausgehen, welche auf einen Besuch da gewesen waren ....
(Der Domprobst von E 1 1 z hat, «so viel ich mich erinnere», fiber

40000 fl. Einkunfte, ist aber sehr wohltStig. — Bei einem

Buchbinder, cder rohe und gebundene Bucher, gleich einem

kleinen Buchhandler verkaufU, waren auch protest. Bucher an-

zutreflfen . . .)

Donnerstag 17. Merz (Besuch und Beschreibung der

«vor einem Jahr fertig gewordenen» Augustinerkirche.) Um
7 Uhr gienge, nach freundschaftlichem Abschied und KuB von

Hr. Diebaud, nach dem Marktschiffe (bunte Gesell-

schaft). Es ist lang und ziemlich raumlich mit kleinen Fenstern

und hat eine dreifache Abtheilung. Ich blieb in der ersten

grdsesten. In dieser stund ein maBiger gegossener Ofen rait

einem Rohr, in welchem gefeuert wurde. Wir bekamen bald

eine Frau zu uns, welche murbes Brod, Wein und Brantenwein

verkaufte. In der 2ten und 3 ten (der) kleinen Abtheilungen

war ein franzosisch gekleidet 1 liederliches teutsches Frauen-

zimmer mit etlichen Herren, welche spielten und andere sund-

liche Sachen und Scherze trieben. Auch waren dergleichen

liederliche Weibsleute in meiner Abtheilung mit liederlichen

Mannsleuten, unter welchen auch eine Judin war, so liederlich

als die andern. Abends um halb 6 Uhr stiege ich . . . aus

dem Marktschiffe ans Land in Frankfurt. Am Ufer standen

1 In StraBburg erhielt 8ich in der Biirgerschaft die deutsche
Frauentracht bis in die Tage der Schreckensherrschaft.
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einige unterofficiers mi! Spiesen, deren einer mich hoflichst

nach meinem Stande, Namen und logis fragte. Ich logirte mich

in die weise Schlange und iiberreichte dem Hr. Hofrath Schmidt
einen Brief von Hr. Oberlin 1 aus StraBburg. Dem Hr.

Pfarrer CI a us* wolte auch gleich das mitgebrachte uber-

reichen, mein Hr. Wirth, Hr. Sir i t te r, aber sagte, es wurde

mir zu spate werden ... ich besahe . . . den RoBmarkt
und den Spatziergang dabei, welcher dem SlraBburger
Broglio nicht unahnlich ist . . . den parade Platz,

welcher gerade schmale Zeilen von Stein hat, nach welchen die

Soldaten sich slellen mGBen, den Markt mit dem Brunnen . . .

die Metzig, den Anfang der Judengasse etc. Namlich die

Juden haben hier, wie auch in Mannheim, eine eigene

Gasse ... die Frankf. Juden tragen einen schwarzen Mantel

und kurzen weisen Kragen. Ich gieng fast fur keinem vorbei,

der mich nicht beunruhigte. Die Gassen sind ziemlich breit,

besonders die sogenannte Ze il e; die WirthshSuser zum rolhen

Ha use, zum romischen Kayser etc. stehen als Palaste. Ueber-

haupt sind die Hauser hoch, groB und schon, besonders die

neuen, welche ohne Uiberhange meist von Stein mit einem

grdseren und kleineren Thurm darauf erbauet werden. Die

Dacher sind mit Schiefer belegl. Da ich wieder nach Hause

kam, selzte ich mich einige Zeit in die Gaststube und sahe die

von sich eingenommene, sehr carimonielle Rom. Kays, freie

Reichsburger trinken und spielen . . .

Freitag den 18. Merz . . . Urn 11 Uhr gienge nach

Sachsenhausen uber die kostbare, veste, lange, steinerne

Brucke nach der Wohnung des Hr. Pfarrers Glaus, welchen

aber nicht antrafe ... Nach Tisch gienge zu Hr. Dr.

G6the und Hr. Dr. Dietz, traf aber niemand an. Die Frau

Vogel i n, die Schwester des Hr. Kru g, Silberarb. in S traB-

burg, habe in kranklichen UmstSnden und ubel horend an-

getroffen. Noch vorher stieg ich auf den dicken Thurm der

S. Barlholomai Kirch oder des Thums. Der Kunst

nach kommt er in gar keine Vergleichung mit dem StraB-
burger, und ich weiB nicht, ob er wirklich so hoch ist, als der

breite Platz (Plattform) des SlraBb. Die Aussicht war schon

und durch die mir gereichfe perspective wurde sie noch schoner

. . . (Urn 4 Uhr Besuch der Abend-Betstunde tin der Ca-

1 Jer. Jakob Oberlin (1778 auBerord. Professor der Philosophic)
K. V. Blatt 7. f 1806 (vgl. Goethe, Dichtung Und Wahrheit, 3. Teil,

1. Buch).
* Pfr. Claus scheint der Hauptleiter der Trankf. Pietisten ge-

wesen zu sein. Frankfurt war durch Speners Wirksamkeit daselbst
die Geburtsstadt des deutschen Pietismus geworden.
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tharinen-Kirch» ; Pfarrer R ei c ha rd ; Schilderung des Gottes-

dienstes.) Aus der Kirche gieng ich . . . uber den schonen

Wall, Wurzmuhl . . . (die der Stadt gehdrt und fur 100 Louis-

d'or jahrlich verpachtet wild) .... Mich vergnugte die Stiftung

der Fraulein von Cronstatt, welche vor etwa 40 Jahren fur

12 adeliche arrne Fraulein geschehen ist. Sie wohnen bei-

sammen in dem Hause der .Stiflerin und konnen heraus heu-
rathen. (Urn 6 Uhr triflft er Pfr. Glaus an und uber-

reicht ihm «das milgebrachte von Hr. Dr. Lorenz in St r a fi-

bula; geistliches Gesprach.) Urn 7 Uhr fuhrte er mich in

ein cbiistliches Haus i. e. zu dem Hr. Debus, Gattunplatter,

so unter dem Narnen Jacob bekannt ist. Er war nicht zu

Hause . . . von da fuhrte er mich in eine Gesellschaft von

Kindern Gottes . . .

Samstag den 49. Merz . . . richtete bei Hr. Dr.
Goethe das compliment von Hr. M. Leypold' von
StraBburg aus, und in dem Hause des Hr. Dr. Dietz
hinterlieB ich das compl. von Hr. Prof. S toe her* von StraB-

burg dem Bedienten, weil ich nach Offenbach zum Mittag-

essen gieng . . . Ich sahe die Cerimonieen der Beicht in der

BarfuBer Kirche (Beschreibung). Das Bemahlen der

Hauser und die Ueberhange derselben nimmt nach und nach

ab. Allemal das 2te Haus hat eine 4 eckigte etwas grose glaserne

L a t e r n e an einem eisernen Arme befestigt, welches des Nachts

angezundeh vverden.3 Sachsenhausen uber der Brucke

ist ein masig groser Ort, aber einem Dorfe ahnlicher als einer

Stadt in Ansehung der Unsauberkeit der Gassen. Oberr ode,*

ein Dorf eine halbe Stunde von Frankf. ist sauber und die

StraBe dadurch gepflastert. Noch schoner aber ist ffen bach,
eine Stunde weit von Frcf. Die meisten Hauser sind von Stein

und haben steinerne Staflen. Hr. Bern hard von StraB-
burg baut, und der Bau wird groB werden. Er hat einen

1 «Jean Leypold, naquit & Strasbourg 1730 » (bereistc, von
Schopfhn begiinstigt Italien, die Schweiz und Holland. 1760 ans
Gymn. Selbst dichterisch veranlagt, il explicait les poetes latins

avec une grand e sagacity. V. le progr. de 1792 par J. J. Oberlin>

iStrobel, hist, du gymn. prot.). — Mag. Johannes Leypold, cSchul-

lehrer bei allhiesigera Gyranasio» f 1792 (StraBburgische Zeitung,
Nr. 232 von 1792). Er war Mitglied der «Uebungsgesellschaft» des
Aktuars Salzmann, der bekanntlich auch Goethe angehorte (vgl.

Alsatia 1853, S. 29 und 1862—67, S. 177).
2 Elias Stober (vgl. 24. Mai ira Jahrbuch 1906).
5 In StraBburg erst 1779: in jeder StraBe zwei Laternen! (vgl.

Wolff, Chronik von Dossenheim. S. 119). Noch urn 1840 eine alle

100 Meter (Teutsch, StraBb. Bilder, S. 47).
* Oberrad.
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schonen Garten unci eine Tabacfabricke. Hr. Beck, der oncle

der jungen Frau BaB Schatzin 1 in StraBburg, der mich

zum Miltagessen lud, wurde .vor meiner Ankunft nach Frank-

furt berufen; ich speiBte aber in Gesellschaft der Frau Beckin,
welche ihrer Scb wester, der Mutter erstgenannter Frau Sch,,

gar ahnlich sieht, una des Sohnes des jungen Hr. Becks von

etwa 30 Jahren : ein arliger, freundschaftlicher, leutseeliger

Mensch. (Spaziergang im Garten etc.) Zu Hause zeigte mir

Hr. Beck verschiedene hubsche getriebene Arbeiten von Silber

in Form kleinerTafelein, auch kunstlieh durcbgebrochenesilberne

verguldete DegengefaBe nach pariser Art aus seiner Arbeit

;

auch silberne Schnall**n, welche von 2 ihrer Gesellen auser dem
Hause gemacht werden. Der Schwertfeger Geselle im Hause

Namens Z it tele ist von StraBburg aus den 3 Caminen

vor dem Metzger Thor, ein Mensch schon bei Jahren und welcher

schon allerlei gewesen und gar nichl ruhig ist ; scheint wegen

meiner des Morgens spatzieren gegangen zu sein, so daB icli

ihn nicht zu sehen bekam. (Auf dem Ruckweg Besuch der

«Catlunfabricke» vor Offenbach, die, wie Offenbach selbst,

«Ysenburgisch ist»; nach der Ruckkehr «in alter Eile in eine

Gesellschaft der Frommen*. Wenn er sich «mit den lebendigen

Frankfurter Christen* vergleicht, ist bei ihm «alles todt und

kalt») ...
Son tag, den 20. Merz . . . (Besuch zweier Predigten)

die Frankfurter singen schrecklich lange, offers fiber 20 Verse

... die Mannsleute haben ihre Hute auf, welche sie nicht oft

abziehen. Nach der Predigt wird gebetet, die Absolution ge-

sprochen nebst dem Bann, ohne vorhergehenden Spruch, wie

in StraBburg . . . Die Kinder in Frankfurt sind durch-

gehends hoflicher und besser erzogen als in StraBburg.
(Beschreibung der Kirche in Sachsenhausen und einer

Kinderlehre des Pfarrers Glaus.) Ich ging von da, es war
5Uhr, in die Gesellschaft der Heiligen bei Hr. Capl (Beschreibung

dieses Konventikels) . . .

M o n ta g d e n 21. Merz. (Lesen von Erbauungsschriften
;

darunter eine in Frankfurt gedruckte Predigt von Lorenz 2 in

StraBburg: «die Herrlichkeit des groBen Auferstehungstages»

1774. Dann mit Hr. Kraus «zum Gallen Thor hinaus und zum
neuen Thor herein*).) Ich sahe die angenehmsten Garten und

Lustgarten und Felder, welche gleich (den) Garten in StraBburg

gebauet werden. Unler vielen Dingen erzahlte er mir, daB

1 Tante Schatzin. 7. V. des Jahrbuches UH)6, wo — Druckfehler
— «Schetzer» steht.

1 Lorenz Sigm. Vgl. 24. IV. u. a. des Jahrb. 1906.
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keinem Juden erlaubt sei, in den Alteen zu gehen weder in

der Stadt, noch auserhalb ; noch auch tabac zu rauchen bei

den Alleen. (Besucb der Betstunde des Pfarrers Lauer in

der Peterskirche und Beschreibung der letzteren.) Die

meisten Weibsleute, die nur ein wenig etwas vorsteben wollen,

gehen franzdsisch, ohne ofl ein Wort franz. reden zu konnen.

Die Sitten in Frankfurt scheinen mir nicht so verdorben

zu sein, als zu Mannheim .. . (Besuch und Beschreibung

einer Andachtsversammlung «in Hr. Capls Hausea, wo ein «Hr.

Actuarius Feuerbach* die Hauptrolle spielte, der ihm auch

auf dem Heimweg allerlei fiber die «Gesellschaften* erz&hlte) . . .

Di ens tag, 22. Merz . . . ein wenig vor 11 Uhr hatte

ich das Gliick, Hr, Dr. Mosche,* Senior, zu sprechen. Er

ist ein riesenmasiger starker Mann, gegen welchen ich wie ein

Kind mir selbslen vorkam. Er war gegen mich sehr hdflich

und leutseelig und gesprachig und scherzhaft. Er fragte mich,

wie es um Strafiburg stiinde und was ich fur collegia ge-

hort hatte etc. . . . er rieth mir besonders exegetica an und

sagte, zu catecheticis ware im Waysenhaus (zu Halle) gute Ge-

legenheit. Beim Fortgehen schenkte er mir sein Spec. Inaugur.

de Theologia populari. Ob er gleich von der Kraft des Blutes

Jesu an seinem Herzen noch keine Erfahrung zu haben scheint,

so ist er mir doch rein in der Lehre vorgekommen und dat'ur

wird er auch gehalten . . . (Besuch von Feuerbach, der

ihm seinen Sohn nach Jena mitgeben will, und bei Pfr.

Claus in Sachsenhausen ; abends »/«7 Uhr «in die kleine

ausgesuchte Gesellschaft bei Hr. Hahn», wo er durch «das

Reden und Beteni dieser Frommen «beschamt» wird) . . .

Mittwoch den 23. Merz. . . (Besuch der «Raths-

bibliotheca ; bei Tisch im Gasthause neue Gaste, die «unehr-

erbietige Redena fuhrten.) Hr. Pfarrer Bechthold (in der

Barfufierkirche), den ich diesen Morgen gehort habe, kommt,

meiner Meinung nach, ziemlich fiberein mit Hr. diac. Sen.

Fritzs in Strafiburg zum jungen S. Peter : Unordnungen,

Wiederholungen, zum Theil niedrige Ausdrucke .... Die

Wirthshauser, welche keinen Schild haben, haben einen

wachsenden Tannenbaum, welches in Maynz durchgangig, ja

gar zwei dergleichen, gesehen wird. Die Schuler aus den

1 Ein Bruder des beriihmten Juristen Anselm Feuerbach ? Dieser

lieB sich 1776 in Frankfurt nieder. — Vgl. 2. u. 7. I. des Jahr-

buches 1906.
» Mosche, Benjam. 1723—91. Seit 1773 Senior des geistlichen

Ministeriums in Frankfurt.
8 M. Carol. Maxim. Fritz Arg., zuvor Pfarrer zu Eckbolsheim,

f 1793 (K. V. Bl. 50 u. 161).
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GKlassen tragen blaue Mantel und singen bisweilen vor den

Hausern, ein- oder zweimal, wenn man es bezahlt. Sie stellen

sich alsdann in einem halben Circul, die grosern in die Mitte

und die kleinern an beiden Enden. Das Gesang ist musicalisch.

Leichprediglen sind in Frankf. fast ganzlich abgekommen . . .

(Ura 4 Uhr Besuch der Betstunde des Pfr. Glaus in Sachsen-

hausen, der ihn hernach «in seinem habit» nach Frankfurt zu

begleitete.) Auf dem halben VVeg auf dem Wall begegnete

uns der in den Mendelsohnischen Slreitigkeiten l be-

ruhmte Hr. Kolbele, in sehr elender und schwSchlicher Ge-

stalt . . . Er redete gar artig mit Hr. Pfr. Claus vom Sterben.

Und es verdroB mich, daB ich erst nach dem Abschied horte,

wer der Mann wire . . .

Donnerstag den 24. Merz. Gegen halb 12 Uhr
muBte aus meinem besseren Zimmer nro 15 in ein schlechteres

eine Sliege hoher nro 9. Und kaum war ich eingerichtet, so

hdrte, daB Hr. Act. Feuerbach mich zum MittageBen ab-

holen wolle. (Hahn «ein Handelsmann* — vgl. 22. 3. —
war auch geladen.) Die Frau Akt. ist eine sehr schwarze,

gar nicht angenehme Persohn von Gesicht. Ihre Reden und
Auffuhrung aber gefielen mir. Der junge Hr. Feuerbach, der

mit mir reisen soil, ist leider ein elender Mensch an Seel

und Leib. Gott erbarme sich seiner, daB er nicht zeitlich und

ewig unglucklich werde . . . Uiber dem Nachtessen (im Gast-

hause) wurde von der Verschwendung, man nennte sie aber

generosile, narrischen und unsinnigen Auffuhrung des bekann-

ten Hauptmanns e r i von Z u r c h geredeU Sein Vater hinter-

lieB ihm einen sehr groBen Reichthum, aber keine Auferziehung.

Er hat etwa eine halbe Million Gulden durchgebracht, und jetzo

ist er blind und lebt auf dem Lande bei Zurch von seinen

noch ubrigen 60tausend Gulden . . .

Freitag den 25. Merz... Die G o s s e n werden nur

zweimal gekehret mit Besen ohne Stiel Mittwoch und Samstag.

Die groBe Glocke in der Barth. Kirche hat den Ton fast der

Schlagglocke des Munsters zu StraBburg . . . Der Burger

muB nach der GiOBe seines Hauses 2—10 fl. geben und auf

diese Art die Laternen (vgl. 19. Ill,) erhalten; der inspector

uber diese Lampen, wie man sie nennet, hat jahrlich 300 fl.

i Lavater hatte 1769 Mendelsohn seine Uebersetzung von Bonnets
«Paling6n6sie philosophique* gewidmet mit der Aufforderung, die

Beweise Bonnets fur die Wahrheit des Christentums offentlich zu
widerlegen oder sich zum Christentum zu bekehren. — Joh. Balth.

Kolbele, Dr. jur., bemiihte sich, die Juden zu Christen zu machen.

f 1778. Seine Schriften in Meusels Lex. VII, 180.
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und jeder Lampenftiller 2 iff fl. wochentlich . . (Besuch in

Be rum* und einer Predigt des Pfarrers Dorr) . . . (Urn

2 Uhr «in dem Saal wo die ex a mi n a discipulorum classi-

corum (?) gehalten werden publice». Die 3. Klasse war an der

Reihe ; Beschreibung der Prufung) . . . (Beschreibung der

K irche in B e i u m, deren sich <sckeine Stadt schamen

diirfie») . . .

S a in s t a g 26. Mer'z . . . lase das Maynzische

abcBuch und die Erlauterung daruber, beide in 8, Maynz

1772, so icb in Maynz gekauft . . . (Besuch und Beschreibung

der Rathsbibliothek) . . . (Mitlag bei Feuerbachs ; dann

Spaziergang mit ihm.) Beim Kereingehen am Thor hatte ich

das sonderbare Vergnugen, zween alte Christen anzutreflen als

Z6 liner oder Anweiser, Namens Hr. Nicolai, ein besonders

redlicher Mann bei 80 Jahren, welcher seinen collegen Hr. Die h I,

auch zu Christo gefuhret hat . . . (Besuch der cGesell-
schaft» bei Pfr. Claus.) Mein Gott, was haben die Christen

in Frankfurt fur grose Gnade! (Ein Bierbrauer Hartmann
und ein Spengler W i I h e l m sind besonders hervorragende

Beter) . . .

Sonntag den 27. Merz . . . (Von 6-9 Uhr
Schreiben des Tagebuchs) ... (Besuch der Kalh, Kirche, wo
Stark predigte, «ein schoner Mann».) . . . (Mittag bei Claus;

mehrere Gaste, die alle L a v a t e r «verwarfen wegen einern

noch nicht alten einzlen Hochzeitsgedicht, welches ganz lap-

pisch und abgeschmackt sein solb.) . . . (Um 5 Uhr Besuch

einer Gesel Ischaft «bei Hr. W.» = Wilhelm? vgl.

26. III. — wo «auf gegebene Veranlassung diejenigen anfingen,

ihre gehabten Empfindungen und Gedanken und Seufzer zu

sagen, die vormittag das H. Abendmahl genossen hatten») . . .

Montagden 28. Merz... (Umzug aus der weiBen

Schlange in den schwarzen Bock nach Sachsenhausen in der

Nahe des Feuerbachischen Hauses) . . . (Nach 6 Uhr bei Hr.

Debus in der a Gesell scba ( t der Frommen», der

«dabei so recht kindlich ist und alle Augenblick die Worte
braucht : Seht, Kinner!») . . .

Dienstag den 29. Merz . . . (allerlei Gelesenes).

Mittwoch den 30. Merz... (Stritter, der Wirt

aus der weiBen Schlange, besucht ihn) . . . (Mittagessen bei Hr.

H. = Hartmann? vgl. 26. III.) Der Frau H. Schonheit, reitzende

Gestalt und GroBe erregten meine Lusten. Ach, mein Jesu,

welch Verderben wohnel nicht in meiner Brust ! . . . (Be-

schreibung des Leichenbegangnisse* einer «Christin», der Frau

1 Bornheim, jetzt in Frankfurt eingemeindet.
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Kaiz) . . . Die Soldaten haben (hier) verschiedene be-

sondere Sachen mit trommeln, marchiren etc. Die offlciers

haben nebst den unterofficiers noch Spiese und Schnure auf

einer Schulter herabhangend und Ziehen mitten im marchiren,

in einer Hand den SpieB haltend, mit der andern den Hut ab,

wenn sie theils selbst gruBen, theils gegriiBet werden. Der

T h u r m e r auf der Cath. Kirche blaset eine Posaune, seine

Magd und eine andere Weibspersohn eine jede eine Clarinelte

des Mittags und abends nach 8 Uhr ; audi wenn er Hochzeiten

erfahrt oder eine Leiche vorubergeht . . . (Mittags bei Glaus

;

er kommt aber zu sp&t, weil er «die W a c h e, die am G e -

1 e i t s t a g nach Sacbsenhausen an das Thor gestellet wird,

erst abziehen sahe») . . . Nach 2 Uhr gienge nach be r-

r o d, 1 urn das Nurnberger Geleit ankommen zu

sehen, und dies dauerte bis nach halb 6 Uhr. Der Deputirte

von Nurnberg zu Pferd dorfle nur bis an den am Ende des

Dorfes befindlichen Schlagbaum reuten, innerhalb welches der

Rathsherr Bauer von Frankfurt in einem violetten, uber und

uber mit Gold besetzten Kleide und Federhut auf einem schonen

und schon geschmiickten Pferde saB. Der Nurnb. Dep. that

eine Anrede, davon ich fast gar nichts verstanden, in aller Unter-

thanigkeit. Hr. Rathsherr B. antwortete mit Majestatischen

Geharden und Slimme — er sahe in allem meinem Hr. oncle

Rathherren Durninger 2 in S t r a B b u r g sehr ahnlich

— wovon ich hin und wieder ein Wort verstanden. Den SchluB

machte er mit diesen Worten : cEs ist mir angenehm, bei dieser

Gelegenheit mit Ihro Hoheit bekannt zu werden. » Worauf auf

beiden Seiten in groB'e Kelche Wein geschenket und Gesund-

heiten getrunken wurden. Ich glaube, daB jeder uber eine

halbe MaB geleeret hat. Es muBte aber der Nurnb. Dep. mit

seinen 5 bis 6 Begleitern wieder umkehren. Und da kam die

Nurnb. Kulsche, eine Art von Landkulschen mit 8 Pferden,

davon die 4 hinleren weis waren, mit zwei vorausreutenden Ge-

Jeitsreutern. Die Soldaten stunden uberall in Linien und prae-

sentirten das Gewehr, wogegen die Geleitsreuter und die in der

Kutsche jedesmal Hire Hute abnahmen nebst den Fuhrleuten . . .

Donnerstag, 31. Merz vollendete die Briefe an

Hr. Oertel.s Hr. Birr oncle, und Mag. Red si oh*

1 Oberrad.
2 Patricks Mutter war eine geb. Diirninger. — Em Jakob Dur-

ninger war der letzte Schoffe in der Zunft der Tucher (vgl. Patriot.

Wochenblatt, Fruhpost 13. VIII. 1789).
3 Mag. Oertel (?) 1771 Abendprediger an St. Wilhelm und in

Lingolsheim (K. V. Nr. 34).
4 Redslob. der jiingere; vgl. 21. I. im Jahrb. 1906.

11
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nach StraBImrg und trug sie nach halb 8 Uhr auf die poste . . .

(Lesen von «vita Franc. J u h i i * mit Vergnugen und Nutzena).

Nach dem Mittagessen war ein wenig bei meiner Wirthin, Frau

Z i p p i n, welche, nachdem sie mien nach meinem Namen
fragte, mir mehr von meines Vaters Verwandtschaft sagte, als

ich selbst wuBle . . .

Freitagl. Aprilis... Nach dem Mittagessen hatte

mit dem packen zu thun. Und Hr. G o u 1 I e t, condiscipulus,

den in 6—7 Jahren nicht gesehen, empfahl mir eine junge

Tochter von etwa zehn Jahren, welche Morgen in der nemlichen

Kutsche mit mir fahren solle. Des Vormittags habe Hr. Geng,
Bordenhandier, gesprochen in der Kirche und Hr. Lie. Spiel-
in a n n auf der Gasse, beide von StraBburg. (Abschied

von C 1 a u s u. a.) . . .

S a m s t a g 2. Apr. trank noch caffee bei Hr. Ak*.

Feuerbach . . . und fuhr in Gottes Namen ab 1) mit

dem jungen Hr. Feuerbach 2) Jgfr. La Lance v. Montbeliard

3) einem apotheker Gesellen in der Gegend von Alsfeld 4) einer

jungen Catholischen Weibsperson. Wir sehliefen den ersten

Tag zu H u n g e n, 8 wo wir das Nachtessen theuer zahlen

muBlen . . .

S o n n t a g 3, Apr. aBen wir zu Mittag zu E m m e -

rodes billig, und noch billiger zu Nacht zu E i f. *

(M o n t a g) 4. Apr. gut zuAsbach* zu Mittag und
schlecht zu S t e n (?) « zu Nacht.

(D i e n s t a g) 5. Apr. speiBten wir gut und billig zu

Mittag zu Eisenach und zu Nacht zu G o t h a gut. Ich

habe diese Tage fiber manche Sunden begangen mit Gedanken,

Geberden und Worten, die mir Gott um Jesu Christi willen

verzeihen wolle und (etc.). Am 3. Apr. gegen Abend hat uns

der eingezogene feine, aber nur naturliche 7 Apoth. Gesell ver-

lassen. Sein Name ist J e r i c h o. An dessen Platz saB zu

uns in die Kutsche die Catholische Weibspersohn von Mos-
bach in dem Odenwa-id in der Pfalz bei Mannheim, die

bisher auf dem Bock war . . . Heute 5. Apr., sobald wir zu

G o t h a gegen den dunklen Abend angekommen waren, so

1 Franciscus Junius (du Jon) franz. ref. Theolog 1545—1602.
Seine \Verke. 1007 und 1613 in Genf herausgegeben, beginnen mit
der eigenen Lebensbeschreibung.

8 Hungeu, Kreis Gietien.
3 Elpenrod, Kreis Alsfeld.
4 Eifa dtsgl.
ft Asbach, Kreis Hersfeld.
G Wohl See i

k
Grol3ensee

,

i vor Eisenach.
7 Natiirlich = unberiihrt vom Geiste Gottes (der cnatiirliche

Mensch» .
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uberreichte dem Hr. Hofr. Schlager 1 das mitgebrachte von

Hr. Prof. Stoeber in StraBburg, welcher ihm schon in

einem Briefe meine Ankunft gemeldet hatte. Es ist ein alter

Mann, allein er war doch freundschaftlich und sehr redsprachig.

Er fragte nrich von Hr. Prof. Stoeber, Hr. Mag. Ober-
1 i n etc. in StraBburg. Er erzahlete mir, daB man in 4 Wochen
gut hebraisch lernen konnte, daB er selbsten als Prof, linguarum

in Helmstatt das collegium hebraicum nicht langer als

6 Wochen zu lesen nolhig gehabt habe ; daB die hebr. und die

griech. Buchstaben einander vollig ahnlich waren ; daB man in

collegiis nichts nachschreiben und nichts dictiren solle; daB die

B i b 1 i o t h e c aus 50 000 Buchern und 100 000 Stucken *

bestehe . . . daB die Naturalienkammer noch erst

die vorige Woche durch den Herzog mit etlichen Stucken fur

eine groBe Summe ware vermehret worden ; daB er unpaB ware

und der Bibliothecarius auch ; daB ich " also nicht viel wurde

sehen konnen, wenn ich auch gleich langer bleiben konnte.

Ich gieng also heute,

(M i t t w o c h) 6. Apr. von G o t h a weg, der schonen

Stadt mit hoflichen Inwohnern. Das S c h 1 o B habe ich dem
Mannheimer gleich gefunden ; es liegt auf einer Hohe und zeigt

sich schon. Der groBte Thurm ist auf dem Rathhaus...
(Schlager hat auch angeboten, uber ihn nach StraBburg
zu schreiben ; er schreibe wochentlich dorthin an den Buch-

handler Bauer.) (Auf der Fahrt nach Golha hat ihm «uber

Hirschfelda gegen Abend «cder Silingswald»s
Furcht und Angst und Seufzer erreget*.) . . . (N a c h t r a g
von Eisenach etc. : Gegen Mittag (am 3.) besuchte ich

die W a r t b u r g nahe bei mit sehr vielem SchweiB. Man
wieB mir alte canonen, Flinten, Panzer, Turnierspiese etc., die

SchloBkirche etc. Das Zimmer aber, wo Luther gesessen

ist, konnte ich, da ich doch darum hinaufgestiegen war, nicht

zu sehen bekommen, weil ein Gefangener drinnen saBe. Zu
Hirschfeld waren — 4. Apr. — die Thore verschlossen

und der Schla^baum zugemacht, weil eben Gottesdienst gehalten

wurde.) — Weimar ist eine schone Stadt und reinlich ge-

halten und Laternen vor den Hausern . . . Noch etwas zur

W a r t b u r g : man verehrete mir alda die Beschreibung der

Wartburg auf zween Bogen in 4 mit rothem Papier (iberzogen.

1 Jul. Karl Schlager, Numismatiker 1706—86.
2 Stiicke = Miinzen etc.
s Das konnen nur die Horselberge sein (Venusberg, Tannhauser,

wilde Jagd). Patricks «Seufzen» war so stark, daB er von einem
Orte Hirschfeld schreibt, den es hier gar nicht gibt. Er meint wohl
Schonau a. H. oder^Kalberfeld.

Digitized by VjOOQIC



— 164 -

Den 6. Apr. gegen Mittag kam ich zu Erfurt an. Die Stadt

ist groB und artig mit einigen besonders schdnen Hausern z. E.

die Slatlhallerey ; das Kaufhaus, gehannt die Wage etc. Auch
sind schone Garten in der Gegend herum. Da ich das Bene-

diktiner Closter auf dem Petersberge vor der Stadt be-

sehen wolte, so machte mir der Korporal der Wache allerlei

Schwierigkeiten, welche ich mit Gelde nicht heben wolte und

also wieder unverrichteler Sache zuruckgieng . . . Von hier

muBte ich den Weg uber Jena nehmen wegen dem Herrn

Feuerbach, der sich auf einmal entschlossen hatte,

mit dieser Kutsche, in welcher wir von Frankf. bis hierher

gewesen waren, nach Jena zu fahren. Wir blieben uber Nacht

zu Kotschau, einem Dorfe olingefehr zwo Stunden von Jena.

Es hatte unser Wirthshaus den Schild zurn guldenen Creutze,

und der Name des Wirthes ist (Iramer. Bisher habe ich noch

kein Bette so gut gehafct und keine so hofliche Leute ange-

trofTen, als diese. Audi waren sie ganz billig in Ansehung der

Rechnung. Heute

Donnerstagden 7. Apr. kamen wir um 7 Uhr
nrch Jena. Man sagte mir : es ware zu fruh, einen Besuch

bei Professoribus zu machen. Ich sahe die B u r s c li e n in

ihren zusammengedruckten kleinen Huten, langen Rocken und

Stiefeln und pommadirten uber die halben WT

angen herab-

hangenden einfachen Locken ohne Stock und Degen, allein ein

oder auch zwei Bucher unter dem Arme, auf dem Markte be-

sonders herumspatzieren. Dieser Markt ist viereckigt, mit

schonen Hausern umgeben und reinlich. (Abschied von dem
jungen Feuerbach und Ermahnung an inn. Beschreibung der

Michaeliskirche und einer Betstunde darin.) In Naumburg
sind nur mafiige Hauser. Hier fangen die Pelzkappen an bei

Manns- und Weibsleuten, und die verbundenen Kopfe und
Mantel der Weibsleute dauern hier noch immer fort. In der

Dammerung bin ich zu W e i s en f e 1 s 1 angelangt ....
(Die T i n t e der folgenden 7 i|

4 Seiten ist groBtenleils
v 6 1 I i g v e r 1) I a fi t. Was noch lesbar, wird unverkurzt

wiedergegeben.)

Freitag 8. Apr. um den Mittag bin ich in Leipzig
angelangt. Ich sprach nach dem Essen oder vielmehr gegen

Abend erst Hr. Dr. E r n e s t i * und gab ihm . . . groBen

Pack in seine Hande von Hr. Dr. M. (Senior M o s c h e vgl.

22. III.) in Frkf. Er ruhmete mir da^ eigne Nachdenken in

i Weifienfelb, -V2 Kil. von Halle.
2 Ernesti vgl. 24. XII. u. a. 0. ira Jahrbuch von li*Ot>.
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alien Stucken und erzahlete unter anderm, wie er durch Schen-

kung allerlei geometrischer Figuren von Holz einem Knaben die

Geometrie beigebracht. Bei Erzahlung eines Einfalles eines

6jahrigen Knaben : cDu Dummer, ha, wie hast du denn glauben

kOnnen, daB Aepfel klug machen ! Ja, wenn Aepfel klug mach-

ten, so wollte ich deren genug essen !», erwahnete er seine Er-

klarung dieser Stelle (1. Mos. 3, 5—6), die ich aber nebst den

meisten ubrigen wieder vergessen, weil ich dieses erst heute

Monlag den 11. Apr. aufgescbrieben habe. Ueber das

Catechesiren, woruber ich kein collegium halten (horen) solte.

Ferner: die Vertheidigung der cbristl. Religion gehore nicht

auf die Canzel ; der gemeine Mann zvveifle nicht daran und

werde dadurch nur irre gemacht, und fur andere waren die

Bucher besser. Item der «Bibelfreundd des Hr. Dr. M (Mosche)

ware in die hollandische Sprache ubersetzt worden, und dieses

Uibersetzen geschehe heutiges Tages ofters, weil in Holland

alle Iheologi nichls anderes dachten, als an die Vertheidigung

der chrisllichen Religion. — Das was ich an den Hr. Baron

von Hohenthal von Hr. D. L. (L o r e n z) in S t r a fi-

ll u r g mitgebracht, habe im Intelligenz comtoir abgegeben, da

Hr. von H. nicht in Leipzig war.

(S a m s t a g) 9. Apr. Morgens hatte allerlei zu laufen

und zu schreiben wegen einem coflre Zettul, welchen ich schrieb

und welcher auf der Wage unlerschrieben wurde. Sehr an-

genehm war mir der Besuch des Mag. Blessig
aus StraBburg, der in der Nacht vorher von einer

kleinen Reise nach Jena, Eisenach etc. wieder zuruck-

gekommen war. Wenn nicht schon alles zum abfahren be-

stellet und gerustet gehabt hatte, so ware ich noch langer in

Leipzig geblieben. Doch versprach ich (ihm?), in einigen Tagen

wieder bei ihm zu sein. Denselbigen Morgen uber dem Morgen-

gebet und schon den voiherigen Abend war ich so sehr an-

gegriflen uber dem Abschiede (von demoiselle?) La Lance
(vgl. 2. IV.), daB ich mich der Thranen (nicht) enthalten konnte,

welche wirklich (= jetzt) wieder iiber meine Wangen rollen.

Die Ursache ist, weil dieselbe eine junge, artige, unschuldige,

edle, Vater- und Mutterlose Waise war. Ich uberdachte die

Gefahr und VerdruB, denen sie auf der Reise bis Dresden
noch konnte ausgesetzt sein, und an das viele unschuldige Ver-

gnugen, so ich in ihrer Gesellschaft (gehabt ?) und an den

geistlichen und leiblichen Rath, den ich ihr sonst schon, aber

besonders den Tag vorher nach dem Abschiede des Hr. Feuer-
bach gegeben hatte, da ich ganz alleine (mit) zweien Frauen-

zimmern in der Kutsche war. Der Herr Jesus sei gelobet, daB

er (mich) vor Si'mden behutet hat ! Die andere Weibspersohn
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von Mosbach in Ghurpfalz (vgl. 2. u. 5. IV.) hatte nach

ihrem Vorgeben das (in ihre) Rock fal ten eingenahete Geld ver-

loren und war (? . . .) niedergeschlagen dem Ansehen nach.

Ich (schenkte ihr . . .?) sechs Livres Thaler und lieB sie mit

mir zu Mittag essen, was (sie mit . . .?) Thranen und Be-

wegung annahm. Sie ist catholisch. Ich sagte ihr, wenn sie

(in Schlesien? nach Jauer?) kame zu ihrem oncle und Tante

und die Umstande so gut antrafe, wie sie mir vorher in der

Kutsche gesagt hatte, so sollte sie mir es wieder schicken nach

L. (Leipzig) an Hr. York,* den Kutscher und Gastgeber zu

den drei Rosen neben dem hotel de Baviere. Ich hofte aber

nichts etc. Sie versprach, es wieder zu schicken. Gegen

den Mittag fuhr ich auf dem Halleschen Wagen ah nach Halle
mit einer einzigen (schonen ?) Weibspersohn aus Halle, mit

welcher eben deswegen nicht viel sprechen durfte. Und (er-

fuhr ich?) den Beisland Gotles abermahlen. Das Eingeweide

hatte einem auf diesem Wege vielemahle auf den langen ge-

pflasterten StraBen abreisen mogen bei dem schrecklichen Er-

schiittern des Wagens. Gegen 8 Uhr kamen wir an das Thor

in Halle: aufgemacht vvurde olme Entgeld. Auf Bitte wurde

(inein grofler?) Pack nach vorheriger nicht ganz scharfer Durch-

suchung mir erlaubet mit nach Hause zu nehmen, den coflYe

und Mantelsack muBle auf der Wage lassen und konnte bei

(. . . uniern?) Garde nicht einmal meine Pantoflel erlangen,

die docb nicht in dem (verschloBenen ? Mantelsack?) waren.

Ein soldat trug mir den Pack in den guldenen Lowen, welcher

sich nachher meldete und zween Groschen erhielt. Den gestrigen

S o n n t a g, 10. Apr. habe ich in (Zerstreuung?) und

eileln Reden zugebracht und mit dem holen und auspacken

des'coflfres .und wieder einpackens?) bis auf die mir zum
wenigslen (erbauliche ?) Predigt des M. Walters in der

Nacb(rnitlags)kirche und zwei zu Haus gesungene und etlicbe

gelesene Gesange aus dem StraBb. und (Woltersdorfischen ?*)

Ges. Buchern. Die Predigt, die Hr. Mag. W. hielte in der

Lieben Frauenkirche (. . . Marktkirche ?) [welche groB ist mit

Greutzbogen und (hoch ?) nebst einer schonen groBen Orgel :

auf dem Altar sahe es durch das kleine crucifix (zwei groBe?)

Leuchter und einer Art von Blu(menkranz ?) ganz catholisch

aus. Nicht (gerecht ?) in der Mitte i\er Kirche (ragt ?) ein

groBeres crucifix, daran die Haare ganz naturlich (scheinen?)

1 Bei York wohnte cr im Winter 1774/75 (vgl. 10. I. u. a. im
Jahrbuch UK)'*).

2 Ernst Gottl. Woltcrsdortf, geb. 17*25,
-J-

17G1 als Prcdiger in

Bunzlau. dichtete «himmellansre» geistliche Lieder. Eines von der
Kirche hat 2ti:i Strophen! Vgl. Ritschl, Gesch. des Piet. II, 4S3 ff.
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herabzuhangen.] hundelte von der Uiberwindung der Welt,

welches er so auslegete, als hatte er etwas davon erfahren.

Ich horete heute, daB er ein collegium lase fiber die hebraischen

Psalme. Des Vormittags — 10. Apr. — war bei Hr. Dr.

Freilinghausen 1 und ubergab ihm das in einem Brief

(. . .in Leipzig . . . versiegelte) mitgebrachte Geld fur die

Mission in Ostindien. Er sagte, ich wurde mich wohl auch

(in . . .?) hier in Halle uben wollen. Worauf ich Antwort

gab: «Wann ich es (nur schon?) hatte !» Hierauf ubergab dem
Hr. Dr. Noessell 8 die Disput. von Hr. Dr. M. (Mosche) in

Frankfurt. Es ist dieses ein sehr (. . .?) junger Mann und

wirklicher (= derzeitiger) prorector. Ich brachte ihm auch

ein compliment von Hr. G n i I i u s 3 in StraBburg und

M. Bl. (B 1 e s s i g) in Leipzig. Uiber dem Mittagessen liefl

Hr. (Inspektor?) W ill e 4 das abholen, was fur ihn mit-

gebracht, (da?) er durch Hr. Prof. Fr. (Freilinghausen) davon

Nachricht bekommen. Es war ein paquet von Hr. Dr. M.
(Mosche) in Frkf. und ein Brief von eben (dem) Hr. M. Gn.
(Gnilius) aus StraBburg. Hem fiber (dem prandio ?) be-

suchte mich Hr. Mayer aus schwabisch Halle,
der schon vor einem halben Jahr hier in Halle die Theologie

(angefangen ?) hat. Ich war zweimal vorher dort in seinem

logis wegen einem Brief, so von (einem ?) Handlungsbediensfe-

ten Horlacher bei Hr. cousin Birr in StraBburg
mitgebracht, ohne (ihn) anzutrefTen. Er hot mir seine Dienste

an und lud (mich) auf diesen Morgen zum (caftee?), welches

auch heute angenommen (und eine) Pfeife tabac dazu geraucht

babe (urn 9 Uhr ?), nachdem ich gerade vorher (aus dem gul-

denen) Lowen in Herrn (Bimblings?), eines Kaufmanns Hause

in der (Marten?) StraBe, mich mit meinen Habseligkeiten (be-

geben hatte im dritten (Slocke?) auf die GaBe heraus. Nach
dem caflee giengen wir (auf den ?) Saal im Waysenhause,
in welchem (das . . .?) halbjahrigen examen bei vielen Zu-

schauern gehalten wurde. Wann ich das Waysenhaus, welches

einer (groBen . . .?) Siadt ahnlich siehet, naher (kennen werde?)

so will ich es audi beschreiben. (Wir giengen um? halb

12 Uhr?) weg und nach Hause, (von wo mich?) Hr. M. (und

. . . ? vom Waysenhause) zum traiteur fuhrten, (urn dort?)

zu speisen, welches ich fur (. . . ?) bezahlete. Das Essen ist

gut und (geniigt?), sich satt zu essen nebst einem groBen

1 Freylinghausen, Gottl. Anast.. 1710-85 ord. Prof, der Theol.
und Direktor der Waisenhausanstalten (vgl. 30. I. im Jahrb. 1906).

2 Noesselt (vgl. 30. I. im Jahrb. 1906;.
3 Gnilius (vgl. 21. I. cbenda).
•* Witte (vgl. 15. XII. ebenda).
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(Kruge Bier?). Nach dem Essen bestellten (vgl. 12. IV.) wir die

Hallische Kutsche (. . .?) oder fur 12 Ggr. nebst (Mantel-

sacken?). Zu Hause packte ich ein wenig aus, nachdem ich

schon vor 12 Uhr der Wascherin, die grade im Hause war, die

schwarze Wasch gegeben hatte. Nachgehends gienge um 2 Uhr

zu Hr. Dr. Semler, 1 welcher mich sehr freundschaftlich

aufnahm, da ich ihm ein compliment von Hr. M. Bl. (Bless i g)

in Leipzig brachte. Ich hielte mich lange bei ihm auf und

widersprach?) ihm ziemlich herzhaft, ohne daB er (zurnte?),

da er vom canone zu reden anfing. Er redete ganz artig von

dem (Gewissen?), von Gott, von Christo, von der Wahrheit

und der Freiheit der Meinungen, von den Bewegungen, die

das Wort Gottes machet, wenn es recht vorgetragen wird, von

seiner guten Sache und Redlichkeit etc., so daB, wann seine

Satze nicht ganz offenbar alles, (was gdttlich ist?), umschmissen,

und ich nicht so sehr gar (dawider??) eingenommen gewesen

(ware?), und mir Gott nicht beigestanden wire, ich (leichllich ?)

seine Meinungen angenommen hatte. Aber Gott und der Vater

unsers Herrn Jesu Ghristi bewahre mich durch seinen H. Geist

fur diesem gefahrlichen Manne, der sich so fein in einen Engel

des Lichtes verstellen kan ! Er ist ubrigens (ein langer?), nicht

dicker Mann und ist mir gleich beim ersten Anblick als ein

(sehr sonderbarer ?) Mann furgekommen. Ich meine, daB es

ihm was gekostet, so Meister fiber seine affecle zu werden,

dem Aeusern nach zum wenigsten
;

(denn?) ohne affecten ist

er doch sonst nicht. Beim Abschiede entschuldigte ich mich

meines (Widerspruchs ?) halber, wogegen er ganz freundlich

sagte, das nehme er nicht ubel, im Gegentheil, so solte es sein,

und mich auf weiteren Besuch einlud, woruber ich mich aber

(noch bedenken werde?) und vielleicht (so lange bedenken) werde,

als ich in Halle bin. Du (. . . Gemeine?), o Gott, und erretle

sie vor (solchen Menschen?), wie dieser ist! Amen. (Von da
weg?) gienge zu Hr. Prof. Sch u 1 ze» und brachte ihm (ein

compliment) von Hr. Prof. Stoeber in S t r a B b. und Hr.

M. (Mosche) in Frkf. Er war hoflich gegen mich und bot mir
(seine Dienste ?) an. Auch fragte er mich, ob ich (nicht) do-

cendo mich uben wolte. Ich sagte, ich wolte eine VVeile zu-

sehen und zuerst die (docenten?) besser kennen lernen. Unter

(anderm?) sagte er eben falls, da ich von dem (Theodoret), dessen

5. Theil unter volliger Arbeit ist, zu reden anfieng, daB Hr.

1 Seraler (vgl 2. I. u. a. ebenda im Jahrb. 1906).
2 J. L. Schulze gab mit Noesselt die Werke Theodorets (Exeget

und Fortsetzer des Kirchenhist. Eusebius) neu heraus. Halle 1769—74.
Sechs Bande.
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Mag. Lobstein, 1 der (hier?) in Halle laiuiatur ab (his?),

culpatur ab il lis (. . . ihm?) von Paris aus einen codicem

(. . . von) einem Franzosen (conferirt ?) zugeschickt habe, wel-

chen ein Teutscher (besser wurde conferirt?) haben ; der codex

seie (sonsten ?) gut. Hr. Pastor Sch ulze habe (nicht an-

getroffen?), so von Hr. Mag. Gnilius (in StraBburg mir

empfohlen war??). Ich sagte derMagd, ich (wurde mich wieder-

sehen lassen?? ...??) Schriebe zu Hause (urn 4?) Uhr
heute

Montag 11. Apr. dieses journal bis nach 6 Uhr abends,

da (der junge Hr. Birgling?) von der dritten Kldsse von (. . . ?

auf dem?) Paedagogio mich besuchte, (ich meine, im Namen
seiner Eltern ?), ein feiner junger Mensch. Ich habe es schon

oben angemerkt, daB die K i n d e r z u c h t in Teutschland besser

ist als in StraBburg. Nach halb 7 Uhr kam Hr. M., (mit

welchein ich in den ?) Speisesaal des Waysenhauses gieng,

an seinem Arme geffihrt. Hier speiBten nach meiner Rechnung
4 bis 5 hundert Studiosi und Schuler. Es wurde von einem

Schuler auf (einem ?) Catheder gebetet das ordentliche Tisch-

gebet (und Vater Unser?) und hernach was erbauliches gelesen

von dem innern rechtschaflenen Wesen, wovon aber gar vieles

nicht verstanden wegen dem (Getose ?), ohngeachtet alles sehr

stille sein solte und auch dem ohngeachtet war ; denn laut

durfte keiner reden. Ein Inspector gieng auf und ab und be-

obachtete alle. Ein Jurist wurde (wieder ?) hinausgefuhrt,

welcher sich eingeschlichen halle. Dieses erregte einen groBen

Aufstand und spottisches Gelachter. Ein jeder muBte Loflel

und Messer mitbringen zu der Biersuppe, welche (mir so gar

nicht?) schmeckte, daB ich kaum zween kleine (Loffel voll?)

hinunterbrachte ; und Brod, davon (ein jeder?) schneiden

konnte, wie viel er wolte
;

(und eine maBige?) portion

Butter, wobei Salz auf dem Tische slunde. Nach dem Essen

wurde (wieder gebetet?) von dem Schuler und gesungen, (her-

nach von einem?) Studioso gebetet ex tempore (und abermahlen?)

gesungen. Jedesmal vor und nach dem Essen wird ein Zeichen

mit einer Schelle gegeben zum Gebet. Ich betrubte (mich

fiber?) diese Studiosos, davon kaum einer um mich herum die

Hande faltele und das Gebet nachsprach. Die ubrigen

schwatzten, (schnitten Brod, strichen Butter?) langten Bier

herum etc. Auf das (Lesen?) wurde auch nicht geachtet. (Ach

Gott, denke an deine Gemeine?), die mit Jesu Blut erloset ist,

(welcher?) solche Leute alle sollen als Lehrer vorstehen (wenn

i Lobstein, Joh. Mich. (1775 Prof, in Gietien, vgl. 12. VI. im
Jahrb. 1906).
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sie am Leben bleiben ?) ! (. . . ?) zu Hause um 8 Uhr schrieb

dieses j. (Journal) bis (...?) da ich mich eben mit der (Zu-

bereitung auf die morgige) Abreise nach L. (Leipzig) beschaf-

tigen (muBte?), um Hr. M. Bl. (Blessig) zu besuchen. Ich

erbaute mich singend, betete und gieng schlafen. (Von hier
an wird das Tagebuch wieder leserlich.)

Di ens tag 12. Apr. (Packerei ; Abfahrt «auf dem bal-

lischen Wagen» nach 1/2 9 Uhr «in Gesellschaft des Hr. M.»

und eines 13jahrigen Kaufmannssohn aus Leipzig, namens
Wapler, der 3 Monate im Waisenhaus gewesen war ; Ankunft

«gegen 6 Uhr Abend») . . .

Mitt wo eh 13. Apr. Morgens lase in den Danziger

Theol. Berichten, deren 105—108 tes Stuck ich gekauft habe

(den Abend vorher bei Iunius, bis gegen 9 Uhr. Besuch bei

Prof. Clodius 1
), dem «ich ein compliment von Hr. M. adj.

Sc h w ei g h a user' in StraBb. nebst einer Frage brachtea)

Von ihm weg gienge zu M. Bl. (B 1 e s s i g), welcher mich

gegen 11 Uhr zu Hr. Prof. Er n e sti fuhrte, wo ich Hr. Sko
aus Danemark antraf. Und vorher bei M. Bl. den Hr. Hi m m li

aus StraBb urg, einen arligen Kaufmannsdiener, kennen

lernte. Zwischen 3 und 4 Uhr trinkt in Leipzig jederman

caflee. Weil aber dis noch nicht wuBte, so muBte von Hr.

Dr. G r u s i u s 3 wieder forlgehen . . . Ich gieng darauf

grades Wegs durch die schone Maulbeeren- und andere Baum-
alleen um die ganze Stadt herum bis halb 7 Uhr, da ich in

Danz. Theol. Ber. fortlase. Allein durch die angenehme Gegen

-

wart des M. Bl. nach 7 Uhr wurde darin gestort. Heute

Donnerstagden 14. Apr. . . . um 8 Uhr gienge

zu M. BL, welcher mich in das collegium des Hr. Dr. E rnes ti

ffihrte. Er lase fiber Neumann* compendium Dogmatic,

und zwar fiber den art. de resurrectione mortuorum etc. Hr.

Dr Em. wurde von uns beiden in den collegien Saal begleitet,

da wir ihn eben auf dem Wege antrafen. Im Saale saB er auf

einer cathedra und die groBe Menge auditorum auf gefutterten

SeBeln. Er I rug viele mir ganz unverdauliche Satze vor z. E.

daB die Menschen nach der Auferslehung die partes genilales,

ventriculorum intestini et partes corporis omnes haben vverden
;

daB die Menschen noch die namliche Stimine haben werden,

die sie auf Erden batten ; daB o(o|JLGf 7rv£U|JLaTixov nur einen voll-

kommeren Leib bedeulete; daB die Teufel keine groBere weitere

' Clodins Vjsrl. 17. III. im Jahrb. 190G.
2 Joh. Schweighauser Arg. 1778 prof, linsruarum orient, f 1777.
s Crusius vgl. 15. XII. im Jahrb. 190ti.

4 Wohl Joh. Georg Neumann 1tHU— 1709; Prof, in Wittenberg
1(>92, Hauptgegner Spencrs.
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Slrafe zu befurchten hatten, als sie jetzt schon empfanden etc.

Nach dem collegio trunke caflfee und rauchte tabac bei M.

Blessig, wohin auch Hr. Ha s s e 1 b 1 a tt aus L ie f I a n d

ging. Aucb kam auf die Stube Hr. K o e r n e r, ein Sohn des

Leipz. Dr. Theol. . . . Nach 10 Uhr fuhrte mich M. Bl. zu Hr.

Prof. Morus... Hier muB ich geslehen, daB ich von den

Besuchen der Herren Professoren in Gesellschaft des M. Bl.

gar wenig Nutzen hatte, da ich doch groseren hatte haben

sollen, als wenn ich alleine gegangen ware. Es wurde nur

immer gespaBet und kein gelehrter oder sonst ernsthafter

discours angefangen. (Besuch einer Vorlesung des Prof.

C r u s i u s fiber dea 106. Psalm). Zu Miltag speisle ich bei

Hr. Prof. C 1 o d i u s durch die Vermiltlung des M. Blessig
(in groBerer Gesellschaft; es wurde <rnichts ernsthaftes und

braucbbares besprochen» ; nach Tisch besuchle man am Ran-

stadter Thor die beiden Comodiensale»; der eine war
noch nicht fertig, der andere dagegen cwohl eingerichtel»).

Besonders halte er einen Vorhang, auf welchem ein vortreflfliches

Gemahlde von Oesern 1 hier in Leipzig war. Es wareu droben

Sophocles, Socrates, die nackete Saule der Wahrheit etc. Um
drei Uhr giengen wir auseinander, und ich mit M. Blessig
nach Hause, caflee zu trinken und tabac zu rauchen. (Besuch

bei Lie. Thalemann,* dem er das «compl. des Hr.

M. Weber 8 in Strafiburg» uberbringt, der «hier und uberall,

wo er sonsten gevvesen, in bestem Andenken stent ».) — (Von
dem Blatt ist ein zwei Finger starkes
Stuck der AuBense He abgerissen.) — (Thale-

mann macht auf verschiedene Bucher aufmerksam ; auch von

dem «elenden Charakter des \V i e 1 a nd»* war die Rede.)

Heute

Freilag den 15. Apr. . . . Leipzig ist durchgehends

mit hohen schonen Hausern, vielmehr Pallasten bebauet und

wird des Nachts mit Laternen erleuchtet, fast ganzlich wie in

Frankfurt . . . (Wenig Staub ; «alles sauber*, die Professoren

-<rsehr dienstferlig», dieStudenlen cordenflich und manierlicha). ..

(Die folgenden 7 1/2 Seiten s i 11 d w i e d e r s e h r v e r b 1 a B t

und slellenweise ganz unerleserlich) . . . (Bis 10 Vorm. bei

Blessig. — Beschreibung einer Vorlesung des Prof. C r u-

1 Adam Fried. Oeser 1717—94 aus Prefiburg, seit 1783 Dir. der

Akademie in Leipzig (fruher, in Dresden, Lehrer Winkelmanns).
vgl. 18. IV. und Goethe «Dichtung und Wahrheit* 8. Buch.

2 Thalemann vgl. 2C>. XII. im Jahrb. V.W.
» Weber vgl. 27. IV.
4 Wieland war seit 1772 in Weimar. Dort gab er von 1773 bis

89 den «deutschen Merkur» heraus.

Digitized by VjOOQIC



— 172 —
s i u s uber Moral auf Grund seines Handbuches daruber. —
Vier Briefe nach Frankfurt.) Gegen 6 Uhr zu M. B 1 e s si g,

urn mit ihm den Hr. Dv. Reiske 1 zu sprechen und ihm das

compliment von Hr. M. Web er in StraBb. zu bringen. Bis hierher

habe noch keinen so sonderbaren Mann gesehen, als diesen. Er
ist mittelmaBiger Statur und hager. Er praesentirte sich den mit

einer Schnur zusammengebundenen Haaren nach wie in S t r a B-

b u r g ein schlechler Handwerksbursche. Er war ohne Kappe
oder dergleichen etwas und hatfe einen zerriBenen Nachtrock

an, in dessen Busen er sein schlechtes Nastuch sleckte. Naeh-

dem er mich so liemlich in der Ordnung empfangen hatle und
ein und andere.s mit M. B 1 e s s i g gesprochen, wozu ich sehr

wenig redete, so redete er mich an und fragte, warum ich eben

Halle gewahlet und fieng an, allerlei zu sagen (wider das?)

Waysenhaus, wider den seel. (Aug. Herm.) Franck»
(= Franke) und auch (wider den seel.) B e n g e 1 etc. Er schalte

diese (...?) Leule Traumer, Heuchler etc. Er sagte (sprach)

unter andern auch von sich selber und Hr. Hofr. Michaelis*
in G 6 t t i n g e n und schloB zugleich jeden anderen mit ein,

daB alle diejenigen, welche in der Jugend (viel leisteten?) und
viel Religion hatten, nachgehends alheisten wurden, wenn sie

zu (. . .?) Jahren kamen etc. . . . Seine Frau war von Anfang
bis zu Ende in der Stube ; sie ist ziemlich hubsche von Gesicht

und munter im Umgange und (opfert sich ?) ihrem Manne ganz

auf, dem zu Gefallen sie griechisch gelernt hat und es wohl

versteht ; auch schreibt sie arabisch. (Sie macht) ihrem Mann
die Register zu seinen Buchern und ist mit einem Wort sein

Gehilfe.

S a m s t a g den 16. Apr.... Gegen 10 Uhr zu

M. B 1 e s s i g, welcher mir sagte, daB er einen Brief von

M. Hackel inStraBburg durch Rauchhander (Stealing ?)

von StraBb. erhalten hatte. Er erzahlte mir daraus, daB der

altere Sohn des^Prof. ling, orient. Sch erers doch (. . .?

wieder) zum Professore gemacht worden. Von ihm lief ich eine

gute halbe Slunde mud und matt in der Irre herurn, nach

dem Paulino auf die Univ. Bib 1. zu kommen, weil

ich Tropf nicht alle Augenblicke fragen wolte. Endlich um
halb 1'2 Uhr kame hinauf auf die u n i v e r s i t a e t s

B i b 1 i o t h e c, deren Bucher mit eisernen Drathgittern ein-

geschlossen und nicht in der besten Ordnung (. . .) sind. Es

1 Reiske Joh. Jak. Prof, des Arab. 171G — Aug. 74. Er war
4 Jahre Zogling des Hallischeu Waisenhauses gewesen. Seine Frau
Ernestine Christiane war durch ihre Gelehrsamkeit beriihmt.

2 Michaclis vgl. 3. I. des Jahrb. 19(X>.
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sind schdne Portraits von allerlei Gelehrten auf dieser Bibliothec

nebst allerlei judischen Sachen in eineni besonderen Zimmer

;

auch ein Bergwerk ; ein Monch in einem Eck etc. Durch die

Uiberschriften an den jedesmaligen Thuren muB man sich

nicht betrugen lassen, indem die (meisten?) Bucher versetzt

worden sind. Unter (andern) portraits ist Melanchthon
(und Jonas?) Luther; Gottsched macht ein (bluhen-

des?) Gesicht, die G o 1 1 s c h e d i n ist zu entbloBt (...?)
etc. Ich habe schone Zeichnungen von rdmischen Gottheiten

und Allerthumern und dgl. gesehen nebst (den . . . Winkel-

mann ? ?) in ihnen. Vorzuglich (haben rnir ?) gefallen die

Muscheln und (Schwamnie ?) in groBtem Folio Teutsch und

franzosisch, Coppenhagen 1758, von (Regenf. . . . ?) gemalet.

Es sind (meisterstiicke ?). Ein Englander hat vor einiger Zeit

eine vortrefliche Ausgabe von Milton (doch ?) in englischer

Sprache hierher (verehret ? ?), welche auch noch gesehen. —
Nach dem Essen (habe?) Hr. M. ein wenig (gesprochen ?)

;

hernach suchte ich den (Ratsherrn ? S t r o h 1 ?) von St ra 6-

burg auf, welcher bei Hr. R either?) im Bruhl nicht

weit vom (roten Stiefel?) logirte. Er gab mir einen Brief von

Hr. M. Weber 1 in StraBburg, vvelchem ich verschiedene

Sachen kauften muBte i. e. Bucher von Dr. E r n e s t i und

Prof. Fischer, 2 welche zum Theil schon einige Tage hatte,

zum Theil gleich kaufle. Auch der Beaumont' fur junge Leute

und Frauenzimmer und Janneway* Exempelbuch fur

(Rhrn Stu.?) mitnahm und gleich (hinterlassen ?) wolte, aber

mit nach Hause nehmen muBte, weil ihn nicht angetroffen. —
Nach 3 Uhr (gienge?) auf die Raths Bibliothec auf

der Wage. Diese stehet prachtig in einem sehr groBen hellen

weisen Saal mit den vortreflichsten GemShlden und Portraits

geziert. Die Bucherzahl ist groB und recht wohl georduet. Sie

stehen auf beiden Seiten an der Wand herum, und in der

Mitte des Saals stehen zwo (Zeilen?), doch so, daB man jedes

Buch sehen kan und einander in den breiten Gangen da

zwischen den Bucherschranken vollig ausweichen kan. Die

Bucher sind auch hier mit Gittern verschlossen. In der (Mitte?)

steht ein Tisch im Saale. Unter andern haben wir die Portraits

i Weber Georg Friedr. Prof, der Theol. seit 1784, f 1820. Er
war der letzte Prasideut des «Kirchenkonvents».

* Edm. Rud. Fischer Gen. Superint. zu Koburg 1G87— 177G.
3 Magasin des adolescentes. Loiidres 1760. deutsch 3. Aufl.

Leipzig 17(56 und Instr. pour les jeunes dames Londres 1764,
deutscn Leipzig 1768 von der Jugenschriftstellerin Marie de Beau-
mont 1711—80.

4 Jannevvav ? —
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— ich weifi nicht, von was sie gemacht sind, ob es (aus . . .

Holz ist ?) — gefallen von dem Kayser Ferdinand,
C a r o 1 u s Q u i n t u s, Albertus Durer, Luther, M e-

I a n c h t h o n, Erasmus Roterodamus etc., welehe ganz

klein und zierlicli beisammen an der Wand, (ich meine ?) in

einem Glase hangen. Ich babe sehr viele Titul gelesen (von den)

Buchern an den Wanden auf beiden Seiten und der halben

(Zeile?) linker Hand, wenn man hineinkomint. Uni 4 Uhr zu

Hause handigte mir eine Frau, wohnend im Hofe des goldenen

Strauses, einen Brief ein, so Herr Theuerdank von

Strafiburg, ein Rauchhandler, mitgebracbt hatte. Es

waren die Lehensachen und Rechnungen etc. nebst einem

Schreiben des H e r r n Assessors Patrick in
Z weibr ucken. Dieses Paquet war den 11 ten Merz, gleich

den Tag nach meiner Abreise von Strsb. in StraBb. an-

gelangl. Die Frau Oertel hat ein Schreiben beigelegl,

welches mir sehr angenehm war. Ich kaufle noch etwas fur

Hr. M. W e b e r in Strafiburg und traf auf dern Wege den

Hr. Prof. Morus 1 an, den artigsten Mann, welcher mich

anredete und unter anderm mich hotlich einlud, zu ihm zu

kommen. — Nochmahlen zu Hause um (5?) Uhr, schrieb dieses

journal bis nach 7 Uhr, da zu M. B I e s s i g gieng und ihm

unter anderm besonders sagle, auch lesen liefie, was Hr. M.

Weber seinetwegen geschrieben hatle. Auch afi ich auf sein

einladen mit ihm zu Nacht in Gesellschaft des Hr. (Tounefort ?)

und eines adelichen feinen jungen Herrn von H a u g w i t z. *

Nach 10 Uhr (gienge nach) Hause und schrieb noch dieses

journal bei einem Krug Bier und Pfeife tabac, weil ich nothig

hatte zu trinken, da das (Nachtessen aus Kafi?) und Butter und

Punsch (beslanden?), (wovon ich wegen?) der Sufie nicht (viel

trinken konnte?), bis gegen 11 Uhr, da ich noch anfieng, in

Dr. E r n e s t i s neusten Theol. Bibl. 3 ten Bd. (ein Stuck ?)

zu lesen bis gegen 1 Uhr, (welches dann?) leider die Ursache

war, dafi heute

Sonntag den 17. Apr. erst um halb 8 Uhr auf-

stunde. Auch (habe ich ?) schandlich das Morgengebet (unter-

tassen ?) ; doch sange ich das schone Lied auswendig : <0 Jesu,

biises Lichl» und 7 Verse aus dem Lied ; «Lehre mich dein

Blut betrachten» in dem mir schon so ofte gesegneten Wolters-

dorfschen Gesangbuch. Und so gienge nach 9 Uhr in die

Pauliner K i r c h e. (C r u s i u s predigte ; Beschreibung

i Morus vgl. 22. XII. im Jahrb. U»06.
* Vielleicht der spatere preufi. Minister geb. 1752. Er hatte

1770 in Halle studiert.
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des Gottesdienstes unci der Kirche. «Er komint so ziemlich

ahnlich dem Dr. L u f t 1 in StraBburg). , . , (Von hier an
ist die Tinte vvieder dunkel)... (Um 2 Uhr
bei Zollikofer* in der cneugebauten Kirche der Refor-

mirten oder vielmehr Saab ; Beschreibung) . . . (Besuch bei

Prof. Crusius; «er redete von den Neuerern der Lehre*

und empfahl ihm u. a. Mullers' in Halle t Widerlegung

des Semleriscben canons 1774j»). Ich bat ibn um ErlaubnuB in

sein coll. morale kommen zu dorfen, so lang ich noch hier

ware . . . er sagte : es wurde eine groBe Ehre fur ibn sein.

(«Zu Hause um 6 Uhr meine Zeit schlechl zugebracht.* StoB-

seufzer) ...
M o n I a g 18. Apr. (Lesen in Emestis theol. Bibl. etc.

Nach 9 Uhr zu B I e s s i g und mit ihm zum Ratsherrn

S t r o h I * von StraBburg). Nach 10 Uhr gienge M. Bl.,

Hr. Touneforl und ich zu Hr. Prof. e s e r, 5 dem beruhmten

Mahler etc., bei welchem manches horte und sahe, welches

niich den Gang nicht gereut gethan zu haben. Er zeigte ein

altes sehr verderbles grofienteils unkenntliches Gemahlde, aber

gewis em Meisterstuck auf Holz, fur welches man bei allem

dem 12hundert Thaler forderte ; item wiese er ein Gemahlde

von Rubens etc., gar viele vortrefliche Stucke. Durch diesen

einigen Gang hat mich M. B 1 e s s i g ihme sehr verbunden*

Hr. Prof. e s e r wohnt in der P 1 e i B e n b u r g, in welcher

wir auch die Cartenfabrique beschaueten. Die P 1 e i B e n-

b u r g ist ein altes sehr vestes quadrat mit einem dergleichen

Thurm und in der Mitte ein groBer Hof, in welchem Kugeln

lagen etc. Es ist eine Art von citadelle, ziemlich weitlaufig.

(Bes. des coll. morale von Crusius)... In Leipzig
ist es mode, daB der Nachtwachter die Stunden ruft

von 10 Uhr an mit diesen Gesange: Ihr, ihr Herren, las set

euch sagen, der Finger hat 10 etc. geschlagen ; bewahret das

Feuer und auch das Licht, das kein Schaden geschicht.» Fruh

und Nachm. zwischen 3 und 4 Uhr trinkt jedermann Kaflee.

Die verbundenen K 6 p f e sind in Leipzig selbst bei niemand

mode, auser des Nachts ; L. scheint mir, und ich meine mit

Recht, sehr wollustig zu sein. Wer salade in der Stadt herum

tragt zum Verkauf, der ruft 6, 8, auch 12 mal hintereinander

salade und so auch mit den Aepfeln ; Aeppel, Aeppel, Aeppel

J M. Joh. Pet. Lufft von Schillersdorf, Freiprediger, 1742 Prof,

der Theol. (K. V. Bl. 28).

* Zollikofer vgl. 5. Ill im Jahrb. 1906.
3 Der «adj.» Muller ? vgl. 28. 29 und 30. III. im Jahrb. 1906.

* Strohl vgl. 30. IV. u. a. im Jahrb. 1906.

& Vgl. oben 14. IV.
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etc. Das Fleisch, Wurste, FuBe etc. wird alle Markttage in

Menge auf Wagen in dieStadt gebracht und unter freyem Himmel
verkaufet. Noch nirgends habe eine solche Menge S c h u h e

fur beide Geschlechter von allerlei Alter und auch recht schone

darunter feil gesehen, als hier an den Marktagen wochentlich

3 mal. (Er bringt die fur M. Weber gekauften Bucher zum
Rathsherrn S t r o h 1 und erhalt das Geld dafur) . . .

D i e n s t a g 49. Apr. (Lesen in Ernestis theol. Bibl.

u. a.) . . . Ich war willens, zu Hr. Dr. Koern er* zu gehen
;

wie ich aber im Vorbeigehen in der Nikolaikirche lauten

horte, so gienge hinein. (Ausfuhrliche Beschreibung der Bet-

stunde u. der Kirche) . . . (Gegen 5 Uhr Besuch bei Koern er).

Er ist ein ziemlich dicker besetzter Mann, dem verstorbenen

Pfr. Vasco* zu Ittenheim bei StraBburg ahnlich, dessen

ganz guter Freund er auch gewesen ist.' Er fragte von StraB-

burg, besonders auch von M. Weber, von welchem ich ihm
ein compliment brachte; in der Woche quasimodogeniti seien

ganz keine copulationen hier in L. ; er (habe) manchmal von

8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends Bei cht , so daB er nur eine

Suppe ase des mittags, welches 3—4 Minuten daure ; bei

solcher Beicht gehe es die ersten 4, auch 5 Stunden noch so

ziemlich an, daB man seinen Kopf brauchen konne, aber her-

nach werde man vom vielerlei denken und anstrengen wie ver-

wirrt ; doch helfe der Hebe Gott, und man werde auch bisweilen

sonsten erquickt (lurch ein herzliches BekenntniB, Vorsatz etc.

des Beichtenden. Die MeBgewande u. dgl. bei dem Gottesdienst

kame noch vom interim her ; die universitaet hatte in vorigen

Zeiten besser gestanden als jetzo e. g. bei einem Heben-
streit,* Deyling 4 etc. — Um 6 Uhr ging fur einige

Augenblicke zu M. Blessig, welcher mir aus einem Briefe

von M. Kolb 5 in StraBburg vorlas, daB M. Fuchs* auf

gewiBe Art Feldprediger worden seie unter dem Reg. Royal-

Suedois an Hr. Eisen? Platz ....
M i tt woe h 20. A pr. . . . Nach dem Mittagessen trafe

i Korner, Pfarrer vgl. i). IV. u. 7. V. ira Jahrb. 19C6.
* «M. Joh. Sara. Fasco Argent.* in Ittenheim seit 1761, gest. ira

hiesigen Spital 1772 «als reicher Pfriindner» (K. V. Bl. 105).
3 Dr. Joh. Christ. Hebenstreit 1686—1756, nach Deylings Tod

«erster Prof.> der Theol.
4 Dr. Sal. Deyling 1677—1755 vgl. 7. III. im Jahrb. 1906.
5 M. Joh. Fried. Kolb Abendprediger an St. Wilhelm, 1770 ara

Spital (K. V. Bl. 64).

« M. Joh. Mich. Fuchs ludim. Wiih., 1777 Pfr. zu Kaufenheim
(K. V. Ruckseite Bl. 166).

7 «M. Georg Jak. Eisen, Feldprediger unter Sch\ved.> (K. V. Bl. 166..
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endlich den Hr. Assessor Seeger 1 an. Er ist ein junger

Mann, ausnehmend hoflich, leutseelig, gesprachig, gelehrt. Beim
Weggehen uberschuttele er mich recht mit den tiefslen Ver-

foeugungen, dafl mich innerlich schamte, dergleichen von einem

so beruhmten Manne zu empfangen. Ich richtete den Auftrag

von Prof, und Dr. Kugler* in StraBburg wegen einem

Buch oder Disput. aus, ob es namlich gedruckl seie oder nicht.

Er sagte, es ware nicht herausgekommen, es wurde aber die

a. 1760 gedruckte historia juris romani de tutelis et curatelis

auf kunftige Michaelis Messe in Form eines Buches heraus-

kommen und in demselben auch von der tutela cessitia* —
von dieser war eigentlich die Rede — handlen ; er wurde die

Ehre haben, dem Hr. Prof. Kugler mit einem exemplare

selbsten aufzuwarten, sobald die Schrift gedruckt seie; unter-

deBen solle ich nur dem Hr. Prof. Kugler seine gehorsamste

Einpfehlung machen, wann ich schriebe. Er fragte nach den

Umstanden von StraBburg und beschamte mich durch die

Frage, ob des Hr. Adjunct. M. Oberl i n in StraBburg Gellius

gedruckt seie, wovon ich leider gar nichts wuBte ; er hatte

nach dem, was er von dem Werke gehort, ein gutes Vorurteil

fur dasselbe, und Hr. M. Oberlin b&tte in Leipzig einzelne

Schriften aufkaufen lassen zu seiner Arbeit, welche er in

SlraBburg nicht so leicht haben konnle. Er redete von Doktor

Se m Jer n , welcher mit seinen Schriften bei ihm in ziemlichem

Ansehen steht und von ihm fur einen ehrlichen Mann mit

einem guten Herzen gehalten wird ; auch erzahlte er mir ganz

ausfnhrlich die Begebenheiten des Hr. Faber, filii Consulis,

welcher catholisch worden und jelzo als Hofmeister unter dem
Namen von Legations Secretaire bei dem franzosischen Ge-

sandten Grafen von Neuberg in Frankfurt am Mayn
stehet. — ... Ich zog aus den 3 Rosen in der PetersstraBe

zu dem Traileur Horn in das GewandgaBchen 3 Treppen hoch

in den Hof hinaus in ein ganz kleines Zimmer, doch theuer

genug. (Abends zu Haus Lesen in theol. Buchern) . . .

DonnerstagtM. Apr. . . . gienge zu M. Blessig
bis nach halb 10 Ulir . . « (Besuch bei Prof. Tha lemann.*
Gesprach. Empfehlung an M. Weber in StraBburg.) Ich

gienge ein wenig in der Messe herum . . • und kaufte ge-

1 Seeger? Ein Inspektor Seeger ist am 7. II erwahnt
(Jahrb. 1906).

« Kugler vgl. 21. I im Jahrb. 1906.
3 tutela Vormundschaft, curatio PHegschaft; cessicius (Jaristen-

latein): zura Ueberlassen gehorig. Is, cui ceditur tutela, cessicius

tutor vocatur.
* Thalemann vgl. 26. XII. im Jahrb. 1906.

12
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bunden : Watts Tod und Himmel in 8 Halle 1727, Pomponius

Mela 1 iD 8 Lips. 1773, Justinii Martyris apologia Graece in 8
Lips, 1755, und roh : die Wichtigkeit des Ehestands von Sal-

mon in 8 Leipzig 1738, der rechte Gebrauch und MiBbrauch

des Ehebettes ib. 1740 . . . Es ist alles mogliche bier anzu-

treffen und allemal die Waaren etc. beisammen in der schdnsten

Ordnung ... Ich habe nachzuholen, dafl M. Blessig unter

anderm mir diesen Morgen sagte von dem Tode des Professors

Faber, des jungen und gelehrten und noch vieles ver-

sprechenden [Mannes .... item, daB ich Hr. Bugling,
meintn Hauj?henn in Halle, in der Messe angelroffen habe

. . . (Brief nach StraBburg an M. Weber; Besuch bei

dem StraBburger Ratshenn St roh I nach dem Abendessen) . . .

F r e i t a g , 22. Apr. . . . fing an, Briefe zu schreiben

den ganzen Tag, ohne mich anzukleiden bis etwa um 7 Uhr
abends. Nach dem Nachtessen besuchfe ich M. Blessig, bei

welchem ich M. Wichmann antraf, der schon gar vielerlei

geschrieben hat; wozu noch Hr. Kapp Dr. med. kam und
endhch, aus der Comodie, der Hr. Tournefort. Unter den

vielen lustigen und ernsten Reden prieBe M. Blessig sehr

an: «die Spaziergangea von Blum* in Berlin, welches Buch
er fur sein Morgen- und Abendgebetbuch brauchte, und «die

Gedanken fiber das Herz», deren auctor unbekannt ist. Beide

sind ganz neu. Um 10 Uhr zu Hause redete ich allerlei mit

Hr. M. Held von Regensburg in der Gaststube . . .

S a m s t a g 23. Apr. . . . Gegen halb 12 Uhr mit

M. Blessig nach dem auditorio philosophico und horte noch

ein Stuck von der Rede des neuerwahlten Rectoris mag-
n i f i c i Prof. E r n e s t i. Der Hr. Rektor war im Degen,

wie die fibrigen facultatis philosophicae und schwarz gekleidet

ohne Uiberschlag und Mantel, und uber diesem Kleide hatte

der Hr. Rektor einen kurzen sammeten oder gar purpurnen

kleinen geffitterten rothen Mantel, der bis an die Ehlenbogen

reichte. Zween Pedellen hielten in rothen Kleidern mit schmalen

goldenen Tressen und dergleichen Mantel zween zum wenigstens

verguldete schone Scepter. Aus dem auditorio philosophico

giengen die Herren samtlich in ein klein Hauschen, daran ein

Garten war, und der Hr. Rektor kleidete sich da aus. Worauf
einer nach dem andern nach Hause gieng. Unter anderm hatte

Hr. Dr. G r u s i u s eine kleine medaille vornen in einem

Knopfloch han^en a Is canonicus von MeiBen. . . . (Abends

1 Mela Pomponius, Geograph um 50 n. Chr.
2 Joach. Christ. Blum 1731)- 1790 aus Rathenow in der Mittel-

mark. («Spaziergange», Stendal 1774.)
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Besuch bei dem Hallischen Wirt Bugling) . . . Nach 10 Uhr,

da ich schon im Bette lag, verfiele wieder in die abscheuliche

Gewohnheitssunde (. . . Gebetsworte). Diese Sunde war Ur-
sache, dafl ich

Sonntagden 24. Apr. erst um 7 Uhr aufstunde und
auch den ganzen ubrigen Tag in der grdfiten Zerstreuung und
eitlen Reden zubrachte. (Besuch der Nikolaikirche:
Dr. E i c h I e r i liest ceine vortrefliche Predigt* uber das

Ev. : cUeber ein Kleines* etc.) Man sagte mir, er hatte kein

Gedachtnifi mehr . . . (Beim Gebet um Sundenvergebung nach

der Predigt hielten die Manner <rdie Hute vors Gesicht*, die

Frauen «die Augen zu mit zween Fingern oder den Schlupfer

vor das ganze GesichU . . .) Das h. Abendmahl wurde

consecriret fast wie in einer. cat hoi ischen Messe mit klingenden

Schellen, wobei jedesmal die Chorknaben auf ihre Angesichte

Helen. Derjenige, welcher consecrirte, war uber dem weisen

Chorhemde mit grunem, ich glaube, Sammet bedeckt, woran

breite goldene Tressen, eine Kappe und eine Quast von Gold

auf dem Rucken waren. Die Chorknaben waren ebenso ge-

kleidet und hatten runde Kappen auf mit Pelz oder mit einem

Blumenkranz umgeben. Es war mit einem Worte alles grun

bedecket, was man sonst zu bedecken pflegt als nemlich Canzei,

Altar, Pull am Gitter, die beiden Wande des Ghors; auch

lag ein grun Tuch oder gar Sammet, eben wie alles ubrige, *

mit goldnen breiten Tressen auf den 4 Staflen des Altars,

welches noch weit ins Chor hinein lag, auf dem Boden. Bei

dem Gebet bei consecrirung des h. Abendmahls und nachdem

dasselbige ganzlich ausgespendet war, knieete, ich glaube, zum
wenigsten Hr. Dr. E i c h I e r , welcher gepredigt hatte, nieder

mit dem Gesichte gegen den Altar und ebenso hinter ihm die

4 Chorknaben. Und der MeBpriester, ich will ihn einmal so

nennen, im grunen Kleide betete stehend nicht gar mitten am
Altar aus dem Buche. Der MeBpriester stunde, da das h. Abend-

mahl ausgespendet wurde, an dem einen Ecke des Allars und

reichte die Hostie, da dann der communicant hinten um den

Altar herumgieng und von dem im Chorhemde und Kros den

Kelch empfieng. Zu beiden Seiten dieser beiden Herren stunden

bei jedem zween Chorknaben und hielten ein etwas langes,

nicht gar breites grimes Tuch oder auch Sammet mit breiten

goldenen Tressen und goldenen Quasten unter, damit allenfalls

weder Hostie noch Wein auf den Boden fallen rnochte. (Tracht

der Kommunikanten) . . . (Um «| 8 10 Uhr in der Pauliner-

i Eichler Chr. Gottl. Dr. theol., Pfarrer f 1780.
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k i r c h e : Dr. R i c h te r l predigt . auch uber das Ev. . . .) Das
lange Singen macht, daft gar viele Leute nicht zur Kirche

kommen oder doch gar wenige bis zu Ende bleiben. («Viele

monumenta sepulcralia im Chora . . . Gesang und Tracht der

Thomasschuler. «Die gewissen Familien eignen Begrabnisplalze

auf dem Gottesacker an der Kirche»). Um 4 Uhr gienge in

die Thomaskirche (Beschreibung derselben) . . . (Von 4
bis 6 Uhr bei Blessig). Ein wenig vor 9 Uhr auf meinem
Zimmer sunge viele Gesange mit lauter Stimme, fast eine ganze

Stunde lang.

M o n t a g d e n 25. Apr. . . . gieng zu M. Blessig
(vergeblicher Besuch bei Rauchhandler Theuerkauf von

Si rafibur<r) 2
. . . (Besuch bei E r n e s t i, der ihm das

Iiebr. Wdrlerbuch von Goccejus und das griech. zum N. T.

von Sehoeltgen empliehlt). Nach dem Essen lase den MeBcata-

logum durch und verfiele leider . . . wiederum in die schreck-

liche Sunde . . . (Von 5 Uhr an eine Stunde bei Grusius).
Er hatte mich bald abwendig gemacht, nach Halle zu

gehen und sagte u. a. : . . . ich solle lieber wieder umkehren
nach St raft b u rg ; dann ich wurde vollig meines Zwecks ver-

fchlen und anstattTheologie zu lernen, vielmehr das verlernen, was

ich davon wuftle ; bei Dr. Semler, Prof. Grtesbach,> Adj.

V o g e I, selbst bei Hr. Dr. Noessel t4 solte ich keine collegia

horen; er bedaure mich; ins Waysenhaus zu gehen, wolte er

mir auch gar nicht rathen, ich konnle alles besser in Leipzig

horen, wobei er mir eine Stube in seinem Hause zwo Treppen

hoch auf die Gasse hinaus fur 20 Thaler anbot etc. . . . Den

Studenten zu Gefallen musse man t e u t s c h schreiben und

lesen ; denn das lateinische verstunden sie nicht ... Er re-

commandirle mir besonders den Hr. Adjunctum M u 1 1 e r in

Halle. — Gegen 6 Uhr besuch te ein wenig meine vorige

Wirthin in den dreien Rosen, Frau Yo r k i n und gienge zu

M. B I e s s i g, welcher mir sagle, daft die Straftburger
Rauchhandler alle .*chon gepackt hat (en, worauf ich in

Besturzung in des Rathsherrn S t r o h I Wohnung gieng (er

Irifft ihn nicht und schrieb nun daheim die a addresses und

versiegelte die Briefer ; er gent mil dem Packet wieder um-
sonst zu Strohl und dann bis 10 Uhr zu Blessig). . . .

i Richter vgl. 25. XII u a. im Jnhrb. 1906.
2 Zwci Theuerkauf. Joh. Friedr. und Joh. Michael, wurden am

13. Aug. 1789 als (die letzten) Schoffen der Kurschnerzunft gewahlt.
(Patriot. Wochenblatt, Fruhpost 13 VIII.)

3 Griesbach Joh. Jak. aus Hesscn-Darmstadt geb. 1745 f iu

Jena 1812; in Halle seit 17(J3, neutest. Kritiker und Exeget.
* Xocsselt. vgl. Jahrb. 1906, 30. I.
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Dienstag den 26. Apr. . . . noch vor 7 Uhr zu

Rthsh. S I r o h I, der angekleidet an der Thiir auf der Gasse

stund. Er nahm das milgebrachte gem und recht freundschaft-

lich an. (Abschied von T h e ue r ka u f; Besuch beiBlessig;
erst um 9 Uhr zu Hause «caffee» ; nach Tisch noch einmal zu

S trohl, der ihm cDanziger Goldwasser zu trinken gab*.

Abschied). Die Briefe en paquet nach Slrafiburg waren : 4. an

Hr. M. Weber. 2. Hr. e r t e 1. 3. B i r r oncle. 4. M.

Redslob. 5. Hr. Prof. S t o e b e r. 6. Hr. Dr. L o r e n z.

7. Hr. Dr. Kugler. 8. Hr. Prof. L or e nz. u. eini^e Zeilen

an Hr. Horlacher Handlungsbedienten von schwabisch

Halle bei Hr. Birr cousin in Strafib. . . . (Besuch bei Prof

Morus; Gesprach fiber die Slrafiburger: M. Weber und

E n g e 1,
x cdie Lebensart der Stud, auf universe und Theo-

logisches) . . . (Zwei Besuche bei B I e s s i g : «ich erzahlte

ihm von Strafib. und besonders vom lelzlen Magisterio») . . .

M i t t w o c h den 27. Apr.... besorgle meinen

Mantelsack und gienge zu M. B I e s s i g. Er gab mir einen

unversiegelten Brief an Dr. S e m I e r, welchen ich versieglen

solte in Halle. Er sagte: wenn er was in Halle zu bestellen

h&tte, so wolte er sich an mien wenden, und es wurde ihm sehr

angenehm sein, wenn ich und andere in S t r a fi b u r g,

welche mit ihme nicht einstimmig dachten, mit einander corre-

spondiren und einer gegen den andern sich erklaren wurde •,

dann sonst, wo es so fort gienge in S t r a fi b u r g. wie es

jetzo geht, dafi man so verschiedene Denkungsart hatle im

predigen etc., so konnte an keine, doch so nothwendige Ver-

besserung gedacht werden. Er kufile mich beim Abschied und

begleitete mich bis an die Thur, und ich sagte ihm, auser

den Wunschen, herzlichen und schuldigen Dank fur das, was
er mir erwiesen. (Die Kutsche fuhr mit einer Stunde Ver-

spatung ab um 10 Uhr ; er hatte <rden Platz auf dem Bock ge-

dungent) ; Ankunft in H a 1 1 e Abends nach 7 Uhr). Ich mufite

eine ziemlich scharfe Durchsuchung meines Mantelsacks, ja

selbsl meines Bocklors* und Rocksacke ausstehen. Hr. Buch-
ling, 3 eine ni&ce von ihm und sein Sohn kamen auf

meine Stube und bewillkommten mich. Ich afi zu Nacht im

blauen Hechten. (Dann noch ceine Pfeife Tabak» auf

Bachlings Stube mit «Hr. von der Heide, einem armen
Studioso aus der Pfalz», der auch hier wohnte und dem er

1 Phil. Jak. Engel. Abendprediger an St. Wilhelm, cDiakonus
zu Eckbolsheim und Scharrachbergen* (K. V. Bl. 166 Ruckseite).

2 Rocklor = Roquelaure, Reiscmantel vgl. 15. VI. im Jahrb. 1906.
s Buchling = Bugling; vgl. 21. IV.; auch 28. I. im Jahrb. 1906.

Digitized by VjOOQIC



— 182 —

seine (rGesinnung in Ansehunga Semlers «ziemlich deut-

lich entdeckta.)

Donnerslagdenffl. Apr. (cAuspacken und Ein-

richten*; nach Tisch mitBlessigs Brief zu Semler). . .

Er lase ihn und wolte verschiedene Mahle allerlei Gelegenheit

geben zu reden ; ich lieB mich aber gar nicht ein mit diesem

Manne. (Prof. Griesbach wohnt in Semlers Hause, war

aber nicht daheim). Dem Hr. Prof. Thunmann uber-

reichte die Charte, welche Hr. Pivernstahl in Mann-
heim geschrieben hatte nebst dem Hr. Baron Rudbeck
(vgl. 13. III.). Er ist ein junger, sehr artiger Mann . . . Es

war bei ihm Hr. M. Graffmann und Hr. H u m b I a,

welchen ich ein compl . von M . B I e s s i g ausrichtete. Es

that mir wehe, daB ich diese Herrn gar nicht nutzen konnte,

da sie alle drei eben im Begrif waren anf das reformirte Gymna-
sium zu gehen, um die dasigen Redeubungen anzuhoren. Am
schwarzen Brett lase ich das angeschlagen ; es betraf theils

die collegia, theils die Auffuhrung der Studiosorum mit den Hetz-

peitschen, hazardspielen, Landsmannschaften etc. . . («An der

Thure der Wage gleich neben dem schwarzen Brett* waren viele

gebundene Bucher angezeigt ; er kauft einige ungebundene

«bei Frau H e n d e I i n, der Muter des universit. Buch-

druckers», darunter fur sich und Blessig «Dr. Semlers

Leben und seiner erslen Frau» in 8, 4772 . . .

Freitagden29. Apr. . . (Der Stud. v. d. He id e

besucbte ihn und erzahlle von «seinen durftigen Urnstanden»
;

er war ein Pfarrerssohn aus Sinsheim und bisher nur von

seinem Vater unterrichtet worden. Neuer Bucherkauf bei der

H e n d el; Spaziergang crzum Steinthor hinaus» in die

bluhenden Baume ...
Sam stag den 30. A p r. (Gegenbesuch bei v. d.

H e i d e, dem er *einen zinnernen Ldflfel schenkta und dritter

Einkauf bei der H e n d e I; hier lernt er einen Hr. H e 1 c k

«aus dem seminario» kennen, dessen Vater ein StraBburger

war . . .) Wir redeten u. a. audi von Hr. D i e m e r, so

als missionarius aus dem Waysenhaus gegangen ist und in

c o 1 I e g i o W i I h e I m. zu S t r a B b. gewesen war. i
. . .

Sonntag den 4. May (Um 8 Uhr in die Ul ri ch s-

k i r c h e: Liturgie; man sang 40—50 Verse, ccwelches nur

schrecklich viel ist» ; der Prediger Pastor G i nc k e «lhat sehr

1 Job. Sigism. Lorcnz an Lamey rMannheim) am 15. II. 1773:

«Einer meincr Auditores. namens D i e m e r geht nun zu der neu-
gepflanzten ev. luth. Gemeine in Amerika als ordentlich berufener
Pfarrer* (Barack, Handschriftenverzeichnis S. 160, Nr. 120).
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andachtig, wie es so hierum durchgehends eingefuhrel ist*

(Beschreibung des Gottesdienstes und der Abendmahlsfeier)

. . . (Nachm. in der Moritzki rche: Botticher
<*geweseiier Insp. auf dem Waysenhaus* predigte).

(Das folgende, swelte Heft fehlt: = Seite 100-225;
das drIUe beginnt mit dem 27 Jul! und trttgt die stellen-

weise ausgerissene Ueberschrift : <Diariiim M.... Henrici

Patrick... theol. Arg. 1774, Julias versus finem Halle in

Magdeb. item Wernigerode, Halberstadt, Magdeburg, Barby,
Leipzig, Doelitsch, Dobernitz etc.* — Hier beginnen auch
die ans der Mitteilnng im Jahre 1906 bekannten Inbaltsan-

gaben am Rande}.

Ich nahm das Anerbieten (mil der Frau Hofrat Becker, Mittwochjuiius

der Schwiegermutter. des Dr. Noesselt, zu fahren) ohne Antral wegen'

vieles Bedenken an. (Die untere kleinereHalfte dieses wern^rode.
h

ersten Blattes ist a b g e r i s s e n) . . .

. . . (Besuch bei Noesselt, der ihm ccompl. nach Do™e
{*l*

g '

Halberstadt, Wernigerode und Magdeburg* mitgab und mit Reise nach w.

ihm cauf dem Platz vor den Stuben — Hausehren* — auf

und nieder* ging.) Hr. Noesselt fuhr (urn 9 Uhr) mit eine

Stunde weit bis nach Drode 8
. . , es wurde allerlei von Dorf Drode

Reisen geredet, von dem Blocksberge und den Aben-

theuern davon . . . (N. geht zu FuB zuruck). Nun war

ich allein mit der Fr. Hofrathin (ihr gehorle die Kutsche
;

cdie Pferde aber waren extra poster ; das Gesprach war

ctheils von goltlicben Dingen*, besonders nachdem er aus

Bogatzkys* «goldenem Schatzkastlein» vorgelesen hatte
;

die Gegend «ganz otren und angenehm*
;

(uber Nacht czu

Aschersleben in der Vorstadt* ; zur freien Fahrt kam Freics Essen,

freies Quart ier) . . .

... (Weilerreise ; «schlimmer Weg von vielem Regen»; Freitag,29.juii.

in Halberstadt drunken wir caflfee anstatt des Mittag- Halberstadt.

essens ;
gegen 5 Uhr in Wernigerode; die Verwandten Wernigerode.

der Frau Hofrat mit ihrem Schwiegersohn, Secretarius

Tympe, und ihre 80jahrige Mutter waren cderselben vor

dem Thore entgegengekommen und setzten sich zum Theil

in die Kutsche) Der Hr. Hofrat Becker .. . war so gutig,

mich in sein Haus aufzunehmen . . . Die Mutter der Frau

Hofratin . . . noch bei guten Kraften des Leibes erquickte

1 Aehre -mundartlich) = Flur (Hausare) vora lat. area;
franz. aire.

2 Trotha.
3 Bogatzky vgl. 21. I. im Jahrb. 1906.
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mich insonderheit durch ihr grofles geistliches Leben und

Munterkeit. (Er safi beim Nachtessen neben ihr.) Ihr Mann
ist Oberbergmeister Harzig . . . (eine zweite Tochter,

«Frau Rathin Oppermann*, speiste auch mit) . . .

Samstag, . , . (Hofrat B., «ein redlicher und lebendiger Christ »,
30Juh

gibt ihm theol. Bucher zum Lesen) . . . darauf kleidefe ich

mich an und besuchte den Hr. Consislorialrath Hi I de-
brand und brachte ihm zwei complimente von Hr. lnsp.

Fahricius und Witte 1 in Halle (Mitteilung des Ge-

sprSchs) • . . (Nach Tisch mit Hofrat B. aufs Schlofl in die

Die BibHothek. B i bli othek). Diese graft. Stollbergische, von dem vorigen

seeligen Grafen Christian Ernst etwa zwischen 1730 und

1740 angelegte Bibliothek ist grofler und vorzuglicher als die

churfurstl. in Mannheim. (Beschreibung ; Bibliothekar

ist ftHr. R ass manna, Prof, am Gymnasium) . , .

Sonntag,3ijuii. ... da ich fiber dem Gebet war, so rufte mir Hr. Hof-

rath Becker zum caffee, nach welchem ich im Gebet fort-

fuhr . . . (Besuch der Schloflkirche ; Hofprediger Sch midt;
Kirche und Gottesdienst werden beschrieben ; ebenso das

Schlofl; Gesprach mit dem Hofprediger) . . . (Nachmittag
S
'k?rch

n
e

niS m ' 1 ^°^r* Becker in die J oh an niski r che, wo
M. Propst predigte ; kurze Beschreibung) . . . (Nach-

mittagskaflfee im Familienkreis bei Fran Harzig) . . . Nach

dem Nachtessen war wie bisher Hr. Hofr. B. mein Gesell-

schafter, der mir . . . wichtige Dinge sagte, besonders in

Ansehung eines Kdnigl. preufl. edicts wegen den Huren . . .

Montag, i. Au- . . . war in der Betstunde in der dem Hause gegenuber

Sylvester- stehenden Sylvester- oder Oberpfarrkirche (Pastor Plessink . . .)

Kir6
£f

e
ar
s

r

°ber " besuchte urn 9 Uhr Hr. Pastor Hermes. Er ist ein

kleiner Mann zwischen 50 und 60, aber ein Gelehrter . . .

(Mittag beim Hofrat Fritsch auf dem Schlofl, wo «von

erbaulichen und guten Dingen gesprochen* wurde; dann

mit Hofprediger Schmidt tin die Conferenz der hiesigen

redlichen Knechte Gottes*, diesmal in Cons. Rats Hilde-
brand Haus ; Anwesend die Pastoren : Kalisch, Breithaupt,

Pleschink, Schmidt, Hermes, also kein Konventikel, sondern

ein pietistisches Pfarrerkr^nzchen.) . . . (Wandelgespr5ch

mit Hofrat Becker «von den Ehegesetzen Mosis») . . .

Dienstag, . . . (Paslor Breithaupt, an 70 Jahre alt, ein
2. Aug.

«weitloser Anverwandter des seligen Hr. Abtes BreithaupU ;

Betstunde im Waisenhaus ; Pastor Kalisch, Superinten-

dent Ziegler, «der redliche Schulmeistera Hotopp von

Schwarzau; gemeinsames Gebet mit Hofrat Becker) . . .

» lnsp. Witte vgl. 16. XII. im Jahrb. 1906.
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. . . rustete mich auf die Reise ... Hr. Hofr. B. *£l

J[™*'
schenkte mir einen d§nischen Dukaten von 1066 . . . (Ab-

schied) Die Poste hatte Hr. Hofr. B. ebenfalls noch gestern

Abend bestellen und bezahlen lassen . . . (Abfahrt 8 Uhr

;

Ankunfl in Halberstadt halb 11 Uhr; Mittag bei Pastor Haiberstadt.

Streithorst; Besuch bei Consistorialrat Struensee
und der Domkirche). Sie ist dem h. Stephano gewidmet DieDomkirche.

und inwendig groBtenteils wie das Munster in Strafiburg . .

.

Ich sahe zwischen 30 und 40 theils wirkliche Domherren, DieDomherren.

theils vicarios im Chor. Sie batten ihre gew6hnlichen

Kleider an und, wie sie sonst giengen, mit perruques, Haar-

beuteln, rundem Haar, Zdpfen. Ueber diesem ihrem Kleide

hatten sie einen schwarzen Uiberrock und uber diesem ein

weises Chorhemd, welches bei den adelichen mit rothem

Sammet und bei den andern mit schwarzem eingefaBet war

um den Hals herum. Bei manchen hieng noch eine Art

von dergleichen Kappe hinten herunter. Sie stunden groBten-

theils auf beiden Seiten in ihren Stiilen. Die tibrigen

stunden je drei auf beiden Seiten an einem Pulte, worauf

das Breviarium Romanum in folio lag. Noch einer war

allein an einem ganz groBen Pulte. Es wurde gelesen, ge-

sungen und so immerfort mit darzwischen spielender Orgel

und allerlei Abwechselungen, da sie bald sasen, bald stunden

etc. Ein jeder hatte anstatt des Hutes ein kleines schwarzes

Baretlein, rothgefuttert. Gegen 3 Uhr hatte dieses ein Ende,

da dann ein jeder im Creutzgange seinen besondern kleinen

Schrank hatte, in welchen er seine ausgezogene gottesdienst-

liche Kleider legte. (Besuch beim Generalsup. Jacobi,
cwelcher mir nicht richtig zu denken scheinl*) . . . Ich

logierte mich in den Kdnig von Pohlen zu Hr. Himmel . . .

wolte mich auf die Poste einschreiben lassen fur morgen

fruh nach Magdeburg. Weil aber die 6 ^ Stucke nicht

angenommen wurden von dem Secretaire, so entschloB ich

mich zu FuB zu pehen, indem es mich dauchte, gar viel

Geld zu sein : 1 Thaler 12 Groschen, ohngeachtet ich wirk-

lich (= zur Zeit) schon 2 Groschen stucke eingewechselt

hatte. (Abendessen bei Struensee; dann in einem

Nebenzimmer eine Andachtsversammlung von etwa «12 Bur-

gem». Es wurde gelesen, betrachtet und gesungen). Plotz-

lich stand er auf und sagte : «Herr P a t r i c k , sie beten

mit uns und fur uns!» Alle anwesende wurfen sich auf

ihre Knie und ich desgleichen und betete laut. Ich kann

nicht sagen, wie groBe Gnade mir Gott geschenket hat in

diesem ganz unvermutheten Fall . . . (einer der Teilnehmer,

Kaufmann Spielk e
t

gab ihm einen Brief an seinen
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«Toohtermann», den Pastor Werner in Buckau) Die

Magd (des Spielke), die mich nach meinem Wirtshause fuhrte,

hat mich durch ihr erbauliches Gesprach vergnuget und er-

muntert . . .

Donnerstag,
# # # stund auf vor 4 Uhr . . . und ging gegen halb

6 Uhr fort. Unterwegens lase ich in Bog. Schatzk. (1 i|g Stun-

den Rast in Hadmersleben; cdas Gasthaus ist Anhalt-

Dessauisch») . . . Etwa um halb 12 Uhr gieng ich weiter

und kehrte ein inWansleben im Rathskeller. (Am
Rand: «Wansleben, ein St&dlchen. Der Ratskeller ist das

einzige GebSude in demselben, das man ein Haus nennen

iebeS%ff Dwf. kann ») • • • In Gros-Olterslebeni Irunke ich das

erste bittere Magdeburger Bier . . . (nach 8 Uhr Ankunft

Magdeburg. m ^ u c ^ a u ^ Magdeburg, ubernachl bei Pfarrer Wer-
ner, wo er sich «mit dem Ausziehen seiner Stiefel sehr

ermudet*) . . .

F
Das

a
^los

J

te

U
r
g '

* ' *
NaCh (iem MEssen ftnrte micn Hr

-
Pastor W.

Bergen. nach dem Closter Bergen* (Besichtigung der Bibliothek

und des Gartens, der afast ganz Natur ist», und des Na-
turalienkabinetts) . . .

Samstag,6.Aug.
. . . gieng nach der Sladt Magdeburg und spat-

Magdeburg. or- r> r» r

zierte herum. Sie ist ziemlich groB und regelmaBig gebauet,

die Hauser durchgehends groB und dauerhaft. Der breite

Weg ist die breileste Gasse und gehet mitten durch von

einem Thor zum andern . . . Die Stadt wird durch

3 Vestungen beschiitzt, welcbe aber kein Fremder ohne
Der Dom PaB zu sehen bekommt. Der Dom von beinahe 900 Jahren

ist sehr solid ; hat vomher 2 groBe Thurme und hinten

einen ganz kleinen. Uebrigens ist er wie dergleichen Ge-
baude von Gothischer Bauart. Die Kunst des S t r a B -

burger Munsters muB man nicht an ihm suchen.

(Mittag im «weisen Schwanen*; Besuch bei dem erchrist lichen*

Handelsmann Fritze und im Kloster bei den I^ehrern

Zerenner und Spielke.) Es wurde mir da fast
we he, und ich meinte, ich muBte mich ergeben. Und
hier will ich zu meiner kunftigen WTarnung und desto

groBerer Vorsicht, wenn mir anders Gott Leben und Ge-

sundheit wiederschenken und noch linger verleihen wird,

die Ursachen hersetzen von dieser Schwache und Wehe.

Es kdnnen folgende sein : 1) die -Erhitzung im Gehen von

Halberstadt bis Magdeburg 2) ein Gurkensalad am Freitag

J GroB Ottersleben.
* Benediktinerkloster, gest. 937 von Kaiser Otto dem Groften,

1565 protestantisch und Erziehungsanstalt.
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nachts, davon ich ziemlich gegessen 3) einige ringlots,* grune

Pflaumen, etwa eine Stunde nach dem caflfee heut morgens

4) ein Theil des Mittagessens im weisen Schwanen, da ich

u. a. ase gerosteten Speck mit Eiern und eine Eierbretzel

5) nahe beim Closter Bergen kaufte saure Kirschen s. ama-

relles und ase einige davon 6) im Closter selbst rauchte ich

fabac und trunke bei 3 Kelche weisen mit rothem vermengten

Wein 7) und endlich rauchte ich noch eine Pfeife tabac eben

im Kloster, woruber es mir anGeng, wehe zu werden. Auf
dem Wege nach Hause so spuhrte ich abwechselnd Frost

und Hitze . . . gieng mit Thee zu Bette. Die Frost wurde

starker, wie auch die Hitze, und ich schlief sehr unruhig.

Des Morgens war ich sehr durstig und schwach ; ich Sonntag,7.Aug.

trunke Thee und konnfe den ganzen Tag kaum einige

Augenblicke auser dem Bette sein. Urn 9 Uhr muBte ich

mich ergeben zum erstenmal, nach Mittag zum zweitenmal,

ob ich gleich nur ein wenig Habergrutze gegessen hatte, so

aber freilich nach hiesiger Zubereitung sauerlich war ; und

etwa um 6 Uhr zurn diilten Mahle, ohngeachtet ich vorher

NuBbranntwein getrunken halte . . . (einige Zeit im Sessel,

dann wieder ins Belt, noch einmal NuBbranntwein, trockene

Hitze, ziemlich ruhiger Schlaf, ^e^en Tag «einigerSchweiB».)

Heute stunde auf elwa um 7 Uhr, starker als gestern Montag.8. Aug.

. . . doch wird mir das Reden sehr sauer; auch hort der

Durchbruch bis jetzo noch nicht auf . . . (Schreiben adieses

journals® und Lesen) . . . (Abendspaziergang mit Werners)

zur hintern Gartenthur hinaus, wo wir einen schdnen Wald,

das Dorf Farmersleben, 2 den FluB Sulze,* eine

schone Wiese, Felder etc. im Gesichte batten . . .

(Trotz plotzlichen SchweiBes und noch vorhandener Mat- Dienstag,
9 Aug

tigkeit Weiterreise gegen halb H Uhr.) Die Frau Pastor

lieB mir noch Habergrutze kochen und packte mir Butterbrod

und Fleisch in Papier ... Ich hatte Thranen in den Augen,

und das Herz war mir schwer. Sie beide selbst waren auch

ziemlich geruhrt . . . Und so gieng ich ganz schwach und

Schritt vor Schritt bis in das Dorf Westerriede*1»l2 Dorf
ri^f

ter*

Stunden etwa von Buckau. Daselbst speiBte ich zu Mittag

gebratene Bratwurst, ein klein wenig Salade, ein BiBgen

Brod und nicht ganz einen StraBburger Schoppen B r i ha n 6

und zum SchluB ein wenig Brantwein, weil ich gar keinen

1 reine-claudes.
2 Farsleben.
3 Links in die Elbe.
* Westerhiisen.
5 Brcihahn. Weizenbier.
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Schornstein-
feger.

Die Stadt
SchOnenbeck.

Gnadau.einvor
etwa 7 Jahren
von einer Brti-
dergemeinde

angelcgtesDorf
von 15—20Hau-
sern und einem
Wlrthshaus.

Mittwoch,
10. Aug.

Hr. Ordinarius
Hasset.

Die Stadt
Barby.

Spangenberg,
Bischof der
BrUder-
gemeinde.

Donnerstag,
11 Aug.

appelit liatte. Nacli dem Essen war ich schwacher als vor-

her, daB ich mich bald in den Schatten <\ev Weidenbaume
niedersetzen muBte. Wie ich mich ein wenig erholet hatte,

so lase ich etwas in Bog. Schtzk. Uiberdem kam ein Schorn-

steinfeger herzu mit seinem Bundelaufdem Buckel, welcher

schon einige Wochen herumlauft, geburtig aus R e g e n s-

b u r g und catholisch ; doch schien er nicht dumm zu sein.

Er setzle sich ein wenig zu mir, und wir giengen hernach

miteinander ganz angenehm bis Schon en beck , wo
er sein Geschenk holte.i (GroBer Durst; Milch; cdieser

aber ranne im Magen zusammen», groBe Schmerzen; Er-

brechen ; endlich nach mehrfachem «Niedersitzen» Ankunft

in G n ad a u.) Da ich einen Brunnen sahe, so Irunke ich

Wasser daraus. Sobald ich im Gasthofe war, lieB ich mir

Wasser und 2 mal Brantwein geben. (Unruhige Nacht) . . .

Ueber dem caflee gab ich mich gegen den Wirth und einen

andern Bruder (Herrnhuter) als einen neveu der 3 Herrn

Durninger (vgl. 30. Ill) zu erkennen. Des Bruders seine

Frau bezeugte mir viel Liebe und gab mir Magentropfen (gute

Wirkung) . . . (Besuch des Ordinarius Pastors Hasset;
Gesprach uber die Brudergemeinde und ihre Missionen; Be-

sichtigung des Gemeindesaales. Weiterreise nach Tisch

;

aber immer noch dcSchritt vor Schritt*. Doch kam er <rge-

siarkt und ohne Matligkeit in Barby an.) Ich hielte mich

beim Buchbinder H e r k e auf und sahe mich in den vor

mir liegenden Buchern der Brudergemeinde um. (Er findet

ocnichts Irriges» darin und kauft cKurzgef. Nachricht von

der Bd. Gem. 1774 von Spangen berg»*, den er

heinach auf dem SchloB besuchte.) Wir wurden bald ver-

traut . , . er ist ein ganz aufrichtiger Liebhaber Jesu und

dabei sehr leutseelig und gelehrt. U. a. recommandirte er

mir in Absicht auf das jus canonicum Briefe, welche Hr.

Hofrath Carl Bretschneider mit dem Hr. Geheimden-

rath von Moser 3 gewechselt hat. (Auf dem Weg zum
Gasthause Nasenbluten, das am nachsten Morgen wieder-

kehrt) . . .

. . . (Fruhstuck bei Spangenberg und Frau,

die oceine ganz artige Persohn») . . . er gab mir ganz an-

genehme und unbekannte Nachrichten von m e i n e n

i Von der Zunft.

8 Spangenberg Aug. Gottl., Bischof der Brudergem. 1704 bis

1792, Biograph Zinzendorfs (8 Bande).
3 Joh. Jak. v. Moser aus Stuttgart 1701—1785, der bekannte

«Landschaftsconsulent».
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v e rslorbenen dreien Hr. oncTes Dur- Meine Herren

n i n g e r. Sie waren aile drei recht redliche Leute ge- Durninger.

wesen, besonders aber Abraham, der auch sons* weit und
breit wegen dieser seiner Redlichkeit und groBen Einsichten

bekannt und im Ansehen war und noch ist. In Absicht auf

seine Handlung besonders hatte er diesen Grundsatz: ich

suche dadurch meinem Heiland und meinem Nachsten zu

dienen. Wem es also kein wirklicher Dienst ware,* der

solle nicht bei ihm kaufen . . . Sein Stiefsohn Obermuller

... ist sehr schwiichlich und noch auf dem Gomloir ; denn

nicht nur seine Handlung geht fort, sondern noch immer
unter dem alten Namen, als wenn er noch lebete . . .

(S p a n g e n b e r g hat die Zeche im Gasthof bezahlt.

VVeitermarsch bei Regenwetter fiber K a I b e ,
* «eine ganz DieStadtKaibe.

artige Stadt» nach Niemburg;* vor der Stadt im Die Stadt

c, , . xt . » .-v Niemburg.
Schwanen Nachtquartier).

... l U nach (5 Uhr verlieB ich meine Herberge. Ich wurde Freitag,i2.Aug.

gewarnet, durch die Stadt zu gehen wegen der schlechten

Steigen fiber das Wasser. Doch schiene mir die Stadt ziemlich

gut gebauet ; nur siehet man hin und wieder, daB der grau-

sa me Mars auch ein mal da gewesen. Bernburg liegt Bernburg!

eine kleine Meile von Niemburg und sieht ganz gut aus.

(Furstliche Schlosser und Garten ; schone Brucke fiber die

Saale ; eine groBe Kirche mit gemalten Fenstern.) In dem
Dessauischen Flecken B r e i c h I i t z oder G r e i b z i g 3

speiBte ich zu Mittag, so wie ichs haben konnte. Es war da

eine Weibspersohn in ganz elenden Umstanden, die aber

ausnehmend schwatzen konnte. Sie erzahlte, daB sie von

P r a g herkame und beim Kaiser in W i e n eine Supplique

eingegeben hatte etc. . . . gienge alle Augenblicke irre und

hatte «ehr schlimmen Weg, so daB ich um 8 Uhr ganz er-

mfidet im Dorfe p p i n einkehrte zur grfinen Tanne- DasDorfOppin.

Der Wirth fragte mich ganz genau, wo ich herkame, wo
ich hin wolte, ob ich meinen PaB hatte etc., daB ich endlich

ganz ungeduldig und hose wurde und etwas hitzig fragte :

<rKann ich endlich hier zu Nacht bleiben?» Nun ja, sagte

er darauf, und war alles ganz gut (der Wirt erzahlt <rvon

seinen Taten im letzten Kriege*, und daB das oben er-

wahnte Weib auch bei ihm «csich hochmuthig bezeuget

hatte», obgleich sie sich die Zeche erst im Dorf habe «er-

betteln mfissena).

t Calbe.
« Nienburg.
3 Grobzig.
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Samstag,
13. Aug.

Sonntag,
14. Aug.
Halle.

Montag,15.Aug.

Dicnstag,
16. Aug.

Mittwoch,
17. Aug.

Donnerstag,
18. Aug.

Botin, Gesch.
der schwcd.
Nation im
Grundrifi.

Freitag,19.Aug,

Aufsagung des
logis.

(Um 6 Uhr Aufbruch, Wiederankunft in Halle
8 Uhr Dankgebet); Den Hr. von der H e i d e n (vgl. 27.

IV. ff.) lieB ich mit rair caflee trinken und suchte micb
durch Wasser etc. zu erholen . . . schrieb dieses journal. . .

und die Ausgaben aus der Schreibtafel ins Buch . . .

. . . trodelte berum so lang, daB ich erst um 1 l%ii Uhr
angekleidet war . . . sagte dem traiteur auf dem Wayseh-
hause, daB ich wieder zu Tisch kommen wurde . . . (Erst

Nachm. in der Kircbe : cGlauchischen Kirche* ; Diakon

Niemeyer 1 predigte ; Kirchenschlaf) . . . legte mich zu

Bett etwa um halb 11 Uhr ohne Gebet.

. . . von 6—8 in collegiis, doch ohne etwas nachzu-

schreiben (desgl. von 9 — 10 Uhr) . . . lase politische

franz. Zeitungen 4 und gelehrte Jenaische zwo bis 4 Uhr.

(Nach dem Abendessen Spaziergang cim Feldgarten*) . . .

. . . jetzo werde ich anfangen, Briefe zu schreiben . . .

(Lesen in Botins* Geschichte von Schweden, bis ich zwo

gelehrte und eine polit. franz. Zeitung bekam . . . (das

Abendgebet <rauf dem Bette ganz kalt und ohne Emptindung

eines Be»enden»).

. . . weckte Hr. von der Heide und Oehlschlager t

nahm poudre d'A^ eia nach vorhergegangenem demnthigen

Gebet (1), und Gott segnete es auch nach seiner groBen

Gnade gegen mir . . . der Peruquenmacher schnitte mir

die Haare . . . (Lesen in Botin noch nach dem Abend-

essen bei Licht.)

. . . (6—8 Kolleg ; dann Lesen in Botin bis zu

Ende) das Buch ist unparteiisch und grundlich geschrieben

mit vielem Verstande und kurz . . . Sodann nahm ich vor

mich : Kritische Sammlungen zur neuesten Ge-

schichte der Gelehrsamkeit 1. Bd. 1. Stuck in 8 Bfitzow

und Wismar 1774 (Hauptmitarbeiter ist Kons. Rat Rein-
hard t in Butzow. Dieses ocjournab ist gut) . . .

(Vorm. im Kolleg ; Nachm. beiSeeger . . . hatte mit

meinem Branntenwein und rasiren zu thun und besuchte Hr.

M. M u I 1 e r . . . gienge zu Hr. Bu c h 1 i n <r . . . dem ich

sagte, daB ich nicht wufite, ob ich noch nach Michaelis in

Halle sein wurde und, wenn ich noch hier ware, so

ware mir das logis zu theuer. Darauf that er mir den Antrag :

das Zimmer, Aufwartung und Holz frei zu geben, wann

i Niemeyer Gotth. Ant. 1757 — 1809 aus und in Glaucha
(ehem. besondere Stadt. jetzt rait Halle vereinigt).

2 Andreas von Botin f 17*J0 in Stockholm. Seine schwedische
Geschichte erschien 1767 deutsch (von Backmeister) in Riga und
Leipzig, *2 Bande.
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ich seinen Sobn taglicb eine Stunde unterrichten wurde,

welches ich in so fern annahm . . .

. . . (Am Rand : Drei Schriften nach Wernige-
rode nebst einem ofifenen Brief an Hr. Superintendent

Z i e g 1 e r) nemlich : 1. ein exemplar von Semlers
Leben an den Hr. Superint. selbst. 2. Das zweite (davon)

an Hr. Hofr. Becker oder an jemand anders 3. Silber-
s c h 1 a g («Gedachtnismahl des Herrn Jesu») an Frau Ober-

bergmeisterin Ha'rzigin . . . (Nachm.) suchte bei

der Frau K r e b s i n einige Disputationen fur Hr. Prof.

S t o e b e r (in Straflburg) . . .

Ich stunde auf gegen 8 Uhr und trddelte leider, wie

gewdhnlich, herum, daB ich erst gegen 10 Uhr angekleidet

war und in dieGamisonskirche gieng, wo ich

den neuen Feldprediger Hr. Matusson horte. (Er hat)

^eringe Gaben und auch einen schwachen Corper, doch ist

sein Vortrag orthodoxe, da der vorige, T i e d e, nur Moral

vorgetragen . . . Zu Hause nach halb 11 Uhr sunge ich

einige Lieder mit lauter Stimme, daruber sich eine Stube

voll Studenten gegen mir fiber aufhielte . . . (Um 2 Uhr

in der Ulrichskirche; Prediger : M. Sc h u I z ) . . .

Hr. Muiler machte mich mit Hr. Bickelhaub, Wein-

handler, bekaant, einem geborenen StraBburger . . .

(Mit Muiler in aWagenfuhrers Garten») . . .

. . . Nach dem Nachtessen lase bei Buchbinder Hof-

mann im 3. Theil der cLeitungen des Hochsten nach

seinem Ratha von M. Stephan S c h u 1 z e, besonders die

Nachricht von Straflburg, welche ganz seichte und

falschlich ist, fast so viele Unrichtigkeiten, als Zeilen.

(Am Rand : Brief an Hr. Pastor Werner in Buckau, so

ich am 23. Aug. fortschickle.) . . .

. . . (Lesen im 4. St. des 3. Bd. von E r it e s t i s

neuester Theol. Bibl.) . . . lase die franz. pol. Zeitung,

flickte Strumpfe . . . betete und legte mich um 11 Uhr.

. . . lase einige Briefe von Zweibrucken, so ich

schon d. 1(5. april in Leipzig empfieng und schrieb die

Antwort darauf. (an Assessor Pat r ic k vgl. 16. IV.) Nach

dem Mittagessen . . . wiese mir Hr. Munch den groBen

Bettsaal von 120 Bettstellen etwa und den kleinen von 42 . . .

(Mit v. d. Heide Spaziergang im Wfh. Feldgarten) . . .

. . . (Lesen in Triniusi ccSchrift- und vernunft-

Samstag,
20. Aug.

Sonntag,
21. Aug.

Hr. Feldpre-
diger Matusson.

Montag.22.Aug.

Dienstag,
23. Aug.

Mittwoch,
24. Aug.

Der grofle u.

klcine Bettsaal
des Waysen-

hauses.

Donnerstag,
25. Aug.

1 Trinius Joh. Ant. ev. Pfarrer 1722—84. Die erwahnte
Schrift war 1750 in Leipzig erschienen und richtete sich be-

sonders gegen den MiBbrauch der Spriichworter zur Beschonigung
von Fehlern etc.
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maBige Betrachtung fiber einige Spruchwdrter* und in der

«Wichtigkeit des Ehestandesa) Schreibung und Sieglung der

addresses zu Briefen 1. nach Got ha (an Hofr. Sch lager
(vgl. 6. IV.), 2. nach S t r a B b u r g (an Stoeber und

Onkel Birr), 4. nach Zweibrucken (an Assessor

Patrick), so ich am 26. Aug. fortschickte . . .

Freitag 26.Aug. . . . (Bes. bei Inspektor Fleischmann: 1 «der

Mann hat mich verguuget») . . . (Besuch bei Diakonus

N i e in e y e r .) er gab mir Bier und darauf caffee ohne

Milch. Die Rede betraf Wernigerode, meine collegia,

Strafiburg etc. Unter anderm muBte ich ihm meine
Bekehrung erzahlen. Der Mann ist aufrichtig und
freundlich, scheint aber nicht viele Lebensart und keine

groBen Gaben zu hahen. Von da weg gieng ich zu Hr.

Gray, uin ihm S e i I e r s 8 Dogmatic zu bringen . . .

5 bis 6 andere Studiosi kamen dazu . . . es wurde ge-

sprochen von den Colonien in PreuBischen Landen, von den

t?sch?c8?onlk"
WerDUn£en >

von den Munzjuden etc. . . . gieng die Drey-
haupl isclie' Ghronik 2 ten Theil durch in folio . . .

Samstag.
. # # Nach 1 Uhr auf die Waysenha usb iblio-

t h e k und lase etwas in Origenes Philocalia * in 4 to

Lut. Paris. 1624 und in G h r y s o s t o m u s (in epistolas

Pauli commentarius) fiber Kor. 1, 7 in folio apud Come-
nium 15J6. (Dann bei v. d. Herde in Alexandra
R o s ei Ghristiades Virgiliana in 12 Lips. 173(?)) Das Buch
ist wirklich lesenswfirdig neben dem schonen virgilianischen

latein besonders wegen der Religion so darinnen herrschet. . .

Sonntag, • . • ^as® m S t a t i u s* Schatzkammer in 12 Lfim-
28. Aug. j^m-g 1G87 ... (In der Garnisonkirche predigt

M. W a 1 1 e i zu niemands Zufriedenheit ; nach der Kirche

mit Muller «auf dem M a r k t auf und ab und ein wenig

auf den Paradeplatz*).. . (Besuch bei Insp. F a-

\ntra ais
b r i c i u s). Unter -anderm that er mir den Ant rag, ob ich

missionarius nicht wolte als Mi ssiona ri us nach 1 n d i e n 6

gehen. gehen . . . Ich antwortete, — mein Herz war mir schwer —

1 Fleischmann vgl. 2. I. und 7. II. ira Jahrb. 1906.
* Seiler Prof, in Erlangen vgl. 3. 1. u. a. ira Jahrb. 1906.
3 Joh. Christoph von Dreyhaupt geb. 1699 in Halle, gelehrter

Rechtsanwalt, der Schopflin seiner Heiraat, t 1768.
4 Philocalia, a Basilio et Gregorio ex variis Origenis com-

mentariis excerpta griech. herausgeg. von Jo. Turinus, Paris 1618.
5 Statius vgl. 14. XII. im Jahrb. 1906.
6 Nach Trankebar, damals danisch (seit 1845 englisch)

Konig Friedr. IV. hatte von Franke schon 1705 Missionare er-

beten. Von Halle ging darauf der erste prot. deutsche Missionar,
Ziegenbalg, nach Ostindien.
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warm ich uberzeugt ware, daB der Ruf von Gott seie . . .

so wurde ich sagen : «Wie Gott mich fuhrt, so will ich

geh'n» . . . Wie ich vom Nachtessen nach Ha use wolte,

so lief mir Hr. S e eg er in die Hande, dem ich mein An-

lievren entdeckte. Er schenkte mir einige Birnen und sagte,

die Studiosi hatten schon lange unter sich davon gesprochen,

da£ ich missionarius wurde . . .

. . . (Dr. N o e s s e I t liest nicht wegen Krankheit). Wntag,29.Aug.

Zu Haus beschnitte ich einen Nagel des groBen Zehes und

flickte einen Strumpf . . . (Nachm. kommt Gray vgl. 26.

VIII. ). Wir redeten von einer Reise, von Hr. Prof.

Schoepflin, von Hr. Insp. D i e in e r etc. . . . (Das DleW ,cht ,gke ,t

Buch : «Die Wichtigkeit des Ehestandes^es Ehestandes

Leipzig J738» wird beendet) Besonders haben mir die ange- mndisc^n
en
fes

hangten Hochzeitsgebrauche alterer und neuerer Volker
Salmon

wohl gefallen. Das aber hat mich befremdet, daB in dem
Anhang die Polygamic und die Ehescheidung wegen der

Unfruchtbarkeit des VVeibes vertheidiget worden von dem
gelehrten Bischof Burnet 1

. . . besuchte Hr. e 1 s c h I a g e r . . . wir redeten ^^If*'
diesesmal von der schlechten Bestellung der meisten

Gymnasiorum in den PreuBischen Landen ; darunter ruhmte

er aber Z u 1 I i c h a u als ein gutes gymnasium ; dabei

gab es dann Gelegenheit, von StraBbu rg zu reden.

Darauf lase ich in dem «Gebrauche und MiBbrauch des Ehe-

bettesa aus dem englandischen in 8. Leipzig 1740 . . ,

(Besuch bei Direktor Freylinghausen. Am Rande

«Formlicher und zweiter Antrag als Missionarius
nach Indiena. Antwort wie beim ersten Antrag) . . . (Spa-

ziergang mit Freunden zum RanstadterfTor hinaus. Man
sprach von dem vorigen Konigein PreuBen 1 be-

sonders in Ansehung seiner Briefe an Joachim La n ge*). .

.

. . . (Nach dem Morgengebet wurde er gewiB, daB Mimvoch

ihn Gott nicht zum Missionar berufe) . . . (Lesen in der

Bibliothek des Waisenhauses : u. a. Melanchthon, Erasmus).

. . . (Endgultige Absage bei Freylinghausen)... Donnerstag,

Nach dem Nachtessen gieng ich zu Hr. B ft c h 1 i n g, weil
ept *

die unter mir wohnenden Studiosi mit ihrem Hofmeister

geigten und tanzten, daB- ich . . . mich argerte . . .

. . . endete «den rechten Gebrauch» etc, (s. o. 30. VIII.). Freitag,2.Sept.

» Burnet Gilbert, Bischof v. Salisbury 1643—1715.
* Fr. Wilhelm I.

» Joachim Lange 1G70— 1744, Prof, der Theol. in Halle,

Verteidiger des Pietismus gegen den Philosophen Wolff. Eigne
Lebensbeschreibung : Leipzig 1744.

13
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Der unbekannte Verfasser ist nicht ganz ordentlich im
Vortrag, bezeugt aber groBe Ehrerbietung gegen Gottes

Wort nebst groBer Keuscbheit. Ich wunschte, dafi das Buch
mehr bekannt ware, noch mebr aber, daB die darin ernst-

licb bestraften Greuel nach und nach unbekannt werden
mochten unter einern christlichen Volke . . . Von 3—4 Uhr
babe ich getandelt mit einer Pfeife, die ich ausbrennen

wolte, mit weleher ich halb glucklich war . . . (Beschreib-

ung eines Feuerwerks vor dein Steintor) . . .

Samstag, . . . (Lesen von M ascho» «Uoterricht von der bib!.
3. Sept.

Xropen und Figurenj), Halle 1773 und auf der Waisenhaus-

bibl. in OleariusMe stylo N. T. 1608) . . .

Sonntag,4.Sept. . . . (Lesen «des herrlichen BQchleinsa : «Einige Be-

vvegungsgrunde zu einer fruhzeitigen Bekehrung der lugend*

von «F I e s s a 3 prof, theol. zu Aliona, Baireuth 174*2) . . .

Der Zeitungstrager gab mir das 67. Stuck der gel. Jen.
HrP

st°irM

eiske
Zeitung, in welchem der Tod des Hr. Prof. Heiske,
f den 14. Aug. an einer Auszehrung, gemeldet wurde
(vgl. 15. ^1V.) . . . (Lesen von Gruners* prakt. Ein-

leitung in die Religion der HI. Schrift in gr. 8 Halle

1773 . . .) Fur mich isl das kein Buch. (Hr. Seeger
«proponirt», im kleinen Saal des Waisenhauses
fiber das Thema : die Befreiung von allem Uebel ; 8 Knaben-

und ebensoviel Madchenklassen waren zugegen. Am Rand:

Die Schulkinder aus der Stadt mussen auch am Sonntag auf

das Waysenhaus) . . .

Montag.5.Sept • • •
v -

<1°-'14 Uhr h6rte ich Hr - Prof - G r > e s'

Hr Prof.Grics-
)} a c h als hospes uber die Einleitung in das N. T. (In-

haltsang.ibe dieses Kollegs). Er hat eine vorzugliche Gabe,

zu lehren . . .

Dienstag, . . . (Lesen verschiedener Bucher) . . .

Mittwoch • • • (bucher bei Buchbinder Hofmannn eingesehen
7. Sept. un(i Lesen auf der^Waisenbausbibliothek ; spater : Schmidt,

Methodus catechizandi in gr. 8. Bambergae et Wirceburgi

» Mascho Fried. Wilh ; Schulmann f 1784 in Hamburg.
2 Joh. Oiearius ^Oehlschlager) Prof, in Leipzig fgeb. 1639 in

Halle) f 1713. «Diss. de stylo N. T. pro Licentia 1668>.
s Flessa Joh. Adam aus Goldkronach 1694, vom Gymn. in

Baireuth 1741 nach Altona berufen als Dir. des Gymn. mit dem
«Charakter» eines Prof, der Theol. Der voile Titel der Schrift

lautet: Einige etc. absonderlich aber der studirenden. 1. Aufl.

Baireuth 1732.
4 Gruner, Joh. Fr. aus Coburg 1723—78 von Sender nach

Halle enipfohlen. ^Rationalist* , «die prakt. Einl » etc. war dem
Minister von Zedlitz gewidmet (vsrl. Schrader Gesch. der Univ.

Halle I. 303 u. 472).
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17C9.) . . . (Biichling erzahlt eine lange Geschichte cals

Exempel der strafenden Gerechtigkeit Gottes* von einer

heruntergekommenen otFamilie Buschel aus Dolitsch bei

Leipzig*) . . .

. . . (Verschiedene Besuche) . . . Donnersta^,

. . . rustete mich zur Reise nach Dobern itzi. . . & Sept.

Wie ich etwa eine gute Stunde gegangen war, so war ich
re m

' '

ept *

nicht weit vom Moritzthor und also ftkmlich im Circul

herum gegangen, und dis geschah mir zum zweiten mahle,

sodafi ich erst urn halb 2 Uhr nach Sintsch* kam . . .

Etwa urn 6 Uhr war ich in Dobernitz (am Rand: Dorf D. ; sin^chfsaeh-

sachsisch). Nachdem ich mich durch einen Bedienfen bei dem sisch -

Hr. Baron von Hohenthal* hatte melden lassen, so H
s

r
;
Vicepra-

' sident Baron
wurde ich heremgeiufen (und zunachst von dein alteren von Hohcnthai.

Sohn empfangen). Er mag zwischen 20 und 30 Jahr alt

sein und ist Justizrat in C a r I s r u h (Gesprach mit dem

artigen Herrn ; um 7 Uhr zum Vater ; lange Mitteilung uber

die Unterredung mit ihm. Auf die Frage, ob er bald von

Halle fortgehen wolle, erwidert er, dort ha be er fur einige

Stunden «freien Tisch und logis» ; fur L e i p z i g fehle es

ihm an den Mitleln ; doch mochle er gerne dorthin, be-

sonders um bei C r u s i u s zu horen. Er wurde zum Essen

eingeladen. Der Baron fragle ihn, ob er mit Abraham
Duminger verwandt sei — vgl. H. VIII. — und sagte,

als das bejaht wurde : «0, da hab ich Sie noch einmal so

lieb !» D. sei ein «grundehrlicher und kluger Mann* gevvesen

und dabei so demuthig. Noch 1772, im Jahr vor seinem

Tode, sei er bei ihm hier in Dobernitz gewesen etc.) . . .

Ich stand auf vor 6 Uhr, betete und lase in den mit- samstag.

gebrachten Pensees de M. P a s c a I sur la religion in 12.
10

*
Sept

Amsterdam 1688 (Der junge Baron besucht ihn ; dann Gegen-

besuch ; Mitteilung des Gespraches; der Baron geslattet, daB

sein Diener ihn pudere; Patrick speist dann mit der Familie

zu Mittag; die Frau «Viceprasident» und die Tfichter sind

freundlich gegen ihn. Geredet wurde u. A. von der «R e -

alschule in Berli n»,4 nach deren Muster die Schulen

auf den Hohenthalischen Gutern eingerichtet seien, von Abt

Felbiger,^ vorn «Catechismns des Hr. Schmidt in

i Dobernitz, Pfarrdorf, Kreis Delitsch.
2 Sietzsch.
* von Hohenthal vgl. 6. I. u. a. im Jahrb. 1900.
4 Gemeint ist die «Oekonomisch-Mathematische Realschulc>

(heute: Kaiser Wilhelm-Realgymnasium), von Joh. Jul. Hecker

174o gegriindet. Sie gilt als die Stammutter unserer Realschulen.
s Felbiger vgl. 1. V. im Jahrb. HKK>.
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W u r z h u r gi> vgl. 7. 9.) . . . (Auf dem Heimweg nach

Halle verirrt sich Patrick wieder einmal, bis er von den

Turmen 9 Uhr schlagen horte.) Ich richtete mich nach dem

Klang der Glocken und hielte mich deswegen immer links.

Da hatte ich zur Rechten einen Garten mit einer Wand von

Erde. Auf einmal erblickle ich etwas nur einige Schritte

zwanzig Man- weit von mir weg auf einer kleinen Anhohe. Ich sahe dahin,

Accisemihebei schon erschrocken, und wurdees noch mehr, da das schwarze,
Halle. was jc j1 g^h, sich bewegte und zum Theil aufrichtete. Ich

weis nicht mehr, ob ich gefragt : was isl das? oder ob man
mir so was gesagt. Kurz, eh ich mich versah, so war ich

von etwa fc20 Mannern mit Flinten, Priigeln etc. umgeben,

die auf mich zufuhren, wie die hungrigen Hunde, mir starr

unter das Gesicht schaueten, mich ganz leisa fragten, wo ich

herkame, ob ich was bei mir hatte. Darauf (muBte?) der

visitator (namens) Burger visitiren, welches er that in aller

Eile und Eifer. Dieser visitator hatte seine haarichte schwarze

Mulze auf, wie auch zurn Theil die ubrigen ; andere hatten

Htite und darunter einige silberne Borden darum. Ihre

Kleider waren blau, und die meisten hatten blaue Uiber-

rdeke an ; einer darunter einen weisen Rock und keinen

Uiberrock. Wie nun der visitator meine Schuhe, mein

Hemd, meine Strumpfe, meine Mulzen etc. aus dem Sack

gezogen i. e. gerissen hatte, so horte ich von einem, ich

bleibe (bliebe) die Nacht bei ihnen. Als ich hierauf noch

mehr erschrack und so ganz furchisam fragte : «Ich werde

doch unter ehrlichen Leuten sein?» so muBte ich von einem

andern vernehmen, der mir zur linken slund : «Hund s.

Nur, wenn du ein Wort redst — kein Wort geredt — oder

wir schlagen dich todt !» Bald darauf bekam ich meine

Sachen wieder in den Sack, muBte aber von Zeit zu Zeit

horen : «Weil sie (Sie) sich verdachtig gemacht haben und

daher j^ekommen sind, so haben sie die plaisir, daB sie mil

uns wachen !» Wie einer und andere anfiengen, ein wenig

gut mit mir zu reden, und mein Herz um etwas leichter

vvurde, so wurde ich auf Neue geangstijret, daB ich wiederum

nicht
#

wuBte, unter was fur Vol k ich ware. Nemlich : es

wurde mir befohlen, meinen Hirschfanger abzulegen. Da

dieses geschehen war, so mufile ich auch meinen Uiberrock

ausziehen. Unterdessen hatten sich immer, bald hier, bald

da, einige berathschlayet, bis ich wieder horen muBte, daB

ich die Nacht fiber da bliebe. Hierauf antwortete ich: cleh

schwitze so sehr, daB ich durch und durch naB bin ; wann

ich nun so auf dem Felde sein solte, so wurde es mir

schaden.» Auf dieses antwortete einer ganz hart : «Das gilt
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uns gleich.» Nun war ich vollends stille, ohne daB ich Ant-

wort gab auf die vielen und bisweilen verfanglichen Fragen.

Endlich sagte der kleine, der auch Silber urn seinen innern

Hut herum hatte, man solte mir meinen Hirschlanger und

Uiberrock geben, und der visit. Birger solte mit gehen;

wenn ich in B u c h I i n g s Haus wohnte, so seie es gut

;

wo nicht, so solte Birger den Hirschlanger und Uiberrock

zuruckbringen, und wer weis, wo i c li geblieben ware

!

Wie ich fortgieng, machte ich meinen... 1 ein hoflich com-

pliment, da doch einige so hoflich waren und dankten mtind-

lich mit Bucken, andere nahmen auch den Hut ab. Eine

Zeiilang giengen wir beide, Visitalor und ich, ohne zu reden;

nach und nach redele er, da ich ihm dann antwortete. Ja,

er sagte sogar, wie wir in der Sladt waren : «Icb «laube

wohl, dafl sie (Sie) erschrocken sind.a Zu Haus lieB ich

durch die Magd in der Kuche den Hr. B uc h 1 i n g heraus-

rufen. Sobald Hr. Buchling sagte, da6 er mich kenne und
dafi ich bei ihm wohne, so war der visilator ganz hoflich

und gieng weiter. Hr. Buchling gieng noch mit ihm und

redete noch etwas mit ihm vor der Hausthur. Ich fragte

Hr. Buchling gleich und in einiger Zeit nochmals, ob er

dem visilalor etwas gegeben hatte; er sagte aber beidemale :

nein. Da ich nun einige Augenblicke in Hr. Buchlings Stube

sase, so kam ich nach und nach wieder beBer zu mir und
hiermit fieng ich an zu weinen. Hr. Buchling war so

sorgfaltig, mir rothes WaysenhSuser Pulver zu geben in

Wasser, das Geblut niederzuschlagen . . . Im Bett lobte ich

und dankte ich Gott mit lauter Stimme und schlief bald ein.

... (In der Glauchischen Kirche predigt Pastor Weis) f^sept.
1

. . . (Besuche bei Insp. W i t te, der ihn «ermuntert», doch

nach Leipzig zu gehen, und bei Mag. M u I 1 e r , mit

dem er den Diakonus II i 1 1 e m a y e r in der U I r i c h s-

kirche hort) Dai auf spazierten wir vors Thor, urn meinen

Angstplatz zu suchen, aber ohne ihn vollig zu finden . . .

. . . (Am Rand : <scHr. Stoephasius zeigt die Na- Montag.i2.Sept.

turalien-Kammer des Waysenhauses*. Ausfuhrliche Beschrei-

bung) . . . (Zu Hr. Richter in Begleitung seines Lands-

mannes Vogel.) Es kam auch Hr. Schutz, ein schlechter

Mensch, der den tblgenden Tag ein Duel haben wird. Da Ein Duel,

er nun kein Geld hat, so muBte ihm Hr. Vogel seine he-

braische Bibel in zwei Theilen in 8 geben, um dieselbe zu

versetzen und so 4 Groschen zu bekommen. Denn so viel

1 Die Punkte stehen im Text und verdecken einen jeden-

falls nicht sehr cchristlichen* Ausdruck.
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bezahlt man dem Sch werdfeger , wenn man einen

Degen borgt, und hernach wieder so viel, wenn man die

etwaigen Scharten herausschleifen laBt. Dieses duel-
1 i r e n ist hier sehr stark mode, da in der vorigen Woche
5 duelle gewesen sind. Und doch verf§hrt der Hi*. Doctor

Gruner, Prorector, (vgl. 4. IX.) sehr scharf mil ihnen,

wann ers erfahri e . . (Abends bei B u c h 1 i n g ; sie

sprecben u. a. uber die Katechismuspredigten
in Halle und in StraBburg) . . .

Dienstag,
. . . schrieb den ganzen Vormittag an diesem jour-

nal .. .

Mittwoch,
. . . es regnete gar sehr . . . Ich frore und fand mich

ganz untuchtig zum Gebet, so daB ichs unterliese.

Donnerstag, ... sagte Herrn B u c h I i n g , daB ich vest ent-

schlossen ware, nacb Leipzig zu gehen, welche Ent-

deckung ihm Mfihe machte . . .

Frcitafir.i6.Sept.
# . . (Lesen und Kollegien) . . .

. . . (Bei Oehlschlager «zum cafTee* Morgens.)

Ein grofier Theil der Zeit wurde hingebrachi mit Vorlesung

aus der franzosischen und Kayserhistorie (von Niemeyer? 1
)

.... (Nachm, zu Seeger «auf caflfee und tabac», wo
mehrere Gaste waren.) Diese Menge hinderte, daB wir auf

keinen rechten discours kamen, weil sie von ungleicher Ge-

sinnung waren. Es wurde hauptsachlich geredet von der

schlechten Auffuhrung der mehresten Reichslander, 8 und ich

erzahlete etwas von S 1 e i d a n o , Jacob Sturm und sonst

verschiedenes von StraBburg . . . Ein orphanus (im

Waisenhaus) hat einen catholischen Vater inPerleberg
, . . (Am Rand : «Ein romisch Catboliscber Vater laBt seinen

Sohn lutherisch auferziehen, welches in PreuBen erlaubet

ist».) ...
Samstag. . . . Als ich um J

/^ 8 Uhr erwachet war, so hatte ich
ept.

jhranen in den Augen, und mein Herz war ganz weich.

(Ursache : ein Traum.) F!s dunkele mich, die Fran

Prof. Kuglerin in StraBburg ganz in ihrem ne-

gligee sehr besturzt vor mir zu sehen. «Ich wolte nicht

gleich nach der Ursache fragen, sondern sagte nur : «\Vie

befinden sie sich ?» Ganz nach ihrer Gewohnheit antwortete

sie mir sehr leise : o so! Und sahe mich zugleich sehr

wehmutig an, sagend : «Gott hat mein Madlenel zu sich ge-

holt.» Augenblicklich fieng sie an zu weinen und ich auch,

1 EinNiemeicrJoh. Ant. war Aufseher des K Piidagogiums in

Halle und Historiker f 17t>5.

2 Wohl die nichtpreuBischcn Studenten «aus dem Reich ».
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welches inich vollends aufweckte . . . (Am Rand : Ein mir
zum wenigsten merkwurdiger Traum. Im folgenden Monale,

Dienstag, H. Oktober, erfuhr ich aus einem Briefe meines

Hr. cousin Birr den mir schmerzlichen Tod meiner Wohl-
thaterin Frau tante Birr, so eben um die Zeit meines Trau-

tnes in StraBburg gestorben ist. '(vgl. 11. 10.) . . .

(Pastor S e n f predigt in der M o r i t z k i r c h e) ...
Nach dem MEssen holte ich einen Brief aus St r a B- weiclie mein

burg beim Brieftrager, der mirs vorher auf der StraBe
V
°Le^*zu

Ch

#esagt hatte. Er war von meinem cousin Hr. Birr, der sehen «
biiiigen.

mir darinnen den Tod des Hr. L o b s t e i n s , seines Schwie-

gervaters, und die elenden Umstande meines Hr. oncle

Birr 1 meldete. Sonst lag darinnen ein Wechselbrief von

<> Louis d'or . . . und ein kleinerer Brief von Hr. M.
Weber. . . (Bei Mag. Muller mit drei andern Streit Ein streit

tiber seinen T r a u m.) Ich schriebe der Seele des Menschen wTrkungender

das Vermdgen zu, auf eine Zeillang gleichsam ihren Leib zu et^is
6?

aus
b
Dr.

verlassen und an einen andern Ort zu gehen, welches er .
Cr

J
u

,

sius Ab *

r T nandlung vora
tnit den ubrigen bestritte ; es konue dieses nicht geschehen, Abergiauben

sondern hier waren die bosen Geister geschaftig etc. Dieses *°wurde.
en

-dauerte von etwa 5 Uhr an bis nach halb 7 Uhr . . .

(Abends erzahlt er dem Hausherrn B ii e h 1 i n g den Traum,

•der ihm dann cverschiedene Exempel der gleichen Art aus

seiner Erfahrung* mitteilt.) . . .

Ich erwachte um 7 Uhr, eben da man einen Studiosum Montag.i9.Sept.

als einen Dieb vorbeifuhrte. (Am Rand: cEr hat bei Hr.

Insp. Stoppelberg einbrechen wollen. Seii\ Name ist

Nascovius, eines Predigers Sohn aus Schlesien») . . . rustete

mich auf dieReise nach Leipzig... Es regnet

2war, aber ich kann diese Reise nicht langer mehr auf-

schieben. Lieber Gott und Vater, gib du Segen zu dieser

Reise, amen ! ZuSchkeuditz* trunke ich caffee und

aBe ein wenig Brod. Ich trafe da einen Goldschmidts Ge- Gol
geseUe!

dtS"

sellen von H a I I e an, der schon in das 6 te Jahr herum-

reiset und seiner Aussage nach schon schone Reisen gethan

hat. Er ist nach B r e s s I a u beschrieben, wohin er von

Leipzig, wo er jetzto in condition ist, auf Michaeli gehen Leipzig.

wird. Ein ganz artiger Mensch, der auch in StraBburg
2 Jahre lang bei Hr. B 6 h m gearbeitet hat, Mit der Glocke

» vgl. 7. II. und 1. V. im Jahrb. 1906. — cBirr, Kaufmann
unter der grofien Gewerbslanbe* (1794), wohl
der «cousin Birr> (vgl. Sammlung authentischer Belegschriften

zur Rev. Gesch. von StraBburg II 191 ; auf der Univ.-Bibl.)

* Schkeuditz, noch Landkreis Halle.
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4 kam ich unter das Thor in L e i p z i g. Daselbst logierte

ich mien in mein alt logis zu den 3. Rosen in der
PetersstraBe . . .

20? Sept!' • • • w* re &erne zum Besuch gegangen, wenn ich ge-
poudert gewesen ware. Weil ich nun keine Quaste be-
kommen konnte, so kaufte ich mir endlich einen poudre
Beulel . . . Nach langem Suchen fand ich endlich den
Hr. Barth, Banquier in der PeterstraBe, bei dem ich

meinen Wechsel holte von 6 louisd'or. Ich glaube aber zu

wenig bekommen zu haben. Eine Garolin gilt ordentlich

6 Thaler 4 Groschen. Also hatte ich bekommen sollen

38 Thaler. Und doch bekam ich nur 35 Thaler 48 Groschen.

Zu Haus hielt ich inich mit dern Geldzahlen ziemlich

auf . . .

Mjtt^och,
. . . ((jm 9 Uhr Kolleg bei C r u s i u s «uber sein

Hr.Dr.Crusius. Buch vom Plan des Reiches Gottesa. Er besucht den Pro-

fessor.) Ich entdeckte ihm aufs Neue meine Umstande. Er
wiese mich an den Hr. Vicepraesidenten Baron vonHo-
h e n t h a 1 nach Doebemilz (vgl. 9. IX.) und versprach,

sich meiner anzunehmen durch Fursprache. Meinen Auf-
Pr*scnt von 2 enthalt in Leipzig zu erleichlern, schenkte er mir zweeu

Gulden. Uni 11 Uhr war ich wieder im collegio bei Hr.

Dr. G r u s i u s fiber die Erlauterung der Religion aus der

Geschichte, darinnen u. a. Hess* mit seiner Geschichte

der 3 letzten Lebensjahre Jesu sehr heruntergesetzt wurde
. . . (Besuch bei Mag. Hempel, 8 wo man u. a. von

Prof. Lorenz in StraBburg sprach, und bei Prof. P e -

Hr.Prof.Pczoid. z o 1 d ;
» Angabe des Gespraches) . . .

D
?Jl

n
|
rst;ig

' (Reise nach Doebernitz zu Hr. v. Hohentha I)...

Frekag,?asept. . . . «Audienz» bei ihm gegen 1 Uhr; Patrick teilt ihm
seinen EnlschluB mit, nicht in Leipzig zu bleiben, sondern

tfleich heimzureisen, was der Baron miBbilligle. Dessen

Sohn, der Justizrat, nimmt ihn mit zu seinem wochentlichen

Besuch der Dorfschule, die <cnach der Berliner Real-

schule eingerichtet is1». (vgl. 9. und 10. X.) ccoder eigentlich

nach der neuen sachsischen Schulordnung, so voriges Jahr

herausgekommena.) . . .

1 Joh. Jak. Hefi, Antistes in Zurich 1741 - 1828. Zwei bissige

orthodoxe Streitschriften gegen ihn waren : «Gedanken eines

sachs. Predigers uber die Gesch. der drei letzten Lebensjahre
Jesu, so in diesem Jahr 1774 zum drittenmal in Zurich heraus-
gekommen> und «N6tige Erinnerungen uber Hr. J. J. Hefi Gesch.
eto Leipzig und Frankf 1774. — Crusius war wohl der Ver-
fas6er oder Inspirator einer derselben, wenn nicht beider.

2 Hempel vgl. 18. XII. u. a. im Jahrb. 1906.
3 Pezold desgl. 14. XII. u. a.
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(Die Tinte des letzten Blattes ist wieder

s e h r v e r b I a fi t.) Ich gienge (urn 9 Uhr) n a c h

Halle, ohne unterwegs etwas zu essen, langte nach

3 Uhr an . . .

(Hier endet Heft 3. Da* 4. Heft tr&gt die Ueberschrift

:

Diariam M. Pbilippi Henrici Patrick cand. theol. Aug. 1774.

September versos finem usque ad medium Decembris. Halle

im Magdeb. and Leipzig.)

. . . trodelte abermals mit dem Anziehen herum, daB

ich nach halb 40 Uhr erst ferlig wurde und in die Gar-
nisonkirche muBte (Insp. W i n c k 1 e r predict . . .)

So eine trockene Moral habe ich bald noch nie gehort . . .

(Der Hausherr Buchling sagte auf Befragen, daB er noch

Ober Michaelis in der Wohnung bleiben konne) . . .

. . . (Allerlei Lesen und Schreiben ins cjournab.)

. . . (Pascals Pensees geendigt ; Lob des Buches) . . .

(viel Regen und Kuhle) . . .

. . . Versuchungen zur Unreinigkeit waren an diesem

Morgen stark, dabei ich nicht unuberwunden blieb . . .

(Reisegedanken ; , . . Mullers «Einfalt und Bosheit der

Religionsspottera in 8 Frkf. a. M. 1748» zu lesen be-

gonnen) . . .

. . . (Besuche. — Abends sind v. d. Heyden und der

Diener bei Buchling d. h. sein <cCommis», auf Patricks

Ziminer) da wir dann teils tabac rauchten, teils von der

beslen Welt disputirten, teils allerlei lustige Schwenke

erzahlten.

... bei Hr. Schwarz in der Cansleinischen Bibel-

anstalt. * Hier horte ich u. A., daB Hr. Missionarius

D i e m e r (vgl. oben 30. IV.) unter dem 8. April von

Si. Jago aus geschrieben habe, daB er ganz freudig und
gutes Mulhes ware . . . (Mag. M u I I e r und T h u I o n,

fgewesener Missionarius beim judischen institute** reden

ihm zu, doch nach L e i p z i g zu gehen.). . . (Mit diesen

und den Waiseninspekloren Stoephasius und Munch
in Florikens Garten zur Sternwarte des Barons

Wolf). . .

Samstag,
24. Sept.

Halle.

Sonntag,
25. Sept.

Montag.2b.Sept.

Dienstag,
27. Sept.

Mittwoch,
28. Sept.

Donnerstag,
29. Sept.

Freitag.30.Sept.

Die Sternwarte
des Hr. Baron

v. Wolf.

1 Seit 1728 in eincm eigenen Gebaude und vora Waisen-
hause verwaltet. lhr Grunder, der Freiherr von Canstein, ein

Freund Speners und A. H. Frankes 1667—1719. («Gesch. der

Canst. Bibelanstalt» von Dr. A. H. Niemeyer. Halle 1827).

2 Das «Jiidische Institute in Halle, gegrundet 1728 von
• Callenberg, Prof, der Theol, 1694—1760 (jiidisch - deutsche
Druckerei) das erste deutsche Missionsseminar fur Judenbe-
kehrung.
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Samstagr,

, . . rustete mich mil Gesang und Gebet zur B e i c h t e

in der Glauchischen Kirche . . . (nach dem Gesang) gieng

einer nach dem andern, Mleute und Wleute durcheinander,

in die Beichtstube. Ich wartete so lang, bis ich der zweite

vom lelzten hineingieng. Hr. Pastor W e i s saB an einem

Tische, auf welchem Feder, Dinten und Papier vor ihm

stunden. Er empfieng mich sehr freundlich und hieB mich

sitzen auf einem Stuhl am nemlichen Tische. Ich that ein

Gebet, darauf betele er auch, aber viel kraftiger und inniger

ais ich; ertheilte mir, die Hand auf meinen Kopf baltend,

die Absolution und Segen ... Zu Haus uberdachte ich,

indem ich in der Stube auf und abgieng, meine Umstande

auf das ernstlichste und entschloB mich, neuerdings nach

Leipzig zu gehen und da zu bleiben etwa 3 oder

4 Monate, so lange nemlich mein dazu bestimmles Geld

von etwa 10 Louisd'or dauern wurde . . .

Sonntag,2.out.
. . . (Erndtefest ; Wei s predigt ; Communion)...

Zu HauB nach 11 Uhr hab ich mit singen zugebracht bis

Mittag. Wie ich das Gesangbuch wirkiich (= eben) weg-

gelegt, ... so rief ein Studiosus vermuthlich, ich weiB

nicht aus welchem Hause : «Herr Cantor, halts Maul I

»

Wobei ich mich daruber billig freuete, daB ihn der alles

Gottes"^ regierende Gott nicht eher hat reden lassen, bis ich wirkiich

fertig war, ohne also seinetwegen aufzuhoren . . . (Nachm.

in der M o r i t z kirche ; Diak. Botli cher predigt) . . .

Montag, 3. Okt. ... fienge an, meine Sachen in eine Kiste zti

p a c k e n , . . habe einige Zeit verderbet uber einer

Pfeife, die sich verslopfet hatle . . .

Dienstag,4.0kt. . . . (Abschied bei Prof. Thnmann und Pastor

YV e i s) welcher mir einen Brief, von Hr. Dr. Spener
eijjenhandig geschrieben, zeigte, da derselbe von Frkf. am
Mayn nach Dresden gehen solte a. 1686 . . . Endlich gab

er mir verschiedene complimenten mit nach S t r a B b u rg

(das Gleiche tat Prof. Freilinghausen, welcher bedauerle,

daB Patrick das Erlebnis mit den Zollnern vom 10. IX.

nicht dem Prorektor angezeigt habe. Die Professoren suchten

schon lange «Ursache und Gelegenheit, an sie zu kommen ;»

eine Anzeige dieses Vorfalles hatte «besonders gute Wirkung
gehabt, da seit 14 Tage gar viele Klagen nach Berlin um-
gelofTen^ seien . . . Andere Abschiedsbesuche) . . .

Mittwoch,5.0kt. . . . Endlich war ich ganz reisefertig und sehr

schweren Herzens, so daB ich weinte bei Hr. e I-

schlager und der Aufwarterin und dem Zeitungstr§ger

und dem Perruquier. Mit thranenden Augen gieng ich zu

Hr. B u c h I i n g, welcher mir noch einen Kelch Mallaga-
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Wein nebst Brod gab . . . und sagte, er wurde an mich

denken, so lange ihm die Augen offen stunden, und ich

niochte doch an ihn schreiben auch noch von StraBburg

aus, wann ich schon etablirt ware ... (P. konnte nur

«gebrochen und mit Seufzerna antworten ; ebenso beim Ab-

schied von v. d. H e y d e n, der ihn noch «ceine Strecke vors

Thors) begleitet hatte). Uibcr eine Slunde zerfloB ich fast in

Thranen, daB mein Schnupftuch gauz naB wurde und ich

ganz langsam gehen muBte. Zu Schkeuditz kehrte

ich ein und langte etwa urn halb 6 Uhr in den drei Rosen

in L e i p z i g an. Ich wolte gleich Hr. Rathsherrn S t r o h 1
Leipzig.

von StraBburg sprechen ; allein ich horte, er ware

einige Meilen von StraBburg auf der Reise krank geworden,

und das Gerfichte ware gegangen, daB er gestorben sei . . .

kaufte den messkatalogus . . .

. . . (Besuch bei den Prof. Crusius und Pezoid; Donnerstag,

Einmiethung in den drei Rosen) . . .

. . . sehlug meine Kiste auf und stellte die Bucher Freitag. 7. out.

auf den Schrank in einer schlechten Kammer, in welcher

ich sein muB bis nach der Mitte der folgenden Woche . . .

. . . kaufte Pfeifen auf der Messe . . . (Lesen). Samstag.&oiu.

...(Crusius predigt in der P a u I i n e r kirche) . . . Sonmag, 9. Okt.

Nachm. spatzierte in den schonen Baumgangen von Linden

und Maulbeerbaumen urn die Stadt herum (Abends bei

Mag. H em pel am Familientisch. Man sprach u. A. von

einem Mann, namens Schrepfer, der sich, angeblich

ein franz. Oberst, gestern im Rosenthal erschossen habe

(vgl. 31. X., sowie (5. I. im Jahrb. 1906).

. . . schrieb in aller Eile nach StraBburg 1. an Hr. Momag.io.Okt.

M. Weber nebst dem leutschen lect. catalogo, 2. an Hr.

Cousin Birr, 3. inwendig auf das Couvert an Hr. Oertel,

und trug das paquet auf die poste . . . (Bei Pezoid mit

M. M filler aus Halle und M. Hempel; man sprach

u. A. fiber Klopstocks gelehrte Republic 1
) . . .

. . ! lase (im Colleg bei Pezoid) die hochst traurige ^^q^
Nachricht vom Tode meiner wertheslen Tante Birr, so

den 18. Sept. morgens erfolgt ist und welche mir Hr.

cousin Birr, ihr betrubter Sohn, berichtet hat nach Halle,

von da der Brief nach Leipzig an Hr. Prof. Pezoid
geschickt worden ist . . . (Briefe nach Halle an Bfichling,

v. d. H e y d e n, Oelschlager, Weis) . . .

1 «Die deutsche Gelehrtenrepublik* 1774 auf Subskription

gedruckt (Prosa). Vgl. Goethe «Dichtung und Wahrheit>,3. Teil,

12. Buch.
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^"woch,
, % . (Besuch bei Pezold). Es wurde gesprochen

Hr. Prof. Hof- von H o f in a n i>, dem Lehrer des Hr. Dr. C r u s i u s
mann. .

Q ^ phj|OSOphJe, daB er sich mit einer schlechten Weibs-

persohn eingelassen und durcli dieselbe hdchst unglucklich

worden seie, da er sie hat niussen heurathen, so dafl er in

dem 30sten2Jahr seines Alters und in den elendeslen Um-
st§nden an^deifSchwindsucht gestorben ist. Er hatte ubrigens

einen sehr guten Kopf und weit ausgebreitete KenntniBe

gehabt. Auch ist er einmal auf den Sprung gewesen,

Professor in Halle zu werden, um wider die Wo I f i sche
Philosopbie zu arbeiten. Da er aber unterdessen durcb ein

collegium (?yjuber eines Professoris disputation zu Leipzig

hat in denjcarcer wandern mfiBen, so wurde nichts daraus.

Im career hat er ein Buch wider Wolf geschrieben in l
c2

etc. . . . Angenehm war es mir, dafl ich (hier) auch den
Hr

sie?i
ktor ^' * Lektor S e e 1 i g, * so sich als Jude in seinem 16. Jahr

hat taufenjlassen, kennen lernte ... er redete von den

abbreviaturis Hebraicis
;

deren er zwischen 4000 und 5000

herausgeben wolle (B r e i t k o p f ha be den Verlag ver-

sprochen, mache jetzt aber Schwierigkeiten) . . . Nach dem
M Essen hatte ich allerlei zu red en und zu laufen mit einem

Ein Abb* aus ftanzosischen Abbe aus der Provence, so sich einige
der Provence. .

'

. .

lage hier aufgehalten hat und nun nach Ber 1 i n gereiset

ist, um von da nach Pohlen, ich meine W a r s c h a u, zu

gehen ...
Donnerstag, . . . (Mag. Mu I ler geht nach Halle zuriick

;

P. begleitet ihn bis W a h r e n) . . .

Freitag
f i4.0kt. . . . nahm pourdre d'A . . . Abends uberfiel Frau

Yorkin eineJOhnmacht uber dem Spielen, das man meinte,

sie ware todt .[. .

Samstag, . . . nahmjwieder poudre d'A . . . lase in Gellerts
io. Okt.

Gomodie vonjjdem Loos in der Lotteries.

Sonntag:,i6.0kt. . . . (Prof. Dr. Richter predigt in der Pauliner-
kirche) . . . Nach dem Messen gab ich Hrn. Meyer,
Hofzahnarzt zu Bayreuth, das Buch vom Gebrauch etc.

des Ehebettes . . . (Nachm. in der Peterskirche.
Beschreibung derselben) . . .

Montag.i? Okt. . . . hatte die ganze Nacht unruhig geschlafen wegen

einem Bal grade gegenuber, welcher ... bis heute mor-
gens um 7 Uhr gedauert hat mit heftigem Lermen . . .

(Am Rand : die Carimonien der Rektorwahh) Der ab-

» Seelig vgl-18. und 20. XII. im Jahrb. 1906.
8 «Das Los } in der Lotterie* (Gellerts Lustspiele, Leipzig

3. Auh\ 1774).
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gehende Reklor Hr. Prof. E r n e $ I i hielt eine Rede, nach

deren Endigung die Thuren geschlossen wurden. (Am Rand:
In dieser Rede forderte er am Ende ein Urteil uber seine

Verwaltung von den 4 Senioribus der 4 Nationen
. . . Er redet sehr schon lalein und gesetzO. Noch vorher

aber geschahe, was folgt : An dem HauBe, worinnen das

philosophische Auditorium war und die Wahl geschahe, ist eine

Treppe, auf welche man aus dem Hofe gleich hinaufsteigt.

An dem Ende der Treppe ist eine Art von Erker, an wel-

chem ein blaues Tuch von Taflfct herabhieng. In diesem

Erker stand Hr. Prof. E r n e s t i in seinem Rektorbabit,

so churfurstlich aussiehet. Neben ihm stund Hr. (eine Lucke),

welcher etwas lateinisches berlas von Gesetzen etc., so icb

uber groBtentheils nicht verstanden habe nebst noch einigen

anderen Herren. Unten an der Treppe stunden die zween

Pedellen mit ihren rothen Uiberrocken, mit Gold besetzt, und

glasernen, verguldeten, schon gezierten Sceptern. Nach

langer Weile kam Hr. Dr. Ernesti mit Hr. Prof.

C I o d i u s etc. auf diesen Erker und kundete an, daB in

der dritten Wahl zur Rektorswahl erwahlet worden, 1. fur

die polnische Nation Hr. Dr. Bfischeri und Hr. Prof.

(eine Lucke), 2. fur die meiBnische Hr. (eine Lucke,) 3. fur

die sachsische er, Hr. Dr. Ernesti selbst und 4. fur die

bayrische Hr. Hofrath Bel.* Mit welcher Wahl die Studiosi,

so in Menge untett im Hofe stunden, zufrieden zu sein ge-

beten wurden. Wiederum nach langem Warten erschien

Hr. Dr..E rnest i zum zweitenmale, den ich aber diesrnal

weder selbst noch seine Hr. Gollegen sehen konnle. Er

verkundigte, das Hr. Prof. M o r u s» zutn Rektor erwahlet "Ji^Rek^^
worden. Er ermahnte die Studiosos zum Gehorsam etc.,

worauf bald der, bald jener aus dem auditorio durch den

Hof die Treppe hinauf und wieder so zuruckgieng, bis endlich

die Thuren wieder geofnet wurden. Der neue Hr. Rektor

bielt eine Rede in schonem latein und mit ganz bescheidener

Stimme etc. Uibrigens muB ich mich freuen, daB die

samtlichen Hr. Professores so viele Religion in ihren Reden

zei^en. Bald darauf giengen sie heraus uber den Hof in

die Gartenhauslein und so hatle alles ein Ende . . .

. . . nach dem collegio begegnete mir Hr. Inspektor
^"oJ.

1^'

WT

i 1 1 e in der Waysenhauser Buchhandlung in H a 1 I e
,

mit welchem ich in sein Io«»is gieng. Er gab mir zween ein-

i Burscher vgl. 27. X.
« Bel Karl An dr. Dr. jur. ord. Prof der Poesie 1717—82,

(hatte anch in Straftb. studiert. wo ihn Schopflin forderte.)

* Morus vgl. 22. XII. u. a. im Jahrb. U)0\\.
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Mittwoch,
19. Okt.

Donnerstag,
'JO. Okt.

zelne Briefe von 1. Hr. Dr. und 2. Hr. Prot. Lor en z

nebst einem Paquet. Darinnen waren Briefe 3. von der

Fi . e r t e 1 i n , 4. M. R e d s 1 o b , 5. Hr. M. Ober-
1 i n , nebst zwo Dissertationen, alle von StraBburg.
Auch beland sich darinnen 6. ein Brief von Hr. Fro-
I i c h nach Berlin, welchen ich Mittw. den 9. Mor-

tens auf die Poste trug, ohne zu franquiren, 7. ein Brief an

Hr. Dr. H e i s k e, so unterdessen gestorben (vgl. 4. IX.).

Diese Briefe und Paquetssind lange unterwegens gewesen und
an Hr. Insp. W i 1 1 e hierher gesendet worden von

Frankfurt am Mayn aus . . . Sie waren alle (noch)

nach Halle addressirt . . . (Spaziergang mit W i t t e in

den Garten des Fursten Jablonowsky) . . . brachte

der verwitweten Fr. Dr. Reiske den Brief von StraB-

burg, so von Hr. Schneider geschrieben worden

. . . Gleich anfangs sagle sie mir, daB Hr. M. B 1 e s s i g,

jelzo in G 6 1 t i n g e n seie. Die Frau scheint ubrigens

noch Lust zu einer andern Heurath zu ha ben. Sie ist lieb-

reicher in Geberden und auch etwas freier gekleidet, als da

ihr Mann noch lebete . . . (Briefe nach Halle)... Nach-

trag zum 17: Uiber dem B e t e n , so ich gewdhnlich laut

zu venichten pflege, klopfte jemand an eine Thiir und

suchte sie aufzumachen . Ich, erschrocken, hielle innen im
Gebet und das zu verschiedenen Mahlen, bis ich eine deutliche

Stimme dreimal rufen horte : «Nur fortgebetet, nur fortge-

betet, nur fortgebetet !» Hierauf achtete ich nicht gleich,

meinend, es spottete jemand uber mich. Wie.ich aber

schon zu Bette lag, so gab mir dieses einen tiefen Eindruck,

und ich wurde, ich weiB nicht wie, vollkommen uberzeugt,

xlafi es Gottes oder eines Engels Stimme gewesen, da ich

dann mit sehr geruhrtem Herzen aufs Neue betete.

. . . (Gollegien) . . . Nach dem M Essen gieng ich zu

dem Hr. Rektor M o r u s, (am Rande : hier habe ich vielerlei

Fehler begangen) urn mich in die Matriculam 1 ein-

zuschreiben . . . speiBte zu Nacht Butlerbrod mit Wasser

und Branntenwein, lase in Grusii logic . . .

. . . betete sehr kaltsinnig . . . (Besuch bei Baron

von Brown aus Wemingerode, der <cein ge-

meiner Herr und wahrhaft christlich ist». Bei ihm lernt

er den Advokaten Duschewsky kennen, der vor 10 Jahren

in Leipzig protestantisch wurde, nachdem er vorher «ein

Dominikanermonch in Pohlena gewesen. Desgleichen einen

1 Die «jiingere MatrikcU der Univ.

noch nicht herausgegeben.
Leipzig 15.">9—1809 ist
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studiosum aus Berlin,! Namens J a e n i k e 1

,
der cfertig

bohmisch sprach» und «schon als bohmischer Catechet in

Dresden gestanden.a) . . .

. . . gieng bald nach 8 Uhr weg und bald da, bald l^f^
21^;

dorthin, weil ich die M i Bethat e rin und die Caeri- talis an einer

monien dabei seben wolte, soviel mdglicb war. Endlich
e spcrs °*

gieng ich vor das Thor. Nach 10 Uhr kam die MiBelha-

terin. Wie ich gegen 9 Uhr auf dem Markte war, so

war der Gatter am Rathause zugeschlossen ; auf der

Treppe stunden einige Stadtsoldaten ; ausen auf dem Markte

die Schaar in zwo Reihen mit langen Sptefien und mit

Degen. Der Zug selbst war lange. 4. kamen Stadtsolda-

ten, 2. drei geharnischte Knechte zu Pferd, 3. die Schaar,

4. die Thomas- und andere Schuler mit Gesang, 4. gehar-

nischte Knechte zu FuB, 5. die MiBetha teri n mit

zwei Priestern und zwei anderen Geistlichen, 6. Jager, For-

ster etc., 7. einige Kutschen vom Magistrat. Die MiBe-
t h a t e r i n war weis gekleidet mit einem schwarzen

Kopfzeuge und gieng zu FuB. Sie war herzhaft, soviel ich

sehen # konnte. (Am Rand : Vor dem Thore hatten die

Stadtsoldaten urn den Gerichtsplatz einen groBen Kreis ge-

schlossen. lnnerhalb desselben war ein Geruste aufgeschlagen

fur einige obrigkeitliche Personen). Auf den Gerichtsplatz

stieg sie ganz frisch und sahe sich urn, kniete nieder, wo-

rauf sie die beiden Priesler einer nach dem anderen ein-

segneten; darnach setzte sie sich auf den Sluhl, nachdem sie

vorher von alien auf dem Platze Abschied genommen hatte,

den Scharfrichter nicht aus^enommen. Sie hat sich selbst

noch am Halse eniblosen helfen. Der Kopf wurde gut ab-

geschlagen, ohne daB er gehalten wurde. Der Scharfrichter

hatte einen TreBenhut auf, einen grunen Rock, rothes

Camisol und weise, seidene Strumpfean nebst einem Degen,

und so richtete er. Das Verbrechen der Persohn war ein

Mord an einem fremden Kinde schon 1773, welchen sie

selbst am Rathhause gleich nach der That angegeben hatte.

Dafur wurde sie heute gekopft und auf ein Rad geflochten

und der Kopf angenagelt. Sie soil schon im 45len Jahre das

Hurenleben angefangen haben, von welchem sie die ge-

wohnliche, schandliche Krankheit davongetragen hat, an

1 Joh. Janicke 1748— 1827 Prediger an der bohmischen
Kirche in Berlin; war dort in Heckers «Realschuie» und ging <>7

als Weber auf die Wanderschaft ; 1774 von Dresden, wo er

«bohm. Schulmeister> gewesen, auf die Univ. nach Leipzig. 18U
Griinder der 'preull Bibelgesellschaft und friiher einer Missions-

Bchule. (Vgl. 23. X. u. 7. XI.)
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welcher sie wahrend der Gefangenschaft im Lazareth hat

muBen curiret werden. Sie soil im Anfange ganz roh und

unwissend gewesen sein. Es wird aber besonders Hr.

Schirnau, Lazarethprediger, geruhn:et wegen der Mute,

die er sich um sie gegeben hat, wodurch er es soweit

brachte, daB sie doch lesen lernte und einige Kenntnisse in

der Religion bekam. Diesen Hr. Schirnau hat sie nach ge-

sprochenem Todesurtheil auch gleich begehret, welchem Hr.

Matthesius zugesellet wurde. Gegen halb 12 Uhr zu

Haus ganz voll Koth . . . (Gewohnheitssunde, Gebet ;

am Rand: ecschandliches Laster»).

Samstag, . . . (Kollegien) . . . lase in Grusii logic, fiber welcher
22,t)kl

"

ich in schandliche Werke ausbrach ...
Sonntag.23.Okt. Heute stunde ich auf gleich nach 7 Uhr, machte mir

aher mit Sauberung der Schnallen, des Degens und des

Stockes etc. so viele Arbeit, daB erst um 10 Uhr in die

P a u I i n e r kirche kam, da schon das Thema vorbei war.

(P e z o 1 d predigt ; ccSteuer fur das abgebrannte Stadtchen

Z e d 1 i t z an der bohmischen Grenze » . . . Von 1 —2 Uhr

gieng ich um die Stadt herum. Einige Zeit vor 2 Uhr habe

ich sundlich zugebracht. Von 2—3 Uhr horle ich Hr. M.

E i n s i e d e 1 (predigen ; hernach noch in der Paulinerk.

ceinen vermutlichen Canditatena Schmieder) . . .

(Mit Hr. von Brown zu Frau L 6 w i n, bei der mit

Hr. Lehmann J a e n i k e, Lehrer Lehmann. dem «christlichen ArzU
€
st

n
er
SC

s

h
o
U
(?ek" Dr. Lehmann und Frau «erbaulich» gesprochen und

efner Armcn
n

gesungen wurde, wozu «die Uhr die Melodien vorspielte*). .

.

schuie auf |jrn# J a e n i k e habe ich nun vollig als einen bekehrten

v?

S
HShenthaL Studiosum Theologiae kennen lernen, der recht in Jesu

lebet . . . (Lesen, Singen geistlicher Lieder vor dem

Schlafengehen gegen 12 Uhr .

Montag,24.0kt. . . . brachie Hr. Baron von Brown des Hr. Dr.

Lorenz Predigt: «Die Herrlichkeit des groBen Aufersteh-

ungstages» . . . Nach dem M Essen lase ich den Brief von
E
straSbu

f

rg
0n

Hr. M. Weber in S t r a B b u r g, die collegia und

Stip. Otton.2 betreflend, so ganz freimuthig geschrieben

ist . . . endigte nach dem Nachtessen K i p p i n g * (de

cruce und cruciariis, Bremen 1671), daraus verschiedenes

nutzliche kan gelernet werden, die Art der Kreuzigung be-

treffend . . .

i Zedtlitz bei Boma. KreislLeipzig, ist der einzige Ort dieses

Namens in Sachsen. _-«--

_

a Otto vgl. 21. £. im Jahrb. 1906. ~^£SMM
3 Kipping Heinr. aus Rostock f ™1X als Rektor des Gymn.

in Bremen. Cruciarius : der Gekreuzigte.
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. . . speifite in dem Schlosse zu Mittag Suppe, Fleisch Dj.cnsta*-

und Brod an dem Tische, so Hr. Baron v. Hohenlhal
hier halt fur 90 arme Studiosos in alien Wissenschaften

.

(Am Rand : Ordentlich hat man an demselben nur Suppe

und Gem uBe) Die Gelegenheit war: weil Hr. Inspektor

D e y d r i c h mich geroe sprechen wolte (Am Rand : Er Hr
-

j",.

8^ Dey"

iiat eine besondere Liebe zu StraBburgern, weil er bei Hrn.

Rathsh. We y her, Hrn. Dr. Corvinus etc. viele Wohl-

taten genossen). Er ist ein mediciner, so in 5 Wochen etwa

<len Gradum doctoris nehmen und gleich nach B a r u t h

als Stadtphysikus abgehen wird. Vor 5 Jahren ist er von

StraBburg hierher gereiset, nachdem er 2 Jahre da-

selbst die chirurgie studiret hatte. Er war so gutig gegen

mich, daB er mir auch morgen erlaubte, zu Tische zu koru-

men. Uibrigens ist er arm und seine Gesinnung scheint

schlecht (d. h. cunchristlicht) zu sein. Von Persohn ist er

klein. Nach dem M Essen gieng ich mit demselben urn die

Stadt herum und hernach in sein logis in dem Hohentha-

iischen HauBe, 5 nicht kleine Treppen hoch . . .

. . . (cAufschreiben der empfangenen und abgfelassenen ^"out*
1 '

Briefe) . . . (Besuche etc.).

. . . horte bei Hr. Dr. Burse her die Universal- Do
^
n
Q t̂

ag'

historie. Er handelte von den Kaysern Claudius und Nero.

Der Vortrag an sich ist gut. Allein die Art ist etwas sonder-

bar, mit groBem Geschrei wie ein Charlatan ...
. . . lase einen Brief von Hr. Prof. T h un ma n n Freitag.28.Okt.

in Halle, der sehr zartlich und freundschaftlich war.

Uibrigens betraf er Hr. M. Adj. Oberlin in StraB-
burg .. .

. . . (Kolleg bei Prof. Bosseck.i uber alttest.
fj

1"^*
Spruche im N. T.). Der Mann sieht dem verstorbenen Hr.

Prof. Heus J in StraBburg in manchem ahnlich. . .

. . . (M. Anton* predigt in der Paulinerkirche) . . . Sonntag,30.Okt.

Nachm. war ich abermals ein Sklave meiner Lust (langere

Betrachtung seiner Schwachheit und Gebet) . . .

. . . (Superint. B a h r d t * predigt in der T h o m a s- Montag.3i.Okt.
. . i -i w i -r* n/> 1. . « t . -i i. jn. ,

Reformations-
kirche uber Job. 12, ob «ganz freimuthig uber die Greuel fest.

des Papstthums und die Wohlthaten der Reformation. i) . . .

(Jn der Paulinerkirche ; M. H e m p e I predigt) . . . (Be-

i Bosseck Joh. Gottl. 1718—98 a. o. Prof, des Hebraischen.

Sein Bruder H. Otto war prakt. Arzt, vgl. 10. V. im Jahrb. 1906.
s Hens Joh. Matthias Arg. Prof. Log. et Metaph. f 17G8

<K. V. Bl. 6 Riickseite).
a Vgl. 1. I. im Jahrb. 1906.
* Bahrdt Joh. Fried, vgl. 13. III. im Jahrb. 1906.

14
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schreibung der «Prozession» der Professoren zur Reforma-

tionsfeier aus der Nikolai- in die Paulinerkirche am Nachm.
M. Wolf halt eine lat. Rede) . . . (cKatechisation* in

der Pelerskirche) . . . (Bei Pezold langes Gesprach uber

cSchrepfers 1 Zaubereb und Geisterbeschwdrungen in

Dresden, «so sich am 8. Okt. erschossen hat» vgl. 8.

X.). Den Seligen Gel lert konnte er nie citieren . . .

Es sollen solche Zauberer mehrere sein in Dresden . . . ase

bei der Y o r k i n Grundbirnen in der monture* . . .

. . . (Schreiben ins Tagebuch) . . . (bei Frau York)

bis eine Frau dazu kam wegen einem Pferd von Seiten des

Hr. von Linden, so auch im HauBe wohnt. Dieser ist

ein so durchtriebener Schelm als irgend einer (im Pferde-

handel?) . . . schriebe an Hr. M. W e b e r (in StraBburg)

bis nach 12 Uhr.

. . . schriebe an Hr. Dr. Lorenz (Nach Tisch an

Prof. T h u m a n n in Halle und Abends an andere dortige

Freunde) . . .

. . . endigte den Brief an Hr. Dr. Lorenz. . .

Jetzt (Abends) werde ich noch an Hr. cousin Birr
schreiben. Dies dauerte bis nach 42 Uhr. Ich betete im
Belte.

. . . schriebe an M. R e d s 1 o b (in StraBburg) . . .

an Hr. Oertel . . . und Hr. M. Oberlin (beide eben-

da) . . .

. . . kaufte ein hiesiges Gesangbuch (von 4—5 im

Kolleg «halb schlafend und halb wachend*) . . . (Briefe

an . . . Dr. Beykert,s erst in der Gaststube, dann

«auf meiner kalten Stube») . . .

. . . fruhstuckte, sunge die zwei Lieder : 1. Hilf uns,

Herr, in alien Dingen, 2. Gedult ist euch vonnothen etc.

Daruber und bei dem ferneren rusten vergieng die Zeit,

daB ich in koine Kirche konnte ; ich betete und gieng im

SchloB zum Mittagessen. Nach demselben habe ich meinen

allerliebsten Gott wiederum beleidigt mit meiner Gewohn-
heitssiinde (Gebet) . . . Nach dieser verabscheuungswurdigen

That schrieb ich dieses Journal . . . (Besuch bei P e z o I d).

Er sprach (u. A.) von seinem Vorsatz, eine Art von Er-

bauungsstunde zu halten mit den 7 Studiosis des Hohen-

thalischen Tisches, die auser demselben monatlich noch

i Vgl. 6. I. ebenda.
2 = Kftrtoffeln in der Schale.
3 Beyckert Job. Phil. Arg. 1772 Prof, theol. (1761 Gymna-

siarch) f 1787 (K. V. Bl. 8 Rucks.) Er war Blessigs Schwieger-
vater.
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einen Thaler bekommen, da fur sie aber allemal was aus-

arheiten rnuBten . . . (Urn 3 Uhr mit Pezold in die

P a u 1 i n e i kirche) . . . Wie, ich (aus der Gaststube) vor

meiner Thur war, Idschle der \Vind mein Licht. (Deshalb

gleich zu Belt und clanges GebeU).

. . . lase zween erfreuliche Briefe 4) von Hr. Pfarrer Montag, 7. Nov.

Claus in Frcf. am Mayn, so erst nach Halle geloffen war

2) von Hr. Insp. Fabricius in Halle . . . Genge an,

eine Supplique aufzusetzen fur das Otton. Stip. in S t r a fl-

burg (Am Rand : Urn 42 Uhr, wie ich aus dem collegio

gieng, sagte mir Hr. Jaenike, der zum Inspektor » ver-

ordnei ist, dafi der gnadige Hr. Viceprasident — von Ho-
h e n I h a I — mir seinen Tisch hatte antragen lassen) . .

.

endigte und besserte die Supplique aus bis etwa halb 42 Uhr
(Abends ; Pezold hatte ihra gesagt, <es konnte verschie-

denes latinius ausgedruckt sein».) . . .

. . . (Pezold sieht eine tSupplique* durch) welche ich Dienstag.

(dann) zu Hause corrigirte . . . Von 5 bis 6 Uhr und auch *

QV "

hernach versaumte ich (die Zeit) mit dem rauchenden Of en,

so ich nun zum erstenmahle gesetzt bekam . . . Nach dem
Fe

NEssen schriebe ich zwo Suppliques ab fur das Otton. und mahi oder

Schenkbecherische Stipendia.* Darauf einen Brief an Hr/
besser Rauch *

Fiscal C a p p a u n , alsdann adresses und siegelle Briefe

nach Strafiburg bis nach 4 Uhr und betete im Bette.

. . . schrieb noch einen Zetlel, darinnen ich meldete, Mittwoch,

dafi ich den Datum vergessen hatte und bat, denselben selbst

hinzusetzen und legte (ihn) in das couvert, welches ich auf-

brach und neu siegelte (!) . . . (J a e n i k e teilt ihm mit,

dafi er «kunftigen Sonntag als membrum ordinarium an den

Hohenthalischen Tisch kommen kdnnte») . . . trug (Nachm.)

das paquet nach Strafiburg auf die Poste, welches mil

25 Groschen oder 4 Livres weniger 8 deniers bezahlen TheuresPaquet.

mufite. (Es waren aufier den 2 «suppliques» Briefe darinnen .

an Dr. und Prof. Lorenz,* an eccousin B i r r», M.

Redslob, Hr. Oertel, M. Oberlin,Dr. Renck-
lin, 4 Dr. Beykert , Prof. Brackenhoffer^ und

«Lct. Fiscab G a p p a u n) . . .

. . , gieng spatzieren urn die Stadt herum mit einem Donnerstag,
10. Nov.

i vgl. 15. XIL u. a. im Jahrb. 1906.
2 Beide hcute noch vom Thomasstift verwaltet.
3 Ueber die zwei Lorenz vgl. 21. u. 24. XIL im Jahrb. 1906.
* Wohl: Reuchlin Fr. Jak. Propositus der theol. Facult.

f 1788. (K. V. Bl. 8 Rucks.)
& Brackenhoffer Joh. Jerem. prof, mathem. f 1789. (K. V.

Bl. 16.)
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Freitag.l l.Nov.
Bufitag.

Umwenden der
Weibsleute.

Samstag,
12. Nov.

Crusll Meta-
physica Ent-

wurf der noth-
wendigen Ver-
nunftwahr-

heiten.

Sonntag,
13. Nov.

Freischule.
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jungen Hunde . . . (Hr. H a B aus Hof) ruhmte mir als

einen vortreffliclien Christen den Hrn. Superintendent Weifl
zu Hof im Bayreuthischen . . .

. . . (Dr. Burscher predigt in der Paulinerkirche)

. . . das Vater Unser wurde von alien knieend gebetet . . .

Noch nie habe ich so viele Leute in der hiesigen Kirche
gesehen. (Zu Mittag iBt man am Bufitag Fische) . . . (Nach-
mittag in der Thomaskirche, wo Dr. K o e r n e r predigt

und in der Nikolaikirche) Die Weiber haben doppelte Silze

in ihren Stuhlen (vor der Predigt safien sie ffgegen den
Altara, dann ckehren sie sich gegen die Canzeb.) Es pre-

digle Hr. Lie. Thalemann... Nach 4 Uhr gieng ich

noch in die neue Kirche (Beschreibung derselben und noch-
maliger Besuch der Thomaskirche) . . . auf meinem Zimmer
lase ich : Joh. Georg Walchsi cvom Glauben der Kinder
im Mutterleibe» in 8 aus dem latein. ed. rda. Jena 1733. .

.

. . . Hr. Insp. Deytrich im Intelligenzcomtoir (am
Rande: tein Bruder des p. 390» = 25. Okt.) gab mir einen

Zettel, dadurch ich an den Hohenthalischen Tisch komme,
schenkte mir ein Intelligenzblatt auf ordre des Hr. Vice-

prasidenten, darinnen die Anstalten im Steinthal ge-

druckt stehen, so weit es mit dense!ben gekommen unter

dem Hr. Diaconus Stuber* an der Thomaskirche in

StraBburg bis 1767 . . . brachte dem Hr. Prof. Pe-
zold Crusii logic wiederum und borgte dagegen desselben

i. e. Crusii Metaphysic ed. 3. in 8. (vgl. 30. XI. und

6. XII.) . . . endigte Walch cvom Glauben der Kinder im

Mutterleibe*. (Uebersetzer dieses «gelehrt, deutlich und sanft

geschriebenen* Buches ist M. Adam Lebrecht M filler) . . .

. . . (Feuer mit Rauch !) . . . (In der Paulinerkirche

predigt M. Lohdius cganz gu1». Mittags zum ersten

Mai am Hohenthalischen Tisch.) . . . Hr. J a e n i c k e

wohnet vor dem Ranstadter Thor in Hr. Teichs HauBe,

eines Wachsbleichers, mit dem Schulmeister, Hr. Leh-
m a n n, (vgl. 23. X.) auf einer Stube. Hr. Viceprasident

von Hohenthal hat da eine Freischule er-

richtet ; derselbe bezahlet fur die Stube des Schulmeisters

und die Schulstube 47 Thaler. Die Banke in der Schul-

stube, deren immer einer hoher ist, als der andere, kosten

24 Thaler. Der Schulmeister hat monatlich 6 Thaler. Gegen-

i J. G. Walch aus Meiningen 1693—1775, seit 1716 Prof, in

Jena (Dogm.- u. Kirchengesch.) Herausgeber von Luthers Werken
in 24 Banden (1740—1752).

2 «Joh. Georg Stuber Arg. zuvor Pfr. in Waltersbach im
Steinthal f 1797> (K. V. Bl. 40). Er war Oberlins Vorganger.
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Montap. U.Nov.

Dienstag,
15. Nov.
Mittwoch,
lb. Nov.

wartig sind 80 Kinder in dieser Schule, wozu sich schon

wieder 23 gemeldet haben. Die Kinder bekommen Unter-

richt und Biicher frei. Bei Hrn. J a e n i c k e lernte ich

kennen die Hr. Nader und VV e i n e I . . . (Nachmittag

predigt in der Paul. Kirclie M. H u n d ') . . .

(Nichts von Bedeuiung.)

(Desgleichen.)

. . . schrieb dieses journal . . . Hr. Prof. Pezold
gab mir die 8 Groschen H o 1 z g e I d (furs Kolleg ?) wieder,

so ich urn 5 Uhr seinem famulo gegeben hatte (Gesprach

mit ihm). Beim Weg^ehen gab er mir zum Durchlesen

1) Schreiber, den Besuch Hr. Dr. Semlers bei der

Brudergerneinde in B a r b y betreflfend, nebst einem bei

dieser Gelegenheit geschriebenen Briefe des beruhmten Hr.

Dr. Stauzius J in 8 Frcf. und Leipzig 1774, ein Bogen.

Diese Schrifl ist spitz genug geschrieben und beifiend ; aber

noch viel witziger, scharfer und zugleich mit Ehrfurcbt und

Vertheidigung der christlichen Religion ist verterliget: 2) Send-

schreiben an den Verfasser des Lebens und der Meinungen

des Hr. Magister Sebaldus Nothanker* von

dessen weiland unlergebenen Schulmeister. Zur Bestellung

abgegeben in der Michaelis Messe 1774 in 8 drei Bogen*. .

.

. . . lase (nach dem Abendessen) in dem Brief Pauli
an die Galater, welches leider, so viel ich mich erinnere,

das ersle Bibellesen in Leipzig ist. Gnadiger Gott, rache

nicht die schreckliche Verachtung deines Wortes, um Jesu

Christi willen ; amen . . .

. . . (Nach dem Abendessen machte er «zur ErholungFreitag.i8.Nov.

eine Stunde lang klein HoIz») . . .

. . . (Lesen in der Metaphysik von Crusius und im

N. T.) . . .

... (In der Paul. Kirche predigt M. Bock.) Weil

er auf ein Dorf als Pastor kommt, so that er seine Ab-
schiedspredigt. (Er war 9 Jahre in Leipzig gewesen.) . . .

(In der Nik. Kirche predigt am Nachmittag : ein Studiosus

Richter mit tvielen Gaben». Schlufi des Kirchenjahrs mit

cschoner Vocalmusica der Thomasschuler ; dann aCatachesis

vor der Kanzel auf einem grunen SeBeb an «etwa 8 Knaben».)

Donnerstag,
17. Nov.

Bibellesen.

Samstae,
19. Nov.

Sonntag,
20. Nov.

i Hund vgl. 19. II. im Jahrb. 1906.
< Stauzius ?

3 Das Leben und die Meinungen des Hrn. Magister Se-
baldus Nothanker von Nicolai mit Titelkupfer von
Chodowieki (Berlin 1773 ff.), ein rationalistischer Roman gegen
heuchlerische Orthodoxie, der grofies Aufsehen erregte.

4 = 48 Seiten vgl. Goedeke IV, 170.
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Montag.21.Nov.

Schlitten.

Dienstag,
22. Nov.

Mittwoch,
23. Nov.

. . . (Am Rande : Uiber dem NEssen — in der Gaststube

— wurde ich, wie schon mehrmahlen, spottisch beschimpft

von Hr. Kraus, einem mediciner) . . .

. . . hospes bei Hr. Prof. C 1 o d i u s iiber die ep. Ci-

ceronis ad Atticum von 3—4 Uhr . . . legte mich nach

halb 12 Uhr. In dieser Nacht und schon den Nachmittag

sahe und horte ich Schlitten fahren. Sie sind gemacht wie

die in StraBbu rg. Es darf aber niemand mit Fackeln

fahren. Die Stunde wird mit einem Thaler bezahlet.

. . , Nach 4em MEssen trunke ich in der Gaststube.

Hier erzahlte mir ein Kulscher aus Frankfurt am Mayn,

Hr. Scharr, daB die Contrebande 1 in Frank-
reich abgeschaft sein soil nach Briefen, welche Kaufleute

in Frankfurt a. M. sollen erhalten haben . . . Ifiesen Nach-

mitlag und besonders diesen Abend wird ganz rasend mit

Schlitten gefahren, meistens von Studenten (am Rand:
mit wildem Knallen) . . .

. . . (Besuch bei Prof. Bosseck:) Wir redeten von

Hr. Prof. S toe her (in StraBburg), mit welchem Hr.

Prof. B. hier in Leipzig studiret hat ; von der zu hoflenden

gewiBen Bekehrung Israels, die u. a. besonders aus dem
Ezechiel ^ewiesen werden kann ; von der versione Alexan-

dria, 8 die im N. T. nie citirt wurde, und daB wir nicht

einmal wuBten, was eigentlich diese version seie, da es

r i g e n e s schon nicht gewuBt hat etc. . . . (Nachm.

Spaziergang um die Stadt «bei sehr hefliger Kalte* . . .

Von 4 — 5 Uhr war im coll. und saB zum erstenmal ordentlich

auf einem SeBel, den mir der famulus des Hrn. Prof.

P e z o 1 d , Hr. Ludovici, so zu reden, aufgedrungen hat, und

umsonst . . . (Bei Pezold im Hause wurde auch von der

LXX geredet). Man konne nicht einmal beweisen, daB

diese versio in Konigs Plolemaei Zeit verfertigt worden,

sondern nur dis seie gewis, daB die ebraische Bibel V. T.

damalen mit griechischen Buchstaben seie geschrieben wor-

den mit Aenderungen an 13 Stellen. (Ferner wurde ge-

1 Gemcint ist wohl (in ~ nach Frankreich) die Verlegung
der franzosischen Zoilgrenze an den Rhein, die aber erst in der
Revolutionszeit (Okt. 1790) erfolgte (Aufhebung aller Binnenzolle
v. 1. I. 91 an). Dadurch wurden die bisherigen freien Handels-
beziehungen zwischen ElsaB und Deutschland uuterbunden.

2 oder «Septuaginta», die nach der Sage auf Befehl des
Konigs Ptolemaeus Philadelphos (285-47 v. Uhr.) von 70 jiidi-

schen Gelehrten in Alexandria besorgte Uebersetzung des alten
Testamentes ins Gricchische Origenes lernte hebraisch, um den
Urtext mit der Uebersetzung zu vergleichen und diese berichtigeu
zu konnen.
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sprochen) von . . . Prof. Linggin Wittenberg und

seiner Geschicklichkeit, von Hr. Lie. Thalemanns Be-

rufung (dorthin) als Gen. Superintends (Dr. K o e r n e r

hatte sie ausgeschlagen) ; daB ein Prof, extraord. in Leip-

zig gar keine Besoldung habe, daB ein Prof, ordinarius

3 bis 400 Thaler habe, noch auf dem alten FuB, wo dieses

eine groBe Summe war ; denn es stehet in der Verordnung :

ut professores possint laute vivere; von den hiesigen colle-

giis, so nicht vom Hof depend iren I. die der Universitaet

gehoren 1) Paulinum 2) das Furstencollegium, aus welchem

die Hrn. Professores mit besoldet werden II. die fur sich

sind 4) das groBe Furstencollegium, 2) das kleine Fursten-

collegium 3) das rothe collegium. In diesen sind mehren-

theils 8 Glieder entweder Professores oder Magistri habili-

tati entweder von alien vier Nationen oder nur von einer

allein e. g. gebohrne PreuBen und Pohlen. Die Glieder

leben von dem, was die Guter und HauBer, so zu jedem

collegio gehoren, eintragen . . . (Am Rand : Hr. Prof.

Peloid hatte gerne die Disp. des Hr. Dr. Lorenz
inStraBburgde induratione Israelis) . . .

. schlug lange Feuer . . . (Besuch bei Hrn. Prof.

s. Lie. T hal-emanm; das Gesprach mit ihm) . . .

schrieb an diesem journal . . . (Abends um 9 Uhr uner-

warteter Besuch von 5 Bekannten aus Halle), welche zu

FuB hierher gekommen waren in groser Kalte. (Sie wohn-

ten «im rothen Lowen auf dem Brihli) . . .

. . (Mittag mil ihnen «fur mein Geld» in ihrem Freitag,25 Nov.

Gasthof.) Die Aufwartung ist ohngefahr ebenso oder ebenso

schlecht, wie bei mir in 3 Rosen . . .

. Nach dem MEssen war ich im rothen Ldwen bei

tabac; nach halb 3 Uhr fuhrte ich 4 Hallische Studiosos

auf die Rathsbibliothec und wieder in den rothen

Lowen . . . (mit Pezold Besuch bei M. Hempel ; das Ge-

sprach u. A. vom jungsten Tag) . . .

... (In der Paul. Kirche predict C r u s i u s fiber

das Evangelium; «schone Music mit Pauken, Trompeten,

Geigen, Clarinetten* und Gesang der «Thomas Schuler,

Cboralisten*) . . . (Nach 2 Uhr in die reform. Kirche

zu Z o 1 1 i k o f e r 1
. Als Redner verdient er vielen Beifall

und Lob ; als Prediger kann ich ihn nicht hoch-

schAtzen, indem er mir sehr naturalistisch vorkommt . . .

(Abendessen im roten Lowen) Die ubrigen aus Halle
hatten schon gegessen und waren betrunken ; besonders

Donnerstag,
24. Nov.

Heut ward es
noch k&lter als

gestern.

Samstag,
26. Nov.

Sonntag,
27. Nov.

Trunkenheit.

i Zollikofer vgl 5. III. und 1. V. im Jahrb. 1906.
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Montag,28.Nov,

Oienstag,
29. Nov.
Mlttwoch,
30. Nov.

Holz in der
Stube.

Donnerstag,
1. Dez.
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wuBte sich Hr. Schlingmann und Hr. Richter nicht zu

halten, sondern machten allerlei Aufsehen und Lermen.

Nach dem NEssen rauchte ich 3 oder 4 Pfeifen tabac, dabei

dann von der beslen Welt, von der hi. Schrift etc. geredet

und gestritten wurde. Um halb 10 Uhr nahm ich Ab-
schied und wunschte ihnen samllich die Hegleitung Got-

tes . . .

. . . lase weiter von 5 bis nach 7 Uhr in Crusii Me-
taph. (Das cCapitel von der Bewegung*). Ich weiB nicht r

ob mir nicht wohl gewesen, oder ob dieses Gapitel schwer

vorgetragen wird, oder ob es nur mir schwer seie ; ich

habe wenig daraus verstanden vor dem NEssen und in beiden

Stunden vorher; nach dem NEssen gieng es etwas bes-

ser . . .

. . . (Am Rand : «Neuer Schnee in groser Menge*) . . .

. . . Von 9—10 Uhr wurde nicht gelesen wegen der

Rede vor dem oder von dem Rectore Magnifico, davon ich

nichts wuJJte. Vor 9 Uhr liefi ich mir die Haare schneiden

. . . Nach dem MEssen hatte ich mit einem halben K latter

FlieBholz zu schafTen, das ich in die Stube tragen lieB auf

Zureden meiner Wirthin und hernach legte; dabei machte
ich auch klein Holz. Von 4—5 Uhr war im coll. Von da

an bis halb 6 Uhr hatte ich mit meinen Haaren zu thun;

dann lase ich in Gr. Met., auch nach dem NEssen, und
endigle dieselbe um 14 Uhr. Doch habe ich vorher manche
Zeit mit Ausbrennung 6 kleiner labacspfeifen zugebrachL

Aus dieser Metaphysic habe ich viele richlige Begriffe be-

kommen. Manches war mir zu schwer zu begreifen und
manches will mir nicht gefallen. Uibrigens ist es die besle

Metaphysic, die mir bekannt ist ...
. . . half meiner Thure, sie leichter auf und zuzumachen

. . . Nach dem M Essen half ich der Thure weiter und lase

fort in Roosi (Einleitung in die bibl. Gesch.) Uiber dem
MEssen verehrte mir Hr. D e y t r i c h, Insp. des Hohenth.

Tisches, seine Disputation pro gradu Doctoris medicinae, so

morgen soil gehalten werden : de rnorbis mentis delicta ex-

cusantibus, 31 Seiten ohne die Dedicationen und Titel nebst

dem beigedruckten Diplomate von 16 Seiten . . . speiflte

zu Nacht und machte klein Holz bis nach 8 Uhr . . .

schrieb Briefe bis gegen 12 Uhr; lase einige Gapitel in der

Apocalypsis, betete und legte mich nach halb 1 Uhr.

* Koos vgl. a und 11. VI. im Jahrb. 1906. Die cEinleitung
in die bibl. Geschichten*, erste Aufl. 1774, ist 1876 von Steudel
neu heransgegeben worden.
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. . . von 9—14 Uhr in einer medic. Disputa- Freitag, 2.Dez.

t i o n. Hr. Dr. Bose 1 war in gefarbtem Kleid und Degen;

der Respondens Hr. D e y t r i c h ebenfalls so, wie auch

die opponenten. Die Disp. gieng ganz ruhig von Statten.

(Am Rand : Uiber dieser Disp. versaumte ich zum ersten-

male ein hiesiges collegium) Der Prases gienjr vom cathe-

der und Hr. Prof. Pohl* als Procancellarius in rolhem

sammetem Mantelchen, mit Pelz gefutterl, und schwarzem

taffetem Mantel oder Rock trat hinauf, legte einen rothen,

sainmeten Hut, gleicb einem Churhute, neben sich und lase

eine Rede de institutis criticorum in medicina imitandis

und den Lebenslauf des Candidaten. Darauf trat der Pedell

neben den Candidaten und lase ihm diejenigen puncte vor,

die derselbe mit aufgebobenem Finger beschwdrete. Und
so giengen sie fort in das Auditorium Philosophicum, wodem
Candidaten noch gratuliret wurde von einem nach dem
anderen aus der mediciniscben Fakultaet. Uiber dem MEs-

sen bekam ich 2 exemplare des carminis, so der Freitisch

des Hrn. v. Hohentbal hatte machen lassen, davon

ich doch vorher nichts gewuBt hatte (Am Rand : Carmen

teutsch. Der Verf. ist Hr. Rockstrom* am Hohenth.

Tisch, ein Mediciner.) Ein anderes Carmen haben des Can-

didaten Freunde machen lassen . . .

. . . Nach dem MEssen ase ich KaB und trunke in der Samstag,3.De*.

Gaststube bis gegen 2 Uhr; gieng urn die Stadt herum zur

Bewegung bis gegen 3 Uhr . . .

. . . (H e m p e 1 predigt in der Paul. Kirche uber das Sonnta*.4.Dez.

Ev.) Nach der Kirche wolte ich Hr. Prof. Pezold be-

suchen ; er gab mir aber zu verstehen, daB es ihm jetzt

nicht angenehm ware, da er sich ankleiden muBte, um zu

Gast zu essen ; ich mochte nach Tisch wieder kommen.
Das MEssen hatte heute Hr. Doctor. Deytrich, bis-

heriger Insp., gegeben : 1) Suppe, 2) gebratene Gans,

3) Merseburger Bier. Dis rnachte dann, daB wir bis nach

halb ein Uhr beisammen waren, da wir sonst am Sonntage

schon vor 12 Uhr fertig sind. (Nach dem Essen hielt

Deytrich «eine kleine Anrede* und stellte (vgl. 7. XL)
J a e n i c k e «als kunftigen Inspektor vor) . . .

. . . nahm Abschied von Hr. Dr. Deytrich im Montag, 5.Dez.

Hohenthalischen HauBe am Markte ... v. 10—11 Uhr hatte

J Bose vgl. 20. XII. u. a. im Jahrb. 1906.
2 Pohl ebenda 22. XII.
3 Rockstrom bzw. Rockstroh ebenda 11. 23. and 26. II. sowie

und 2. III.
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ich viel mit dem Rauch zu schaffen . . . (Lesen dreier bei

P e z o I d entlehnier Schriflen, darunter : Lectio publica,

in qua illustratur locus 1. Sam. VI 19 de Bethsemitis l
. . .)

Dien9tag.6.Dez. . . . (Bficher zuruck an P e z o 1 d ; neu entlehnt :

«C r u s i u s Naturlehre, Anleitung uber naturliche

Begebenheiten ordentlich und vorsichtig nachzudrucken* ed.

2 da vermehrt in 8. Leipzig 1774; 708 Seiten ohne die

starke Vorrede zur ersten Auflage*). Es wurde geredet von

der Jgfr. Weyherin, die 4773 vom Platz desMunsters
in StraBburg heruntergefallen ; » von den Wirkungen

der Bekehrung, besonders im Anfang; von Hr. Dr. Bose,
Prof, anatomiae, welche Stelle allemal der 3 te Prof, in der

medic. Facultat hat ; dieser seie kein iiefdenkender Mann
und besonders im Sommer pflege er in seinen Vorlesungen

nach Tische bisweilen einzuschlafen ; von Hr. Prof, Pohl ;

derselbe seie zwar ein ehrlicher Mann, aber in seiner

Wissenschaft schlecht bewandert, so daB er keine Disputa-

tion, Rede etc. aus Mangel des lateins selbst machen kan,

sondern solche allemal durch andere machen l§Bt. Eine

Probe seines lateins e. g. ist : quo modo sonant musculi

i. e. wie heiBen dieMusceln? Da er noch Prof, anatomiae

war, so muBte ein anderer allemal die Theile vorlegen und

erklaren, weil er sie nicht erkannte. Da geschahe es nun
bisweilen, daB er sich vergriflfe und einen Theil fur den

andern nahm, und wann er vollends sein concept nicht bei

sich hatte, so konnte er nicht lesen, sondern mufite erst

nach HauBe laufen ; von dem Buchhandler K onig in

StraBburg (am Rand : ein Landsmann von Hr. Prof.

Pezold)* etc. . . .

Miuwoch,7.Dez. . . . Nach dem MEssen hielte mich auf mit Oefnung
eines sehr hart eingefrorenen Fensters . . . wir (Jaenicke

und zwei andere) disputirten zusammen lateinisch de divi-

nitate Script, sac . . .

> Vgl. Reuss «Das alte Test.> I, S. 182, Anm. 5.

* Vgl. 14. XII. im Jahrb. 1906.
3 «Die hiesige Burgers Tochter, Namens Weiherin, eine

Kaufmannstochter, gieng mit etlichen guten Freunden, die nicht

von hier waren, aufs Miinster. Um ihnen etwas zu zeigen. lag

sie etwas zu weit iiber das Gelander hinaus and sturzte Nachm.
zwischen der Abendpredigt ein viertel vor 4 Uhr herunter vor
der grofien Thiir, so daB die Schenkelbeiner an den Hiiften oben
heransgestanden. Hatte sich der Wind nicht nnter den Kleidern
gesteckt, so hatte man sie mussen zasammenfegen. Dis ist ge-
schehen anno 1773 amCharfreytag>. CCatalogus des StraBb. Mini -

sterii, S 401. Auf der Univ. BiblA
4 Pezold war aus Wiedemar bei Delitzsch.
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. . . Nach dem MEssen ofnete ich mit Miihe ein ein- Donnerstag,

gefrorenes Fenster ...
. . . lase in Crusii Physic . . . nach dem colleg gab Freitag, 9. Dez.

mir Hr. Prof. Pezold. zum Durchlesen eine grundliche

Antwort die Schrdpferische Zauberei betr. (vgl. 31. X.) von

Hr. Dr. Crusius . . . Weil ich (Abends) kein Bier herauf-

bekommen hatte, so gieng ich in die Gaststube, wo ich

mien uber eine Stunde aufhielte, weil von Seeschiffen,

Wallfischfang, Seehundefang etc. geredet wurde . . .

. . . (Briefe nach Halle «en paquet auf die poste»). . . Samstag,io.Dez.

t r* i • u / r a t * n * • n • Giltigkeit des
Insp. Deytnch (auf dem Int. Gomptoir, wo P. emen Hr. insp. De>-

Brief an den Vizepras. von Hohenthal abgegeben hatte) bot
tliC

mifh
gen

mir einen Tragkorb voll Holz an, welches ich aber aus-

schlug ...
. . . (Burscher predigt in der Paul. Kirche) . . . sonntag.n.Dez.

Nach dem MEssen brachte ich liederlich zwo ganze Stunden dung^der^Zeit.

zu in der Gaslstube . . . (Nachm. in der Peterskirche). Um
4 Uhr holte ich Hr. Prof. Pezold ab zu Hr. M. F r i s c h

am Zuchthause auf caffee und tabac (Gesprach) . . .

. . . Mach dem MEssen fand ich Briefe zu HauB : Montag, 12. Dez.

1) vonM. Redslo b, 2) von Hr. Dr. L re n z, 3) von ^alburg"
Hr. C a s e 1 m a n n, 4) von Hr. Schweighausser,
5) von dem e r t e 1 Grethel von StraBburg. Alio

waren voll von Liebe, Freundschaft, christlicher Gesinnung

und Neuigkeiten. Darunter aber ist besonders eine Propo-

sition an mien wegen einer Informator-Stelle nach M uhl-
h e i m am Rhein bei C 6 11 n zu einem Commissionsrath,

wo Hr. Burgmann jetzo Evangel. Pfarrer ist, der zuvor zu

London stunde an der S a v y 1 . . . (Besuch bei Prof.

Crusius) . . . Das ubrige Gesprache betraf eine fort-

gesetzte Erzahlung von dem Selbstmorde des jungen J e r u-

s a I e m s — ich meine — in Weimar um einer Frau

willen, die er schon als Braut geliebet hatte, und zu welcher

ihm nun der Ehemann den Zutritt versagte. Es verursachte

diese Begebenheit eine gottlose Schrift : «Die Leiden^, T1J J
1 • „. • , . . 1 . .

Die Ldden des
desjungen Warters»,*in welcher, wann ich nicht jungenwaners

irre, der Selbstmord unter andern damit vertheidigt wird :

Gott konne den Selbstmorder nicht anders ansehen, als

wann ein Sohn etwa acht Ta#e fruher nach HauBe kommt

1 Ein Stadtteil Londons, so genannt nach einem Prinzen
Peter von Savoyen, Oheim der Konigin Eleonore, der sich in

England angesiedelt.
* «Die Leiden des jungen W.> 1. und 2. Teil, Leipzig in

der Weygandschen Buchh. 1774. Vgl. das verstandige Urteil des

Wandsbecker Boten uber das Buch (Claudius I. 51).
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Dienstag,
ia Dcz.

Mittwoch,
14. Dez.

von der Reise, als ihn tier Vater ervvartete . . . Zwei

Exempel von der Vorsehung Gottes (in diesem Gesprach)

waren mir besonders merkwurdig. (Sie sind so abgeschmackt,

daB ich sie weglasse.)

. . . machte zwo Commissionen aus StraBburg
fur Hr. Dr. Lorenz bei dem Buchhandler Sornmer und

fur M. Red slob s. Frau Weberin bei der Buchb.

Georgi . . . schrieb vor und nach dem NEssen bis halb

3 Uhr zwo lange Briefe : 1) an Hr. Dr. Lorenz mit

Intell. Blatt und 1 Bogen aus Cr. Cosmologie, 2) an M.
R e d s I o b, 3) an das e r t e 1 G r e t h e I nach S t r a B-

b urg . . . legle mich gegen 3 Uhr.

. . . brachte zu bis 11 Uhr noch mit schreiben und

siegeln, daruber ich also 2 coll. versaumt. Vor 10 Uhr war

Hr. Georgi bei mir (am Rand : Hr. Georgi der Sohn, so

in SlraBburg war bei Lincker und Stein, Buchhandler)

und versprach, der Frau Weberin in StraBburg auf

kunftige Neuj. MeBe entweder den verlanglen defect oder

das Geld zu schicken. Von 11—12 war im coll. Nach dem
MEssen trug ich das Paquel nach StraBburg auf die Poste

und lase zum (Hier bricht dieses Heft ab und
beginnt das 5te bezw. das im vorigen
Jahr mitgeteilteTagebuch.) —

Nachwort.

Im Besitze des Hrn. Pfarrers Bruns in Kronenburg

befand sich auch (und ist von ibm, wie das Tagebuch selbst,

der Univ. und Landesbibliolhek geschenkt worden) ein dickes

gebundenes Quartheft mit dem Eintrag auf der ersten Seite

:

Patrick 16. Mai 1767. Dann folgt ein Bucherverzeichnis

:

«Libri, quos possidet Philippus Henricus Patrick Ph. Stud.

1767 sq.», vielfach mit Preisangabe oder Namhaflmachung

einiger Schenker. Es ist eine ganz stattliche Bibliothek von

fast ausschlieBlich theol. und religiosen Werken. 1 cHeinr.

Mullers Erquickstunden 8 Tubingen 1750» sind bezeichnet

als «Present de Mdm. Oertel, mon hotesse*. Die mehr-

mals im Tagebuch vorkommende Frau Oertel 2 war also

1 Als Saul unter den Propheten: Poesies du Philosophe de
Sans-souci 6. fr.

2 Auch ein Herr Oertel kommt im Tagebuch vor. Ein Joh.
Heinr. Oertel, Silberarbeiter, war neben dem Buchhandler Friedr.
Kud. Saltzmann der letzte Schoffe der Zunft, «zum Stelz» (Patr.

Wochenbl. Fruhpost 13. VIII. 1789).
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seine StraBburger Hauswirtin und gcdas Oertel Gretheb wohl
deren Tochter. An das Bucherverzeichnis schlieBt sich von an-

derer, anscheinend weiblicher Hand eine Reihe von Gedichten

an und daran wieder, meist in lat. Schrift von driller und
vierter Hand, eine Sammlung haus- und landwirtschaftlicher

Rezepte. Diese Eintrage sind offenbar spater gemacht worden

auf den Seilen, welche Patrick fur die Fortsetzung seines

Bucherverzeichnisses leer gelassen hatte, Denn mitten unter

den Rezepten stent wieder von seiner Hand ein Verzeichnis

:

«Land - Charten, jed e zu 8 Sj und auf die dann

folgenden weiteren Rezepte kommen viele unbeschriebene Blat-

ter, bis wir wieder auf einen Eintrag von ihm stoBen mit der

Ueberschrift : Sachen, sodie Freundschaft (=
Verwandtschaft) angehen 1769. Dieser Abschnitt sei hier

milgeteilt

:

1769.

28. Febr. Hr. Hummel mit Jgfr. Birrin Hochzeit.

7. Aug. Brief vom Vater in Amerika in Sud-Carolina,

Das ist der zweite, da den erslen 1768 auch urn diese

Zeit bekommen.
14. Aug. Ankunft meines Bruders von Basel nach StraB-

burg.

29, ej. Abreise ej. (des Bruders) fiber Paris nach London mit

der Pariser Land-Kutsche vor 12 L.

1. Nov. von London nach Charles Town in Sud-

Carolina.

18. Decembris angekommen in America.

1770.

3. Julii Brief patris et fratris cum diversis aliis 9 L.

1766.

13. Marlii Hochzeit Hr. Birr mit Jgfr. Lob stein in.

1772.

In der Nacht vom 5 auf den 6 ten Mai gegen Morgen um
2 Uhr starb dem Hr. Birr, Sohn, sein 3tes Kind Louise,

ein M§gdlein ohngefehr von 7 vierthel-Jahren, das in seinem

Leben fast keine gesunde Stunde hatte.

1774.

d (= ditto) 18 September Sonntag Morgens nach 7 Uhr

starb Frau Tante Birr auf gewiBe Weise plotzlich, welche

ich als Mutter zu ehren habe. Ich war in Halle Magd. (Magde-

burg); der Abschied derselben aber ist mir erst d. 11. Okt. in

Leipzig bekannt worden, wo ich um Sie trauerte.
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1774.

1m Julius oder August starb Hr. Lobstein, der Vater

der Frau Cousine Birr.

1774.

Um die namliche Zeit wurde dem Hr. Cousin Birr ein

MSgdlein geboren Namens Louise.

1773.

1st die Frau Cousine Hummel (vgl. o. 1769) mit der Ca-

roline niedergekommen.

1775.

Den 4. oder 5. Mai ist mein Tbeurer Hr. Oncle und

Vormund Birr gestorben. Seinen Tod habe ich erst nach

Pfingsten in Tubingen erfabren. Den 17. Julius habe icb die

Trauerkleider angelegt, welche ich so lange tragen werde, als

wie wenn ich sein Kind gewesen ware.

1774.

Etwa um Weihnachten hat Jungfer Riedlinin Hrn. Grun,

Knopfmacher, geheurathet.

177&.

In einem Brief, im December 1774 geschrieben, so ich zu

Ende Aprils oder Anfang des Mai in Leipzig von Straflburg

aus eihalten, berichtet mir mein Bruder, dafl er sich verheu-

rathet a. 1773 mit Jungfer Cobin, eines Metzgers Tochter aus

Landau, dafi er wegen grofien VerdrieBlichkeiten sich von dem
Vater getrennet und nun seine Haushaltung in Charles-Town

ffihre.

Nach einer Reihe leerer Blatter folgt nun das «V e r -

zeichnis des Getuchs, somir von meiner ver-
storbenen Mutter zugefallena, worin aber gegen das

Ende auch zinnene Schusseln, Teller u. dgl. aufgezahlt sind.

Zum SchluB stehen 92 Seiten : «Varia notatu non indigna»,

eine Sammlung von Lesefruchten aller Art, darunter eine Menge

von Nachrichten, wie man sie heute, besonders zur Zeit der

sauern Gurken, unter «Vermischtes» in den Zeitungen liest.

S. 54 wird Ausfuhrlicheres fiber die im Tagebuch erwahnte

Berliner «Realschule» des Oberkonsistorialrats Hecker etc. mit-

geteilt.

Bei Hr. Pfarrer Bruns lag auch der «Lehr Brieff
vor Johann Heinrich Patrick geburthig von Trarbach
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an der Mosel». Darin bescheinigt am 4. April 1741 (es ist eine

htihsche Urkunde) cNicolaus Wilhelm Schiirmann, Burger

und Handelsmann* in Heidelberg, daB cVorzeiger dieses, der

Ehrbare und bescheidene Johann Heinrich Patrick,
des Wohl Edlen Hochgelahrten und GroBachtbaren Herrn Jo-
hann Daniel Patrick, geweBner Hertzoglich-Bircken-

feldischen und Margrafflich Haaden-Baadischen gemeinschaft-

lichen Fiscals und stifftsschaflhers zu WolflF von Trarhach an

der MoBel Ehe-Leiblicher Sohn» von der Frankfurter Oster-

messe 1737 bis dahin 1744 bei ihm die Tuchhandlung
eaufrichtig erlernet* habe (folgt ein groBes Lob uber das Be-

tragen des Lehrlings und warme Empfehlung desselben can

alle und jede, wefi standes, Condition und Wurden sie seyn»).

— Dieser TuchhSndler Job. Heinrich Patrick ist der Vater

unsers Magisters, Er hatte sich in StraBburg niedergelassen,

das Burgerrecht erworben und eine StraBburgerin ' geheiratet.

Noch zu Lebzeiten seiner Frau wanderte er, infolge schlechter

Geschafte mit ihr zerfallen, als bankerotier Mann nach Amerika
aus (1753),* wohin ihm (die Mutter scheint noch in den funf-

ziger Jahren gestorben zu sein) 1769 der altere Sohn Casimir,

seines Zeichens Schneider, nachfolgte, wahrend Philipp Heinrich

unter der Vormundschafi des concle Birr» m der Heimat blieb>

1m Oktober 1780 hat sich «der Pfarrer Patrick von Ro-

mansweileo verheiratet mit «Catharina Magdalena Ehemannin,

Herrn Johann Peter Ehemann, des Barchethandlers und Burgers

dahier* ehelicher Tochter. Als Morgengabe erhielt sie von

ihrem Manne 150 fl. und brachte cals Ehesteuer auser ver-

schiedenen hausratlichen Mobilien und Effekten 1000 Gulden

hiesig courrenU ins Pfarrhaus. So zu lesen im Ehevertrag vom
4. Okt. 1780 vor Notar Zimmer in StraBburg.

Ueber die weiteren Schicksale Patricks habe ich nichts Na-

heres ermitteln konnen. Jedenfalls war er in der Schreckenszeit

noch in Romansweiler. Denn im Verzeichnisse der im hiesigen

Seminar Eingesperrten («GefangniBgeschichten und Aktenstucke

zur Robespierr'schen Tyranneia, auf der Univ.-Bibl.) steht S. 55

:

1 Maria Diirninger. Vgl. den T a u f a k t der Neuen Kirche von
Diakonus Valentin Holtzbergcr (Stadtarchiv N 229 S. 261): «Diens-

tag den 27 Juni (1747) nachts gegen 12 Uhr ist Hr. Johann Heinrich
Patricks, Handelsmann nnd Burger allhier, Ehel. HauBfrau Anna
Maria Durningerin, eines Sohnleins genesen, so Donnerstag darauff

getaufft nnd Philipp Heinrich genannt worden».
2 Brief an seinen Bruder in Annweiler vom 23. Juli 1753 aus

Rotterdam.
5 Immatrikuliert wurde er am 6. April 1763 als stud, phil.,

am 1H. Mai 1768 als cand. magisterii, am 18. April 1767 (mit Blessig)

als stud, theol. (Knod, die alien Strafib. Matrikeln).
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Ph. Heinr. Patrick, prot. Pfarrer von Romansweiler. AuBer
ihm von ebendort : der Lehrer Mofibach und drei Israeliten,

samtlich im Thermidor 1794 gefangen gesetzt.

Patricks Vater hatte sich in Amerika (Sudcarolina) noch

einmal verheiratet und zu Wohlstand emporgearbeitet. Er

wurde sogar kurz vor dem UnabhSngigkeitskrieg mit England

Mitglied der dorligen Regierung. Wahrend des Krieges erlitt

er groBe Verluste und rnufite wieder von vorne anfangen. Er

hatte aus der zweiten Ehe sieben Kinder und heiratete, a)s er

1780 wieder Witwer geworden, zum dritten Mai. Er starb

*m 12. April 1785, nachdem er die Kinder zweiter Ehe zu

Erben eingesetzt hatte. Casimir (der auch ein wohlhabender

Kaufmann geworden) und Philipp Heinrich bekamen nur jeder

& Pfund englisch und 4 — Sklaven. Was der Pfarrer von Ro-

mansweiler mit dieser schwarzen lebendigep Erbschaft ange-

fangen hat, ist unbekannt

!

Der Lehrbrief des Vaters, der Ehevertrag unseres Patrick

und 12 Familienbriefe an ihn, darunter 4 des Vaters und einer

des Bruders Casimir aus Amerika, denen ich die vorstehenden

Mitteilungen entnahm, sind von Hr. Pfarrer Bruns auch der

Universilats-Bibliothek ubergeben worden.
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Gedichte fur

A. M. Baron Zorn von Blobsheim

Kaiserl. Feldmarschallieutenant.

Mitgeteilt von

E. Martin.

D*rurchdie GuteS. Exzellenz des Herrn Unterstaatssekretars

Baron Zorn von Bulach erhielt ich, von Herrn Dr. Kiener ver-

mittelt, Einsicht in zehn poetische Huldigungen, welche dem

Kaiserl. Oberst, spaterGeneral Feld wachtmeister und General-Feld-

niarschalleutnant, Maximilian August Baron Zorn von Blobsheim

(geb. 1714 zu Nurtingen, gest. 1774 in Galizien, wohin er 1772

kam), besonders zu Neujahr oder zum Namenstag von seinen

militarischen Untergebenen dargebracht worden waren. Als

Verfasser nennen sich Christian Gottfried Federlin, Gemeiner

von der LeibCompag., Mathaus Sehonleben, Gottfried Meischnei

,

«in Wienner, Carl Wilhelm Dornheck, Fuselier v. des Hhptm.

Kuntz Compag., dieser auch im Namen der Comischen Gesell-

sehaft, endlich Johannes Fronneck, Bedienter, dieser mit dem

Datum Schlos Shinava etc. 12. 8bris. 1773. Eine besondere

Stelle nimmt ein die

Abschieds-Ode

Bey

der ReiBe nach Galliezien,

DeB

K. K. HErrn General-Feld-Marsehaln-

Lieutenants Baron Zorn von Blopsheim

Ihres geliebtesten HErrn Bruders
15
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Von

Sophia Louisa von Reischach,

Einer verwittibten Obrislin von

dem lobl. Schwab. Creyfi.

Rieth

In dem Herzogthum Wurtemberg
den 29ten jun . 1773.

Wie die verlafine Turteltaube

Den ungewiBen Auffenthalt

Bald in dem nachsten besten Wald,

Bald in der langst durchlauschten Laube

Mit angsten sucht, mit schmertzen findet,

Und da sie immer fremde ist,

Mit beyden Fittichen geriist

Den WechBel mit der Noth verbindet,

So wahlt das Schicksal mich zura Bilde;

Der Glantz von jenem frohen Hayn
Ist nun ein dunckler, matter Schein.

Beynahe fallen Helm und Schilde

Selbst in den GrauB der Glucksruinen.

Mir, Himmel! solle hier und dort

Bald dieser und bald jener Ort

Zum Denkmal neuen Kummers dienen.

Jedoch ist gleich mein Eahn verlaBen

Und ietzo nur der Wellen Spiel,

Mein Hertze weiflt bey dem Geffihl

Defi bangen Unglucks sich zu fafien

Und mit Gedult den Weeg zu bahnen,

Wo biB zu meinem Wittwen-Grab

Ich dieBe frohe Ancker hab:

Gott und die Ehre meiner Ahnen.

Mein Bruder steigt bey meinem Fallen

Auf Stutzen des Verdienstes fort.

Ihra jauchzet jeder Landesort.

Ihm bringet der Carthaunen Knallen

So, wie der Gattin KuB, den Segen:

Den Huhm, ehmals aus Daunens Mund,

Macht nun ein grofier Joseph kund,

Und schreibet ihn auf Seinen Degen.

Ein Werck der Vorsicht solt es bleiben

Um den still abgefaliten Plan

Schon von dem neunten Jahre an

Stets in das Grofiere zu treiben:

Ihr Liebling folgt durch alle Scenen

Im Gliick und Ungliick einerley,

Gott und der Fahne stets getreu

Als Muster achter Martis-Sohnen.
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Gepruft an Weifiheit. Math und Treue,

Genug, von Joseph Selbst gewahlt,

Aach nor allein fur Ihn beseelt,

Rufft ihm die Vorsicht auf das neue

An Sieg gewohnte Heeres-Spitzen,

Gallicziens Entferntes Land

Und bey solch anvertrautem Pfand

Die Adler Oesterreichs zu schiitzen.

Heil der Bestimmung! Heil dem Pfade

De6 besten Braders. Wo er geht

Und in des Himmels Segen steht,

Da folge defi Monarchen Gnade,

Da folge auch die Abschieds-Thranc,

Die Eine treae Schwester weint,
*

Bifi uns einst jener Tag vereint,

Nach welchem ich mich hertzlich sehne.

Hier schant ein ehmals wohl bekannter

Auf meinen Schwesterlichen Sinn

Sowie auf diese Reime hin

;

Doch bleibt er nicht ein ungenannter,

Vielmehr aus seinen Ehrfurchts-Rechten

Zahlt er sich, wird's vergonnet seyn,

Als ein Devoter Scharffenstein

Zu meinen und des Bruders Knechten.

Der Name Scharffenstein ist aus Schillers Jugend wohlbe-

kannt; naturlich kann der Dichter nur ein Verwandter von

Schillers Freund sein.

Die ubrigen Dichter halten sich meist an den Alexandriner

und dessen steiferen Stil. Daffir zieren sie zum Teil ihre Car-

mina mit Bildern, welche besonders kriegerische Embleme,

auch das Wappen des gefeierten musenfreundlichen Vorgesetzten

darstellen. Selbst ein Akrostichon in Distichen mit dessen

Namen fehlt nicht.
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MoBti und Kirwe im ElsaB.

Von

Dr. Katsel in Hochfelden.

(Schluli)

Der Fangti-Owe zu Hordt.

in eigenartiger Weise wild noch heute der Sonntagabend

vor dem Metiti in Hordt begangen. Es ist der so^enannte Fangti-

6we, Fangtagabend. Die Burscben sucben ihre Geliebten oiler

solche, die es werden sollen, zu fangen. Kurz vor Einbrucb der

Dunkelheit iinden sich die Maiden in den Hofen, unter den

Toren und Turen der Gebofte ein. Sie verstecken sich anscbei-

nend vor den Nacbstellungen der Burscben, docb diese haben

sie bald auf die StraBe herausgelockt. Und nun beginnt ein

Singen und ein Springen, ein Schreien und Lachen, daB das

ganze Dorf davon widerballl. Oft meint man, es sei ein Regi-

ment Soldaten da. Dieses Durcheinander dauert bis in die Naeht

binein, und schlieBlich geht die ganze Gesellschaft friedlich ver-

eint, Arm in Arm ins Tanzwirtshaus, wo noch ein kleines Tanzchen

gemacht wird. Dann werden die Maiden nach Hause begleitet.

DerTanz ist ubrigens in den letzten Jahren in Wegfall gekommen.

Es handelt sich bier um die altertumlicbe Sitte des Mad-
cbenraubs. Aebnlicbes findet in Malbach (Kr. Saarlouis) statt,

wo jeder Bursche am Kirchweihfeste, nachmitta^js nach der

Vesper dasjenige Madchen raubt, das er an diesem Abend und

das ganze Jahr zum Tanze fubren will.* Die Silte des Madcben-

» Zeitschrift far deutsche Mvtholoirie. I. 8i>, 3.
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raubs starnmt aus den Fruhlingsgebrauchen und kommt als

Mailehen in weiter Verbreitung durch Mitteleuropa vor. Wie
sie sich aus den altgermanischen Anschauungen fiber die Vege-

tationsgeisler und das Mai-Brautpaar erklaren latit und dann

als Anfang des Brautstandes aufgefaftt wurde, ist bei Mann-
hardt 1 nachzulesen. Im ElsaB trilt sie nur ganz vereinzell auf.

Der MeBtimaien. Der Kirwestraufl.

Soweit die mundliche Ueberlieferung zuruckreicht, linden

wir in unserem ganzen Gebiete die Verwendung des Maiens bei
(_

den Kirchweihfestlichkeiten. Es ist das, ganz abgesehen von

seiner urspriinglichen Bedeulung als altgermanischer Maibaum,

nicht zu verwundern. Wird docb der Maien, wornnter man
gewohnlich einen frisch grunenden Baum oder grofteren Baum-
ast versteht, weit und breit als Wahrzeichen der Freude, der

Ehrung bei den verschiedensten Gelegenbeiten benutzt. Und so

auch beim Kircbweihfest.

Am Nachmitlag vor dem Feste versammeln sich die Bur-

scben im Tanzwirlshaus. Zu einem gemeinsamen Trunk auf

Koslen des MeBliburschen lang! es gewohnlich noch, so viel ist

vom «Vertrinken» des MeBti noch ubrig geblieben. Dann geht

es in den Wald, wo ein solcher Torhanden ist, und es wird eiw

Birken- oder ein Tannenslammchen geholt. In der Regel bat man
sich mit dem Besitzer verstamligt und i\en Baum gekauft. Nicht

sellen wahlt der Forster selbst den Baum aus. Zu Mels-

heim und Ilcrdt geschieht das Abholen bei gutem Wetter in

feierlicher Weise. Im Gebiete des MeBti wird aber vielfach nach

altem Brauch der MeBtimaien im Nachbarbann nachtlicher

Weise gestohlen und alsdaun auch mit einer Pappel oder Akazie

vorlieb genommen. Wenn der Besitzer des Baumes sich meldet

und auf seinem Eigentumsrechte besteht, wird er bezahlt. Klage

erfolgt gewohnlicli nicht. Bisweilen ubt jedoch der Bestoh-

lene Erpressung und liiBt sich sein Stillschweigen mit schwerem

Geld bezahlen.

In Qitatzenheim, wo weit und breit kein Wald ist, geht

das Holen des MeBtibaums besonders umstandlich vor sich. Die

Burschen haben sich im Tanzwirtshaus versammelt, wo jeder

einen Liter Wein erhalt. Nach Feierabend setzen sie sich auf

bereitgehaltene Wagen und fahren oft weite Strecken in einen

i 3Iannhardt, Der Baumkultus der Germanen und ihrer

Nachbarstamme. Berlin, 1875. S. 422 ff., besonders S. 454 f.
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fremden Bann, bis sie den Baum erreichen, den ein Bursche

schon im voraus als geeignet ausgesucht hat. Der MeBtihuter

hat sich der Gesellschaft angeschlossen and sein Gewehr czur

Verteidigunga mitgcnommen. Ein Bursche hat eine Laterne, ein

anderer eine Harmonika, ein dritter eine Axt oder eine Sage.

Lautlos geht es an die Arbeit des Fallens, und der zur Strecke

gebrachte Baum wird mit den Klangen der Harmonika begruBt.

Dann wird er aufgeladen, und in flottem Trabe geht es nach

Hause zuruck, wo im Tanzwirtshaus weiter gezecht wird.

Im Kirwegebiet nordlich des Hagenauer Forstes nimmt man

/?f fiJ ein etwa mannshohes Tannchen. In Steinselz nennt man den

Vorgang das «Ho]en der Kirwe». Zu Lernbach wird dabei ein

FaBchen Bier gelrunken. Auf die Ausschmuckung des Tann-
chens legt man besondere Sorgfalt. Der Stamm wird ganz oder

spiralformig geschalt und mit vielen Bandern, Papierflittern und
kunstlichen Blumen behangen. Vor 1870 waren vielfach Bander

in franzosischen Farben dabei, z. B. in Holschloch. Auch nach

dem Kriege wurden noch mehrere Jahre lang blau-weiB-rote

Bander in Lobsann verwendet, bis sie durch die Gendarmerie

en tfern t und verboten wurden.

Die Herrichtung des Tannchens oder, wie es im Volksmunde
heiBt, des StrauBes (in Nthweiler bei Worth, Froschweiler und

Jagertal ist es ein cMaiens, in Stundtveilev ein cTannel»)

geschieht in mehr oder weniger idealer Weise am Samstag

Abend oder Nachmiltag. In Langensulzbach putzen die Maiden

den StrauB, in Gorsdorf haben die beiden MeBtimaiden das

Vorrecht. Die Drachenbronner und Steinselzer Maiden sind so

liebenswiirdig, die notigen Bander zu schenken,^ wahrend die

Burschen den StrauB selber schmucken, um sich einen Frei-

trunk zu sichern. Dasselbe geschah (bis 1862) in Memmelshofen
und Meisental. Zu Hohweiler ziert ihn der Wirt. Meistens

besorgen das die Burschen im Wirtshaus oder in einem Pri-

vathaus, zu Wingen beim Burgermeister. Vereinzelter Weise

ist es in Weitersweiler und Sparsbach, also weitab vom Kirwe-

gebiet, ebenfalls gebrauchlich, daB die Maiden am MeBtisamstag

im Tanzsaal einen Maien schmucken. WT

ie dieser Brauch gerade

nach Weitersweiler und Sparsbach kam, lieB sich nicht er-

mitteln. Lothringer Sitte ist es nicht.

Der StrauB wird in der Vornacht zur Kirwe gewohnlich

im Kirwewirtshaus aufbewahrt, so in Langensulzbach, oder in

der Scheune eines Consents (Niedersteinbach), oder am Ende

des Dorfs (Lernbach), auch wohl im Keller des Burgermeisters

(Oberhofen, Wingen).

Er dient dazu, an der Wirtschaft ausgesteckt zu werden,

worin getanzt wird. Die Gesamtheit der Dorfburschen gibt da-
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durch zu erkenncn, daB sie es ist, die die Kirwe veranstaltet,

sie kennzeichnet die von ihr ausgewahlte und gewurdigte Wirt-,

schaft und ehrt sie zugleich. Der StrauB bleibt aber nicht allein

wahrend der Kirwe, sondern solange wie er uberhaupt halt. Die

Blumen verblassen, die Bander zerfetzen sich, die Nadeln verlieren

ihr Grun und fallen ab, aber der StrauB bleibt, bis ihn ein Wind-
stoB mitnimmt, nicht selten bis zur nachsten Kirwe. Schon

sieht das nicht gerade aus. Bis vor wenigen Jahren gab es noch

viele Wirtschaften, die kein Schild hatten, und der StrauB diente

alsdann dazu, die Dorfwirtschaft als solche uberhaupt kennilich

zu machen. Dies ist wohl der Grund, weshalb in den groBeren

Dorfern, wo mehr als eine Wirtsehaft bestand, alle Wirte sich
*

einen StrauB aufstecken lieBen. So in Kleeburg und Lobsann

(bis 1885). Seitdem das Gesetz fur jede Wirtsehaft ein Namens-
schild vorschreibt, hat der StrauB seine praktische Bedeutung

eingebuBt. Seit einigen Jahren wird er denn auch immer kleiner

und formloser und durfte bald zu einem wirklichen StrauB zu-

sammengeschrumpft sein. Seine volkstumliche Bedeutung wird

aber um so grttBer, je mehr der Brauch des Aufsteckens in Ab-

gang kommt, namentlich weil im Gebiet der Kirwe die Verwen-

M

dung von gepflanzten Maien nicht bekannt zu sein scheint. Nur
in Preuschdorf fand sich die Spur eines gepflanzten Maibaums.

Er wurde zuletzt '183*2 beim Vortanz und zum Stangenklettern

der Buben benutzt.

Das Aufstecken des StrauBes erfolgt zum Teil bereits am
Samstagabend ohne alle Feierlichkeit. Der Kirwebursche be-

steigt eine Leiter und befestigt ihn in einem bereits vorhandenen

Gestell, nachdem er den StrauB des Vorjahrs entfernt hat.

Oder er nagelt ihn einfach an den Eckbalken an, so daB er

mit der Spitze weit hinaus auf die StraBe ragt. Diesem Auf-

stecken folgt eine Trinkerei, die entweder der Kirwebursche

seinen getreuen Mitsteigerern spendet oder die der Wirt zum
besten gibt. Manchmal, so in Kleeburg (bis etwa 4870), ist ein

Essen auf Kosten des Wirts damit verbunden. In Ingolsheim

wird am Samstagabend der Kirwekuchen versucht. Dieses

Trinkgelage ist allmahlich zur Hauptsache geworden, so daB in

vielen Ortschaften das Aufstecken des StrauBes nicht mehr als

Sitte und leider oft als eins der sparlichsten Ueberbleibsel der

alten Kirwe, sondern als Mittel zur Erlangung eines Freitrunks

angesehen wird. So in Keffenach und Reimersweiler. Zu Bir~

lenbach sind die Burschen schon zufrieden mit einem Glas

Bier, wahrend fruher (bis 4877) auf jeden Tisch eine Flasche

Wein kam. In Neeweiler a. d. Lauter, Schaffhaasen, Ober- und

Niederrodern, Hofen, Hatten (1878), Rittershofen, Kwttweiler

(4883) und Stundtveilev ist die fruher bluhende Sitte abgekommen.
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In einigen Ddrfern, z. B. Hunspach, NiederlaiUerbach y

AVeiler, ScheibepJiard war ein StrauB seit Menschengedenken

nicht im Gebrauch.

Wesentlich andere Formen hat der Maibaum im MeBtigebiet

angenommen. Dort wird gewohnlich eine schlank gewachsene

Birke als «MeBtimaien» oder <rMeBtibaum» gewahlt. Da, wo
noch die Sitte des Kletterbaums ublich ist, gibt man der Pappel

den Vorzug. 1st der Maien eingebracht, so schmucken ibn die

Burschen mit frischen Blumen, Bandern undGoldflittern, manch-

mal mit einer Fahne. In Dunzenheim bammeln regelmaBig einige

Rettige daran, in Melslieim Gurken oder Kurbisse. Der Mels-

heimer MeBti wird daher spottweise der ((Melsner Gagummer-
meBtb genannt. Der MeBtimaien als Kletterbaum wird geschalt

und mit allerlei Gaben (G6we) fur die schulpflichtigen Jungen

behangen : Hosentrager, Strumpfe, Taschentucher, ein Porte-

monnaie, eine Mutze, ferner EBwaren, Knackwurste, ein

Kranz «Servila» (CervelatwCirste), eine ganze Lionerwurst,

Wecken, Kuchen und Bretzeln. In manchen Gemeinden sieht

man auch das zum Heraustanzen bestimmte Halstuch daran,

z. B. in Bliisheim 1886. Nicht sellen wird der Maien mit Eiern

behangen, und groB ist nachher die Enttauschung des kletter-

gewandten Buben, wenn er die Entdeckung macht, daB sie aus-

geblasen sind. In Kolbsheim fanden die Buben 190(3 leere Soda-

flaschehen, statt der erhoflten Limonade. Oft ist der Preis die

Muhe des Hinaufkletterns nicht wert; aber manchmal hangen

auch schone Gaben dran, so in Schiltigheim in den letzten

Jahren regelmaBig ein stattlicher Schinken.

Der MeBtimaien wird ohne weitere Feierlichkeit auf der

Tanzwiese oder auf einem freien Platz im Dorfe oder mitten

auf der StraBe gesetzt, wo regelmaBig auch nachher der Vor-

tanz stattfindet und an den sich die schonsten Erinnerungen

der Alten knupfen. Oft ist es der Platz vor dem Gemeinde-
hause, so in Lampertheim , Dunzenheim, Ringendorf. In

Schweighausen findet der Maien seinen Platz im Hofe der Tanz-

wirtschaft. In Alelsheim, wo die Kirche gegenuber dem Ge-

meindehaus stent, erhob der Pfarrer mehrmals Widerspruch

wegen des unpassenden Platzes. Nach einigem Widerstand wurde
der Maien schlieBlich ans Dorfende verpflanzt. In Winzenheim
werden unter dem Maien einige Fiaschen Wein vergraben und

nachher beim Entfernen des Baums ausgetrunken.

Nachdem der Maien gesetzt ist, begeben sich die Bur-

schen unter Jauchzen und Freudengeschrei nochmals ins Tanz-

wirtshaus zuruck, wo sie den Abend mit einem Trunk be-

schlieBen.

Aber wahrend der Nacht muB der MeBtibaum von einer
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zuverlassigen Person bewacht werden, sonst klettern die Buben
hinauf und plundern ihn ohne weiteres. Die Sitle des Maien-

setzens ist in der letzten Zeit schon ganz erheblich in Abgang
gekommen. Manchmal haben die Wegemeister sich in klein-

licber Weise wegen Beschadigung der StraBe beschwert, so 181)9

in Hangenbieten. Bei der Errichtung eines Kletlerbaumes denkt

man gewohnlich fiberhaupt nicht mehr an die alle Sitte des

MeBtihaums.

Unabhangig vom MeBtimaien hat der Tanzwirt, ofl audi

die andern Wirte, einen machtigen Maien vor dem Hause auf-

gepllanzt.

Beim Aufziehen des MeBti wird im MeBligebiet ein Maien

iin allgemeinen nicht initgefuhrt. Vereinzelt geschieht dies in

BUisheini, ferner in Buchsweiler, wo der Zug durch zwei Maien-

trager rechts und links von der Musik erofTuet nnd durch einen

Maientrager geschlossen wird, auBerdein in Weitersiveiler und

Sparsbach, wo man ihn nachher auf dem Dach des Tanzhauses

aufsteckt.

Gleich nach Beendigung des Festes wird der MeBlibaum

von den Angehorigen des MeBtiburschen oder dem Tanzwirt

oder irgend einem armen Mann, dem er geschenkt wurde, ent-

fernt und der Boden wieder eingeebnet.

Andern Festschmuck als den Maien zeigen die DorfstraBen

am MeBti nicht. Was sonst noch etvva in dieser Hinsicht ge-

schieht, ist neuzeitliche Zutat, gewohnlich Wirtsreklame, und

hat keinen Wert fur die Sitte.

Das Fest in der Familie.

Die Gastt'reundschaft war von jeher einec der hervor-

stechendsten Charakterzuge des Elsassers. Der elsassische Land-

bewohner bewirtet gern, aber nicht oft, und der MeBti ist bei

vielen das einzige Freuden- und Erholungsfest, das Verwandten

und Bekannten von nah und tern die Gelegenheit bietet, sich

den seltenen Tafelgenussen hinzugeben. Wenn nach auBen der

MeBti schon ganz verschwunden ist, sind die Tischfreuden noch

das einzige Ueberbleibsel aus fruherer Zeit. Es laBt sich aber

nicht leugnen, daB die Sitte, sich am MeBti-Sonntag zu fest-

lichem Familienessen zu versammeln, schon erheblich zuruck-

gegangen ist. Einzelne Striche unseres Gebiets sind dafur be-

kannt, daB dort noch viel Auswartige am Familientisch er-

scheinen, so insbesondere die lothringischen Gebirgsdorfer, die

althanauischen Dorfer zwischen Buchsweiler und Niederbronn,
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die Gegend um lngolsheim und Oberseebach, sowie der ge-

biigige Teil des Kreises Molsheim, wo auch immer Gaste aus

Frankreich geladen sind. Sonst pflegtman einen MeBti nicht regel-

maBig zu «geben>, sondern bloB von Zeit zu Zeit und nament-

lich wenn heiratsfahige junge Leute in der Familie sind.

Vom Volk werden alle auswartigen Gaste, selbst wenn es

nahe Verwandte sind, als «Fremde» bezeichnet. Fremde sind

wohl am MeBti stets da, schou die Hanauische Kirchenordnung

von 1659 erwahnt (S. 92) die Freunde und G5ste. Aber die

groBen Cippigen Essen gehen im allgemeinen zuriick. Die An-
schauung, daB es eine Schande ist, am MeBti keine Gaste zu

ha ben, ist allmahlich Erwagungen materieller Art gewicben.

Die Zeiten sind vorbei, wo die Fremden in solcher Menge er-

schienen, daB sie in den Stuben auf dem FuBboden schlafen

muBten. Wahrend man sich fruher eine Ehre daraus machte,

die Verwandten aus der naheren Nachbarschaft am Sonntag vor

dem MeBli personlich einzuladen, geschieht dies heute durch

eine Postkarte. Eine besondere Art von Gasten sind fur die

Wirte die Lieferanten, der Biersieder und der Metzger. Es

sind gewohnlich trink teste Herren, die die Gesellschaft erhei-

tern und naturlich die Gelegenheit benutzen, um recht viel

zu verzehren. Um sie scharen sich in der Regel alle die,

die ihren eigenen Geldbeutel nicht gern offnen, aber um so

lieber trinken und lachen, und sie kommen dabei reichlich auf

ihre Rechnung.

Wenn eine Familie einen MeBti «gibt», so geschieht dies

am MeBti-Sonntag, der uberhaupt der Tag der «Fremden» ist.

Das Mittagmahl ist dann ein groBartiges, ja ein verschwende-

risches Essen, wie bei einer groBen Hochzeit. Die Bewirtung

der Gaste geschieht im UebermaB und kennt keine Grenzen.

Es wird aufgetragen, daB die Tische beinahe brechen. Die

hanauischen Presbyterialprotokolle des 18. Jahrhunderts wim-
meln von den heiden gelaufigen Ausdrucken «Fressen und
Saufen», und schon die Hanauische Kirchenordnung von 1659

erwahnt bei den MeBtagen (S. 91) «das uppige fressen und
sauffen» und (S. 96) die dmmodicae commessationes et ingur-

gitationes in tabernisj>. An diesem Tage werden alle Lieblings-

speisen des Landbewuhners aufgetragen. Suppe und Rindfleisch

mit Meerrettig, Bratwurst mit Kohl, Kalbs- und Schweinekeule

fehlen wolil nie. Im Kreis WeiBenburg werden nach dem
Rindfleisch die unverrneidlichen Fleischkndpfle mit weiBer Sauce

gegessen, im Hanauischen gibt es meistens Markknopfle in der

Suppe. Fruher ofters als jetzt wurden alle Genusse des Schlacht-

festes mit dem MeBti verbunden. Es haben aber noch die altha-

nauischen Dorfer den Ruf des auBergewdhnlich t'etten Essens
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und der vielen Gange. Beliebte Gange sind auBer den bereits

aufgezahlten : Fricasse, Cotelettes, in der Jagdzeit Hasenpfeffer,

in Lothringen Geflugel, und besonders haufig in der letzten

Zeit Kaninchen. Und schon dringt die cHerrenmode» in die

bauerlichen Kuchen ein, so daB «Suppenpastetchen» und Filet

a la jardiniere nicht mehr zu den Seltenheilen gehoren. Bei

diesen allgemeioen Aodeutungen mag es sein Bewenden haben.

Ueber das Geback war schon die Rede.

In manchen Dorfern wird der den Taglohnern zukommende
Erntebraten, der auch vielfach Erntegans genannt wird, mit

clem MeBti verbunden. Die Taglohner erhohen dann ihre

Festesfreude durch ein gutes Essen, das ihnen sonsl versagt

geblieben ware, und bei der Dienstherrschaft geht es «in einem

hin». So sind beide Teile zufrieden. Im Unterland kommen
die t\Vingertsleute», die Leute, die in andern und oft entfernten

Gemeiildebannen die Reben bauen, am Kirwe-Sonntag, um
ihren Reblohn in Empfang zu nehmen. Sie werden regelmaBig

zum Essen zugezogen, audi ohne vorhergegangene Einladung.

1st das Essen vorbei — oft war es eine lange Sitzuug —

,

so gehen die Frauen spazieren, sie besuchen Bekannte im

Doi'f oder sie plaudern im Hause selbst oder im Garten. Die

Manner besichtigen die Slalle und die Scheunen, dann gehen

sie ins Wirtshaus, vvohin ihnen die tanzlustige Jugend schon

vorausgeeilt ist. Dort wird Bier getrunken, eine Zigarre ge-

raucht und uber Landwirtschaft geplaudert. Selten bleiben

heuUutage «Fremde» uber Nacht, denn am nachsten Ta«:e

mfissen sie wieder im Feld arbeiten. Noch ein kurzer ImbiB

in der Familie, und man fahrt oder geht wieder ins Heimats-

dorf zuriick. Jede auswartige Familie erhalt als Geschenk

einen Kugelhopf oder einen Kuchen, manchmal auch eine

Torte, die in eine «Salfete» gebunden oder in ein «Sackeb ge-

steckt werden.
""

Die Gastfreundschaft erstreckt sich auch auf Ortsarme und

zufallig oder absichtlich des Wegs ziehende Bettler. Man gibl

ihnen Kuchen, Fleisch und Wein in der Kiiche oder in der

«Haus&re», dem Hausgang. Sogar die verhaBten Zigeuner, die

in den letzten Jahren den Bauer so sehr belastigen, werden

am MeBti nicht abgewiesen und ebenfalls beschenkt, aber vor-

sichtigerweise mit dem Essen sogleich hoflich aus dem Hofe

gewiesen.

Zu Hordt werden die fremden Gaste im Wirtshaus bewirtet.

In Lothringen, so besonders in St. Johann-Kurzerode,

laden sich die Familien desselben Dorfes gegenseitig zum Essen

ein, und die Schmausereien dauern oft die ganze Woche hin-

durch bis zum NachmeBti-Sonntag.
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Gottesdienst fur die Verstorbenen

.

Im katholischen Sundgau und in Lothringen herrseht viel-

fach tier Branch, <laB am ersten oder zvveiten Festtage vor

Beginn der weltlichen Freuden eine kirchliche Tutenfeier, ahn-

lich wie an Allerhetligen und Allerseelen, abgehalten wird.

Die Feier wird durch Trauergelaute am Vorabend eingeleitet

ii nd in it dem Besuch der frisch gesehmuckten Graber be-

schlossen. Moglicherweise handeit es sich hier vorzugsweise

um das von Pius VII. angeordnele allgemeine Kirchweihfest

(anniversarium dedieationis templorum). Nahere Nachforschungeu

/ wurden die Grenzen dieser Arbeit uberschreilen. Nur in

\ / Xiederrodera besteht die Silfe, am zweiten Kirwetag moreens

ein feierliches Seelenamt tfir alle Abgestorbenen der Pfarrei

abzuhalten.

Das Holen der Kirwe. Das Aufziehen. Der Meflti-

hammel. Der Geschenklebkuchen. Der Vor-
tanz. Der Kletterbaum. Das Aufstecken des
StrauJQes.

Der Verlauf des «Aufziehens» ist im ganzen 19. Jahr-

hundert und noch heute kurz der : Vom Tanzhaus zum Biirger-

meister, hierauf Vortanz, dann zum Tanzhaus zuruck. Innerlialb

dieses Rahmens haben sich im Laufe der Zeit verschiedene

Sitten verschmolzen, die sich innerlich nicht trennen lassen

und die auch vielfach vom Volke unter dem Gesamtbegriflf

«Aufziehen», nach Stober l 1857 cUmgang*, vereinigt werden.

Das Aufziehen ist zuerst nachgewiesen in Zabeni.* und zwar

lange vor 1651, auf dem Lande erstmalig 1767 zu Alteckendorf.s

Im Gebiet der Kirwe, ferner in den Mefltidorfern Weiters-

weiler (bis 1876), Sparsbach und Berlingen wird bereits am
Vorabend die Kirwe <c\ersteckt» oder «vergraben». Ein Bursche

vergrSbt heimlich auf einer Wiese oder in einem Garten eine

mit Wein gefullte Flasche, fruher einen Krug. Am Sonntag

nach dem Nachmittagsgottesdienst versammeln sich die Burschen

im Tanzhaus. Nach kurzem Trunk ziehen sie mit dera Strautt

und der Musik aus, die Schulkinder hinten drein, um die «Kirwe

1 Stober, Der Kochersberg, Mulhausen, Risler, 1857. S. 57. —
* Adam, Der Zaberner Mefitag, Zabern, Gilliot, 1901, S. 35. —
3 Presbyterialprotukoll vom 5. Nov. 1737 im dortigen Pfarrarchiv.
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zu holeru. Am SlrauB sind die Gegenstande befestigt, die am
zweiten Kirwetag "ati^elaijzt werden sollen, in der Regel ein

Halsluch und ein Hut, so in Hatten bis 1853, Schwabweiler s

bis 1862. Hohchloch vor 1870, TrimbacJi bisJ882, Kithlen- 1/

dorf bis 1899, Mitschdorf bis 1900, in Gtirsdorf nocb heute.

In Oberseebach (bis 1840) und in Surbury (bis 1853) hing ? .

auBer dem seidenen Halstuch noch die damals modische kost- (

'

bare Pelzkappe am StrauB. Die Burschen springen und

scbwenken ihre Hiite. Einer von ihnen hat eine Hacke. In

Lembach wird auBerdem ein Kuchenbrett > milgeffihrt, woran

ein Zimintkuchen genagelt ist, ferner ein Backofenbesen und

ein Kugelhopf. Gewohnlich haben die Burschen weingeffillte

Flaschen, und alle Gegenstande sind mit rolen Bandern ge-

scbrnuckt.

Die Flasche wird rasch ausgegraben. Nicht selten gibt

es aber eine Enttauschung, wenn namlich von pfiffigen Jungen

die Begriibnisstelle vorher erspaht, ihres Inhalts beraubt und
wieder sorgfaltig zugedeckt war. Mit der Flasche geht dur Zug
zum Burgermeister, wo wir ihm spater wieder begegnen ^
werden, und machl ihm Meldung, daB die Kirwe ccgeholt» ist. -

Das Ausgraben der Kirwe ist auch in der Pfalz und in Loth-

ringen gebrauchlich.

In einzelnen Kirwedorfern, so in Niederlauterbach und h

Ktimbach, ist das Holen der Kirwe in Abgang geraten. Im I \

MeBtigebiet ist der Brauch uberhaupt unbekannt, und dort wird

gleich nach der Kirche der MeBti vom Tanzhause aus «;iufge-

zogen*. Das ist das erste Haupt- und SchaustCkk des Festes,

das in unserem ganzen Gebiet Ciblich ist. Der Zug nimmt
vor dem Tanzhause Aufstellung. An die Spitze tritt der MeBti-

huter. Er geht in Hemd§rmeln und in weiBer Schurze (Wand- '

furluchel oder MeBtischurzel), tragt ein Gewehr und hat im

Knoplloch einen Loflfel. Gewehr und Loft'el sind mit einem

rolen Band oder einem BlumenstrfiuBchen geschmuckt. Seltener

hat er einen reichverzierten Tambourmajoi stock, so in Bus-

ueiler Hinter ihm kommt ein Bursche mit einer zinnernen

Platte und dem Geschenklebkuchen oder dem slatt dessen ub-

liclien Geschenk fur den Burgermeister. In manchen Dorfern

tragt er das zum Heraustanzen bestimmte Halstuch und den

Hut voraus.

Fruher allgemeiner als jetzt wurde der MeBtihammel an

der Spitze des Zuges gefuhrt. Er ist mit Blumen und Bandern

bekranzt und gleichfalls zum Heraustanzen oder zum Ausspielen

> So auch in Miihlhausen beiWiesloch in Baden (E. H. Meyer,
Deutsche Volkskunde, StraBburg. Triibner, 18H8. S. 232).
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bestimmt. In diesem Zusammenhange werden wir ihm spater

wieder begegnen. Der Hammel war wohl fruher ein heidnisches

Opfertier, dient aber in der neueren Zeit einfach zur Schau-

stellung im Hinblick auf das Heraustanzen. Heute wird er

wohl bloB noch in Winzenheim und in Buchsweiler mitgefuhrt,

J

fruher auch u. a. in Vendenheim, Wolfisheim, Lampertheim,
Schiltigheim, Bischheim, Grafenstaden und Biberkirch. In

Buchsweiler ist der Gedanke an die Verspeisung des Hammels
noch weiter entwickelt, indem er durch vier Burschen mit

Metzgergeraten gefuhrt wird. Zu Kolbsheim fand einmal der

MeBtihammel keinen Geschmack am Larm und an der Musik.

Er riB sich los und lief weg. Seitdem ist die Sitte dort abge-

kommen.
Nun kommt die Musik, eben falls mit Lofteln im Knopfloch

und mit bSLndergeschmuckten Instrumenten. Es folgt der

MeBtibursch » mit einem groBen kunstlichen StrauB am Hut,

weiBer Schurze und Ldffel im Knopfloch. Er fuhrt am Arm
das MeBtimaide in weiBer Schurze, das durch Bander oder

durch einen auf der Brust weilhin leuchtenden Stern von gran

und rot gestrauBeltem Sammet, nicht selten 5 Ellen, kenntlich

ist. Alio Anschaflfungen hat der MeBtibursch gemacht, nur der

StrauB ist ein Geschenk des MeBtimaide. Auch die Loffel

sind sein. Die Musikanten nehmen aber gewuhnlich die ihrigen

*2 mit nach Hau^e. Die Bedeutung der Loffel ist dunkel. Hinten

drein kommen die Burschen in breiten Reihen, dann die

Maiden ebenso, Arm in Arm.
Ein SchuB des MeBtihuters, und unter den Klangen eines

flotten Marsches. mit Jauchzen und Jubelgeschrei setzt sich

der frohliche Zug in Bewegung. In manchen Gemeinden, so

in Balbronn und Ehzheim, marschieren die Gestellungspflich-

tigen der Jahresklasse geschlossen und in weiBen Hosen an der

Spitze des Zuges, in Kaltenhausen hatten sie fruher das

alleinige Vorrecht des Aufziehens. In Niederbronn und Brumath
und wohl noch in anderen Gemeinden beteiligte sich in den

1830 er und 184l)er Jahren die Garde nationale am Aufziehen.

Zu Klingentlial, wo friiher eine staatliche Waffenfabrik bestand,

trugen alle Burschen schwarzen Rock und Zylinder, und eine Ab-

teilung mit Gewehr gab wahrend des Zuges Freudenschusse ab.

Jeder Bursche hat eine mit VVein gefullte Flasche oder Karafe mit

rotem Bandchen und darubergestulptem Trinkglas. Fruher waren

1 Nachtriiglich sei hier darauf hingewiesen. da6 in Enzklosterle

in Schwaben, ahnlich wie im Elsaft, die Stelle eines <Kirbeboa»
versteigert wird iB i r li n g e r . Aus Schwaben. Wiesbaden,
Killinger, 1874. U, S. 127 L).
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es Zinnkannen, heute sind es schon Wirtsflaschen. Die Burschen

binden manchmal ihr Taschentuch urn den Flaschenhals und

schwingen die Flasche im Kreise herum, und sie gelten als be-

sonders geschickt, wenn kein Tropfen herausflieBt. Wahrend
des Marsches wird dem Wein tuchtig zugesprochen, denn

fiber dem Jaucbzen bekommt man Durst, und nacb einem

gutem Scbluck kann man aucb wieder besser jaucbzen. Und
im Vorubergehen bieten die Burschen dem oder jenem einen

tluchtigen Trunk an, und geizige Zuschauer bekommen nicbt

selten unter maBlosem Gelachter der ganzen Burschenschafl

Wasser oder Essig zu Irinken.

Und weiter gebt der Zug, die Scbuljugend singend und

jauchzend hinten drein. Die Fenster fliegen auf, hie und da fallt

wohl ein Blumenlopf heraus und geht unter unbandiger Heiter-

keit in tausend Scherben. Ueberall sieht man frohliche Ge-

sichter, hort man Lachen und Scherzen und freudige Zurufe.

Am Alltage pllegt jeder Dorfbewohner fur sich zu gehn, jeder

hat seine Arbeit, und man kann sagen, dafi unsere elsassiscben

Bauern ibre PQicht tun. Die StraBen hallen von Peitschenknall

und den Rufen der Arbeit wieder, welche fleiBige Menschen

an ihren Geraten und Gespannen ausstoBen, und sogar der

landliche GruB atmet nichts als Arbeit und FleiB. Heute ist

es andeis! Rauschende Musik schlagt an das Ohr. Freude

und Lust uberall! Die Jugend ist eintr&chtig, Arm in Arm,
and selbst um die bedaehtigen Alten schlingt sich heute ein

gemeinsames Band, das Band der Freude, des Frohsinns, der

Lust. Saure Wochen, frohe Feste !

Jetzt biegt der frohliche Zug in den Hof des Burgermeisters

ein. Ein SchuB des MeBtihuters, und die Musik spielt drauBen

im Hof eine ^Serenade* 1
, wahrend der MeBtibursch und das MeBti-

maide, Burschen und Maiden in die Wohnstube des wurdigen

Dorfoberhauptes eintreten. Bei schlechtem Wetter geht die

Musik mil hinein. Der Burgermeister hat sein Gesicht schon

zu freudigem I^acheln verklart, und alsbald uberreicht ihm der

MeBtibursch mit einer artigen Ansprache eine zinnerne Platte

rnit eingravierten Anfangsbuchstaben, darauf einen groBen

Lebkuchen , das MeBtiangebinde der Dorfburschenschaft. ;i

Manchmal, so in Ingenheim, erhalt auch die Frau des

Burgermeisters einen Kuchen. Dann schenken die Burschen O
aus ihren Flaschen ein und trinken mit dem Burgermeister

Gesundheit. Dieser dankt und gibt dem MeBtiburschen ein

Trinkgeld, z. B. 3—5 Mark. VViederum setzt die Musik ein,

i Vgl. Kassel, Die Serenade, iu der Els. Lothr. Gesang- u.

Masikzeitung 1908, S. 205 ff, mit Musikprobeu.
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y und der Burgermeister tanzt mit dem MeBtimaide «drei allein».

Nun gibt er die offizielle Erlaubnis zum AbhaHen des MeBti,

dei dadurch eroflfnet ist. Fragt ihn der MeBfibursch nach der

Feierabendstunde, so erwidert er nicht selten in wohlwollender

Weise, die jungen Leute mogen nur tanzen, solange sie wollen,

aber keine <(Sauerej» machen. Darunter versteht er Streit und

ubermafiigen Larm. Nachdem noch die Flaschen aufs Neue

gefullt sind, ziehl man mit vielem Dank von dannen zum Bei-

geordneten, wo sich das namliche Spiel wiederholt. In Bal-

bronn (1900) rucken die Burschen mit leeren Weinkannen an.

Sie lassen sie sich zuerst fullen und nehmen einen Trunk in

die Runde, ehe die Serenade beginnt.

Fruher bekam auch der Ortspfarrer eine Serenade, die

sich in etwas einfacherer Form auf der StraBe hielt, so bis

1836 in Uhhveiler, bis 1853 in Wei/ersheim
}

bis 1859 in

Ditnzenheim, bis 1882 in Obermodem und bis in die aller-
u

letzten Jahre in Hordt, Lichtenbery und Mietesheim. Der

MeBtibursch erhielt dafur das ubliche Trinkgeld. Der Dunzen-

heimer Pfarrer, mein verstorbener GroBvater (f 1859), pflegte

dann herauszutreten, den jungen Leuten einen frohlicben Tag

und viel Vergnugen zu wunschen und sie in v§terlicher Wei^e

vor Ausschreitungen zu warnen. Uebrigens wurde 1905 die

Serenade in Dunzenheim wieder eingefuhrt und angenommen.

Auch der Lehrer bekommt manchmal eine Serenade, in Gort-

dorf rejjelmaBig der Forster.

Wir verweilen hier bei dem Lebkuchen, der sudlich der

Breusch als Geschenk lebkuchen, seltener Geschenkkuchen be-

zeichnet wird. Er war fruher nebst der Zinnplatte das allge-

mein ubliche Geschenk in unserem Gebiel. Der Brauch be-

steht seit Menschengedenken, und wir gehen wohl nicht fehl,

wenn wir ihn als ein Ueberbleibsel der Abgabe ansehen, die

die Herrschaft fur die Verleihung des Kirchweihschutzes zu

beanspruchen hatte. Die feierliche Ueberreichung an den

Biirgermeister als den Vertreter der Herrschaft ist dann im

Laufe der Zeit dem VolksbewuBtsein in ibrer Bedeutung ver-

loren gegangen und als Mittel zum Zwecke des Gelderwerbs

umgedeutet worden. Auf diese Weise trat das Trinkgeld der

Besckenkten in den Vordergrund und lieB die Sitte verblassen

oder entarlen. So bringen die MeBtiburschen von Birkenwahi

und von Froschweiler dem Biirgermeister und dem Beigeord-

neten in aller Stille den Lebkuchen. In Allenweiler tun dies

mehrere Burschen und bringen uberdies noch ihre leeien

Flaschen zum Fullen mil. Zu Mittelbergheim iiberreicht ihn

der Gemeindediener unter Vorantritt der Musik. Fast alien t-

halben ist die Zinnplatte in Wegfall gekommen. Auf einern
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gewdhnlichen Teller wird der Lebkuchen in Mov$bro)in (his

1882) uberreicht, und in Olwisheim bekommt der Burger-

meister zwar noch seine Serenade, aber kein Geschenk mehr.

Andererseits is! im sudlichen Teil unseres Gebietes die

Ueberreichung von Lebkuchen vervielfaltigt worden und mancher

Orlen geradezu in einen Unfug ausgeartet. Jeder, der ein Trink-

geld gibt, bekommt einen Lebkuchen, dessen sinnige Bedeutung

somit ganz verwischt wurde, und so sank auch der begleitende

MeBtizug zu einem bloflen Musikstandchen ohne andere Sitte

herab. Einen besonders groBen Betrieb im Absetzen solchei

Lebkuchen zeigen Dorlisheim und Grendelbruch . ferner

Hangenbieten (noch 1899), Bldsheim, Kolbsheim, Klingenthal,

Muhlbach und Lingolsheirn. Da bekommeh die samtlichen

Ratsmitglieder, der Pfarrer, der Lehrer, die Beamten und

wohlhabenden Burger und die Wirte Lebkuchen, die in mehre-

ren groBen Waschkorben im Festzu»e mitgefuhrt werden. In

Lingolsheiyn, wo die Namen der zu Beschenkenden in Zucker-

buchstaben auf dem Lebkuchen prangten, setzte 1897—1903

der MeBtisteigerer 150—200 Stuck ab und erhielt durchschnitt-

lich 3 M. Trinkgeld. 1904 wurde der Unfug abgeschaftu In

Klingenthal gab es gar 6—15 M. Trinkgeld. Zu Winzenheim L,

erhalt der Burgermeister einen Lebkuchen, der den halben

Tisch bedeckt.

Immer mehr aber kornmt, da es sich ja bloB urn ein

Trinkgeld handelt, der Brauch auf, ein beliebiges Geschenk zu

machen. Man laBt den Lebkuchen, der nicht in jedem Do if

gebacken werden kann, im Stich und schenkt eine Biskuittorte,

in Buchsaeiler einen Kugelhopf, im Ackerland ganz allgemein

Geschirr, so in Qualzenheim Teller oder ein Kru<zel, in Ber^elt

ein Bier-, Wein-, Kaffee- oder Liqueurservice.

Und nun geht der Zug, nachdem die Lebkuchen uber-

reicht sind, in ungebrochener Frohlichkeit nach dem MeBti-

baum, wo bereils eine groBe Znschauermenge versam melt i<t.

Nicht selten steht der Baum aul einer Wiese, so noch heut*

in Alteckendorf und Schicindratz/ieim. Die Musik schwenkt

em, der Kreis schlieBt sich, die Burschen starken sich. Ein

SchuB des MeBtihuters, es beginnt der Vorlanz. Darunter ist

der erste Tanz zu verstehen. Zunachsl tanzt der MeBtibursch mit

dem Mefitimaide «drei allein», dann erfolgen drei allgemeine

Tanze, oft auch noch mehr. Die Burschen holen ihre Tanze-

rinnen nicht selbst, sondern lassen sie sich durch den MeBti-

huter aus der Reihe zufuhren. Er bekommt dafur ein Trink-

geld. Kein Maide darf ihm absagen, auch wenn es nicht ahnen

mag, mit wem es tanzen soil. Unter den Maiden ist die

Spannung, wem sie zum Tanze zugetuhrt werden, oft sehr

it;
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groB, .denn es ist eine Ehre, ecin den Vortanz tanzena zu

durfen. Holt der Mefitihuter das MeBtimaide, so gibt er einen

FreudenschuB ab, wofur ihm ein besonderes Trinkgeld zusleht.

Manchmal macht er auch seine SpaBchen, nimmt eine ganze

Anzahl von Maiden heraus, luBt die Musik einsetzen und laBt

dann die Maiden mit einer entsetzlich dummen Gebarde wieder

laufen. Allgemeines Gelachter 1 Aber niemand nimmt es ihm

ubel, am allerwenigsten die Maiden selber. Manchmal er-

scheint auch ein berittener Bursche und laBt sein Pferd im

Takte der Musik cinittanzen», was vielen Anklang findet.

Der Vorlanz ist eiti sehr malerischer Vorgang, hauptsach-

lich durch die Tracht, die uberhaupt beim MeBti eine wichtige

Rolle spielt. Die Maiden haben oft nagelneue Kleider an, und

da wo mehrere Rocke in verschiedenen Farben Mode sind,

verabreden sie sich in der Regel, einheitlich zu gehen, z. B.

alle in blau oder alle in grun. Wie armselig nehmen sich dem-

gegenuber die Maiden ohne Tracht aus ! Unter den Burschen war

in den 1830 er bis 1850 er Jahren die weiBe Zipfelkappe beim

Vortanz Mode, slellenweise auch die ebenso bequemen Rund-
kappchen statt des unbequemen breitkrampigen Hutes.

Der Vortanz ist moglicherweise als eine Einweihung des

Tanzplatzes anzusehen, und der Tanzplatz ist vielleicht als ein

Ueberbleibsel des Opferplatzes in der heidnischen Gemeinde

aufzufassen. Aehnliche Vorgange in andern Gegenden Deutsch-

lands 1 lassen diese Vermutungen zu. Jedoch ist hervorzuheben,

daB wir den Brauch im alten ElsaB nicht nachzuweisen ver-

mo^-en, Die erste Kunde voni Vortanz wird uns im Pfan

-

archiv von Alteckendorf.*

Ist der Vortanz beendet, so wird der mit Gaben behangene

Mefltibaum durch die Schulbuben geleert. Es macht immer
wieder Vergnugen, wenn die Jungen hinaufklettern und weni>

die Krafle sie verlassen im Augenblick, wo sie die Gabe zu

erhaschen glauben. An Zurufen der Ermunterung und der

Verhohnung, manchmal auch an Versprechungen fehlt es nicht.

Natiiiiich wurde der Baum vorher sorgfaltig geglattet und mit

Seife bestrichen, wozu sich besonders eine geschalte Pappel

eignet. Aber die Jungen wissen sich zu helfen, indem sie

Holzasche oder Sagemehl in den Taschen oder in einem Sack-

chen um den Hals mitfuhren. So gelingt es schlieBlich, die

Gaben herabzuholen. Aber mancher Kletterer bolt sich dabei

audi zerschundene Hande und verdorbene Kleider, nicht selten

ist er der Erschopfung nahe. Das Stangenklettern, das-

1 Pfannenschmid, Gcrmam'sche Erntefeste. Hannover.
Halm, 1S7.S S. 287. — * Presbyterialprotokoll voni 5. November 1737.
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ubrigens nieht ganz ungetahrlich ist, ist wohl groBtenteils

abgckommen. 1900 war es zum letzten Male in Hangenbielen

im Gebrauch. Noch heute besteht es u. a. in Schiltigheim,

Hordt, Eckwerslieiin, Kolbsheim und Winzenheim.
Wiederum ordnet sich der Zug und bewegt sich durch

die Dorfstrafien nach dem Tanzhause. Jetzt haben die Burschen

ihre Maiden am Arm, auBerdem aber Ziehen noch Reihen von

jungeren Burschen und Maiden getrennt hinter her. Ausge-
lassener denn je ist die frohliche Gesellschaft, und wahrlich bei

schdnem Wetter ist es ein junvergleichlich schones Schauspiel,

die Blute der landlichen Jugend in ihrem Freudengenusse

daherschreiten zu sehen. Ist es heiB, so geht alles hemdSrmlich.

Die Burschen schwenken ihre Hute und leeren unterwegs die

Flaschen, die Maiden hupfen leichtfuflig mit we iBen Strumpfen

und niedlichen Tanzschuben im Takte der Musik einher, —
ein prachtiges, zum Malen schones Bild. Aber wehe, wenn
sich ein Maide auf der StraBe blicken laBt, das dem MeBti-

treiben fernblieb, es sei denn, daB es durch besondere Urn-

stande abgehalten wurde, z. B. durch Trauer. Ohne weiteres

wird es durch einen Burschen am Arm herbeigezogen, und ware

es in Stallkleidern und Holzschuhen, und mit Gewall in dem
Strudel des Zuges mitgeschleppt unter dem Gelachter der ehr-

lichen MeBtijugend und als warnendes Beispiel fur geizige

Mefitiverachter.

Mit dem Einzug in das Tanzhaus schlieBt das eigentliche

Aufziehen.

Im Kirwegebiet wird aber vor dem jetzt beginnenden <•>

Tanzvergnugen noch tder StrauB aufgesteckta. In manchen \
Dorfern geschah dies, wie wir gesehen haben, bereits am Vor-

abend. Haufiger ist jedoch das Aufstecken am Kijrwe-Sonntag.

Der Kirwebursch besteigt eine Leiter, und unter den Klangen

der Musik und AbschieBen von Freudenschussen wird der

SirauB befestig*. Vorher sind Halstuch und Hut vom StrauB ent-

fernt und in das Tanzhaus gebracht worden, in Preuschdorf

wurden sie (bis 1882) am Wirtsschildoflentlich ausgehangt.

Im Verlauf und in der Anordnung der einzelnen Teile des

Aufziehens kommen eine Reihe ortlicher Eijjentumlichkeiten

vor. So bringt in Klingenthal die Musik bereits am MeBli-

Samstag dem Burgermeister und den Gemeinderatsmitgliedern

eine Serenade, und ocKalzenkopfe)) (Morser) verkunden vom
Berge her den Beginn des Festes. In Dettweiler bildete fruher

das Abholen der Jugend a us dem freundnachbarlichen Gottes-

heim einen wesentlichen Teil des Festes. Dieser Vorgang wurde
vom Gottesheimer Dorfende aus in das Aufziehen einbezogen,

und noch bis in die 1860er Jahre tru< ren die Dettweiler Bur-
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schen dabei weiBe Zipfelmiilzen. Audi in Pfaffenhofen lieBen

frfiher die Wirte die jungen Leute aus den N;tchbarddrfern mit

Musik abholen.

Hie und da wird beim Aufzieben geritten, so in Balbronn
und auch in Wolfisheim, wo der MeBtibursch hoch zu Bofi

den Zug erdflfnet und den herauszutanzenden Hut auf einer

langen, hellebardenarlig gehaltenen Stange zur Scbau tragt.

Sebr oft kommt es vor, daB zwei oder drei Dorfparteien

einen getrennten MeBii abhalten. Der Burgermeister erhalt

dann auch 2 oder '3 Lebkuchen und Platlen. Zu Gumbrecltts-

hofen findet das Gegenteil stalt, indem dort die einige Dorf-

burschenschaft <\en MeBti bei zwei Burgermeistern aufziehen

muB. Es kommt dies daher, daB Gumbrechlshofen-Niederbronn

fruher zu Hanau-Lichleuberg, Gumbrechtshofen-Oberbronn zu

Eciningen-Westerburg gehorte. Die beiden Ddrfer, die bloB

durch die Zinzel getrennt sind, teiern ihren MeBti gemeinsam.

In Mietesheirn genieBt das MeBlimaide das Vorrecht, dem
Burgermeister den Lebkuchen uherreichen zu durfen. 11)02

wufile der MeBtiburscbe kein MeBlimaide zu finden Da ver-

kleidete sich ein Bursche als Maide, und er macble seine Sacbe

so gut, daB der Burgerrneisler nichts gemerkt haben soil.

Zu Kallenhttusen war fruher der erste Tanz urn den

Maien allein fur die Gestellungspnichtigen der Jahresklasse, die

dort «die MeBtiburschen» beiBen. Der 2. Tanz gait der «Nacb-

khsse». d. h. den Burscben, die erst im nachsten Jabr in die

Musterung kamen.

In den 1850er Jahren schlossen sich zu Boofzhe'un nach

Empfang des Geschenklebkucliens der Pfarrer und die Pfarrfrau

dem MeBliaufzuge an. Beide tanzten in der Tanzhutte zuerst

tfdrei allein» und t ran ken den Ehrenwein. Dann ubergab der

Pfarrer den Burschen den MeBti mit einer kleinen Ansprache

und wunschte ihnen Vergnugen in Ehren. Dessen Nachfolger

fu^te sich ein Mai der ^ilte, aber der zweite Nachfolger vvies

das Ansinnen der Burscben, den MeBti zu eroffnen, schroff ab.

In mancben Gerneinden ist der Weg, den der Aufzug

iiimmt, verschieden. Vielfach wird vom Tanzbause aus zuerst

das MeBtimaide abgeholt. Haufig begegnet man der Sitte, zu-

nacbst das MeBtimaide und dann — was meislens erst am
zvveiten Tage ublich ist — die ubrigen Maiden feierlicb n.it

Musik abzuholen. Nach Stober l war dieser Verlauf 1857 im

Kochersberg gebrauchlich, bis 1870 gait er in Vendenheim,

und 1901 finden wir ibn noch in Weitbruch. Es wird dabei

in jedem Haus getrunken, und das Abholen zieht sich oft so in

1 Stober, Der Kochersberg:. Miilhausen. Risler, is:>7. S. 57.
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die Lange, daB man erst am Abend zum Vortanz kouimt. In

Ittenlteim findet das Aufziehen erst am MeBti-Montag slatt.

Der Brauch, den MeBti durch einen feierlichen Umzug
ohne jede andere Sitte einzuleiten, muB besonders erwahnt

werden. Aus Zabern < ist uns die alleste Kunde von einem

Urnzug im Jahre 1651 uberliefert mit dem Vermerk, daB er

«von Alters her brauohlich gewesen* Er verlief in Zabern bis

tief ins 19. Jahrhundert hinein mit groBer Feierlichkeit. Daran

beteiligten sich vor der Revolution die Verlreter des Bistums,

die Vorgesetzten und der Rat der Sladt, Trommler und Musi-

kanten, die MeBtagshuter und Burger mit Gewehren und

Fahnen, wahrscheinlicb den Zunftfabnen. Nocb aus dem Jahre

1848 erfahren wir* von einem groBen Umzug, an dem die

Garde nationale mit Musik, der Unterprafekt, 2 Heigeordnele

und die Beamten vom Stadthause aus teilnabmen. Gendarmen
und Polizeidiener schriilen an der Spitze. Der Zug ging zum
SehluB in die «Madamenbutte», wo die hohere Gesellschall be-

reits versa mmelt war. Die Beamten, auch die hochsten, tanzten

cdrei alk*in». Dann be^jab man sich nacb der «Bauernhutte»,

wo derselbe Vorgang sich wiedei holte, und damit war der MeBti

erofluet. In ahnlicher Weise wurde der MeBti zu Oberbronn

(vor 1870) durch einen Umzug der beiden Musikgesellschaften

(Fanfare* und «Chorale* eingeleitet.

Kine weitere Gattung von Umzugen sind diejenigen Zi'ige,

die anlaBlich des MeBti stattfinden, die sich aber im Laufe der

Zeit i miner mehr vom eigentlichen MeBtigeiste losgelost haben.

Schilliglieim ist fur sie vorbildlich geworden, und es wird m
einem besonderen Kapitel von ihnen die Rede sein mussen.

Ueberhaupt weicht das siUengemaBe Eroflfnen des MeBti

immer mehr einem marktschreierischen Larmen durch die

DorfstraBen von einem Wirtshaus zum anderen. Die rauschende

Musik soil dem jungen Volk Beine machen und die Bevolkerung

zu den Statten locken, wo GenuB und Frohsinn ihrer harren.

Der Niedergang des MeBti zeigt sich hauptsachlich in der Ver-

kurnmerung des Aufziehens im Ganzen und in seinen einzelnen,

sinnigen und kulturgeschichtlich bedeutsamen Abschnitfen,

Bei Regenwetler ist ohnedies kein rechter Trieb zum

Umzug vorhanden. Man will die Stube des Burgermeisters

nicht beschmutzen, und zur Schonung der Kleider wird der

Vortanz im Freien abgekurzt, oft auch ganz unterlassen. In

vielen Gemeinden (indet der Vortanz (iberhaupt stets beim

Burgermeister statt, sei es im Hof — so meistens im Kirwe-

* Adam, Der Zaberaer Mefltag. Zabern, Gilliot, 1891. S. 35 ff.

— 2 Klein, Saverne et ses environs. Strasbourg, Silbermann, 1849.

p. 21ti.
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gebiet — sei es in der Stube, und es ist merkwfirdiganzusehen,

wie sich die tanzenden Paareauch aufengem Raum und in wir-

belndem Walzer gegenseitig nicht zusammenrennen. In ande-

ren Dorfern fallt der Vortanz aus, wenn der MeBtisteigerer ver-

heiralet ist, es sei denn, daB er die Vortanzrecbte einem ledi-

gen Burschen abtritt, was aber aus Mangel an Liebe zur Sitte

nicht immer moglich ist. In Lingolsheim beschrankt man
sich gar darauf, dem BQrgermeister und Beigeordneten ein

SlJindchen bringen zu lassen, und damit ein einigermaBen sin-

niger Rahmen hergestellt wird, schickt man ihm die Militar-

musik auf festlich bekranztem Wagen.
Bedenklich sind schon gewisse Mittel, deren man sich hie

und da bedienen muB, um den geschwundenen Reiz des Auf-

ziehens kunstlich wieder zu beleben. So kommt es oft vor,

daB der Wirt in Ermangelung von Teilnehmern und sogar

eines MeBtiburschen seine Sonne oder Verwandten und die

Aufwarter mitziehen heiBt und daB diese alle moglichen Sprfmge
und Possen machen. So hatte 1904 in Hohfranker*heim ein

Aufwarter einen breitkrampigen Frauenhut auf. Ein anderer

hatte einen Kaninchenpelz an einem Besen angebunden, den er

beim Aufziehen wie einen TambourmajorsJock schwang. Beim
Vortanz sehlug er den Pelz der Reihe nach alien Umstehenden
ins Gesicht und rief dabei : «Er hart sich! > Dieser Ausruf

wurde den ganzen MeBti hindurch als geflGgeltes Wort gebraucbt

und viel belacht. In Busweiler halte man 1904 dem MeBtihuter

eine lange graue Bluse angezogen und einen Zylinderhut auf-

gesetzt. Den Gansehirten wuBte man zu bewegen, sich ein

Plakat mit der Aufschrift «Der Mann fur aJle» auf dem Rucken
befestigen zu lassen. Er tat, als ob er nichts davon wuBte,

machte ein moglichst dummes Gesicht, und so war der SpaB

ein ganz ungeheurer, und es zogen in der Tat viele Burschen

mit. In Zutzendorf fuhrten 1903 drei Burschen auf eigene

Faust einen Privatzug zu Pferde auf. Einer von ihnen ritt in

Soldatenkleidern mil einer groBen Brille als Herold voraus und
stimmte den Burgenneister gunstig. Dieser ging auf den Scherz

ein, und da die Burschen einen Lebkuchen mitbrachten, er-

hielten sie das ersehnfe Krugel Wein.

Und so wie die Teilnehmer, so haben auch die Zuschauer

wenig Achtung mehr vor dem alten Brauch. Wahrend in den

Wirlschaften getanzt wird, leeren halbwuchsige Burschen und

Schuljungen die Weinglaser der Tanzer. Kaum ist aber die

MeBtigesellschatt von dannen gezogen, so fallen sie uber die

Reste in Glasern und Flaschen her, als ob es ein verdienst-

volles Werk ware, sich moglichst schnell zu betrinken.

Solche und ahnliche Zeichen der Verhohnung des alten
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Brauchcs sind in der Regel der Anfang vom Ende. Sie stoBen

die wenigen jungen Leute, die noch mitmachen, vollends ab

und verbannen die ehrbare MeBtisitte in die unteren Schichten,

wo sie alsbald der Verachlung und dem Untergange verf5llt.

So ging in Vendenheirn, einem Bollwerk des alten MeBti,

1903 das Aufziehen des MeBti ein. Die Burschen wurden der

Sache uberdrussig, nachdem sie sich schon seit mehreren Jahren

aufeinen bloBen Umzugmit Musik beschrinkt hatten. Im Kirwe-

gebiet hat die Freude am Aufziehen schon langst nachgelassen.

Von den wenigen Ortschaften, wo die Kirwe noch geholt wird,

sind hauptsachlich zu nennen Oberhofen (Kanton WeiBenburg),

Rott, Lembach und Gorsdorf. Im groBen und ganzen ubt auch

dasTrinkgeld der DorfgroBen eine geringere Anziehungskraft aus.

In Lothringen herrschte, soweit sich ubersehen lafit, die

Sitte des Aufziehens und des Geschenkkuchens iiberhaupt nie.

Die Statte des Tanzes.

Heutzulage haben die meisten Wirte, die auf den MeBti

Anspruche machen, eigens dafilr eingerichtete Tanzsale, die den

haupolizeilicben Bestimmungen entsprechen. Auch das MeBtivolk

bevorzugt geraumige, gut geluftete, zugfreie Sale, die zugleich

einige Bequemlichkeit und auch etwas fur das Auge bielen.

Fruher war man in dieser Hinsicht nicht wahlerisch. Bei

gutem Wetter wurde bis tief in die Nacht auf der Wiese ge-

tanzt, so in Uhltveiler bis 1837, in Erberjtack bei Worth bis

1840. Zu Wickersheim bildete 4847 ein schattiger Obstgarten

dieTanzstatte und in Gunstetl vor 4870 gar die oflfene DorfstraBe.

Die Scheunen waren wegen iJirer Kuhle und Luftigkeit, ferner

wegen des nahezu gerauschlosen Tanzens und beim jungen

Tanzvolk auBerdem noch wegen ihrer geheimen Winkel be-

sonders beliebl. In alten Zeiten, wo die Wirtschaften auf

dem Dori'e wenig eintraglich waren, tanzte man aucb oft in

Privathausern. Da gab es, haufiger als jetzt, uber den Stallen

oder sonstwo groBe Kammern, die sonst zur Aufbewahrung von

gedroschenem Gelreide, Holz und Wellen, zum Aufhangen und

Trocknen der VVascbe und zu andern Zwecken dienten. Noch

heute zeigt man solche Raumlichkeiten in Ettendorf, ftlinvers-

heim, Zobersdorf und Scherlenheim, wo in den 4820er und

1830er Jahren getanzt wurde.' Der Volksmund nennt sie, wie

auch anderwarts in Deutschland, so 1396 in Augsburg und

Heidelberg,* Tanzhauser und hat diese Bezeichnung auch auf

i B 6 h m e , Geschichte des Tanzes in Deutschland. I, S. 82.

\y
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die neuzeitlichen Tanzstatten ubertragen. In Dunzenheim diente

eine Zeitlang erne ausgeraumte Wagnerwerkstatt als Tanzsaal,

und zu Hohfranker,heim wird der Tanzsaal nach seiner Be-

nutzung wieder durch einen Bretterverschlag in einen Spezerei-

laden und eine Schreinerwerkst&tte geteilt.

Die wirklichen Tanzsale der Wirle waren ehedem nichls

weniger als zweckmaBig. A us Sparsamkeitsrucksichten wurden

sie von vornherein schon niedrig gebaut, wie friiher alle Raume
im landlichen Hause. I in Sommer staute sich da bei groBem

Menschenandrange eine abscheuliche, schwule Luft an, die bei

Nacht durch den Geruch der Oelfunzeln geradezu erstickend

wirkte. Und doch waren diese Tanzsale ehrwurdig und an

Erinnerungen reich, und mit Stolz erzahlen noch die Alten,

wie sie dorl manchmal cceinen geschwitzta haben.

So isl in mancher Hinsicht eine Tanzhiitte, die nach dem
Feste wieder entfernt wird, von Vorteil. Und wenn sie den

Unbilden der Widening einigermaBen widersteht, ist sie trotz

der bohen Unkosteu wohl der beste Ersatz fur den fehlenden

Tanzsaal. Es scheinl, daB sie in alteren Zeilen die Regel bildete.

Sie wird von einem Wirt im Einvernehmen mit dem MeBti-

burschen oder von diesem auf eigene Faust aufgeschlagen, und
wohl dem, der im eigenen Hof oder Garten oder auf einer

Wiese Platz genug ha! ! Ist dies nicht der Fall, so ist die Ab-

hilfe nicht schwer. Man baut die Tanzhutle einfach auf die

StraBe. Dies geschieht noch in unseren Tagen in unzahligen

Dorfern. Sogar in der alten Residenzstadt Buchsweilcr gab es

bis 1882 nur einen einzigen Tanzsaal, in der «Linde». Die

Wirte zur «Sonne», zum «RindsfuB» und zum «BSren» HeBen

Tanzhutten auf der StraBe aufschlagen, die den Verkehr stark

behinderten, ohne daB jedoch Klage gefuhrt wurde. Gluckliche

Zeiten und glikkliche Menschen ! Noch heute erhalt der dortige

MeBtisteigerer, falls er keinen Tanzsaal besilzt, die Erlaubnis,

eine Tanzhfitte auf dem geraumigen SchloBplatz aufzuschlagen,

worin er auch die Schenke unterbringen muB, wahrend bis vor

wenigen Jahren die Schulsale in Trinkhallen urngewandelt waren.

Besonders wirkungsvoll nahrn sich bis in 1880er Jahre die

Tanzhutte in Blasheim aus, die regelmaBig unter c|£n drei ehr-

wiirdigen Freiheitslinden von 1848 stand.

Aber nicht alle Tanzhutten gewShrten hinreichenden Schutz,

wie etwa die geschichtliche Madamenhutte und die Bauernhutte

zu Zabem oder ihre Nachfolgerin im Hofe der Fruchthalle. Es
gab auch elende Hutten, die mit Stroh gedeckt und nach auBen

notdurftig durch Baumzweige abgeschlossen waren, so noch

18(39 in Hochfelden.
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Das Tanzgeld.

Von allers her gehorte das Tanzgeld vollstandig der Musik.

Das war die Lohnung der Musikanten, die auBerdem zehr-

und zechfrei waren. Sie hatten dadurch eine glanzende Ein-

nahme, und mancher Musikant ist durch das Tanzgeld zum
wohlhabenden Manne geworden. Es betrug fur jeden mann-

lichen Tanzer in den 1840 er bis 1870er Jahren 15—20 Su, fruher

4—10 Su, spaler 1—2 M. und so noch heute, und zwar fur

jeden Tag. Seltener wird fur den ganzen MeBti hindurch ein

fester Betrag gezahlt, so in Winzenheim 2 M. Die Maiden

hatten in alterer Zeil 2 Su zu entrichten, und diese Sitte hat

sich bis zum heutigen Tage auf dem Buchtweiler Maimarkt

erhalten. Sonst bezahlen sie jetzt allgemein 50 Pf. fur

den Tag.

Die Erhebung des Tanzgeldes geschah fruher auf drei ver-

schiedene Arten. Auf kleineren MeBtitanzen, die einen sicheren

Ueberbiick gestatteten, verzichtete man auf einen Tfnsteher.

Die Musikanten hatten zwar ein wachsaines Auge, aber die

einheimischen Burschen zahlten unaufgefordert. Hatte ein

Fremder nur ein Mai getanzt, so kam unfehlbar ein Musikant

mit der zu diesem Zweck sehr geeigneten Zinnkanne, in

spateren Zeiten mit einem Teller. Sich um das Tanzgeld zu

drueken, gait als eine Schande und hatte sehlimme Folgen fur

die Fremden. Von ihnen erwarteten es die Musikanten als

selbstverstandlich, daB sie mehr als ublich bezahlten, und sie *--/_

bekamen dann «drei allein» gespielt.

Am haufigsten wurde das Tanzgeld durch einen Tursteher

eingezogen, den die Musikanten aus ihrer Mitte bestellten und

der wenigstens bei Beginn des Tanzes am Eingang des

Saales stand, spater aber audi vom Musikantentisch aus scharf

aufpaBte. Naturlich war es nicht gerade der beste Musiker,

den seine Kollegen zu diesem Amte auswiihlten. Aber es war
doch manchem Musikstumper, wie man sich erzahlt, nicht un-

willkommen, der in weitherziger Auslegung der landlichen

Moral seine eigene Hosentasche mit der ihm anvertrauten

Zinnkanne verwechselte. Solche PrivatgrifTe zu erschweren,

war ein Vorteil der tiefen, fur eine Mannerfaust kaum durch-

lassigen Zinnkannen. Ein Musikant, dessen ganze MeBtitatig-

keit vorwiegend im Geldeinsammeln bestand, lebte in den

1830 er Jahren zu Uhlweiler unter dem Namen «Der Vier-Su-

Micheb.

Die ilritte Art der Erhebung von Tanzgebuhren bestand

im «Aufstecken» am Ende eines jeden Tanztages. Von dieser
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Sitte, die ein hesonders allvSterliches und kameradschafthches

Verhaltnis der Burschen zu den Musikanten voraussetzt, wird

ein spateres Kapitel handeln.

Es war fiblich, daB der MeBtibursch ein grdBeres Tanz-

geld als die Burschen entrichtete, und ein stolzer MeBtibursch

hatte sich diesen Vorzug nicht nehmen iassen.

AuBer dem Tanzgeld halle jeder, der sich mil eiuem

Maide am Arm auf dem Tanzboden aufhielt, selbst wenn er

nicht tanzte, dem MeBtiburschen 1 fr., spater 1 M. zu geben.

Daiur handigle dieser unaufgeforderl dem Maide ein Dutzend

Lebkuchen ein, und so an jedem Tag. Notorische Nichtt§nzer,

z. B. Kruppel, wurden als Zuschauer gegen ein geringes Trink-

geld zugelassen.

Als mit der Zeit die Wirte einsehen lernten, daB gewaltige

Summen in die Taschen der Musikanten flossen, wahrend sie

selbst ungleich grdBere Lasten und mehr Arbeit batten, zogen

sie das Tanzgeld selber an sich und entlohnten die Musikanten

mit 8—10—12 M. auf den Kopf und Tag. Diese Aenderung ge-

schah in den 1860 er und 1870 er Jahren. Doch gab es bis in

die neuesle Zeit einzelne Ddrfer, in welchen die Musikanten iin

Besitze ihres alten Rechtes belassen wurden, so in Weiler bei

WeiBejaburg (noch 1905). In Mietesheim werden sie am ersten

Tag von den fremden, am zweiten Tag von den einheimischen

Burschen bezahlt. In vielen Dorfern hat man den Musikanten nicht

gleich alles Tanzgeld entzogen, sondern sie behielten noch die

Einnahme eines Tages, gewohnlich des letzten, bisweilen auch

des ersten. Doch auch dieser Brauch durfte heute selten sein.

Haufiger war es schon, daB in der guten alten Zeit der Wirt

sich das Tanzgeld der Maiden sicherte unter dem Vorwand,

daB er damit die 6 fr. fur die Gemeinde decken musse, und

die Musikanten erhoben wegen des geringftigigen Betrags

keinen Einspruch. Welche Summe ein MeBti manchmal ein-

brachte, erhellt a us dem Beispiel von Vendenheim, wo der

Rappenwirt 1869 an den zwei ersten Tagen uber 400 fr. ein-

nahm, nachdem er einen neuen Tanzsaal gebaut hatle.

Heute werden vielfach schon Eintrittskarten verabfolgt, ge-

wohnlich mit dem Stempel des Wirts. Findige Wirte drucken,

um einem MiBbrauch vorzubeugen, ihren Stempel auf das

Taschentuch der T3nzer oder, um ganz sicher zu sein, auf ihren

Handriicken, vorausgesetzt, daB sie es sich gefallen Iassen. In

der Tanzhutte des Zaberner MeBti wird ein Einzeltanzgeld von

10 Pf. fur das Paar, welches mit Hilfe einer Schnur abgefangen

wird, erhoben. Dieses Verfahren ist ja bei dem nicht sitten-

gemaBen Volkstanz in der Stadt bekannt.
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Allgemeines liber den Tanz friiher und jetzt.

Das Leben auf dem Tanzboden. Das Volks-
lied.

Der MeBti ist nun aufgezogen, die Kirwe geholt, der Zug
koinmt beim Tanzhause an. Manchmal werden vor dem Hause

noon drei Tanze getanzt, so fruher in Dossenheim, dann
strdmt alles hinein in den Tanzsaal. Es beginnt das zweite

HauptstGck des MeBti, der Tanz.

Zunachst einige Worte fiber die Geschichle des Tanzes.

Das ganze Mittelalter hindurch wurde im ElsaB, wie auch

sonst in Deutschland und in Frankreich, viel haufiger und viel

maBloser getanzt als heute. Sebastian Brant 1

stellt fest :

Viel warten auflf den Tantz lang zeit,

Die doch der Tantz ersettiget neit.

Und die Kirchenarchive des 16., 17. und 18. Jahrhunderts

si nd voller Klagen fiber das unmaBige Tanzen. DaB man ins-

besondere in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg gerade an hohen

Feiertagen am unbiindigslen und am ausgelassensten tanzte, und
daB die geisl lichen und weltlichen Behorden vergeblich durch

Verordnungen und Strafen Wandel zu schafTen suchten, wurde
bereits oben ausgefuhrt. Nur wenige bezeichnende Belege er-

seheinen hier angebracht.

Aus den Statuten und Ordnungen von Hochfelden 1512 :*

«Vom Danntzen. — Item wann man zu Vesper leuth am
viertag so soil man vff horen zu danzen bei 10 j} ^ vnd sol

auch Keiner Kein* mehr an dem Danz herumb werflen bey

der genanten Pen Als dieckh* das geschicht ohne Alle gnad

so man das niemants faren lassen . . .* Bei der 1. Kirchen-

visitation in Dettweiler (1535) wurde Klage gefuhrt, daB die

Jugend dem Tanze sehr huldige.s In Borsch* wurde 1616 be-

stimmt, daB vor dem Tanz die Kinderlehre und die Vesper be-

suchl werden soil, woraus hervorgeht, daB man dies sonst nicbt

zu tun fur notig fand. Ein Dekret der hanauischen Regierung

vom 24. April 1717' ermahnt «zu ernster Abstellung des an

vielen Orthen so wohl in der H. Advents als Passions Zeit

1 Narrenschiff, in Scheibles Kloster. Stuttgart 1845. I, S. 553.

— 2 Bezirksarchiv des Unter-Elsafl, E 959 (Abschrift). — 3 = keine

Tanzerin. — 4 = so oft. — * W o I ff , Chronik der Gebirgsgemeinde

Dossenheim Straftburg, Druckerei der «Heiraat». 1896, S. 29. —
« Ratsprotokoll vom 4. Juni ItilG ira dortigen Gemeindearchiv. -
7 Pfarrarchiv von Alteckendorf.
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bifiher von den jungen Leutten verubten uppigen Tantzens».

Erst im 19. Jahrhundert wird das Tanzbedurfnis auf besondere

Gelegenheiten, namenthch auf den Mefili, aufgespeichert.

Hand in Hand mit dem maBlosen Tanzen geht in alterer

Zeit das unordentliche und anstoBige Tanzen. Das Empor-

schwingen der Tanzerin, das noch lieute gefibt wild und als

ein Zeichen besonderer Geschicklichkeit und Kraft gilt, hatte

in jener Zeit der kurzen Gewandung eine geradezu schamlose

Wirkung. So lesen wir bei Sebastian Brant:*
1/ Auflf Kirch weih . . .

Da tantzen Pfaflen, Monch vnd Leien

Die Kut mufi sich dahinden reien,

Da lauflft man vnd wirfTl vmbht** ein

Das man hoch sicht die blossen bein.

Geiler von Kaysersberg berichtet, * daB die

Manner die Weiber «aufschwencken» und ferner:* ccDarnach

findt man Klotz, die tanzen also sauisch und unflatig, daB sie

die Weiber und Jungfrauen dermassen herumschweaken und

in die H6he werfen, daB man ihnen hinten und vornen hinauf-

siebet bis in die weich». Und Spangenberg* ruft ent-

rustet aus : «Denn was ist da anders, dann ein wildes un-

gehewr viechisches rennen, lauflen und durch einander zwirbeln,

da siehet man ein solch unzuchtig auflfwerfen und entbldfien

der magdlein usw.»

Eine bischoflich StraBburgische Polizeiordnung, die 1562

fur Dam bach* erlassen wurde, aber jedenfalls auch fur andere

bischofliche Orte gnltig war, besagt uns folgendes : «Vom
Dantzen. — Demnach seyther allenthalben under gemeiner

Danntz lauben und Platzen, unzuchtige Dantzt, mit schendtlichenn

greiften, springen und umb schweyflen auch nach tag Zeit, von

Knaben und Dochtern gehalten, Jhe zwey fur das ander ge-

loffen, und on ein Rockh oder mantel dantzt haben usw.» Auch
im Stadtbuch von Benfeld (1557) ist des Tanzens ohne Rock
Erwahnung gelan. Vielleicht laBt sich mit dieser ubeln Ge-
wohnheit die Sitte zusammenbringen, die bis vor kurzem auf

dem Hochfelder MeBti ublich war. Gegen Abend zogen die

Maiden ihre Rocke aus und tanzten im trachtmaBigen Flanell-

Unterrock, der mit groBen roten, grunen und schwarzen

1 NarreDSchiff in Sc hei b le s Kloster. I, S. 552. — 2 Brosamlin
Dr. Kaiserspergs, nachgeschrieben vom Frater Paulin. Straft-

burg 1517. S. 53. — 3 Predigten in Scheibles Schaltjahr. Stutt-

gart, 1846. I. S. 544. - 4 Cyriacus Spangenberg, Ehespiegel.

Strafiburg, 1570. S. 285. — * Gemeindearchiv von Dambach, Kanton
Barr.
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Schnorkeln unci Sternen verziert war, was sich nicht unsehon

ausnahm.

Aus Zabern erfahren wir, » daB der dortige Stadtrat 163 %

beschloB, daB die jungen Geseilen «furthien die bishero unge-

wdbnliche argerliche Dentz verm ilea und underlassen sollen,

sonder in aller Zucht und Ebrbarkeit und also dantzen sollten,

daaiit Niemand daran ein AergernuB nemmenj. Und von All-

eckendorf 2 wird uns gemeldet, daB beim MeBtagstanz 1743

die jungen Leute «aufl ein gaalz entsezliche Weise gejehlet

und geschrien, audi sonsten allerley Unordnungen getriebena.

Das 19. Jahrhundert brachte auch in dieser Hinsichl

ordentlicbere Sitten.

Ueber die Berechtigung und den Wert des Tanzes sind

die Meinungen geleilt. Die mitlelaltertiche Ansicht, daB der

Tanz vom Teufel erfunden sei, um die Seelea zu verderben,

gilt zwar lieute nicht mehr. Trotzdem wird von vielen ernst-

haften Leuten nichts gutes am Tanze gelassen. Es ist ja

richtig, daB durch den Tanz, auch ohne Alkohol, die Sinnlich-

keit erregt und die Sittlichkeit getahrdet wird. Das kann aber

scblieBlich durch jedes Beisammensein der beiden Geschlechter

geschehen. Der Tanz ist vor allem ein bemerkenswerter Teil

der Kunst und bat sich als solcher im ElsaB das ganze 19.

Jahrhundert hindurch bewahrt. Zugleich ist der Tanz fur die

bauerliche Jugend der Gipfel der Lust, und hierbei kommen die

naturliche Anziebung der beiden Geschlechter und der GenuB der

so selten genossenen Klange derMusik in ersterLinie in Betracht.

Erst durch den Tanz bekommen MeBti und Kirwe den rechten

Festesinhalt und werden zur anziehendsten Sitle des ganzen

Jahres. Darum setzen ihre Gegner auch immer den Hebel am
Tanze an. Der Tanz ist auBerdem eine gleichmaBige und

gesunde Korperbewegung. Er slimmt frdhlich und vermittelt

oft Bekanntschaften und eheliche Verbindungen. Dazu ist er

aut' dem Dorfe leicht und billig zu erlernen.

Eine eigentliche Tanzstunde gibt und gab es im landlichen

ElsaB nicht. Der Tanz liegt so in der Lebenslust des Bauern

begrundet, daB er ihn sozusagen von selbst erlernt. So wie das

Kind aus Freude hupft, so hebt die Dorfjugend von selbst die

FuBe und setzt sie unter Gesang- oder Harmonikabegleitung

ungekunstelt in die richtige Bewegung. Das geschieht beim

sonnlaglichen Abendmarkt drauBen vor dem Dorl, in der

Kunkelstube und auf dem MeBti selber, Gelegenheiten, wo
beiile Geschlechter unter ciem starken Schirm aller Sitte un-

i Adam, der Zaberner Mefitag. Zabern. Gilliot. 11*01. S. 40. -
* Prcsbyterialprotokoll vom Uk Aug. 1743 im dortigen Pfarrarehiv.
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gezwungen miteinander verkehren. Die naturliche Gewand-
heit und die Anmut, mit der namentlich junge Madchen
ianzen, sind ja fur das Elsaft bekannt.

Mit dem Verfall des MeBti ist auch das TahzbedGrfnis

zuruckgegangen. Es ist merkwurdig zu sehen, wie die jungen

Leute da, wo Tanz und MeBti hauptsachlich von der Geistlich-

keit niedergehalten werden, immer und immer wieder von

selbst Ianzen lernen, wahrend sie in denjenigen Ortschaften,

wo auch die Volksmeinung den Tanz als eine Sunde ansieht,

fiberha upt nicht mehr tanzen konnen und sich dessen auch

gar nicht schamen. So sind auch die flotten Tanzer und
Tanzerinnen, die gar oft einen gewaltigen Zug in den Dorf-

mefili brachten, im ganzen seltener geworden als fruher.

Das Enjfagieren geschieht auf dem Lande einfach und

naturlich. Der Bursche ergreift mit der ganzen Hand fest die

Hand des Maide und zieht dieses an sich. Er sagt auch wohl

dazu : ccGehst du mit mir?» — «Tanz'st du mit mir'.b oder

:

«Alle hop ! Wolle mer eine trete?» Und wenn das Maide nicht

will, so antworlet es eben so ungekunstelt : «Ich will aber

nicht b oder: «Lo6 mich mit Friedeb, ohne daB es aber

darum bose is!. Beim Walzer wurde, so lange er als Ringeltanz

getanzt wurde, anders engagiert. Der Bursche hob seinen

langen Flugelmutzen beiderseits leicht in die Hohe und
tanzle vor dem Maide. Dieses stand auf und tanzte ebenfalls,

indem es den Rock beiderseits hob. Dann gab man sich die

Hand und tanzte gleich weiter.

Ergeht sich ein Paar auf dem Tanzboden, so umfafit der

Bursche das Maide weit um die Taille herum, und dieses tut

nicht selten dasselbe. Oder der Bursche legt ihr den rechten

Arm auf ihre rechle Schulter, bis tief hinab, wahrend die

beiden linken Hande ineinandergeschlungen sind. Oder das

Maide legt seinen Vorderarm auf die Schulter des Burschen.

Haufig ist auch das Einhaken der beiderseitigen Kleinfinger

und das Schlenkern der ungleichen Arme wahrend des Gehens.

Erst in der lelzten Zeit gibt auch die landliche Tanzerin, wie

ihre stadlische Kollegin, dem Burschen den Arm.

Ist der Tanz vorbei, so laBt der Bursche seine Tanzerin

mit oder ohne Dankesworte wieder gehn, oder sie reiflt sich

von ihm los und lauft von dannen. Hat er aber ein festes

Verhaltnis oder bahnt sich ein solches an, so tanzt er in der

Regel den ganzen Mefiti hindurch nur mit seiner Liebsten.

Am Mefitilanz beteiligen sich in unserer Zeit fast ausschlieB-

lich ledige junge Leute, allenfalls junge Ehepaare. Fruher

gingen Verheiratete regelmaBig auf den Tanz, wenn sie nur

jemand fanden, der die Kinder zu Hause hutete. Selbst altere
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Leute schamten sich nicht zu tanzen, wahrend dies heutzutage
(

nur noch vereinzelt und in scherzhafter Laune geschielit.

Niemals gingen EUern oder Mutter auf den Tanzboden, utn

ihre Kinder zu uberwachen, sondern nur um zu tanzen,

wahrend die Kinder sonst sich selber uberlassen blieben.

Der erste Tanz gebuhrt dem MeBtiburschen und dem
MeBtimaide, es sind ccdrei allein*.

Unterdessen haben die Maiden an einer Wand in langer

Reihe Aufslellung genommen, neben und hinter ihnen die

Burschen. Ofl sind an den Wanden Banke angebracht, die als-

bald von den Maiden eingenommen werden. Auch junge Frauen

setzen sich ccauf das Bankeb. lin Kreise WeiBenburg, so in

Ilunspach, Hofen und Oberseebach ist es Sitte, dafi sich aus \

Mangel an Ban ken die Burschen gleich vom Anfang des Tanzes

an den Maiden auf denSchofi setzen oder umgekehrt. Klopfenden

Herzens stehn in einer Ecke die jungeren Maiden, die zum
ersten Mai auf oflentlichem Tanz erscheinen. Die meisten haben

schon mehrere Nachte nicht schlafen konnen. Mit gluhenden

Wangen und freudestrahlenden Augen, sorgfaltig gestrichen

und herausgeputzt und mit «Lauf-mir-nach» parfumiert,

barren sie der Burschen, oft schon des Liebsten. Auf dem
Lande beginnt ja der Verkehr zwischen den Geschlechtern sehr

fruhe. Kaum der Schule entwachsen tanzen die Madchen schon

oflentlich, trotz der polizeiiichen Vorschrift, die das 16. Lebens-

jahr als untere Grenze vorschreibt. Die Eltern dulden's, denn

sie haben's in ihrer Jugend selber so gehalten.

Bald ist der Tanz in vollem Gang, und es bietet sich dem
Auge ein malerisches, farbenreiches Bild. Wir wollen uns

nicht in weitlauOj^e Trachtenbeschreibungen einlassen, sondern

bloU einige auflallige Einzelheiten aus alter Zeit festhalten.

Noch bis in die I830er Jahre kam Alt und Jung in Holz--// it ^>

schuhen auf den Tanz. Auf der StraBe oder auf der Wiese

ging das noch an, aber in einer gedielten Tanzstube gab es

ein fiirchteiliches Geklapper, und der Vorteil, daB man in

Holzschuhen den Walzer nach landlicher Art besser tanzen — u
schleifen — lernte, wog den entselzlichen Larm gewiB nicht

auf. Von etwa 1820 bis in die 1850er Jahre gehorte die wejBe_;j

gezwickelle Zipfelkappe zu der Tanztracht. Sie wuchs sich aus

und wurde bis 1 \leter lang, so daB man den Zipfel in den

umgeschlagenen Rand stecken muBte. Auf jeden Fall war

sie zum Tanze wie geschaflen und dem alten breitkrampigen

Hut bei weitem vorzuziehen. Das ganze 19. Jahrhundert bin-
J

durch und vereinzell noch heute, z. B. in Mietesheim, tragen

die Burschen die spitzenbesetzle kurze Schurze, das Wandfiir-

tuchel. Mit dem roten Brusttuch nahm es sich fruher sehr
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malerisch aus. Jelzt kommen die Burschen in ihrem gewdhn-

lichen Sonntagsanzuge, sie behallen dabei den Hut auf, und

die Maiden tragen auBer der weiBen Schurze, die iibrigens auch

am Abgang ist, nichts besonderes. Naturlich tanzt bei heifier

Wilterung alles hemdarmlig.

Auch dem Psychologen und Volksfreund Lietet der MeBti-

tanz genug des Anziehenden, namlicb ein vielverschlungenes

Bild von Freude und Lust, von Falschheit, Treulosigkeit, Bos-

beit, Neid, Rachsucht und Schadenfreude, die mit dem Fort-

schreilen des Festes immer mehr offenbar werden. Der Alko-

hol tut das seinige zur Belebung der Stimmung. In alter Zeit

wiirde bei dieser Gelegenheit kein Tropfen Bier verzapft. Ein

Binsche hatte sich geschamt, uberhaupt Bier zu verlangen. Der

J- Wein beherrschte damals den Tanzboden ausschlieBlich, und

nach dem billigen Wein fur 6 und 8 Su den Liter ging man
gar bald zum cSt6pferle» uber. Heute sind die Wirte froli,

wenn sie ihr Bier los werden. Hdchstenfalls wagt es hie und

da ein Wirt, gegen Abend bekannt zu machen, daB das FaB

jetzt leer ist und daher bloB noch Wein ausgeschenkt werde.

Denn der Wein ist heutzutage eine groBe Ausgabe.

Immer lauter wild die Unlerhaltung. Das unersattliche

Tanzvolk wogt hin und her, bald in zierlichen Drehungen an-

mutsvoll schwebend, bald lustwandelnd, kosend und lachend.

Lust und J ubel beflugeln die leichtbeschuhten FuBe, und Scheiz-

worte fliegen von Mund zu Mund im sorglosen Kreise der liebe-

durstigen, freudeseligen Jugend, bis die beruckenden Klange der

Musik aufs Neue zum frdhlichen Reigen mahnen. Da ist alles

Natur und Einfachheit. Die MeBtigemeinde wird weder durch

Tanzordnung noch durch Anstandsregeln belastigt, kaum daB da

unci dort der MeBtibursch mit seinem grell leuchlenden StrauB

erscheint, um die Streitsuchtigen dieser ausgelassenen Gesell-

schaft zu iiberwachen. Die Burschen jauchzen und schreien vor

^ Ciberschaumender Lebenslust. Wahrend des Tanzes stampfen

sie otters mit den FuBen, genau so wie zu Zeiten Neidharts. i

Das nennt man cceinen treten». Und wenn auch der Saal so

vollgepfropft ist, daB die Paare sich «lupfen» oder «tragen», so

bevvegt sich doch jeder einzelne kunstvoll, und kein Paar rennt

das andere zusammen. In der Mitle des Kreises tanzen in der

Regel die jugendlichen Paare. Man laBt sich allmahlich gehn.

Der Bursche schamt sich nicht, wahrend des Walzers seinem

Maide einen herzhalten KuB zu geben, und dieses wehrt

nicht allzusehr ab, wenn das Yeihaltnis ernst werden soil.

Und wahrend die jungeren Leute sich so in angeregtester

1 Bohrae, Gcschichte des Tanzes in Peutschland. I, S. 30.
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Unterhaltung und in froblicher Ausgelassenheil dem Vergnugen

hingeben, tanzen auch drauBen auf der Slrafie, im Hof, auf

den Gangen oder in irgend einer abgelegenen Ecke sogar die

schulpflicbtigen Madchen paarweise. Sie lernens fruh und mit

erstaunlicher Leichtigkeit. Auch die Buben .hopsen da herum,

ihr Aussehen ist weniger vorteilbaft. Die Neugierde trieb sie

an die geheiligte Tur des Tanzsaales, doch die unreifen Bursch-

cheri sind gewdhnlich sehr bald betrunken. Die Zigarette, die

naturlich nicht fehlen darf, macht sie noch vollends krank. Die

Alten aber bringen den Tag mit ihren Glisten in der Wirts-

stube zu. Sie unterhalten sich laut fiber die stets notleidende '

Landwirtschaft, uber die gute alte Zeit, auch wohl uber Politik.

Dabei trinken und rauchen sie ubermaBig, oder sie spielen

Karten. Das ist ihr MeBti.

Und so wie die Tauze gewissenhaft durcbgetanzt werden,

so ist das frohliche MeBtivolk auch daraut bedacht, die Tanz- ',

pausen auszufullen. Das geschieht durch das Volkslied. Die

Paare stellen sich in der MiUe des Saales im Kreise auf, Arm
in Arm. Die Burschen sorgen fur Wein, jeder hat der Reihe

nach einen Liter zu bezahlen. Dann ertonen zweistimmig die

^etragenen, oft wehmutigen VVeisen. Noch setzt die Jugend

einen Stolz darein, recht viele Texte auswendig zu kennen.

MeBti und Kirwe sind ja die Pflegestatte und oft genug die

Geburtsstatte des Volksliedes. Vor 1870 horte man hie und da

auch t'ranzdsische Gesange, namentlich die Marseillaise und den

«cParlewa». So hieB im Volksmunde der «Choeur des Giron-

<tins» wegen seines Anfangs : «Par la voix du canon d'alarmex*.

VVenn ein oder zwei Lieder gesungen $ind, wird wieder getanzt,

dann wieder gesungen, und so fort. In einigen Dorfern werden

wahrend des Tanzes die Glaser und Flaschen auf ein erhohtes,

«i"ens zu diesem Zweck an der Wand angebrachtes Gestell ge-

setzt. Zu Steinselz, Oberhofen, Oberseebach, Kleeburg und .

Umgegend schleudern die Burschen sehr geschickt die leeren p

Flaschen mit der Kante auf den Boden, so daB sie nicht zer-

brechen. Es ist dies ein Zeichen, daB sie wieder gefulll werden

sollen. Und je weiter die Stunde vorruckt, deslo heiterer

wrerden die Lieder, desto kleiner die Anzahl der Strophen. Man

sagt sich dann beschonigend, daB die Zigeuner und Spengler
^

die Lieder aussingen, und begnugt sich mit einer Strophe.

Wahrend anfangs ernste Sachen, ccArien* erklingen, werden

schlieBlich scherzhafte, ja schlupferige Verse in der Mundart

vorgetragen, von einzelnen und von ganzen Gruppen.

Mit dem Niedergang jeglichen Brauches ist auch das

Volkslied verstummt. Man hort kaum noch neuere Soldaten-

lieder auf dem Tanzboden. Gewohnlich laufen aber die Bur-

17
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schen in den Pausen fort, urn zu trinken. Ein bekannter

Scherz besteht darin, daB sie sich von hinten an die Maiden

heranschleichen und ihnen die Schurze oder den Rock mit

Bindfaden zusammenbinden.

Gegen Abend tritt eine groBere Unterbrechung ein, damit

die Musikanten essen konnen. Die Einheimischen gehen auch

nach Hause, urn zu essen und das Vieh zu futtern. Die Aus-

wartigen, soweit sie nicht ccauf den MeBti geladen* sind, speisen

iin Wirtshaus oder uberhaupt nicht. Das MeBtivergnugen h§lt

die Sinne der Tanzer nicht selten dermaBen umfangen, daB sie

an eine Nahrungsaufnahme gar nicht denken.

Es ist nun dunkel geworden. Allmahltch fullt sich der

Saal wieder, die Musikanten spielen einen wirbelnden Walzer,

und mit erneuter Kraft ergibt man sich dem berauschenden

Tanze. Bei Nacht zu tanzen, war fruher gar traurig. An einem

Balken hingen einfache Oellampen, spater Petroleumlampen,

denen hochtenfalls ein blank geputztes Stuck Blech als Reflektor

diente. Noch heute gibt es solche schlecht erleuchtete Stuben,

aber auch schon solche mit bestem Azetylenlicht.

Nach weiteren 2 oder H Stunden wird die Stimmung schon

etwas gedruckter. Die Buben und Madchen haben das Feld

lingst geriumt. Die Alten in der VVirtsstube wenden sich eben-

falls mit schweren Kopfen und schwankenden Beinen ihrer

Schlafstatte zu. Ein kleiner Schwips ist am MeBti erlaubt oder

auch — ein gehdriger Rausch. Die jungen Leute aber brauchen

jetzt Abwechselung, die ihnen auch auf dem Tanzboden und in

den Kammern in reichlichem MaBe zuteil wird, bis sich end-

lich die Tur hinter dem letzten Tanzburschen geschlossen hat.

Die groBe Fulle und Mannigfaltigkeit des Stofles notigt

uns, in den folgenden Kapiteln die wichtigen Teilerscheinungen

und besonderen Veranstallungen des ersten MeBtitages bis zu

seinem sittenmaBigen SchluB getrennt zu betrachten. Darunter

finden sich wesentliche Bestandteile des alten schonen MeBti,

dife jedenfalls vor den oden Kneipereien und den sinnlosen

Gassenhauern der Neuzeit den Vorzug verdienen.

Die Pfeiferbruder.

Der Pfeifertag in Bischweiler.

Schon in alter Zeit waren die Spiel leute des ElsaB zu einer

Art Zunft vereinigt. In einer Urkunde SchmaBmanns I. von

Rappoltstein aus dem Jahre 1400 * werden sie als «varende

i Abgedruckt in Barre, Ueber die Bruderschaft der Pfeifer.

Colmar, Barth, LS73. S. 47 ff; sowie in Nr. 9 vom 1. 6. 1908 der
Els.-lothr. Gesang- and Musikzeitung.
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liite» bezeichnet, und wir erfahren darin auBerdem, daB die

Rappoltsteiner «als lange, das nieman verdeuckeU das Konig-

reich fahrender Letite zwischen Hagenauer Forst und der

Birs, dem Rhein und der First des Wasgaus vom Reiche als

Erblehen besaBen. In einer Urkunde SchmaBmanns von 1434

1

heiBen sie «pfifer und farende lute*, und in einem Lehnsbrief

Kaiser Friedrichs III. von 1481* Spielleute. Sp&ter burgerte

sich der Name «Pfeifer» allgemein ein. Es sind darunter nicht

nur eigentliche Pfeifer, also Flotcnblaser zu verstehen, sondern,

wie aus einer Urkunde Eberharts von Rappoltstein von 1606*

hervorgeht, uberhaupt aHe Musikmacher. Ob in fruheren

Zeiten, wie man wohl aus der Benennung «fahrende Leute»

schlieBen muB, auch Schauspieler und Gaukler unter den

Pfeifern waren, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist es
>
denn

in jenen fernen Zeiten war die Kunst des Musizierens mit der

des Gesanges und der schauspielerischen Gebarden sicherlich

eng verschmolzen. Noch bis in unsere Tage sind ja die Dorf-

musikanten noch vielfach Liedersanger und beliebte Possen-

reifier. Jedenfalls vertraten die Pfeifer die niedere Kunst im

Gegensatz zu den vornehmeren Meistersangern.

Die Vereinigung der Pfeifer, die 1400 Konigreich * und

1458 erstmalig Bruderschaft5 heiBt, hat die letztere Bezeichnung

behalten. An ihrer Spitze standen der Pfeiferkonig odei Schult-

heiB und das Pfeifergericht. Sie hatten besondere Statuten, die

beispielsweise 1606 erneuert wurden, und gewahrten ihren Mit-

gliedern das Vorrecht, ihre Kunst im ElsaB auszufiben, wah-

rend dies den auBenstehenden Pfeifern verboten war. AuBer-

dem besaB die Pfeiferbruderschaft eine eigene Gerichtsbarkeit.

Die Pflichten der Pfeifer bestanden in der Entrichtung von

Beitragen und im alljahrlichen Besuche des Pfeifertages.

Die Blutezeit der Bruderschaft ist in das 15. und 16.

Jahrhundert zu setzen. Schon fruhe trermte sie sich in drei

Kreise, die obere, die mittlere und die untere Bruderschaft,

die ihre Pfeifertage in Altthann, Rappoltsweiler und Rosheim

oder Mutzig abhielten. Jedoch war diese Scheidung rein

auBerlich, nur zur Erleichterung des Besuches der Pfeifertage.

Die Oberhoheit uber die gesamte Bruderschaft 6 hatten die

Herren von Rappoltstein und nach ihrem Aussterben 1673

i Abgedruckt in Bar re, S. 54. — » A. a. 0., S. 49. — 3 A. a.

0., S. 12. - 4 A. a. a. 0., S. 47. - 5 A. a. 0., S. 10, Anm.
— 6 Naheres liber die gesamte Pfeiferbruderschaft findet sich bei

B ar re, a. a. 0., 54 Seiten. — Lobstein, Beitrage zur Geschichte
der Musik im ElsaB. Straftburg, Dannbach, 1840. S. 18—23. —
H e itz in Stobers Alsatia, 1856—57, S. 5—33. In diesen Abhand-
lungen sind noch weitere Quellen angegeben.
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die Pfalzgrafen von Birkenfeld. Sie emannten den Pfeifer-

konig, werden nicht selten auch selbst als Pfeiferkdnige be-

zeichnet. Durch den Westfalischen Frieden war die Lehens-

herrschaft uber die Bruderschaft an die Krone Frankreichs

ubergegangen, und Ludwig XIV. nennt sich selbst einmal l

«Roi des violons». Auf Ansuchen des Pfalzgrafen Christian II.

verlegte er 1687 den Pfeiferlag der unteren Bruderschaft, die

von Epfig bis zum Hagenauer Forst reichte und fur unser

Gebiet allein in Betracht kommt, nach Bischweiler und ver-

band ibn mit einem Jahrmarkt. * Pfalz-Birkenfeld hatte da-

mals die Pfandherrschaft uber Bischweiler, das 1734 in ihren

Besilz uberging.

Bei einem Pfeifertage ordneten sich die Pfeifer auf dem
Bischweiler Marktplatz zum Festzuge, der sich, oft 300 Kopfe

stark, mit einer wusten Musik — jeder spielte sein Instrument

nach Belieben — die Oberen an der Spitze, in die Kirche des

benachbarten Hanhofen begab. Dort las der Priester die Messe,

dann zog man nach dem graflichen SchloB, wo altertumliche

Spiele und Feslgebrauche, wie Fahnenschwenken und Eier-

werfen, stattfanden. Es wurde aus einem besonderen Becher

auf das Wohl des Pfalzgrafen getrunken, dann ging es mit

wilder Musik zuruck nach dem Marktplatz, in das Zunfthaus,

wo das Pfeifergericht tagte, und nachher in andere Wirtshauser.

Die Pfeiferbruder hielten einen festlichen Schmaus und eilten

dann zum Tanz. Noch 1786 wurde mit grotier Pracht das Jahr-

hundertfest des ersten Bischweiler Pfeifertags gefeiert. In der

Revolution ging das Fest zu Grunde. In den 1860er Jahren

kam es wieder auf und besteht noch heute unter obiger Be-

zeichnung. Es wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

nach Maria Himmelfahrt gefeiert und hat die Gestalt eines neu-

zeitlichen Meflli angenommen. 3 Ein <*Pfeifertag» besteht be-

kanntlich auch zu Rappoltsvjeiler unter dem Bild einer ge-

wohnlichen Kilbe.

Die untere Bruderschaft scheint mit einer ahn lichen Yer-

einigung in Verbindung gestanden zu haben, die zu SlraBburg

unter dem Namen der Bruderschaft «der Gronen» bestand und

schon in einem Ratsprotokoll von 1511 4 als emit vil gutter

1 Bar re, S. 20, Anm. — 2 Ordonnances d'Alsace. T. I, p. 160,
— 3 Ausfiihrlicheres iiber den Bischweiler Pfeifertag findet sich

im StraHburtfer «Biirgerfreund» von 1776, S. G17— 623. — Cul-
mann, Geschichte von Bischweiler. StraUburg, Heitz, 1S26. S.

64 ff. — Dr. B o u r g n i g n o n . Bischwiller depuis cent ans.

Bischwiller, Posth, 1S7.\ p. 75. — Ausziige aus den Archiven der

Stadt Bischweiler. Bischweiler, Posth ; 0. Verf. u. Dat. — U h 1 -

horn im «Bischweilcr Wochenblatt> IStU, Nr. 2S ff. — 4 Heitz,
in der Alsatia 18.">6-.">7, S. 2V).
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ordnunge vnnd artickelen verbrieflft versigelt vnnd ebenlang

harbrochta bezeichnet wird. Einig-e Male und namentlich

1697 fand namlich der Pfeifertag der unleren Bruderschaft

zu StraBburg static 1745 bestand sie aus 400 Pfeifern,*.

wahrend die obere Bruderschaft deren bloB 101 und die mitt-

lere nur 190 hatte. Diese slarke Mitgliederzahl ist nur durch

die Einrechnung der StraBburger Pfeiferbriider erklarlich. Als

letzten StraBburger Pfeiferbruder erwahnt Lo bs t e i n 3 den

Geiger Franz Lorenz Chappuy, der, 87 Jahre alt, 1838 starb.*

Die Musikanten.

Die Ursprunglichkeit und die GenOgsamkeit der bauer-

lichen Bevolkerung treten im landlichen Musikwesen besonders

klar zutage, und manches herzerfrischende und belusligende

Vorkommnis steht mit den Landmusikanten im Zusammenhang.
Wenn daruber hier etwas ausfuhrlicher berichtel wird, so

geschieht es deshalb, weil das entworfene Bild nicht nur fur

das 19. Jahrhundert bis in die 1860 er Jahre zutriflft, sondern

im allgemeinen auch fur die letzten Jahrzehnte des Bestehens

der unleren Pfeiferbruderschalt gilt. Die Absicht einer Ver-

spottung unserer ehrbaren Dorfmusikleute, dieser wertvollen

Stutzen alter MeBtisitte, liegt uns vdllig fern.

Die Musik fand fruher im landlichen ElsaB eine viel aus-

gedehntere Verwendung als heute. Kindtaufen, Verschreibungen

(Verlobungen) und Hochzeiten verliefen bei einigermaBen wohl-

habenden Bauern nie ohne Musik. Und wo Musik und junges

Volk versammelt waren, da fehlte auch nie der Tanz, der sich

oft uber mehrere Tage ausdehnte. Sogar beim Kirchgang und

in der Kirche wirkte die Musik nicht selten mit, denn e? ist

noch nicht viel uber ein halbes Jahrhundert her, daB die iiber-

wiegende Mehrzahl der Dorfer keine Orgel hatte. Die Haupt-

gelegenheit, bei der die Musik in Tatigkeit tritt, ist der MeBti,

die Kirwe.

Die Musikanten sind einfache Dorfbewohner, biedere

Bauern oder Handwerker, die das Musizieren nicht als eine

Kunst, sondern als Handwerk betreiben, um Geld zu ver-

dienen. Im Volksmund heiBt der Musikant am Gebirge ent-

lang auch Sjpielmann, abgeschliffen Spielme, in der Mehrzahl

Spielmanner. Er erlernt sein Instrument in einfacher Weise

i A. a. 0., S. 25. — 2 A. a. 0., S. 27. — s L o b s t e i n , a a.

0., S. 20. — 4 Weiteres iiber die StraBburger Musikverhaltnisse:
Lud wig, StraBburg vor lOOJahren. Stuttgart, Frommann, 1888.

S. 151 f. und S. 315 f. — «Strafiburger Post* 1^06, Kr, IGOi.
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in seinem Heimats- oder in einem Nachbarsdorf bei einem

alteren Musikanten. Es gibt Ortschaften, wo ganze Familien seit

Jahrzehnten das Musikantenhandwerk betreiben, so in Blasheim

die Rieb, in Detlweiler die Glass, die Strieker und die Schlupp,

in Busweiler die Mathis, in Pfaffenhofen die Schwing, in

Muhlhausen die Schnepp, in Buchsweiler die MOUer und Ho nip:,

in Geudertheim die Roser, in Wj^/ersAeim^.diejung, in Ecjt-

wersktim die Mobs und die Jundt, in Langensulzbach die

Haller, in Hunspach die Weingirtner, in Kleeburg die Wust.

Muhlhausen, Geudertheim und Eckwersheim sind als musika-

lische Dorfer besonders beruhmt.

Unter solchen Verhaltnissen genoB naturlich der Nachwuchs
fruber eine gute Ausbildung, wahrend vereinzelte Musiker, an

denen es in keinem Dorfe fehlte, gewohnlich nur das allernot-

durftigste spielen konnten. Viele vermochten kaum Noten zu

lesen und uberhaupt keine zu schreiben. Sie spielten a lies aus

dem Gedachtnis. Noch heute sehen viele Bauern einen Vorzug

darin, daB ihre Musikanten keine Noten brauchen und docb

besser spielen als die Stadtmusiker. So wird von einem Dett-

weiler Musikanten berichtet, der eine einzige Polka spielen

konnte und von einem aus Imbsheim, dessen ganze Kunst sich

auf zwei Walzer und zwei Hoppler erstreckte. Viele Musikanten

spielten nur in den einfachen Tonarten : C, G, F, allenfalls D

;

B, A, oder gar Es war schon etwas auBerordentliches. Gar

oft kanien sie uber den Umfan& der Quint oder der Sext nicht

binaus. Von verschiedener Tonfa"rbung war naturlich keine Rede.

Die Saiteninstrumente wurden haufig urn das Transponieren

zu ersparen, auf die Klarinetten und Blechinstrumente ge-

stimint.

In alter Zeit wurden die Musikanten vom Tanzwirl ent-

weder einzeln bestellt, oder ein Musikant bekam den Auftrag

und besorgte dann das Weitere. Das war mitunter nicht leicht,

wenn namlich mehiere MeBti auf denselben Tag fielen. So kam
es, daB die Musikanten bisweilen 30 Kilometer von ihrem Wohn-
01 1 spielten. Sie ruck ten einzeln zu FuB an, oder sie wurden,

als die Chars -a-bancs aufkamen, vom Wirte geholt, und wie sie

gekommen, zogen sie auch wieder weg. Als Bekannte des Wirts

und als Semesgleichen aBen sie bei ihm am Familientisch. Da
aber der Wirt alle seine Raumlichkeiten brauchte, fanden sie

keine Schlafstatte bei ihm, sondern gingen ins Nachbars Haus,

oder sie schliefen in der Scheune, auf einer Bank oder gar

drauBen im Freien. Man nahrn das fruher nicht so genau. Da
sah man in der Regel eine bunt zusammengewnrfelte Gesell-

schaft. Der eine hatte z. B. ein kurzes schwarzes Kamisol

und eine Dachelskappe, der andere einen braunen AnglaBrock
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mit hohem steifem Filzhutchen, der dritte eine lange graue

filuse bis auf den Boden und eine blauwollene Zipfelskappe

mit weifiem Zipfel, der vierte einen breitkrampigen Hut und

langen Flugelmutzen nebst gewaltigem Vatermdrder.

Man konnte auch und kann noch heute merkwOrdige Blech-

instrumente sehen, die scbon vielfach in den Museen aufbewabrt

oder in landlicheRumpelkammern verbannt sind : das Bombardon,

ein scharftSnendes BaBinstrument mit drei Zylindern, obne

Klappen, schon 1639 als Holzinstrument mit BaBton erwShnt ;
i

das Ophikleid, ein deutsches BaBinstrument mit 6 Tonlochern

und 4 Klappen, das urn 1820 in den franzdsischen Milita*r-

kapellen Eingang fand ; das Waldhorn; das Bugle oder Bugel-

horn mit oder obne Klappen, mit starkem Ton, aber schlechtem

Klang, das viele Umgestaltungen erlebte. Auch Trompeten

mit Lochern und Posthorner, die mit der Faust gestopft

wurden und nur wenige Tone hervorbrachten, gehdrten fruher

nicht zu den Seltenbeiten.

Die Geige gait immer als etwas feines. Sehr beliebt war

die BaBgeige, die auch beim Aufziehen mitgetragen wurde.

Das volkstumlichste Instrument ist bis heute die Klarinette

wegen ihres klaren, vollen, durchdringenden und doch weichen

Tones und wegen ihrer Fahigkeit, schnelle Tonlaufe zu er-

zeugen und die Melodien zu verschnorkeln. Der Bauer hat sie

denn auch mit Scherznamen belegt, z. B. Krautstorzen, Wind-
hebel, ja sogar Zwetschgenbaum. Bemerkenswert ist, dafl noch

bis in die 4860 er Jahre deutsche Bezeichnungen gebraucht

wurden, also B- und Dis-Clarinette statt Si-b6mol- und Mi-

b&mol-Klarinette, wie sie noch heute heifien.

Unter den Musikanten, die wir durchschnittlich als ehr-

liche, brave Handwerksmusiker ansehen mussen, gab es fruher

auch minderwertige Elemente, denen eine groBe Einnahme uber

alles andere ging, die sich untereinander mit geschaftsneidischen

Blicken maBen und im Rausche nicht selten grob wurden.

Doch waren dies Ausnahmen. Haufiger begegnen wir in ihren

Reihen einer gewissen Aristokratie, die es auch sonst im Leben

zu Ansehen und Ehren brachte. So war der jetzige Burger-

meister Schnepp von Miihlhausen 20 Jahre lang ausubender

Musiker. Dessen Vater, der auch durch eine vielbemerkte

Streitschrift » bekannt wurde, spielte noch als Maire in den

4860 er Jahren Geige. Mehr als einer fand den Weg zur

Kunst und machte als Militarkapellmeister eine glanzende

1 L o b s t e i n, Beitrage zur Geschichte der Musik im Elsafi,

StraBburg, Dannbach, 1840. S. 145. — 2 Johann Schnepp. Ist

auofo alles wahr, was die Alt-Lutheraner schreiben ? Bischweiler.
Posth, 188").
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Laufbahn, so Georg Grofi aus Schwinilratzheitn, Kapellmeister

des 11. Artillerie-Regiments zu Poitiers und des 125. Linien-

regiments zu Paris und Rennes, Ritter der Ehrenlegion, ge-

storben in Pension 1905, und Johann Wust aus Kleeburg,

Kapellmeister des 97. Linienregiments in Chambery, Direktor

des Musikkonsei vatoriums zu Chambery, Ritter der Ehrenlegion.

und Olficier d'Academie, gestorben im April 1908.

Was nun die Besetzung betrifft, so spielten auf einem grofien

Mefili gewohnlich 5 Mann : 2 Klarinetten, Geige, Schello und

Posaune oder: Klarinette, Flote, Geige, Horn, Bafi. Aber nicht

immer war es so gut mit der Musik bestellt, zumal aus den

funfen oft ein Mann als Geldsammler abgegeben wurde. Die

Musikanten selbst liebten die grofien Besetzungen nicht. Bekani

einer von einem Wirt einen Auftrag, so suchte er mdglichst

viel fur sich herauszuschlugen. In der alten Zeit gehdrte ja die

ganze Einnahme den Musikanten, und da machte allerdings

ein Mann weniger schon viel aus. Auf die Art der Instrumente

kam es da weniger an. Gut war z. B. die Besetzung : Klari-

nette, Violine und Bafigeige. Aber der bauerliche Tanzer be-

gnugte sich audi mit wunderlichen Besetzungen, z. B. Klari-

nette, Geige und Flote, ohne Bafi. Und ebenso liefi er sich

zwei Instrumente gefallen. So spielten einmal in den 1830 er

Jahren eine Klarinette und eine Bafigeige den ganzen Mefiti zu

Ohlungen, dazu konnte der Klarinettist blob Wal/er spielen.

Ja selbst ein einziges Instrument vermochte noch die

Tanzer in Bewegung zu setzen. Schoo aus alteren Zeiten ist

wiederholt von cceinema Spielmann berichtet, so aus Ober-

moderni 1738. In den 1850 er Jahren spielten einmal zu

lngenheim ein Klarinettist und ein Pistonist. Die Tanzstube

hatte keine Fenster, und es herrschte eine aufiergewohnliche

Kalte, so dafi immer der eine Musikant sich die Hande warmte,

wan rend der andere spielte. Und es ging auch. Auf dem Alt-

, eckendorfer Mefiti sollle einmal in den lfc40er Jahren deivNaz
' von Dauendorf mit noch einem Kameraden, einem Posauneh^

blaser, spielen. Der Naz erschien allein. Man besturmte ihn mit

Fragen, wie es denn komme, dafi sein Kamerad nicht da sei.

Er fand allerlei Ausreden, sah selbst nach, kam wieder achsel-

zuckend zuruck usw. Schliefilich sagte er : «Wir kdnnen einmal

essen !» Als er gegessen hatte, meinte er : «Wir konnen einmal

anfangen I» Der Mefiti wurde aufgezogen, der Naz mit seiner

Geige an der Spitze. Als dann die Burschen ihre Maiden

hatten, fragte niemand mehr nach der Musik. Der Tanz ging

1 Presbyterialprotokolle vom 14. Jan. 1738 und vora 6. Mai 1738
im dortigen Pfarrarchiv.
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prachtig, der Naz spielte den ganzen Mefiti allein, strich jeden

Tag schmunzelnd seine 60 Fr. ein und befestigte aufs Neue
seinen Kuhm als hervorragender Geiger.

Dafi man auch ohne Musik tanzen kann, erscheint vielleicht

unglaublicb. Und doch geschah dies einmal am Anfang des

18. Jahrhunderts zu Eckartsweiler, wo damals zwei Wirt-

schaften einander gegenuber lagen. Die beiden VVirte hielten

sich gemeinsam einen Klarinettisten. Zuerst spielte er in der

einen Wirtschaft einige Takte, die sogleich von dem Getrampel

der Holzschuhe ubertont wurden. Als dann der Tanz im Gauge
war, sprang er schnell in die andere Wirtschaft, urn dasselbe

Spiel zu wiederholen und nach her wieder auf den ersten Tanz-

boden zuruckzukehren und so fort.

Die Musikanten batten auf den landlichen Tanzsalen viel-

facb einen schlechten Stand. Gewdhnlicb gab man ibnen einen

Tisch, weniger fur die Noten als fur Flaschen und Glaser. Es

war das Musikanlentiscbchen oder <$' Spiel metischb. Aber

nur gar zu oft mufiten sie in einer Ecke auf Bierfafiern, leeren

Kisten oder Wellen oder auf dem Kreuzstock eines Fensters

sitzen und wurden nicht selten von den Tanzern zusammen-

gerannt. Gl&ser und Flaschen stellten sie einfach auf den

Boden. Bisweilen war der Saal so niedrig, dafi die Bafigeige

uberhaupt nicht gestellt, sondern mit einem Strick festgebunden

werden mufite, um nicht auszugleiten. Und wenn in einer

Scheune getanzt wurde, war es fur sie lebensgefahrlich, auf

der Gerustleiter zum Heustock hinauf und wieder herabzu-

klettern.

Einen Dirigenten gab es bei landlichen Musiken nicht.

Waren sie unter sich einig, so sagte der Klarinettist oder der

Geiger : «Alle hop ! » Er sah sich in der Runde um und machte

mit dem Instrument einige taktmafiige Bewegungen, indem

er zugleich die ersten Takte spielte. Die andern fielen dann

ein. Waren aber mehrere fuhrende Instrumente da, so gab

es oft Streit, denn jeder wollte die Ehre des Vorspiels habeu.

Auch mit dem richtigen Spiel und Zusammenspiel haperte

es manchmal. Oft waren die Blechinstrumente falsch gestimmt,

und am Anfang der Mefitizeit batten die Blaser wunde und

blutige Lippen und spielten falsch. Nicht selten war die Bafi-

note den ganzen Mefiti fiber falsch. In Wickersheim wurde
einmal so entsetzlich falsch gespielt, dafi der Pistonist den Augen-

blick herankommen sah, wo er mit seinen Kollegen wurde
hinausgeworfen werden. In der Tat erschien plotzlich der Wirt.

Aber er lachelte, druckte jedem Musikanten freundlich die

Hand und sagte : <Man meint, dafi ihr alle Tage spielt, so exakt

gehts!i Und er holte zur Belohnung eine gute Flasche Wein.
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Auf alle diese Ungehdrigkeiten achtete der Bauer wenig.

Die Tanzmusik auf dem Dorfe soil ja keine musikalische

Leistung sein, und auf land lichen Tanzboden kann man weder

Harmonielehre lernen noch die Meisterwerke der Tonkunst

tadren. Wenn nur der Takt beobachtet und einigermaften laut

gespielt wurde, alles andere war nebensachlich.

Frfiher tranken die Musikanten bloft Wein, gewdhnlich

Zehner, d. h. den Liter fur 10 Su, spater 46 er, eine bessere

Marke, in der Regel Rolen. Der Zwanziger war schon guter

Wolxheimer. Diese Sorte und den Oberlander «Si6pferle»

(Flaschenwein) lieferte nicht der Wirt, sondern die Tanzburschen.

Und die Musikanten wufiten sie sich zu verschaffen, indem sie

einfach so lange streikten, bis man ihnen Iwillfabrig war.

Die stolzen Dorfburschen der guten alten Zeit lieften sich aber

nie lange bitten. Und so konnte es nicht fehlen, daft die

Musikanten bald in die angeregteste Stimmung gerieten, ob-

wohl sie als trihkfest bekannt sind. Dann erschieneu sie als

eine malerische Ecke in dem heiteren Bilde der allgemeinen

Weinseligkeit, und ihr Benehmen war eben so ungezwungen
und naturlich, wie das der gesamten Mefttigemeinde. Sie

/ setzten sich hemdarmelig hin, entfernten das Halstuch und
(

offueten den Kragen. Nicht selten stulpten sie die Hemdarmel
hinauf und offneten den ganzen Busen. Landlich, sittlich ! Das

harrnonische Zusammenspiel war bald erschwert, die einzelnen

Musikanten spielten falsch, legten auch wohl ihr Instrument

beiseite, wenn der Tanz im Gang war. Der eine oder der an-

dere sang, statt zu spielen oder mischte sich unter die Tanzer.

Die Augen wurden blSde, der Blick stumptsinnig, und in den
Tanzpausen neigte der oder jener seinen schweren Kopf und
nickte sanft ein. Manchmal wurde stundenlang nichts als

^ VValzer gespielt, oft zwei oder drei Mai hintereinander dieselbe

Melodic Niemals ware es einem TSnzer eingefallen, einem
Musikanten den geringsten Vorwurf zu machen, und wenn der

Takt zu verklingen drohte, halfen die Burschen durch Stampfen

nach. Und alles verlief in ungetrubter Eintracht Die Musi-

kanten und die Burschen, vorab der MeBtibursch, hielten doch

immer wieder treu zusammen, denn sie waren aufeinander an-

gewiesen, und sie besiegelten das kameradschaftliche Einver-

nehmen durch unzahlige Flaschen. Gern liefien sich darum
die Musikanten gewisse Spitznamen gefallen. So hieften zwei

bekannte Spielleute der Lauterbacher und der Herr Stopperle

und ein Klarinettist der Weidenhebel.

Und eben so willig gaben sie sich in vorgeruckter Stunde

fur allerhand Spaft her, zu allgemeiner Ergotzlichkeit, aber

auch wieder zu ihrem eigenen Geldvorteil. So kam es oft

Digitized by VjOOQIC



— 267 —
vor, dafi Wein oder Bier in ein Blechinstrument gegossen

wurde. Blies dann der Musikant hinein, so spritzte es nach

alien Richtungen, und das Tanzvolk brach in ein unbandiges

Gelachter aus. Schon harmloser war es, wenn man ein Stuck

Kuchen oder ein Kuchel in ein Instrument steckte. Der Musi-

kannt stellte sich naturlich so, als wenn er den Spafi vorher

nicht gemerkt hatte. Allgemein bekannt ist der Witz mit

dem Bogen der Posaune. Doch machte es jedesmal wieder

Vergnugen, wenn ein besonders scherzhaft angelegter Burscbe

an den Posaunenblaser herantrat und sich mit moglichst

dummem Gesicht anbot, ibm beim Herausziehen des Bogens

behilflich sein zu durfen.

War einmal die Haupteinnahme des Tages verteilt, was

bei der Anwesenbeit eines weniger gewissenhaften Musikanten

nicht ohne Streit vor sich ging, so fuhlte sich das Musikvolk

etwas freier. Einzelne Musikanten verschwanden dann unter

allerlei Vorwanden oder auch sang- und klanglos. In den

1840 er Jahren ging es einmal zu lmbsheim folgendermafien

zu. Der untahige Bassist nahm das Geld ein. Der eine Klari-

nettist spielte noch ein wenig, dann machte er einen Rund-

gang ins Dorf, wurde uberall gut bewirtet und kam abends

vdllig betrunken und zum Spielen unfehig zuruck. Der Geiger

war bald hezecht, taumelte zur Hintertur hinaus und legte sich

in eine Ackerfurche schlafen. Dort fand ihn am andern Morgen

ein heimkehrender, fremder Bursche halb erfroren vor. Es

blieben noch ein spiel- und trinkfester Pistonist und der zweite

Klarinettist, der aber nur eine Polka spielen konnte. Diese

beiden wackeren Blaser hielten die ganze Nachl aus und be-

sorgten auch das «Aufstecken». Beschwert hat sich niemand,

weder der Wirt noch die Tanzer. Die Musikanten waren so-

gar noch kameradschafllich genug, andern Tags die Mehr-

einnahme mit ihren beiden ungetreuen Kollegen zu teilen.

War der Beruf der Musikanten schon wShrend des Tanzes

kein leichter, so war ihr Leben nachher noch schwerer. Nur
zu oft — wir mussen hier schon etwas vorgreifen — gelang

es ihnen nicht, ihr ersehntes Ruhelager aufzusuchen. Vom
Tanzhause weg wurden sie von den Burschen mitgeschleppt,

und diese liefien sie bis zum fruhen Morgen im Dorfe herum
vor den Hausern der verschiedenen Angebeteten nachtliche

Serenaden spielen, bis dann eine andere Partei Burschen kam,

die bereits geschlafen batten, und die Rundreise im Dorf und

in die Wirtshauser fortsetzte. So kamen die Musikanten oft

mehrere Tage aus dem Trinken nicht heraus und in den Schlaf

nicht hinein, und die Vorsichtigen unter ihnen wufiten wohl,

weshalb sie ihre Schlafstatten geheim hielten.
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Eine hubsche Leistung vollfiihrte audi der unter dem
Namen «der Martin von Geudertheimv bekannte Weber,

Hanfer, Musikanl und Zeichenkunstler » Martin Lorentz, der

zugleich Lehrer in Bietlenheim war. In den 1850 er Jahren

spielte er auf dem Alteckendorfer MeBti den Sonntag und die

ganze Nacht hindurch. Am Montag ging er zu FuB nach dem
18 km entfernten Bietlenheim, urn bei einer Beerdigung zu

singen, kam dann wieder zuriick, spielte am Montag die ganze

Nacht und noch Dienstag Tag und Nacht durch, ohne ein Bett

zu sehen.

Zu was sich die Musikanten manchmal hergeben mufiten,

beweist ein Vorkornmnis auf dem Hochfelder MeBti aus den

1850 er Jahren. Die Burschen verkleideten sie teils als Dudel-

sackpfeifer, teils als Baren, und so zog die Gesellschaft den

ganzen MeBli-Dienstag von Wirtsehaft zu Wirtschaft. Die B&ren

muBten brullen und bekamen aus Krippen zu fressen und zu

saufen, und das MeBtivolk tanzte beim Klang einer gedampften

Geige und einer Oboe.

Endlich noch ein Bei spiel, das uns lehrt, wie die Musi-

kanten ihren Vorteil wahrzunehmen wuBten. In Duvzenheim
lebte in den 1860er Jahren ein alter Soldat, der 14 Jahre bei

den Carabinieis gedient hatte. Als nun die Musikanten am
zweiten MeBtitage den Bundgang durchs Dorf machten, blieB

der Pistonist «zum Satteln*. Jener Alte kam sofort begeistert

heraus und nahm die Musikanten zu sich. Alle Militarsignale

wurden durchgeblasen, manches Erlebnis aus der Soldatenzeit

aufgefrischt und dabei manches Krugel Wein geleert. Und ani

Abend kam der alte Garabinier auf den Tanz und tanzte unter

allgemeinem Jubel adrei allein».

Das Musikantenhandwerk war besonders unter Napoleon III.

sehr eintraglich. Jene Zeit war ja fur den elsassischen Bauern

eine Zeit des Wohlstandes, wo viel Geld unter den Leuten

war, und an die noch mancher Musikant mit Wehmut zuruck-

denkt, der durch sein Instrument zum wohlhabenden Manne
wurde. War der MeBti gut besucht, so lebten die Musikanten

nicht nur wie die Vogel im Hanfsamen, sondern sie kamen
mit gefullten Taschen nach Hause, 50—70—100 fr. auf den

Mann. NaturgemaB wurden die Wirte ihrer allmahlich uber-

drussig, denn die Zehrkosten der Musikanten pflegten nicht

gering zu sein.

Der Volkswitz druckt die Stimmung des Wirtes sehr zu-

treflend wie folgt aus. Der Wirt empfSingt die ankornmenden

Musikanten: <cSin ihr do, ihr Herre? Mer han schon lang uf

J Vgl. Kassel in Band XXI dieses Jahrbuchs, S. 278f.
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i (euch) gewart. Jetz komme numme, sitzea an, mer han i

e guets Esse gerQsla. Am zweiten Tag sagt der Wirt zu

seiner Frau : «Frau, gib dene Musikante ze-n-esse, daB se-n-uf

d'Tanzstub kommea. Am dritten Tag waren es «die Manner
do», das Essen muBten sie schon verlangen. Am vierten Tag
fuhr sie der Wirt an: «Was durmeln ihr als noch doherum?
Mache, daB ihr fortkomme, ihr Lumpe, mit euerem Gedudels.

Ich hab e Kopf wie e Sester so dick !» Zu essen bekamen sie

uberhaupt nichts mehr. Doch tat dieser unglimpfliche AbschluB

der Freundschaft keinen Abbruch, im nSchsten Jahre waren
beide Parteien froh, wenn sie wieder zusammenkamen.

Bei schlechtem Wetter machten aber die Musikanten

schlechte Geschafte. Sie gingen mit leeren Taschen von dannen
und trosteten sich oft einen ganzen Tag lang in anderen Dorfern,

so daB sie schlieBlich noch von ihrem Geld zuselzen muBten.

Noch sind diese biederen, der Poesie nicht entbehrenden

Dorfmusikanten nicht ausgestorben, und mancher Wirt sahe es

als eine Schande an, sie zu verstoBen. Doch immer mehr wird

ihnen eine totliche Konkurrenz durch die Militarmusiker ge-

macht, die der Wirt einfach durch Postkarte bestellt, und die

allerdings eine tadellose Musik liefern. Bei einem kleinen und

verkummerten MeBli genugt aber ein Spengler mit einer Zieh-

harmonika oder — ein Zigeuner mit seiner Geige. Der Zigeuner

ist zwar billiger und hat auch den Vorzug der Nuchternheit,

dafur fullen aber seine im MeBtigewoge auftauchenden zahl-

reichen Stammesgenossen ihre Taschen um so grundlicher.

Die Musikweisen. Besonderes iiber die Tanze.

Das Landvolk legte fruher kein groBes Gewicht auf ausge-

wahlte Melodien. Die Musik war ihm auch in ihrer einfach-

sten Art anziehend und willkommen. Naturlich hing es be-

sonders an seinen Lieblingsweisen und verlangte von den

Musikanten, daB diese vorzugsweise «aufgemacht» oder «her-

untergemeiBelt» wurden.

Wir haben schon ofters die Serenade erwahnt. Unter

einer Serenade, in der Mundart «Sernad», versteht man ein

Standchen, das zur Ehrung bei vei^schiedenen Gelegenheiten

gespielt wird. Im Kreise Weifienburg nennt man es Leib-

stuckel, in Lothringen Ambard (vom frz. aubade, Morgenstand-

chen, nicht von frz. a part und nicht von ahd. ambacht = Amt).

Die Serenade stent namentlich bei alteren Leuten in hohem
Ansehen. Sie besteht aus einem lnngsamen, getragenen Teil

und aus einem schnellen Teil. Letzterer ist in der Regel ein

Satz im 2
li- oder 6 |g-Takt. Ersterer besteht meistens aus einem
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Volkslied, einer «Arie» religidsen oder ernsten Inhalts. Be-

y sonderer Beliebtheit erfreut sich ein als gApfelgruner Marsch*

bekanntes geistliches Volkslied. * Da die Serenaden vielfach

aufgezeichnet wurden, so sind uns in alten Musikbucbern die

Weisen zahlreicber Volkslieder erhalten.

Die Melodien der Tanze haben die alten Musikanten zum
Teil selber komponiert. Ein bekannter Komponist war der

alie Johann Schnepp aus Muhlhausen
% dessen handler nocb

</ jetzt bis nach Blasheim bin als «Senneppenwalzer* hie und da

gespielt werden. Nicht selten aber schrieben sie aus einem

^edruckten Musikhefte, namentlich von einer franzosischen

Militarmusik ab und gaben dies dann als eigenes Erzeugnis aus.

Bisweilen wurden sie von raifttrauischen Kameraden beim Pla-

giat erwischt, oder sie gestanden es selber in einer schwachen

Stunde. Solcbe angeblich neue Sachen wurden freiweg mit

einem kuhnen Namen helegt, und so entstanden eine Reihe von

«Kochersbergern», der Dunzenheimer Walzer, der Marie-Louise-

Walzer (der Karneval von Venedig) und viele andere. Ferner

schrieben? die Musikanten auch von einander ab, und hierbei

wurde manches verandert, genau wie beim Texte der Volks-

lieder. Andererseits bekamen bekannte Tanze einen volkstura-

lichen Text, oft unsittlicher Art untergeschoben und wurden

dann unter diesem Namen bekannt. So heifit der bekannte

Walzer «0 du mein himmlisches Kind* nach einem Vorkomm-
nis auf dem Mefiti zu Obermodern (cO wann ich numme
s'Lammer-Mejl * hatt'i) allgemein der «Lammer-Mej I-Walzer*.

Leider wurden viele Musikalien im Nachlafl verstorbener Musi-

kanten von den Hinterbliebenen nicht genug gewurdigt, son-

dern verschleudert und verbrannt

Was nun das Tanzen selbst betrifft, so kannte man auf

dem Lande bis in die 1840er Jahre von Rundtanzen bloB den

Walzer und den Hoppler.

Der Walzer war von jeher, wohl seit Jahrhunderten, der

beliebteste Tanz. Noch heute wird er auf dem Dorf mit un-

ubertrefflicher Anmut getanzt. Die Tanzer schwelgen formlich

in den wonnigen Gefuhlen der Liebe. In der Regel spiel te man
2 Walzer und 1 Hoppler, oft wurde aber auch stundenlang

blofl Walzer getanzt. Der Landler* hatte im ElsaB blofi eine

1 Der Name kommt wahrscheinlich vom Regiment Appelgrehn,
das 1740 in StraBburg lag und semen Werbeplatz im ElsaB hatte.

Oberstleutnant Peter Appelgrehn, ein Schwede, befehligte es von
1734-1742. Text und Melodie sind vom Verf. in Nr. 1 (1907), S. 11

der Els.-lothr. Gesang- und Musikzeitung veroffentlicht. — * Die
Maria Lammer. — * Vgl. auch : Eassel, Der Landler im ElsaB
in Nr. 6, S. 119 ff. der Els.-lothr Gesang- und Musikzeitung, rait

Kotenbeispielen.
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musikalische Bedeutung. Man verstand darunter einen Walzer

mit verschnorkelter Tonfolge nach Art des Jodlers. Er bluhte

von 1810 bis etwa 1860. Sein Tanzschritt war eher schneller

als der des Walzers, wahrend der im nordlichen Unterelsafi

noch in den 1860er Jahren vielfach ubliche cbayerische Dre-

her* langsamer getanzt wurde. Eine besondere Art des Wal-
zerschrittes besleht darin, dafi das Paar, ohne sicb zu drehen,

auf die 3. Note des 2. und die 1. Note des 3. Taktes, 'dann

auf die 3. Note des 4. und die 1. Note des 5. Taktes usw.

zwei Schritte nach vorw&rts macht. Man tanzt diese Art, urn

sich auszuruhen, wahrend hochstens eines Satzes mit Wieder-

holung.

Der Walzer wurde, soweit sich durch mundliche Ueber-

lieferung feststellen laBt, in der 2. Halfte des 18. Jahrhun-

derts und am Anfang des 19. Jahrhunderts als cRingeltanz*

ausgefuhrl. Der Bursche fafite mit seiner Rechten die Linke
des Maide und hob sie in die Hdhe. Beide Tanzer wiegten

den Kdrper mit grofier Anmut seitlich in verschiedene Lagen,

indem die Knie, das Ges&B und die Schultern fort wahrend ihre

Stellung wechselten. Zugleich drehte sich jeder der beiden

Tanzer urn die hochgehobenen Hande im Kreise herum. Die

Kenner des alten Ringeltanzes sind sich darin einig, dafi die

personHche Tanzkunst dabei mehr zur Geltung kam, als beim

Tanz durch Anfassen. Letzterer kam in den Landgemeinden

in den 1830er und 184ler Jahren auf. Der Ringeltanz ver-

schwand aber erst Ende der 1850er Jahre vollstandig. Nur in

Hunspachy Ingotsheim und Umgegend wird noch hie und da I

das «Schlupflei (Verkleinerungswort des Zeitworts schlupfe=
schlupfen) getanzt. Zuerst tanzt das Maide einen Ringeltanz

um den Burschen herum. Dann fafit es ihn an seinem hoch-

erhobenen ZeigeGnger und tanzt d^en Ringeltanz unter dessen

Arm immer weiter, wahrend der Bursche im Tanzschritt ge-

radeaus geht. Jeder Tanz, nicht allein der Walzer, kann ge-

schlupfelt werden.

Der Hoppler (hoppeln = springen), in Ittenheim und Um-
gegend Springer, im Kochersberg Hopser^ genannt, war ein

Galopp. Er verkdrperte die uberschaumende Frohlichkeit und

Ausgelassenheit des Tanzvolkes und war daher eher Sache

der ubermutigen Burschen, wahrend die Maiden mehr am
Walzer Wohlgefallen fanden. Er wurde mit Anfassen getanzt.

Der «Hoppeltanz» war schon im 13. und 14. Jahrhundert

bekannt, zwei Tanze dfeser Art hieBen Hoppelrei und Hop-

paldei. 1

1 Boh me, Geschichte des Tanzes in Deutsckland, I, 257.
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Bei diesen alien Tanzen ging die Musik immer in dem-

selben Ton weiter, gewdhnlich waren es blofi zwei Satze.

Ende der 1840er Jahre kam auf dem Lande die Polka (in

der Mundart : der Polka) auf, die sich kurz vorher in der

Stadt eingeburgert hatte. Anfangs wollte sie den Bauern gar

niclit behagen, man sagte ibr sogar nach, dafi von ibr als

Strafe des Himrnels die Gbolera uud die Kartoflelkrankheit

herruhren. 1 Es erregte ungeheures Aufsehen, als anfangs

der 1850er Jahre auf dem Hochfelder Mefiti von einer Strafi-

burger Musikgesellschaft unter Leitung des Instrumentenmachers

Roth zum ersten Mai Polka gespielt und dazu getanzt wurde.

Noch heute lebt in Schwindratzheim ein Schneider, der da-

muls den jungen Madchen Polkastunden gab, und der den Bei-

namen der Polkaschneider bebalten hat. Mehrere elsassische

Volkslieder besingen auch die Polka. Nach Einfuhrung der Polka

kam der Hoppler allmahlich ab und ist heute ganz vergessen.

Etwas spater als die Polka trat die Mazurka auf, im Volks-

mund anfangs Masfiriana, Marsivienne und Marseillena, heute

Masurka genannt. Es folgte der Schottisch oder deutsche Polka

(Rheinlander), wahrend die Polka cJer franzosische Polka*

hieB. Doch nannten die franzosischen Musikbucher die Polka

umgekehrt «Allemande», und so sind die altesten Polkatanze

auch in elsassischen Notenheften bezeichnet. Der Schottisch

wird heute auch so getanzt, daB aufjede Viertelsnote eine halbe

Kreisdrehung kommt. Diese schwindelerregende Geschwindigkeit

h(\lt man aber nicht lan^e aus.

Das Menneweh (Menuett) und der Wissewie (vis-a-vis)

scheinen in den 1840 er Jahren nur vorubergehende Bedeutung

gehabt zu haben. Wahrscheinlich beruhten sie bloB auf dem

Bestreben, irgend einen willkurlichen Tanzschritt mit einem

stadtmodischen Namen zu jienennen. Das Menuett soil ein

wilder Tanz gewesen sein. Auch der Kochersberger, der bis

urn die Mitte des 19. Jahrhunderts im Kochersbergerland ge-

tanzt wurde, soil ein wilder und zugleich anmutiger Tanz ge-

wesen sein, der an die Tanzkunst groBe Anforderungen stellte.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts scheinen auch Dreier- und

Vierertanze im Hopplertempo ublich gewesen zu sein. So

wurden in Furdenheim um 1810 Ringeltanze zu 3 und 4 ge-

tanzt, bis einmal 1821 ein Maide infolge allzu tollen Tanzens

auf dem MeBti tot umtiel. Ende der 1850er Jahre wurde 211

Schwindratzheim russisch und walachisch getanzt. Es waren

jedenfalls scherzhafte Tanze im AnschluB an den Krimkrieg.

Die Singtanze, Tanzlieder und Tanzreime, Gesellschafis-

1 Stober. Der Kochersberg. S. 49.
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spiele und Kunststucke, ferner die leichtbeschwingten Reime-
reien der vorgeruckten Stunde, behalten wir einer besonderen

Veroflentlichung vor, die letzteren jedenfalls in Verbindung mit

dem Volkslied, von dem sie sich nicht leicht scheiden lassen.

Obwohl es sich auf diesem Gebiet blofi noch um Trummer
handelt, ist es doch noch recht ansehnlich.

Die Tanze sind heutzutage dieselben wie die allgemein

iiblichen. Die Tanzfolge bestimmt der Mefilibursch oder die

Musik selbst.

Beim Anfassen der Paare in der jetzt allgemein ublichen

Weise gilt als Regel, dafi das Maide moglichst innig und fest

utnschlungen wird. Jeder Tanzer tut dies, wie es ihm paBt,

so daB man von einer einheitlichen Haltung nicht sprechen

kann. Entweder umfangt der Bursche das Maide mit beiden

Armen und oft mit fest zusammengefalteten HSnden hinten um
die Taille, wahrend das Maide beide Hande von seitwSrts auf

die Schultern des Burschen legt. Oder beide legen sich gegen-

seitig die im Ellbogen gebeugten Vorderarme seitlich an die

Oberarme oder hinten auf beide Schulterblatter oder seit-

lich unter den Armen an den Brustkorb. In dieser letzteren

Stellung ist es dem Burschen moglich, das Maide wahrend

des Tanzes in die Hohe zu heben. Neben diesen Arten des

Tanzens ist auch die allgemein gebrauchliche Haltung ublich,

wobei nicht selten, die Arme in auBergewohnlicher Weise in

die Hohe oder seitlich hinausgestreckt werden oder dieTanzerin

ihren linken Arm dem Burschen fest um den Hals schlingt.

Als besondere Geschicklichkeit gill es, slinks herum» zu tanzen.

Was die neuzeit lichen Tanzweisen betrifft, so werden sie

von den Alien vielfach verachtet : die Tanze waren fruher

schoner und besser, die Stadtmusikanten konnen nicbts, und

was sie spielen, ist eine
/
Leier. Aber das junge, durch die

Stadtmode angesteckte Landvolk verlangt schon die neueren

Tanze und Gassenhauer und singt kraftig mit, und wenn heut-

zutage eine Musik die dustige Witwe* nicht spielen kann, so

gilt sie ihm als ruckstandig.

Der Zuckerstand. Die Lebkuchen.

Von besonderer Bedeutung ist von Alters her der Zucker-

stand oder der Lebkuchenstand. Es ist eine Krambude oder

auch ein einfacher Tisch, wo man die gewohnlichen SuBigkeiten

kaufen kann, Zuckerstangel, Krachmandeln und Schokolade fur

die Kinder, «Pappeljuten» (frz. papillotes) und Lebkuchen fur

die Maiden. Seit dem Vordringen des neuzeitlichen MeBti mit

seinen Buden auch ins kleinste Dorf hat der fruher so bedeut-

18
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same Zuckerstand seine Wichtigkeit eingebuBt, Der alte Bauern-

mefiti hatte bloB den einen Zuckerstand, der entweder auf der

Strafie oder im Hof, in der Scheune, unter der Durchfuhre

aufgeschlagen wurde und zur Zustandigkeit des MeBtiburschen

gehorte. Er lieB die Lebkuchen im Dorfe selbst oder ausvvarts

backen , oft einen ganzen Bennenwagen vol I. Sie waren nicbt

verzuckert, meistens rund, batten etwa 12 cm im Durchmesser

und in der Mitte eine geschalte Mandel. Das Stuck kostete den

MeBtiburschen 1 Su, er bekarn aber 14 oder 15 ins Dutzend

und verkaufte es fur 1 Mark, fruher 1 fr. Oft wurden groBe

Mengen Lebkuchen abgesetzt, bei schlechtem Wetter und
schwacher Beteiligung blieben aber dem MeBtiburschen viele

ubrig, die er dann im Dorf zu verkaufen sucbte. So kaufte

1902 der Griesbacher MeBtibursch 72 Dutzend in Worth, 1895

gingen in Rinyendorf 157 Dutzend ab, und in Alteckendorf

werden noch heute nicht selten bis 200 Dutzend vertrieben.

Die Lebkuchen sind ein Leckerbissen fur den Bauern, sie

dienen aber auch dutzendweise als Geschenk fur die Tanz-

y maiden. Ein solches Geschenk wird z. B. von einem Fremden,

auch von einem eingeladenen St&dter fur die Tochter des Ha uses

erwartet. Als besonders sinniges Geschenk wird der Tanzerin

ein Herzlebkuchen verehrt. Das ist ein Lebkuchen in Herz-

form mit einem Madchenbilde oder Blumen und dazu passen-

dem Spruch.

Die Papilloten, etwa handtellergroBe Stiicke Malzzucker

i oder Karamel, waren fruher sehr beliebt. Der Bursche kaufte

zwischen zwei T§nzen seinem Maide eine Papillote und sonstiges

«Zuckerdings», damit sie «suBer lugt». Die Papillote war in

Goldpapier eingewickelt und hatte ebenfalls einen sinnigen

Reimspruch. Das Maide liefi den Spruch des Lebkuchens oder

der Papillote einrahmen und hangte das Bild in seinem Schlarf-

zimmer unter dem Spiegel auf. Noch heute gehoren solche

Spruche aus den 1850 er und 1860 er Jahren zu den sorgfaltig

gehuteten Andenken an die goldene Jugendzeit. Da sie schon

seit mehreren Jabrzehnten immer seltener werden, mogen hier

zwei Spruche aus dem Jahre 1845 Platz finden. Von einer Pa-

pillote, in einem Blumenkranz in Herzform :

Andenken.

Im Herzen will ich Dir ein Denkmal bauen,

Du aber schenke mir stets Dein Vertrauen !

Du bist nun ewig mein, nichts soil uns trennen,

Wirst Du mich nur allein als liebend nennen.

Von einem Herzlebkuchen, unter einem Madchen in

stadtischer Tracht :

Digitized by VjOOQIC



— 275 —
Marie.

Ach, dahin sind alle meine Freuden,

Wenn ich jemals Dich verlassen muB.

Nein, das Schicksal darf uns niemals scheiden,

Denn das Herz bricht mir der Scheidekufi.

Spiele. Preiskegeln und Preisschiefieri.

Lotterien. Wettl&ufe. Kinderbelustigungen.

Es ist bekannt, daB der elsassische Landmann eine be-

sondere Schwache fur das Glucksspiel, fur Lotterien, Versteige- ^
rungen und VVetten hat und sich dabei nicht selten stark auf-

regt. UnzShlig sind in alter Zeit die Verordnungen, die sich

gegen die Spielwut richten, und wir durfen auch wohl an-

nehmen, dafi gerade am MeBti das Spiel in erheblichem Urn-

fange betrieben vvurde. Welche Spiele und wie sie am MeBti

gespielt wurden, daruber flicfien die Quellen recht sparlich.

1414 spielte man auf der Johannismesse zu Stra&burg * in

einem besonders dazu eingerichteten Hause <den heiBen ipteinx>

.

Ferner war erlaubt zu «waben», im Brett (Tricktrack) und mit

Karten zu spielen. 1558 ist auf dem Zaberner MeBtag * das

«Lustlinsspiel mit Bocken oder anderem Wurfelspiel* als ver-

boten bezeichnet, erlaubt waren das Brettspiel, «Bauern, Eins

und Hundert, Flussen*. 1592 Gnden wir dort «das groB uber

Pfenning und Kreuzer Spill* und 1724 «das Karten- und

Wurfelspiel, uber Pfenning und Kreuzer*. 1655 waren in Borsch*

«ein Brett mit 12 bleiernen Kugeln* und «ein Brett mit 12

Zahlpfenningen»*erlaubt. 1737 wurden in Alteckendorf* Wurfel-

und andere Spiele gehalten. Welches diese Spiele waren, ist

leider nicht gesagt. Seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts

scheint das Wurfelspiel am MeBti die Oberhand unter den Spielen

gewonnen zu haben. In einem Dekret der hanauischen Re-

gierung vorn 15. Juni 1740* beifit es das teqflische Wurfel-

spiel, wahrend das Kartenspiel bloB sundig und das Kegelspiel

argerlich und unschicklich ist. Im Gegensatz zu dieser von

religiosem Geisle geleiteten Regierung beschutzte die bischofliche

Stadt Zabern das Spiel, indem sie schon im 17. Jahrhundert

den MeBtaghutern vorschrieb, daB sie «3 Basch gute gleichlinge

Wurfel* zu halten haben. 8

1 Strobel, Vaterlandische Geschichte des ElsaB. StraBburg,
Schmidt u. Grucker, 1843. B. Ill, S. 103. — * Adam, Der
Zaberner MeBtag. Zabern, Gilliot, 1901. S. 42, - 3 Ratsprotokolle
im dortigen Gemeindearchiv. — * Presbyterialprotokoll vom 5. Nov.
1737 im dortigen Pfarrarchiv. — 5 Pfarrarchiv von SchwindraUheim.
- « Adam, a. a. 0.. S. 30.
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Mit Wurfeln wurde vor allem urn Geld gespielt, und zwar

geschah dies in Wannen, die zucrst 1528 in Zabern, 1 dann
1602 und 1614 in Bursch, * wo sie verboten wurden, 1638 und
1639 in Zabem 1 und 1737 in Alteckendorf $ erwShnt sind. Bis

in die 1870 er Jahre wurfelte man allgemein auf dem landli-

chen Mefiti. Als starke Wiirfeldorfer waren bekannt: Preusch-

dorf, Schwabweiler , Walburg , Griesbach^ Schweighausen,

Weyersheim,* Wilwisheim, Kilstett^ Wanzenau
9

Reilweiler,

KUngenthal, Grendelbruch, St. Louis (Kanton Pfalzburg) und

St. Johann- Kurzerode. Sie wurden von weither besucht, Rett-

weiler z. 13. bis von Erstein. Da spiel le man oft ganze Nachte

hindurch. Die Wannen — zwei und mehr — standen im Hof,

in der Scheune oder unter einem Schuppen. Nicht selten

spielte man aber auch auf einem Tiscb in einem Nebenzimmer
oder in einem Privathaus, besonders im Hause des Sfeigerers.

Auch Maiden und Frauen beteiliglen sich an dem Spiel. In

der letzlen Zeit seines Bestehens wurde es, wie folgt, gespielt.

Man wurfelte zu zweien mit drei Wurfeln uber 11 und

unter .11* Der eine sagte cuber 11», der andere ccich halts*

oder «'s gilt!» Der Einsatz, der bar auf die Wanne geselzt

wurde, betrug 1—20 Franken oder Mark. Davon hatte der

Mefitibursch 10 o/
, «vom Franken e Grosche*, spater «vom

Marik e Nickeb, die er sofort abzog. Wurde 11 geworfen,

so strich der Mefitibursch den ganzen Einsatz ein : die beiden

Spieler hatlen «geschollert» («schollern» — zu «schalten»,

schieben). Oft spielten die Zuschauer mit, indem sie oflen

oder heimlich auf Trefler oder Verlierer wetteten. In diesem

Fall, der dem Zehnten nicht unterworfen war, kam der Mefiti-

bursch um seinen Gewinn. Wenn einer verlor, sagte er

manchmal «Paroli !», dann gings urns doppelte. Und wenn

er so mehrere Male hintereinander verloren hatte, war er otl

in kurzester Zeit ausgeplundert. Ein Hotter Bursche trostete

sich dann mit den Worten : Ob man das Geld so oder so aus-

gibt, fort geht es doch ! Von dem bedeutsamen Ausdruck

«r Parotic, der schon so manchen Spiel-Hansrnichel ins Ungluck

gesturzt hat, bekam in manchen Ddrfern, besonders in Loth-

ringen, das ganze Spiel seinen Namen. Es wurde gewShnlich

mit grofier Leidenschaft gespielt, und der Alkohol trug das

seinige zur Erhohung der Spiel wut, leider auch oft zum Betrug

i Adam, a. a. 0., S. 41. — f Ratsprotokolle im dortigen Ge-
meindearchiv. — s Presbyterialprotokoll vom f>. Nov. 1737 im dor-

tigen Pfarrarchiv. — * Schon 1476 wurde der Weber Mathias von
Weycrshtim ans Halseisen gcstellt and dann mit Ruten zu Strafiburg

hinausgepeitscht, weil er am Karfrcitag um Geld gewurfelt hatte

(Notiz der «StraBburger Post*, Nr. 1126 von 1906).
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bei. Versessene Spieler, die gewohnlich nicht zu den Klugsten

gehoren, hielten mitunter die ganze Nacht aus, oline einen

Schluck zu trinken oder einen Bissen zu essen. Da gingen

oft groBe Summen, manchmal mehrere hundert Franken ver-

loren, freilich war fruher auch mehr Geld unter den Leuten.

Der Ertrag des Wurfelspiels war fur den MeBtisteigerer

bezw. den MeBtiburschen eine bedeutende Einnahme, und

es lohnte sich fur ihn sehr wohl, einen verlrauten Freund rnit

seiner Vertretung bei den Wannen zu beauftragen. Niemand

auBer dern Steigerer hatte das Recht, Spiele zu halten. Auf

dem alien Hochfelder MeBlag muBle der Uebertreter dieser

Vorschrifl dem Sleigerer seinen Verlust ersetzen, und der

Steigerer durfte den Verlust selber angeben. l Auf dem alien

Zaberner MeBlag (1741) fiel der L'rlos des Wurfelspiels an die

MeBtagsh tiler.*

Anfangs der 1870er Jabre wurde das Wuifelspiel um Geld

durch die Polizei unterdruckt. Zuerst saben die Gendarmen,

weil es lief eingewurzeller Brauch war, durch die Finger, aber

spaler wurde das Verbot streng durchgefuhrt. Die Wirte und

die Gemeinden bedauerten es sehr, denn das Wurfeln in

Wannen iibte slels eine groBe Anziehungskrafl auf die Fremden
aus. Am meisten aber wurde der MeBlibursch geschadigt, der

nicht sellen seine Taschen fullte. So gab z. B. der Reilweiler

Mefltibursch einmal in der MeBti - Sonntagnacht der Wirtin

500 fr. zum Aufheben, weil er furchtete, daB sie ihm wieder

abgenommen wurden.

Von diesem Spiel um Geld ist das harmlose Wurfeln

um Geschirr wohl zu unterscheiden. Wir sind ihm bereiU an

den Spielsonntagen vor dem Feste begegnet. Schon 1766 lieB

der MeBlagsbursche von Obermodern s Teller ausspielen. In

der Regel waif man um weiBe Teller und Krugeln oder um
eine Suppenschussel, in letzter Zeit auch um Glasgeschirr, in

Blasheim urn ein seidenes Halstuch. Gemeinsam init dem
Geschirr oder an getrennten Tagen wurden auch Lebkuchen

herausgewurfelt, besonders sudlich der Breusch, und zwar

einzeln oder dutzendweise, auch Herzlebkuchen. Wenn der

Tanz im Gang ist, macht der MeBlibursch oder sein Vertreler,

so lange es hell ist, mit einem Krugel in der Hand einen

Rundgang im ganzen Tanzhaus, iusbesondere auch in den

Kammern, von Tisch zu Tisch, oft auch im Hof und selbst

auf der StraBe. Er schuttelt das Krugel, daB die Wurfel da-

1 Gemeinderat8protokoll vom 14. Frnctidor XI (= 31. August
1803). — 2 Adam, a. a. , S 41. — » Presbyterialprotokoll vom
22. Febr. 1767 im dortigen Pfarrarchiv.
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rin rappeln, und den Spielern ist diese AufTorderung wohl

bekannt. Das Spiel gent vonstatten, wenn sich ein ganzer

Tisch, 4—8 Personen beteiligen. Der Einsatz ist 4—10 Pf.,

die hdchste Nummer oder der hdchste Pasch gewinnt. Der

Gewinner bekommt einen groBen Lebkuchen oder einen «Bon»

aus Blech und dann fur mehrere Bons ein Stuck Geschirr.

Sowohl die Lebkuchen als das Geschirr wurden den Maiden

geschenkt. Wer Geschirr gewinnt, bezahlt in manchen Dorfern

des Kirwegebiets einen Teller voll «Hirzhornle» fur die Kame-
raden desselben Tisches. Der Kirwebursch liefert sie fur 60 Pf.

Ist der Gewinner ein verheirateter Mann, so ubt er solche

Freigebigkeit nicht.

In Zellweiler wurfelt die Jugend um Kuchen und Bretzeln,

fruher um Kugelhopf und um gebratene Wurste, eine dortige

Besonderheit.

Bisweilen wird das Wurfeln um Geschirr noch mehrere

Sonntage fortgesetzt. Heute ist es fast allenthalben in Abgang
geraten. Streit und Aufregung mogen nicht zum geringen Teil

daran schuld sein. Nur in einem Streifen Land am Westrande

unseres Gebiets, dessen Grenzen ini vorlelzten Abschnitt ange-

geben werden sollen, wird das Recht, «um Kuchen und um Ge-

schirr zu spielena, versleigert, und es herrscht dort ein groBer

Betrieb. Lebkuchen und Geschirr werden teils in den Wirt-

schaften, teils an einem Stand herausgewurfelt, und der Bar-

germeister gibt noch einen 3. Spieltag zu, wenn die Gegen-

stande in 2 Tagen keinen Absatz fanden. Mancherorts, so in

Dinsheim und Oberhaslach, haben die Consents das Recht,

Lebkuchen auswurfeln zu lassen, und sie gehen dann zu je

zweien mit StrauBen und Bandern am Hut in den Wirtschaften

herum.

Das Kegelspiel ist, heulzutage wenigstens, lothringische

Eigenart. Es wird entweder um Geld oder um einen Gegen-

stand gespielt : Hammel {Hommert)^ Hahn (Hommert
y St. Louis

bei Saarburg), Hase, Kaninchen, Gans, Unterjacke, Foulard. In

Walscheid pflegt man das «kleine Kegelspieb auf der schiefen

Ebene. Die Spieler raiissen an den Unternehmer fur jede Partie

etwas zahlen. In fruherer Zeit wurde zu Zabern eifrig geke-

gelt. 1750 ersuchten die MeBtagshuter den Stadtrat, zwei Kegel

-

buben anzustellen, dcdamit kein Ungluck geschehe, daB man
den Spielern oder MeBtaghutern schier die Beine entzwei ge-

worfen.» l Noch 1849 wurde dort ein Hammel herausgekegelt,f

desgleichen in Pfaffenhofen vor 1870. Das Preiskegeln in

1 Adam, a. a. 0., S. 32. — 2 Klein, Saverne et ses environs.

Strasbourg. Silbermaun, 1849, p. 225.
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Cruneberg (1900), Konigshofen und Musau (1904) hat keine

sittenm&fiige Bedeutung.

Ebenfalls in Lothringen, besonders in der Dagsburger
Gegend, war das PreisschieBen ublich, gewdhnlich urn einen

Hammel. Es kam aber allmahlich ab t da die polizeilichen Vor-

schriflen uber die Beschaflenheit des SchieBstandes nicht er-

fullt werden konnten. Zuletzt wurde wohl 1904 in St. Louis

(Kr. Saarburg) geschossen. Im ElsaB gab es ebenfalls hie und
da aus Anlafi des MeBti ein ScheibenschieBen, so ofters in

Klingenthal um einen Hammel, ein Gewehr oder eine Uhr, in

Dorlisheim um ein WeinfaB, in Wisch und in den 1840er

Jahren wiederholt zu Schwindratzheim um einen Hammel.
Bis in die 1860er Jahre schofi man vielfach um die Wette

nach einer holzernen Ente auf der Spitze des Mefitibaums.

Wettlaufe von Mannern und Frauen um Halstucher oder

Taschentucher wurden bis 1870 vielfach veranstaltet, nament-

lich in Grafenstaden und Batten.

Von volkstumlichen Glucksspielen hat das Messerspiel in

Lothringen die grofite Verbreitung gefunden. Mit Rucksicht

auf die ausgedehnten Fleischschmausereien in der dortigen

Gegend ist ein gules Messer, das der Bauer bekanntlich bei

sich tragt, besonders dienlich. So kam alljahrlich auch ein

Messerschmied aus dem krummen ElsaB auf den Dossenheimer

Mefiti, um in der Nahe des Tanzhauses seinen Stand aufzu-

schlagen. Der Spielhalter ISfit in hohlen Zapfchen verborgene,

zusammengerollte Spielkarten aus einem Sack ziehen. Auf 50

leere Karten kommen 12 Bilder. Das Bild gewinnt, und die

Qualilat des Messers ist nach der Reihenfolge Kdnig, Dame,
Bube verschieden. Gewdhnlich kostet dreimaliges Ziehen 50 Pf.,

8 maliges 1 M. In gleicher Weise wird auch hie und da um
Teller, Tassen und Krugeln gespielt, die der Spielhalter in einem

Korbe mittragt. Er geht damit in die Wirtschaften und in die

Privathauser. Aehnlich wurden fruher zu Schleithal am «Lotter- -\\

tisch» allerlei nutzliche Gegenstande durch Papiere mitNieten in

einem Sack ausgespielt. Wahrscheinlich war auch das Puppaper-

spiel auf dem alten Zaberner Mefitag l ein &hnliches ZiehspieL

In Oberhaslacli lassen die Consents in ihrer Tracht (weiBe

Hosen, Hut mit StrauB und Bandern) mit behdrdlicher Er-

laubnis einen Gegenstand im Werte von 6—20 M. ausspielen.

In Dorlisheim wurde 1902 eine Lotterie von 3000 Losen zu

25 Pf. ausgespielt. Der Hauptgewinn war ein groBes FaB, das

am MeBli-Sonnlag in Begleitung von 40 stattlichen Reitern in

alter Landestracht durch das Dorf gefahren wurde. In Mundols-

A dam, a. a. 0.. S. 3:-).
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heim wird regelmaBijj ein KafTeeservice, in Wirnmenau ein

Halstuch, in Winzenheim mehrere Gegenstande ausgelost, so

1897 ein halbohmiges FaBchen, ein Hammel, ein Foulard, ein

Regenschirm und ein KafTeeservice. Auch in den Arbeiter-

J dorfern Mon*weiler, Eckarttweiler, Ofsters)rhal und St. Johann
bei Zabern findet stels eine Zetteilotterie um eine Uhr oder

einen Regenschirm statt. Endlich seien die anlaBlich des MeBti

veranstaltelen Armenlotterien erwahnt in Gruneberg 49(0 (um
ein Schwein), lllkirch-Grafenstaden 4904, Bischheim 4902

(um einen Hammel), 4905, 4906 und 4908.

Besondere Ergotzlichkeiten fur die Kinder sind, abgeseben

vom Kletterbaum, selten. Vor 4852 verteilte einmal der Burger-

meister von Stotzheim Baron Josef von Andlau abends Leb-

kuchen, Wiirste und Obst unter die Dorfkinder. Eierlaufen,

Sackspielen und Wurstschnappen wurden auf den StraBburger

VorortsmeBti hauGg gesehen. Eine Schiltigheimer Besonder-

heit ist das Wettessen von trockenen Wecken (Semmeln) uro

den Siegespreis von 40 Pf. Daselbst wurden auch in den 4880 er

Jahren fofgende Veranstaltungen getroffen. Auf einem Pritschen-

wagen stand ein Teller mit Mehl, worin Geldstucke lagen. Eine

Anzahl von Jun^en muBte, die Hande auf dem Rucken, mit

dem Munde die Geldstucke herausholen. In gleicher Weise

wurde ein Bippeleskas-(Quark-)Essen abgehalten. Beim Ver-

tilgen dieser beliebten Speise beschmierlen sich die Kinder die

Gesichler, bekamen auch oft Streit und bedienten sich dann

des Kases als Waflfe. Da diese AulTuhrungen wahrend einer

holperigen Fahrt durchs Dorf stattfanden, erregten sie die

groBte Heiterkeit der Zuschauer.

«Drei allem)) tanzen.

Mitten im frohlichsten MeBtitreiben verkundet plotzlich der

MeBtibursch «drei allein !» Die Tanzgesellschafl stellt sich im
Kreise herum auf, die Musik setzt ein und spielt dem ange-

sagten Paare drei Tanze allein, gewohnlich zwei Waller und
eine Polka. Die drei Tanze sind kurz, sie bestehen aus dern

4. Satz, dem 2. Satz und dem Trio, oft ohne Wiederholung.

Dazu ist vielfach der Brauch eingerissen, daB nicht 3, sondern

2 Tanze gewahrt werden, so in Ringendorf und Winzenheim,
oder gar bloii einer, wie in Dunzenlieim, vorausgesetzt daB die

Allein-TSnzer es sich gefallen lassen. In Ringendorf haben

MeBtibursch und MeBtimaide, wie es scheint in vereinzelter

Weise, das Vorrecht, bei «drei allein* milzutanzen.

Ob wir «drei allein* als Ueberbleibsel alter Tanze, ins-

besondere des Habnentanzes anzusehen haben, stent dahin. Der
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Gedanke, derihm zu Grunde liegt, ist so einfach und naliirlieh,

daB wir fuglich keine abseitsliegenden Vermutungen aufzustellen

brauchen, sondern die Sitte ganz gut aus sich selbsl heraus

erklaren kdnnen. «Drei a)Iein» sind eine Ehrung fur den einen

oder fur beide Tanzer. Als einem Vorrechte des Mefitiburschen

und des Mefitimaide sind wir dem Brauche schon begegnet.

In der Regel sind es drei Tanze zu Ehren eines Maide. Der

Bursche will dem versammelten Tanzvolke zeigen, wer seine

Angebetete ist. In diesem Sinne ist schon 1627 vorn Mefiti

Von Rosenweiler 1 bei Rosheim uber ein Paar berichtet, das

«Einen danz drey gethana. Oder der Gast aus dem Herren-

stande tanzt mit seiner Gastgeberin oder deren Tochter, und

hier reichen sich Anstand und Sitte die Hand. Seltener gilt die

Ehrung dem mannlichen Teil, z. B. dem Burgermeister, ge-

wdhnlich einer Mehrheit. So werden vielfach den Gestellungs-

pflichtigen der Jahresklasse oder den verheirateten Mannern

oder den Burschen aus einem Nachbarsdorfe oder den Fremden
insgesamt, in Buchsweiler den 4 Burschen, die den Mefiti-

hammel fuhrten, drei allein gewahrt. Auf dem Alteckendorfer

Mefiti 1906 bot mir der Mefitibursch das Mefitimaide zum drei

allein tanzen an als Dank dafur, dafi ich das Mefititanzvolk

mehrmals hatte photographieren lassen. Und fast auf jedem
Mefiti Jeistet sich ein Mann, selbst ein Greis, in froh lieher

Laune das Vergnugen, drei allein zu tanzen, zur grofien Heiter-

keit der Mefitigemeinde. Es ist zwar ein Spafi, und es wird

auch eine scherzhaft aufgelegte Tanzerin dazu gewahlt, aber

im Grunde genommen liegt doch eine gewisse Anhanglichkeit

an die alte Sitte darin.

Der Brauch hat aber auch seine praktische Seite. Denn
einerseits wird die Dorfburschenschaft in der ungeschmalerten

Ausnutzung ihres Tanzrechtes beschnitten, andererseits fuhrt

die Musik nach ihrer Auflassung eine Sonderleistung aus.

Beide Opfer wollen entschadigt werden, und dies geschieht

durch Vermittelung des Mefitiburschen, der dafur nicht selten

ein besonderes Trinkgeld beansprucht, z. B. 1—2 M. Die

Kosten richten sich nach den Verhaltnissen. Tanzt z. B. ein

Bursche mit seinem Maide drei allein, so bekommt der Mefiti-

bursch 2—3 M., die er in Wein fur die Burschenschaft um-
setzt, die Musikanten haben Anspruch auf 3 Liter Wein. Oder
die Burschen erhalten 5 Liter Wein und die Musikanten einen

Taler, den sie verteilen. Oder dei\ Mefitibursche lafit sich
8—'10 M. oder rnehr geben und befriedigt dann alle Beteiligten.

Aufierdem bekommt die Tanzerin unaufgefordert vom Mefiti-

1 Stober, Neue Alsatia. Miilhausen, Petry, 1885. S. 136.
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burschen ein Dutzend Lebkuchen fur 1 M. Bei einem groBen

MeBti war das Drei-allein-Tanzen oft ein kostspieliges Ver-

gnugen, und die Musikanten ubten nicht selten eine unerhdrte

Tyrannei aus. Aber der ehrbare Bursche der guten alien Zeit

ware selbst vor einem Napoleond'or nicht zuruckgeschreckt

.

So muBte einmal ein Bursche auf der Kleeburger Kirwe 40 fr.

bezahlen. Und die Ackerlander Burschen machten sich stets

eitien Stolz daraus, die Musikanten mit Champagner zu be-

wirten und die Pfropfen recht knallen zu lassen. Dieser Brauch

war vor 1870 so eingerissen, daB pfiffige Wirte besonderen

MeBtichampagner aus Apfelwein und Weinsteinsaure bereiteten.

Hingegen kann man auf einem neuzeitlichen, verkummerten

MeBti schon um ein paar Glas Bier drei allein tanzen.

Wesentlich anders war das Verfahren bei den bereits fruher

erwahnten Gruppen von Drei-allein-Tanzern. Diese hatten schon

im voraus ihr Wohlwollen fur Musik und Dorfburschen dadurch

bezeigt, daB sie reichlich Wein anfahren lieBen, und wehe den

fremden Burschen, die dies versaumt hatten ! Man bewilligte

dann drei allein gewissermaBeh ehrenhalber.

Es ist naturlich, daB Musikanten und MeBtibursch ein-

ander in die Hand arbeiteten, und dies trug wiederum zur

Befestigung des kameradschaftlichen Bandes bei.

Das Drei-allein-Tanzen hat aber auch seine Schattenseiten.

Oft genug gibt es unter den Burschen Reibereien und Eifer-

suchtsauftritte, selbst Schlagereien. Und wenn der MeBtibursch

die Gunst seiner Kameraden nicht in vollem MaBe besitzt, so

widersetzen sie sich dem Brauch und stdren ihn, indem sie

darauf bestehen, daB keiner mehr gelten soil als der andere.

Hier sei ein Vorkommnis erwahnt, das zwar ganz ver-

einzelt dasteht, aber von der tiefen Empfindung eines laud-

lichen Herzens zeugt.

Es war auf einem MeBti in oder bei Gundershofen 4902.

Der MeBtibursch kundet «drei allein* an, die Tanzgesellschaft

stellt sich im Kreise herum auf, die Musik beginnt. Aber nicht

aind es die wiegenden Tone eines Walzers, es erklingt die ge-

tragene Weise einer ernsten Melodie. Totenstille! Die Fest-

genossen sehen einander an, es erscheint niemand zum
Tanz. In einer Ecke aber steht sinnend und stillbetrubt ein

junger Mann. Beim vorigen MeBti hat er auf demselben Tanz-

boden als glucklicher Brautigam seine Braut im munteren
Tanze geschwenkt. Stolz, dem versammelten MeBtivolke ein

bluhendes Maide als seine Herzensauserkorene vorstellen zu

konnen, hat er drei allein mit ihr getanzt, und der Neider

uber das schone Paar waren gar viele. Bald fand die Hochzeit

statt, aber das eheliche Gluck sollte von kurzer Dauer sein.
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Des Todes kalte Hand streckte sich nach der jungen Frau aus
und zog sie hinab in das Grab. Und nun ehrt der junge
Witwer sein angebetetes Weib noch unter dem Totenkranz und
l§Bt ihr drei allein als Trauerserenade spielen. Manches junge
Herz erschauert im Andenken an die dahingeschiedene Freundin.

Die Gesellschaft ist tief ergrifTen, und es dauert geraume Zeit,

bis Lust und Freude wieder in ihr Recht treten. *

Mutwille. Das Tellerzertrtimmern.
Mummelis in Weyersheim,

B e r d e I I e singt im cHagenauer Wochenblatta vom 31.

Oktober 1863 :

Es gibt uf unsre Kirwe,

Wann alles luschtig isch,

Brav Fetzen un brav Schirwe

Um d'Wett uf jedem Tisch.

Wann der Win ins Hirn thuet stejje,

Gehls ans Klopfen un Verhejje,

's Geld, wo's kost't, thuet kenne ghejje . . .

So ist es in der Tal, zum Teil noch heute. Aus reinem

Uebermut zerwirft der Bursche Glaser und Flaschen in alien

Teilen des Mefili, beim Aufziehen, auf der Wiese, auf der

Strafle. auf dem Tanzboden und in der Wirtsstube. Friiher

gingen die Burschen noch hoher dran, denn sie hatten mehr
Gold als jetzt Silber.

Auf dem Brumatlier Mefiti kamen eiumal in den 1860er

Jahren zwei reiche Burschen aus Geudertlieim in die Wirt-

schaft Krebs, wo eine groBe Tafel gedeckt war und fertig zum
Ansitzen bereit stand. Da sagte der eine zum andern

:

dMichel, stipper e bissel !» Ein Blick, ein Griff, — der Michel

stemmte so gut, dafi im ndchsten Augenblick die samtlichen

Schusseln und Teller und Flaschen samt ihrem Inhalt unter

furchterlichem Getose auf den Boden flogen. Die AufwSrter

und der Wirt eilten herbei, doch die Burschen zahlten ohne

Widerrede und zogen vergnugt und stolz von dannen. Eben-

falls in den 1860er Jahren rifi auf dem Hochfelder MeBti ein

Bursche einen ganzen Stand samt seinem Inhalt an Zucker-

zeug und Lebkuchen um. Lachelnd zog er seinen Geldbeutel

i Diese Begebenheit hat eia mir Unbekanater in Verse gesetzt
and mir anonym zageschickt. Leider konute ich den Verfasser
nicht ermitteln. Der Brief trug den Poststempel Gundershofen 12.

11. 1904.
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heraus mit den VVorten : «Was kost'ts?» Er zahlle bar, und nocb

lange nachher sprach man in der ganzen Umgegend von ihm
mit der hochsten Bewunderung und mit einem dem Bauern

eigenen Stolze.

Aehnliche Vorgange kamen fruher auf jedem MeBti vor.

Insbesondere ist aber die Sitte des Tellerzerlrurnmerns ver-

breitet. Auch sie ist der Ausdruck eines gewaltigen Taten-

dranges, und der Bursche verschafft seinen angespannten

Kraften nach auBen Luft. Nocb heute genieBen die Hordter

Burschen den Ruf unverwustlicher Tellerzertrummerer am Orte

selbst und auswarts. Wenn sie auf einen benachbarten MeBti

kommen, so hat der MeBtibursch regelmaBig einige Tische

voll Teller bereit, die eigens diesem Zwecke dienen sollen,

gewohnlich alte und minderwertige oder auch die im Wurfel-

spiel gewonnenen Teller. Gegen Ende des Tages geht es dann

an die Arbeit. Die Teller werden in einer Kammer odei im

Tanzsaale selbst auf den FuBboden gestellt, und nun wird dar-

auf herumgetrampelt, daB sie in tausend Scherben gehen, Und
wer am meisten zerlreten hat — es waren oft mehrere Dutzend

— ist stolz darauf, wie auf eine Heldental. Naturlich muB fur

die angerichtete Zerstorung ganz gehorig bezahlt werden, und

dies ist wiederum ein AnlaB, stolz zu sein, denn je mehr es

kostet, umso lieber ist es den Burschen. Auch Wanzenau
und Mietesheim waren fruher als Tellerdorfer bekannt. Die

Unsitte ist so in das VolksbewuBtsein eingedrungen, daB ein

schadhafter Teller vielfach ein MeBtiteller heiBt.

Vielleicht ist es nicht muBig, in diesem Zusammenhange
damn zu erinnern, daB der Kardinal-Furstbischof Louis Rene
Edouard von Rohan-Guemenee in den 4780er Jahren einmal im

vierspannigen Wagen uber die Tdpferwaren auf dem Fronhof

in StraBburg fuhr, daB sie in lausend Scherben gingen.

Er warf dann den entsetzten Weibern Goldstucke an den

Kopf mil den lachenden Worten : «Ce sont Ja jeux de prince 1»

In Weyer&heim wird am MeBti das Mummelisspiel (Mum-
mel = Stier) mit besonderem Eifei* gepflogen. Es besteht darin,

daB sich zwei Burschen oder Manner mit den Kdpfen anrennen,

sei es in der freien Stube, sei es uber den Tisch hinuber, wo-

bei nicht sellen Glaser zerbrochen werden und Teller in Scher-

ben gehn. Sie Beteiligten zielen nicht nur auf den SchUdel,

sondern auch auf Lippe, Nase und Augen, so daB mancher
mit entstelltem Gesicht aus dem Kampfe hervorgeht. Regeln gibt

es dabei nicht, Preise auch nicht ; es gilt bloB um die Ehre,

den Gegner moglichst ubel zuzurichten. Auch ist es verboten,

dem Sieger hose zu sein, und trotz der erlittenen Beulen,

Pufle und StoBe muB man am Ende friedlich. auseinandergehn.
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Die Mefltipredigt.

In vorgeriickter Stunde, wenn die Tanzlust allmahlich

nachlaBt, erhebt sich plotzlich ein hesonders witziger Bursche,

der uber einen Vorrat von Schnurren, Fratzen und Faxen

verfugt, und halt von einem Stuhl herab weithin vernehmlich

eine in Kniltelversen verfaBte scherzhafte Rede, eine MeBtipre-

digt. Namentlich waren die alten Musikanten Meister auf

diesem Gebiet. Unter ihnen haben sich die Hordter und

Eckwersheimer einen gewissen Ruhm erworben. Die Palme

gebfihrt unstreitig dem bereits erwahnten Klarinettislen Martin

Lorenz aus Geudertheim, der an witzigen Einfallen und an

drolliger Beleuchtung der Vorkommnisse aus dem bauerlichen

Leben geradezu unerschopflich war.

Die von S t 6 b e r veroflentlichtei MeBtipredigt, 8 Acht-

zeiler, ist lange Zeit die bekannteste gewesen, noch jetzt lebt

sie bruchstuckweise im Volksmund. Ich selbst besitze mehrere

solcher Reimereien, die im auBeren Gewande des Volksliedes

einherschreiten, aber mit Rucksicht auf noch Lebende einsl-

weilen unverolTentlicht bleiben mussen. Auch franzosische

MeBtipredigten wurden vor 1870 hie und da gehalten, gewohn-

licli von ehemaligen Soldaten oder von Soldaten auf Urlaub.

Sie brachten stets einen flotten Zug in den alten DorfmeBti und

erregten ungeteiltes Aufsehen und Bewunderung, auch von

solchen, die kein Wort franzosisch verstanden.

Im allgemeinen wurden die MeBtipredigten fruher sehr

beifSllig aufgenommen und riefen oft schallendes Gelachter

hervor. An Spott und an derben Sachen fehlte es darin nie-

mals. Die Sitte ist heute wohl ganzlich erloschen.

Die Kammern. Das Aufstecken.

Schon vor dem Anfang des Tanzes tun sich engbefreundete

Burschen und Maiden, sogenannle Kameradschaften zusammer
und belegen fur sich getrennte Tische. Dies geschieht in den

Stuben (WeiBenburger Gegend) oder Kammern (sonsl). Es

sind dies die Privatgemacher des Wirtes einschlieBlich der

Schlafzimmer, die nicht selten auch ausgeraumt werden. Dies

verlangen die jungen Tanzpaare jedoch nicht. Oft schlafen die

Wirtsleute den MeBti uber auf dem Boden, in irgend einer

1 Stober, Der Kochersberg. Miilhausen. Rifiler, 1857. S.

54—57. Eine Melodie dazu gibt W eckerli n, Chansons popu-
laires d'Alsace. Paris, Maisonneave. 1883, t. I, p. 8G ff.
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Ecke, nur um moglichst viel Ptatz zu bekommen. In den

Kammern sind lange Tische, Banke und Stuhle aufgestellt, und

der Wirt fuhrt Buch uber die einzelnen Tische als Einheiten.

Will ein Bursche wahrend des Tanzes einen Augenblick

mit seinem Maide ungestdrt plaudern, so fuhrt er es in die

Kammer. Nimmt das Maide im Kreise WeiBenburg die Ein-

ladung zum Kaffee an, so ist es ein gfinstiges Zeichen fur eine

bevorstehende eheliche Verbindung. Der Zug in die Kammern
geschieht gegen Abend haufiger, und in spater Stunde bei all-

gemeiner Abspannung hat sich allmShlich die ganze Kamerad-

schaft dort versammelt. Jedes Maide erhalt dann vom MeBti-

burschen ein Dutzend Lebkuchen auf Kosten* seines Ta"nzers.

Freilich verschwinden auch wieder einzelne Parchen auf den

Tanzboden oder ins Freie. In den Kammern herrscht riick-

haltslose Freundschaft, keiner hat vor dem anderen etwas hehl,

von Eifersucht ist keine Spur.

Die Burschen trinken Wein, die Maiden Kaffee, Syrup

oder Limonade. Von Li koren sind aus der franzosischen Zeit

Anisette und Parfait-amour beliebt, in den 1840er bis 1860er

Jahren trank man allgemein «Lodiolo» (de l'Eau de noyaux).

Trinkt ein Maide Rotwein, was fruher ofters geschah, so tut

ihm der Bursche einige Slucke Zucker hinein, damit es «suBer

lugta. Zu diesem Zweck steht auf jedem Tisch ein Teller voll

Zucker, zwanzig Stuckchen fur 20 Su oder 1 Mark. Im
Ackerland, wo die Silte des Zuckerweins uppig bluhte, kam
fruher mit jedem Liter Wein ohne weiteres ein Teller voll

Zucker auf den Tisch, und der Wirt verdiente viel Geld

daran. Dort schuttete der Bursche seiner Liebsten nicht sel-

ten einen ganzen Teller voll Zucker in die Tasche, in die

Schurze oder hinter das Hemd in den nackten Busen. Als

Zeichen besonderer Liebe steckt er ihr hie und da ein Stuck-

chen Zucker in den Mund, und sie tut dasselbe, wenn sie seine

Liebe erwidert. Seit den 1870er Jahren ist die Sitte des

Zuckertellers sozusagen ganzlich abgekommen.
Gegen Mitternacht ist der Tanzsaal fast ganz verodet. Aus

den Kammern ertont der frohliche Gesang grdfierer und

kleinerer Gruppen. Da sehen wir einen ganzen .Tisch mit

lachenden und scherzenden Burschen und Maiden eintrachtig

beisammen. In einer Ecke sitzt ein Bursche in tfaulichem Ge-

sprach mit seiner Liebsten. Er sieht sie zSrtlich an und flu-

ster! ihr Schmeichelworte zu, sie schlagt die Augen nieder und

laBt es willenlos, in seligem Entziicken uber sich ergehen,

wenn er sie sanft umfafit und ihre Hand drilckt. In einer

anderen Ecke steht ein Krakehler, den Hut im Genick, mit

zerzaustem Haar. Er ist der «starkste Mann im ganzen Dorf»
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und will mit jedem Streit anfangen. Ein anderer Bursche,

Jem die Liebste den Laufpafi gab, geht mit finsteren Blicken

hin und her und blickt neidisch auf die glucklichen Liebes-

paare, brutend, wie er sich wohl an seinem Nebenbuhler

rachen kann. Und wieder ein anderer Bursche stolpert lallend

von Tisch zu Tisch, Er ist zu dumm, eine eigene Liebste zu

besitzen, zu gutmutig, um von seinen Kameraden ausgebeutet

zu werden, aber gerade gut genug, um als Zielscheibe schlech-

ter Wilze und derber Foppereien zu dienen, und darauf ist er

noch obendrein stolz.

Jetzt erscheinen die Musikanten zum «Aufstecken*, einer

Sitte, die fur das ganze 19. Jahrhundert nachgewiesen werden

kann. Die Benennung kommt vom Aufstecken der Noten auf

die Musikinstrumente. Das Aufstecken ist einfach eine Sere-

nade im Stehen. Wie diese in so vorgeruckter Stunde aus-

falit, lafit sich leicht denken. Die Musikanten geben sich wohl

alle Muhe, ihr bestes zu leisten, aber im Grunde genommen ist

es ihnen blofi um eine bequeme Sondereinnahme zu tun. An-

dererseits hort die lustige und ausgelassene Jugend die Musik

gar nicht sonderlich an, sbndern lafit das Gesprach ruhig

weiter gehen, singt vielleicht sogar ein Lied dazwischen. Nach

der Serenade reicht einer der Musikanten den Teller herum,

und die Burschen legen ihre Gaben hinein, 1 M. oder 50 Pfg.

friiher 1 fr. oder 10 Su. Ein beliebtes Mittel, die Einnahme
zu erhdhen, besteht darin, daft sich die Musik mit einem ver-

schwiegenen Burschen in Verbindung setzt, dem nun der Teller

zuerst vorgesetzt wird und der in auftalliger Weise etwa ein

Zweimarkstuck darauf wirft. Naturlich will kein Bur-

sche zuruckstehen, das lafit nun einmal der Bauernstolz nicht

zu, und die ganze Stube legt Zweimarkstucke auf den Teller.

Wenn sich aber einer oder der andere driicken kann, so tut

er es auch und verschwindet in eine andere Stube, um dort

dasselbe Spiel zu wiederholen. Selbstverstandlich erhalt der

zuerst erwahnte Bursche seine 2 M. zuruck, nachdem sie

ihre Wirkung getan haben. Obwohl eigentlich dieses Kunst-

stuck in Bauernkreisen bekannt ist, pflegt es doch immer
wieder zu Ziehen, und dazu tragt nicht am wenigsten die an-

geheiterte Verfassung und die Festesfreude, ja der Leichtsinn

und in fruheren Jahren vor allem der gr5fiere allgemeine

Wohlstand bei. In manchen Dorfern wird fur alle Mefitileute

aufgesteckt, in anderen, so in Muhlhausen und Mietesheim y

stellen die Musikanten den Teller blofi in den Kammern, wo
verheiratete Leute sind. Wieder in anderen Ortschaften, so in

Weitbruch
t
geht der Teller herum, ohne dafi die Musikanten

darauf Einflufi haben.
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AuBer dem Aufstecken fur eine ganze Stube ist auch das

Aufstecken fur einzelne Personen ublich und manchmal in

hohem Schwung. Und hier mussen wiederum die Fremden
herhalten, denen man meist aufsteckt, ohne dafi sie es ver-

langt haben. Der Anstand und die kluge Vorsii-.hl erheischen,

daB sie diese Ehrung nicht nur annehmen, sondern auch auf

dem often dastehenden Teller ein gules Trinkgeld fur die Musik

abgeben, z. B. 2.M. Eine ganz besondere und in diesem Fall

eine wirkliche Ehrung laBt ein Bursche manchmal seiner

Liebsten erweisen, indem er fur sie alle n aufstecken laBt und

dann in augenfalliger Weise ein groBes Trinkgeld, z. B. 5 M.,

auf den Teller legt.

Haben die Musikanten das Aufstecken in alien Kammern
beendigt, was einschlieBlich des darnit verbundenen Trunkes

mitunter 1 >/g Stunden dauert, so begeben sie sich wieder in

den Tanzsaal, wo ungeduldige Tanzer schon sehnsuchtig auf sie

warten. Nicht selten, so allgemein im Nordhanauischen, bildet

aber das Aufslecken den SchluB des Tages

Das Hin- und Herwogen vom Tanzsaal in die Kammern
und der fortwahrende Personenwechsel bringen es mit sich,

daB Unberufene in die Kammern eindringen und schnell die

Glaser und die Teller mit dem Zucker und den Lebkuchen

leeren. Sogar Weiber tun dies, und der Wirt druckt beide

Augen zu, denn es ist sein Vorteil, wenn bald wieder frische

Getranke bestelll werden. Weniger angenehm ist es ihm aber,

wenn halbwuchsige Buben rasch hereinlaufen und Messer,

Kaffeeloflel und Glaser mitnehmen, um schnell wieder im all-

gemeinen Durcheinander zu verschwinden. Dies kam z. B. in

Vendenheim in den 1860 er Jahren bei jedem MeBti vor. Schon

harmloser war fruher die Gepflogenheit der Dunzenheimer

Burschen und verheirateten Mannern, den fremden Burscljen

den Wein und den vin-chaud auszutrinken, wahrend diese tanz-

ten. In Schwindralzheim leerte vor Zeiten gar der MeBtihuter

die Teller wahrend des Tanzes und lieB alles in eigens her-

gerichtelen groBen Taschen verschwinden.

Der Kehraus. Das Heimftihren.

In der Regel geht die Abmachung mit den Musikanten

dahin, daB von 2 bis 2 Uhr gespielt wird. Diese Bestimmung

wird aber nie streng innegehalten, und namenllich fruher

dauerte der Tanz oft bis zum hellen Morgen. Da wo das Auf-

stecken nicht den naturlichen AbschluB zu bilden pflegt,

kehren Musik und Tanzer nachher auf den Tanzboden zuruck,
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den nunmehr die Jugend unbestritten beherrscht. Die Ver-

heirateten fanden es fur passend, nicht bis zum SchluB auszu-

halten, und die Alten haben schon iSngst ihren Festrausch

nach Hause getragen.

In alter Zeit war das anders. Da war das nichtliche Tanzen

den verheirateten Leuten vorbehalten, insbesondere durften die

Maiden nicht bei Nacht tanzen. So ist vom Rosenweiler MeBti

1627 berichtet : > «In deme es Aubendt worden, daB die

Maidlin heimgangen.» Am H. November 1739 erschienen zwei

Maiden von Obermodern vor dem dorligen Presbyterium * und

wurden dem hoch furs!lichen Konsistorium zu Buchsweiler zur

Bestrafung gemeldet, «weil sie sich am MeBtag (a us wessen

Erlaubnis, ist uns unbekannt) bis gegen Tag im Wirtshaus

aufgehalten*. Und noch 1836 mufiten die Maiden auf dem Uhl-

weiler MeBti beim Lauten der Nachlglocke den Tanzplalz ver-

lassen. * Im allgemeinen aber tanzen die Maiden das ganze
^

19. Jahrhundert bindurch unbehelligt bei Tag und bei Nacht. In

Mittelbergheim gingen gar die jungen Leule fruher uberhaupt

nicht bei Tag, sondern erst nach dem Nachtessen, zum Tanz.

Allmahlich lichtet sich die Gesellschaft, und der«Kehraus» .

bildet den SchluB. Es ist ein schnell gespielter Hoppler, auf
|

dessen Weise das Volk eine Reihe von Spruchlein* singt.

Wohl der alteste dieser Tanzverse, der an die alle Sitte des

fruhen Heimkehrens erinnert, ist dieser;

Der Kehrus, der Kehrus, die Maide g'hdre heim,

Un wann se bravi Maide ware, ze ware se schon d'heim.

Der Kehraus wurde nach Uebereinkunft der Burschen und

der Musik gespiell. Ist die Musik mude und unwillig, so

macht sie kurzen ProzeB und spielt ihn aus eigenem Antrieb,

wenn es sich das Tanzvolk gefallen laBt. Fruher gait es fur

die Maiden als eine Schande, noch nach dem Kehraus auf dem

Tanzboden zu bleiben, und diejenigen, die alsdann nicht nach

Hause gingen, bekamen Stroh gezetlelt (gestreut). Oft setzten

sie sich aber uber diesen Schimpf hinweg und tanzten um so

unbandiger auf dem Stroh, auch ohne Musik.

Wir hatten schon mehrmals Gelegenheit, uber Dinge zu

berichten, die sittlich zu verwerfen sind. Der Landmann,

\S

i Stober, Nene Alsatia. Mtilhauseii, Petry, 1885. S. 13G. —
» Presbyterialprotokol) im dortigen Pfarrarchiv. — * Im Kreis Priim

in der Rheinprovinz wird bloo bis Sonnenuntergang getanzt. In

Thuringen endet der Tanz um 10 Uhr. Vgl. Pfannenschmid,
Germanische Erntefeste Hannover, Hahn, 1878. S. 288 f. — 4 Nahere

Ausfiihrungen hieriiber werden einer besonderen VerofFentlichung

fiber Singtanze und Tanzlieder vorbehalten. Vgl. S. 272 f.

19
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der in engem Zusammenhange mit der Natur lebt, gibt

sich beim MeBli so naturlich wie er ist, wie er denkt und

empfindet, und darum kommt ihm manches naturlich vor,

was der verfeinerte Mensch als Verderbnis und sittliche Ver-

kommenheit ansieht, was insbesondere den geistlichen Herren

unablassig AnlaB zu Klagen gibt. Auch wir beklagen die Zu-

lassung von Kindern auf den Tanzboden, deren Ohren und

Augen noch nicht reif sind fur das, was sie dort wahrnehmen
mussen, wir beklagen den allzufruhen ungezwungenen Verkehr

der beiden Geschlechter, die mangelhafle Aufsicht durch die

El tern und die Dienstherrschaft, die durch den Tanz und die

geistigen GetrSnke gesteigerle, unverhullte Sinnlichkeit. Aber

wir begreifen alle diese Gepflogenbeiten, die tief im Volke ein-

gewurzelt sind und in fruheren Jahrhnnderten gewiB viel

schlimmer waren.

Nun kommt noch ein Umstand hinzu, vielleicht der wich-

tigsle von alien, das ist die Dunkelheit. Gerade die Finsternis

und der pldtzliche Uebergang aus dem rauschenden Gewoge des

Tanzhauses in die stille Einsamkeit der Nacht sind besonders

geeignet zur Verfuhrung. Fur den Burschen ist es urn so

leichter, seine letzten Wunsche zu erreichen — und sie gelten

am MeBti fast als selbstverst§ndlich — , wenn von der Familie

des Maide kein allzugroBer Widerstand entgegengesetzt wird.

Mnnche biedere Bauernfrau ist stolz darauf, wenn ibre jugend-

liche Tochter schon einen Freier hat und mit ihm tanzt, und

durchaus nicht selten ist diese ibre Mahnung : «DaB Du ihm
nichts abschlagst!* Ueber alles Unerlaubte trostet man sich

aber mit der Entschuldigung : es geht in den MeBli I

So wird denn auch das «Heimfuhren» der T§nzerin in

sputer Nacht trotz der damit verbundenen Gefahren auf dem
Lande durchaus nicht als unsittlich, sondern als etwas selbst-

verstandliches angesehen, und das wahre Wort jenes Pfarrers

wird mehr belacht als beherzigt : «Das Tanzen tut nichts,

wenn nur das verd . . . Heimfuhren nicht ware!» Die Be-

zeichnung «Heimfuhrei» in folgendem Zusammenhang ccdem

Grelel sein Heimfuhrer vom Zaberner MeBtia hat durchaus

keinen ubeln Nebensinn.

Hat ein Bursche eine ocfeste Lieb^chafti* und wohnt das

Maide in einem fremden Dorf, so verschwindet das Parchen

schon fruhe und wandell innig umschlungen und langsam nach

dem Heim des Maide. Ein spater MeBti hat in dieser Hinsicht

einen besonderen Reiz, weil es fruh Nacht wird und langer

dunkel bleibt. Wohnt aber das Maide im MeBlidorfe selbst, so

wird gewohnlich der Kehraus abgevvartet, ehe man ans Heim-

fuhren denkt. Doch auch wenn das Maide schon in seiner
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Kammer weilt, fehlt es nicht an Beweisen treuer Liebe. Ein

guler Kamerad hilft dem Burschen die Leiter stellen und pafit

auf, wahrend dieser den gefahrlichen Aufstieg zu der sehnsuchtig

harrenden Liebsten unternimmt. Einer glucklichen Braut aber

JaBt der BrSutigam nach dem Weggang der Gendarmen eine

Serenade bringen, wenn er verrnutet, daB sie im Bette Hegt,

und nicht selten erhalten mehrere Maiden hintereinander Sere-

nades ohne zu wissen, auf wessen Veranlassung.

1st das Tanzwirlshaus noch oflen, so treflen nachher die

Heimfuhrer wieder dort ein. Sie geben ihre Erlebnisse zum
besten und schwelgen in suBen Erinnerungen und erregen oft

die Eifersucht ihrer weniger glucklichen Kameraden, mit oder

ohne Grund. Mancher Bursehe kommt aber nicht wieder zuruck.

Er ist samt seiner Liebsten uberfallen worden, oder er hat auf

weitem Umweg sein Elternhaus glucklich erreicht, oder der

auflauernde Nebenbuhler gab ihm cinen Grund oder einen

willkommenen Vorwand, im fremden Dorfe zu ubernachten.

Streit und Schlagereien.

Der MeBti mit seinen vielfachen Aufregungen gibt nicht

selten AnlaB zu Streitigkeiten. Sind einmal die Kopfe erhitzt

und hat der Alkohol die Zungen gelost, so bringen die Burschen

alles aufs Tapet, was sie auf dem Herzen haben. Alle alten

Sachen werden ausgekramt, Familienstreitigkeilen aufgeruhrt,

die den einzelnen vielleicht gar nichts angehn, und dabei wird

furchtbar geschrieen und in der Luft herumgefuchtelt. SchlieB-

lich ist die Schieberei da, die in Tatlichkeiten ubergeht.

Manchmal mischt sich ein alterer, anerkannt starker Mann in

den Streit, erscheint mit einem tuchtigen Hebel oder mit ge-

ballter Faust und droht dreinzuschlagen, wenn es keine Rune
gibL Die Furcht vor der uberlegenen Gewalt verhindert denn

auch den Ausbruch manches Schlaghandels.

Insbesondere begrundet die Anwesenheit der Fremden sehr

oft eine gewisse Spannung. Die Dorfburschen halten an dem
Gedanken fest, daB sie auf ihrem MeBti die Herren sind und

daB jeder fremde Bursche bloB geduldet ist. Der Umstand daB

mancher kleine MeBti, so in Biisweiler, Weinburg, Uttenhofen,

Merzweiler, Leitersweiler, ohne die Unterstutzung durch die

Fremden nicht bestehen kann, kommt hier nicht in Betracht,

und auch engere Dorfbeziehungen
;

wie z. B. zwischen Dett-

weiler und Gottesheim (bis 1870) werden nicht beachlet, so-

bald die Eifersucht des einzelnen in Betracht kommt. Die Be-

rechnung auf den Geldbeutel und das Austeilen von Prugeln
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schlieflen sich nicht aus. Auch junge Leute aus dem Herren-

stand machen hierin keine Ausnahme, und sie tun gut, den

alien Spruch zu beherzigen :

Wer will hallen seinen Schadel ganz,

Der laB' den Bauern ihren Tanz.

Die hanauische Regierung handelte daher sehr weise, in-

dern sie den Besuch auswartiger MeBtage in der Kirchenord-

nung von 1659* sowie durch ein Dekret vom 21. April 1733*

verbot und bei der Erneuerung der Presbyterien 1736 die

Kirchenzensoren mit der Aufsicht auf fremden MeBtagen be-

traute.s Alles naturlich ohne Erfolg.*

Die Fremden wissen sehr wohl, daB sie bloB geduldet sind

und manches fiber sich ergehen lassen mussen. Aber gerade

das ist ein Sporn, einen MeBti erst recht zu besuchen. Zu
Hause zu bleiben, ware ein Zeichen der Feigheit. Wenn gar

Zwistigkeiten zwischen den Burschen ganzer Ddrfer bestehen,

so ist es fast eine Ehrensache fur beide Parteien, Vergeltung

zu suchen und solche zu geben. Hier sleht der Dorfstolz auf

dem Spiel, mdgen auch einzeine Burschen sonst personliche

Freunde sein. Ein Anlafi zu Reibereien ist bald gefunden.

Sticheleien fliegen hin und her, und die Anwesenheit der

Maiden ist ein Grund, mdglichst herausfordernd aufzutreten

und sich nichts gefallen zu lassen. Es wird aufgepaBt, mit wem
der und jener tanzt oder unautfallig verschwindet, die Kdpfe

werden zusammengesteckt, und man hort mehr oder weniger

oftene Drohungen : « Hut verwilscht se noch einer ! s> oder

« Hinicht mueB noch einer verrecke ! » Oft gibt ein klein-

licher Umstand den AnlaB zum Ausbruch der Tallich-

keilen. So waren einmal die Wickersheimer Burschen auf

dem Hochfelder MeBti recht vergnugt und sangen nach Herzens-

lust. Die Hochfelder argerte es, daB jene mehr Strophen

konnten als sie selbst. Ein Hochfelder trat hervor und rief

erregt: «Was han ihr do ze singe ?», und alsbald gab es eine

gewaltige Prugelei. Mangels eines auch noch so nichtigen Vor-

wandes stellt einfach ein Bursche dem andern wahrend des

Tanzes das Bein. Das ist eine beliebte und deutliche Heraus-

forderung. Mag der betreffende wollen oder nicht, er wird

schlieBlich zu Falle gebracht und ausgelacht, und nun muB er

reagieren.

Die Anwesenheit von Soldalen im Manoverquartier gibt

1 S 87. —
- 2 Pfarrarchiv von Alteckendorf. — 8 Pfarrarchiv von

Sihwindratzheim. — * Presbyterialprotokolle vom 5. Februar 1737

und G. August 1737 in Alteckendorf sowie vom 5. April 1774 und
von 177G in Obermodern.
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fast stels AnlaB zu Reibereien, so daB in den letzten Jahren

einsichlige Burgermeister in solchen Fallen -den MeBti zu

verlegen pflegen.

Unstreitig die h3ufigste, wenn auch nicht die ehrenhafleste

Art der Auslragung des Streiles ist das «anf den Weg Stehen».

Der heimkehrende, fremde Bursche wird von einem oder

mehreren andern erwartet. Hinter einem Baume oder einer

Brucke oder aus einem Graben hervor iiberfallt der Angreifer

den Nichtsahnenden, und e: weiB es so einzurichten, daB dieser

unterliegen muB. In der neueslen Zeit werden die radfahren-

den Burschen von ihren Radern geworfen oder durch Streuen

von Schuhnageln zuin Absteigen veranlaBt und dann ubel zu-

gerichtet. Der fremde Bursche is! eigentlich erst sicher gebor-

gen, wenn er in seinem Gehdft angelangt ist. Bis dahin muB
er bedenken, daB er «noch nicht vom MeBti daheima ist. So

lautet eine bekannle, auch in ubertragenem Sinne gelaufige

Redensart.

GroBere Raufereien mit schweren Verletzungen kamen
vor auf dem MeBti von Sitsolsheim 1808 und . Ueberach 1854

sowie auf der Kirwe von Kulzenhausen 1874. Von Schlag-

handeln mit dem Mililar sind am bekanntesten die zu Ringeii-

dorf 1896, besonders aber in der Ruprechtsau 1886, die einer

vvahren Schlacht glich und uble Folgen hatte. Von Schlagereien

mit lollichem Ausgang sind folgende bekannt. 1597 wurde auf

dem Pfaffenhofener MeBli der Ingweiler Nachrichter vom
Riedheimer Henker erstochen. * 1627 fand ein Dorlisheimer

Bursche auf dem Rosenweiler MeBli seinen Tod. * 1670 wurde

ein Mittelhauser Bursche auf dem Gugenheimer MeBti lollich

verletzt. 3 1827, 1839 und 1874 wurden Burschen erstochen in

Wingersheim, hsenhausen und Forstlieim.

Die meisten Gewalttatigkeiten geschehen im letztem Grunde

aus Eifersucht.

Der 2., 3. und 4. Tag.

Vom alten MeBti sagt ein bekannter Singspruch :

Hit isch MeBti, morjen isch MeBti, bis am Mittwoch Owe

;

Wann ich zue mim Schatzele komm', sa* ich : Gueten Owe

!

Er dauerte vier Tage. Die allgemeine Ordnung war die

:

Der Sonntag war gewissermaBen das offizieile Fest, er gait

1 Begrabnisregister von Ltgweiler, 29. Juni 1597. — * Stober,
Neue Alsatia. Miilhausen, Petry, 1885, 8. 137. — 3 Begrabnisregister

von Mittelhausen, 28. Aug. 1G70.
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den Einheimischen und Fremden, am Montag war der Hahnentanz,

der Diensfag brachle allerlei Scherz und lustige Schmausereien,

am Mittvvoch wurde der Mefiti begraben. Diese Einfeilung ist

langst durchbrochen. Seitdem der Mefiti abgektirzt und schliefi-

]ich auf zwei Tage beschrankt wurde, hat sich alles zusammen-

gedrangl. Es ist fur die alten Gebrauche wenig Zeit, darum

werden sie jetzt auf den Sonntag oder den Montag verlegl, so

gut es eben geht. Eine strenge Trennung nach Tagen ist da-

her auch bei den vorliegenden Betrachtungen nicht gut

moglich.

Am Montag Morgen gegen 9 Uhr erscheint der Mefitibursch

mit seinem in Stand gesetzten Straufi. Er ruft die Musikanten

zusammen, allmahlich rucken auch die Burschen an, und nach

einem kuhlen Trunk im Tanzwirtshaus geht es mit schmettern-

der Musik unter Jauchzen und Jubeln zum Mefitimaide, welches

eine Serenade bckommt, wahrend die Burschen ins Haus trelen

und mit Wein und Kuchen bewirtel werden. Die Musikanten

werden dabei nicht vergessen. Und nun zieht man mit Sang

und Klang zum «Abholen» der Maide von Haus zu Haus. Jedes

Maide erhalt eine Serenade, und in alien Hausern bekommen
die jugendlichen Gaste tuchtig eingeschenkt. Die Ehre ist fur den

I Bauern ebenso grofi, wenn die Magd abgeholt wird, wie wenn
es seiner eigenen Tochter gilt, deren Liebster vielleicht unter

den Burschen weilt. Und uberall wird getanzt. Heute freilich

wurde es sich mancher verbitten, dafi man wegen der Magd
ins Gehofl eindringt und ihm «Unkoslen» macht. Ist der

Dorfkehr grofi, so sind di<j Serenaden kurz, denn der Wirt

will ja die Musikanten auch wieder haben. Oft halt man sich

aber lange bei den Maiden auf, vergifit das Mittagessen, scherzt

und tanzt und trinkt umsonst, so dafi der Rundgang sich bis

zum spaten Nachmittag ausdehnt und alles mehr oder weniger

angeduselt ist. Nicht selten sind die Musikanten schon vor

Mittag vdllig belrunken.

Ein sinniger Brauch wird in Hordt geubt. Jeder Bursche,

der seine Tanzerin abholt, erhalt von dieser ein Wandfurtuchel,

das er den ganzen Mefili uber tragt. So auch fruher in

Kaltenliausen.

In der Hegel beginnt der Tanz wiederum urn 2 Uhr. Wo
die Maiden bereits am Morgen abgeholt wurden, erscheinen

sie ohne weiteres oder am Arm des Tanzers. Ein Maide, das

keine Serenade bekam, und sei es aus Versehen, fuhlt sich

beleidigt und erscheint nicht zum Tanz.

In manchen Ortschaften ist das Abholen der Maiden am
Morgen nicht ublich. Die jungen Leute haben im Hof und
Feld zu tun, futtern das Vieh, ruhen sich aus und setzen ihre
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Kleider wieder in Stand. Alsdann werden sie nachmittags

durch einen Aufzug der Burschen mit Musik abgeholt, das

MeBtimaide zuerst. Unter der Hofture erwarten sie ihren

Tanzer, der sie schnell mit sich fort zieht, und dann geht

es ohne Aufentbalt zum Tanzhause zuruck. In manchen Ort-

schaften wurde fruher bei diesem Zuge der Hahn mitgenornmen,

den man am Abend heraustanzte. So in Dunzenhehn (bis 1857),

wo ihn ein Burscbe auf dem Arm vorne hinaus trug, in

Waltenheim (bis 1870), wo er auf einem Stecken feslgebunden

war, in Pfulgriesheim und Lampertheim (noch 1900), wo
man ihn in einem Ruckkorb hinten nachtrug. Diese Sitte am
MeBtimontag hat in mebreren Ddrfern uberhaupt das Aussehen

des Aufziehens angenommeu, das alsdann am Sonntag nicht

stattfindet, so in Ittenheim, und Obermodern. Letzteres Dorf

ist wohl das einzige unseres Gebiets, wo hierbei noch um die

alte Dorflinde getanzt wird, ein Brauch der fruher im ElsaB

in grdBerer Ausdehnung bestand * und noch heute in Alt-

deutschland* hie und da geubt wird. Die Linde war ja im

heidnischen Altertum die Wohnstatte des geisterartig gedachten

Schutzwesens des Ortes.

„ Und wiederum erfullen die berauschenden Tone der Musik

den Tanzboden, und die Paare drehen sich im frohlichen

Reigen, unverdrossen und nicht mehr eingedenk der Strapazen

der verflossenen Nacht.

Das groBe Ereignis des MeBtimontags ist der Hahhentanz, ill

dem der folgende Abschnitt gewidmet ist. Im ubrigen bietet

sein Verlauf dasselbe Bild wie der Sonntag : Tanz, Gesang,

Spezialtanze, Aufstecken, Kehraus, Heimfuhren. Die letzten

Kampen auf der Wahlstatt sind diesmal die ubriggebliebenen

Burschen, denen das unbarmherzige Schicksal eine Liebste ver-

sagt hat. Und wenn sie nachher eine nachtliche Runde durchs

Dorf machen und einzelnen Maiden Serenaden spielen lassen,

so wissen diese wohl, welchen Gefuhlen diese Standchen ent-

sprangen, und sie argern sich oder lachen sich im Bette still-

vergnugt ins Faustchen.

Auch der Morgen des MeBtidienstag wird, wie der Montag,

mit Serenaden im Dorf ausgefullt. Aber es liegt nichts feier-

liches, kein Ernst mehr darin. Die Burschen sind nur noch

zu Unsinn aufgelegt. «Sie mache Plan, taubs Dings, 's Vieh».

Immer mehr reiBt in neuester Zeit die geschmacklose Sitte der

Verkleidungen und Vermummungen ein. VVir konnten sie

l Reuss. L'Alsace au 17* sifecle. II, p. 88. — 2 Pfannen-
schmid, Germanische Erntefeste Hannover, Hahn, 1878. S. 257,

271, 273, 284 f, 288. 292.
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von Ingolsheim bis nach Urmatt nachweisen. Besonders be-

liebt ist Weiberkleidung and die Militaruniform. In Wolftsheim

sind Schlaraffen ublich, in Balbronn lieben es die Burschen zu

reiten. In Dossenheim ist der Brauch des Verkleidens so im

Schwung, daB wobl kein Bursche den ganzen Tag uber ohne

Verkleidung geht.

Auch sonstiger Schabernak wird vielfach getrieben, so ein-

mal in Pfulgriesheim mit dem Esel eines Budenbesitzers von

Gruneberg, der einen ungeheuern Jubel hervorrief. In neuester

Zeit sind Ansichtspostkarten im Schwung. Es wird sogar

schon Unfug dadurch verubt, daB Burschen oder Maiden in

andern Dorfern ans Telephon gerufen und durch erdichtete

Liebesnachrichten und andere aufregende Mitteilungen gefoppt

werden

.

In den 1840 er und 1850 er Jahren arteten die Rundgange
bei den Maiden in- wahre Baubzuge aus. Nicht nur daft

Burschen und Musikanten den Kirwekuchen, den Kugeluopf

und Motz vom Tische weg in einem Ruckkorbe mitnahmen, es

vvurden auch von besonders flinken Burschen Kamine und

Speisekammern durchsucht, Speck und Rauchwurste mitge-

nommen und nachher an langen Stecken von Haus zu Haus

getragen. In Obeirddem, Kleeburg und Schwindralzheim

hluhte diese Sitte besonders uppig, und noch 1882 wurden in

Preuschdorf Kaninchen mitgenommen oder gekauft. Es kann
nicht Wunder nehmen, daB man beim Einsammeln solch frei-

willig-erzwungener Gaben auch an die Eier denkt. Dies ist

,
besonders im Kreise We[Benburg der Fall, wo es mit ver-

1 schiedenartigen Gebrauchen verwoben ist, namentlich mit dem
Pflngstendreck, t'erner mit dem Retschen und Klappern in der

Karwoche, mit dem EinlSuten des 1. Mai und mit den aus-

gelassenen Zugen der «conscrils».

Noch 1876 wurden auf der Kirwe zu Roit und Keffenach,

in Hermersweiler noch 1897 Eier gesammelt. In den Dorfern

des MeBtigebiels ist, abgesehen von Weitemweiler, wo der

Pfingstmontag als 1. MeBtitag gait, nur in Dettweiler (bis 1870)

dieser Brauch nachzuweisen.

Nachher gehen Burschen und Musikanten ins Tanzwirts-

haus, verteilen ihre Beute kameradschaftlich und verzehren sie.

Niemals fehlt hier das beliebte Gericht der Speckeier. Dieses

Schauspiel zieht regelmaBig viele Kinder und Schmarotzer an.

Von solchen Schmausereien sind die festlichen Gelage wohl

zu unterscheiden, die noch anfangs der 1860 er Jahren zu Klee-

burg und bis in die 1890 er Jahre zu Hunspach stattfanden.

Es wurde in den Hausern der Maiden aufgetragen, daB die

Tische beinahe brachen, die Leute uberboten sich gegenseitig,
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und jedermann afi, was er nur konnle, besonders Bratwurst.

Zu Kleeburg bevorzugte man besonders gebratene Kastanien,

Kase und Obst. Dem Wein wurde tuchtig zugesprochen. Das

waren ehrliche und frdhliche Gelage, die bei Musik und Tanz

bis zum sp&ten Nachmittag dauerten, und an die alle Teil-

nehmer mit Wonne zuruckdenken.

Auch der MeBtidienstag schlieBt mit dem Aufstecken und

diesmal mit dem groBen Kehraus.

Am 4. Tag wird der MeBti begraben, woruber besonders

zu berichten sein wird. Nicht selten Ziehen die Musikanten

am Morgen auf eigene Faust im Dorfe berum, um noch el was

zu verdienen.

Einige ortliche Besonderheiten ! In der Walk ist der MeBti-

montag den Pfaflenbdfem, in Dettweikr (fruher) den Zabernern

vorbehalten. In Hochfelden gehdrt der MeBtidienstagabend den

Hochfelder Burgern, und die BScker backen kein Brot. Bis

1870 gait der Mittwoch den Aufwartern und Dienstboten

der VVirte, die mit Musik abgeholt wurden und dann gemein-

sam tanzten.

Von den Hordtem behaupten bose Zungen, daB sie ihre

Gaste am MeBtisonntag ins Wirtshaus fuhren, um sich bezahlen

zu lassen. So viel ist sicber, daB die Hordter Maiden am Diens-

tag die Ehre haben, ihre Burschen zehrfrei zu halten. In

fruheren Jahren ging es dabei hoch her, und manches Maide

wurde an dem einen Tage ICO Fr. los.

Der Hahnentanz. Das Heraustanzen.
Das Hahnenschlagen.

Der Hahnentanz ist wohl ein Ueberbleibsel der Zeremonien,

die der feierlichen Schlachtung des Hahnes und dem Opfer-

mahle zu Ehren des in Hahnengestalt gedachten Vegetations-

damons vorangingen. Im Laufe der Zeit haben sich diese Ge-
brauche vom Ernteopfer losgelost und fanden, in Spiele umge-
wandelt, AnschluB an das frohliche Kirchweihfest.

Im ElsaB wird der Hahnentanz von Geiler von Kaysersberg

und Fischart ofters erwahnt, Einzelheiten wissen wir jedoch

nicht. Noch das ganze 18. Jahrhundert hindurch scheint er

uberall im ElsaB ublich gewesen zu sein. Dann kam er langsam

ab, so daB das 19. Jahrhundert nur noch seine Trummer auf-

zuweisen vermag. So hat man einen leibhaftigen Hahn zuletzt

gebraucht : zu Mietesheim in den lS20er Jahren, zu Huns-
pach, Niederbronn, Merzweiler, Gundershofen, Milhlhausen
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and Ernolsheim bei Zabern in den 1840 er Jahren, in Wal-

bvrg 1860, in Gries 1862, in Kleeburg, Waltenheim, Schweiy-

hausen y Kaltenhausen, Rothbach und Zabern gegen 1870. Zu

Riedselz wurde vor 1870 am Napoleonsfest um einen Hahn
getanzt. Die Angabe Stobers * aus dem Jahre 1857, daB der

Hahnentanz im Kochersberg und in den angrenzenden Land-

schaften und sonstwo im Elsafi ublich ist, hat uns viel Muhe
verursacht. Wir konnen sie leider, auch in dieser allgemein ge-

haltenen Form, nicht beslatigen. Die Verwendung eines Hah-
nes hatte uberall schon erheblich fruher aufgehdrt. Nach 1870

wurde noch um einen wirklichen Hahn getanzt in Offweiler
(bis 1897), vereinzelt bis in die 1890er Jahre zu Drachen-

bronn, bis 1901 in Weitbruck nach einer Unterbrechung von 7

Jahren. In zwei Ddrfern unseres Gebiels geschieht dies noch

heute, in Alleckendorf und Scliwindralzheim. Der angebliche

Hahnentanz in Dossenheim wird unter dem Gesichtspunkte des

Hahnenschlagens beurteilt werden.

Ueber den Verlauf des Tanzes um den Hahn, ist folgendes

zu erwahnen.

Nach allem Brauch wurde der Hahn, den der MeBtibursch

zu beschaffen hatte, mit Blumen und Bandern verziert. Letztere

waren fruher in den franzosischen Farben gehalten. Der leben-

dige Hahn saB auf einem Querbalken in einer Schussel, oder

ein Bursche hielt ihn auf seinem Arme fest, oder er wurde

mit zusammengebundenen FuBen wahrend des Tanzes irgendwo

in der Hdhe befestigt.

Auch die breitkrampigen Hute der Burschen wurden in

den 1830er Jahren zu Huns'pach und noch an fangs der 1860er

Jahre zu Kleeburg mit Bandern und Rosmarin geschmuckt,

und zwar von den Hahnenlanzerinnen. Sie waren so schwer,

daB man sie mit Bandern unter dem Kinn befestigen muBte.

Nach dem Kehraus hangten sie die Burschen bis zur Nach-

kirwe im Tanzsaal auf, und es war eine Ehre fur den Bur-

schen, wie fur das Maide, den schdnslen Hut zu haben.

Das Heraustanzen, das nach einem besonderen Verfahren

bei Licht geschah, erfolgle im Hanauerland nach einer be-

stimmten Melodie* mit bestimmten Worten, die von den An-

wesenden mitgesungen wurden. Ein besonderer Tanzschritt ist

nicht nachzuweisen, jedoch ist es wahrscheinlich, daB auch der

Hahnentanz fruher ein Singtanz war und demgemaB einen eige-

nen Tanzschritt hatte. Hier die Worte, von denen mehrere

Varianten vorkommen :

i S t 6 b e r, Der Kochersberg. S. 49. — 2 Vgl. die Aura. 4, S. 289.
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4. Komm', komm', Bippele, ' komm !

Ich will dir e Hampfele* Fresse ge'n,

Ich hab dich jo schon lang nimm* g'sebn.

2. Lej' mir en Ei oder zwei,

Lej' mir's in e Hampfele Slroh,

Wann i komm', ze bin i froh.

Wahrend aber der llaltnentanz nach seiner eintonigen

Melodie getanzt wurde, herrschte groBe Freude unler dem
jungen Volk. Bei den Worten clch hab* dicb jo schon lang |f

ninim g'sehn» wurden namlich die Maiden unter unendlichem

Jubel abgekuBt, dafi es im ganzen Tanzraum laut widerhallte.

Die Burschen aber, die nicht tanzten, beschaftigten sich mit

dem Hahn. Man reichte das Tier herum, slreichelte und lieb-

koste es und unterhielt sich mit ihm, wie wenn es die Liebste

ware. Allgeinein goB man dem Hahn Wein in den geoffneten

Schnabel, zupfte ihn an den Federn und zerrte ihn am Schna-

bel, man kniff ihm in das Fleisch, daB er laut schrie und

schonte ihn sogar nicht, wenn er sich heiser geschrien hatte.

Die Freude der meist angetrunkenen Tanzgesellschaft an den

Qualereien des wehrlcsen Tieres ist einer der dunkeln Punkte

in der Geschichle unseres DorfmeBti, sie erinnert lebhaft an

die TierkSmpfe im alten Rom. Der Gewinner nahm den Hahn
in Empfang und tanzte nun, indem er ihn hoch in die Hohe

hob und schwenkte, mit seinem Maide drei allein. Dieser

Brauch ist alt, wie aus einem Kindeiiiedchen hervorgeht, das

noch in Pfulgriesheim erhalten ist :

Papier ! Papier!

d'Maidle gehn in d'Schir,

Han alii rothi Schlapplen an

Un tanze mit dem Guckelhahn.

Die «Schlapple», weit ausgeschnittene Schuhe, wurden in den

1830er Jahren Mode.*

In Merzweiler, Gundershofen, Mithlhausen und Ernols-

heim war es in der letzten Zeit des Hahnentanzes ublich, daB

der Bursche dem Maide ein Hemd mit Spitzenarmeln, dieses

aber dem Burschen ein seidenes Halstuch schenkte. Da der

Brauch oflenbar eingefuhrt wurde, als diese Trachtstucke neue

Bauernmode& waren, ist es uns moglich, die Zeit des letzten

Hahnentanzes in der dortigen Gegend festzustellen, es sind die

1840er Jahre.

1 Koseform = Hiihnchen. — 2 Verkleinerungsform zu Hampfel
= Hand voll. — 3 = nicht mehr. — 4 Vgl. Kassel, Ueber elsas-

sische Trachten StraBburg, 1907. S. 19 — 6 A. a. 0., S. 8 u. 17.
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Nach dem Hahnentanz wurde das Tier auf dem Tanzboden

geschlachtet. Solange es blulete und zappelte, wurde eine

Trauerserenade gespielt. Dann ubergab man es dem Wirt. Der

Gewinner aber bewirtete die Hahnentanzer mit Zuckerwein

und hatte ihnen auBerdem den ccHahnenimbs* zu spenden, wo-

ruber spater. Eine feierliche Schlachtung des Ha lines scheint

nicht gebrauchlich gewesen zu sein.

In Kleeburg lieB der Mann, der den Hahn wahrend des

I

Tanzes festhielt, das Tier im Augenblick des Gewinnes laufen,

und der Gewinner muBle es noch selbst fangen, was jedesmal

einen groBen SpaB gab. In Hunspach und Rothbach wurde

der Hahn nicht weiler behelligt, man liefl ihn einfach vvieder

los. Aus den Anfangsworten eines Tanzliedchens «Heb de

Gullerb, das in den 1850er Jahren in der Gegend von Zobers-

dorf gesungen wurde, laBt sich vielleicht schlieBen, daB das

Fangen des Hahnes frtiher in groBerem Umfange Sitte war.

Der Tanz um einen leibhaftigen Hahn hat sich nur in

Alteckendcrf ununterbrochen durch alle MeBti hindurch bis

heute erhalten. Aber da der MeBti dort mehrfach ausfiel, so

z. B. 1904 und 1905, hat die Ueberheferung notgelitten. Es

war nicht moglich, die Sitte nach dem Brauche von Nachbar-

ddrfern in ihrer alten Ausfuhrung weiter zu vererben, und so

ist esgekommen, daB ihre Bestandteile gelockert sind, und daB

sie im ganzen entartet ist, weil niemand recht Bescheid weiB.

Am Montagnachmittag zieht das MeBtivolkchen mit Musik vom
Tanzwirtshause aus auf eine Wiese. Hinter dem MeBtihuter

tragt ein Schuljunge mit weiBer Schurze den blumengeschmuck-

ten Hahn, in der anderen Hand ein Schlachtmesser. Der

MeBtibursch und das MeBtimaide tanzen drei allein, es folgen

3 allgemeine Tanze, dann wird nach dem unten zu schildern-

den Verfahren der Hahn herausgetanzt. Der Gewinner be-

kommt mit seinem Maide drei allein und hebt den Hahn mit

der Rechten hoch empor. Dann wird die MeBtiplatte heraus-

getanzt. Nach dem Gewinner bekommen auch die verheiratelen

Manner ihre «drei alleinD. Unterdessen haben sich die Schul-

juugen zu ihrem Kameraden mit dem Schlachtmesser gesellt

und den Hahn mit einem Schlage gekopft. Der Zug geht wieder

ins Dorf zurtick, an der Spitze der gekopfte Hahn, von Wirts-

haus zu Wirtshaus und schlieBlich in die Tanzwirtschaft.

In fruheren Jahren fand dann am Abend der Hahnenimbs

statt. Heute wird das Schlachtopfer mit nach Hause ge-

nommen oder einfach im Stich gelassen. Der Gewinner ver-

langt ihn oft gar nicht, denn tier MeBtibursch hat in der Regel

ein etwas mageres Tier gewShlt.

Auch in Schwindratzlieim wurde von 1897— 1907 um
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einen lebenrien Hahn getanzt. Dies geschah nach uber 50 jahriger

Unterbreehung, als Nachabmung des Hahnenlanzes im benach-

barten Alteckendorf, und zwar 1897—1906 am Dienstag Nach-

miltag. Der ungeschmuckte Hahn wurde 1897—1899 an der

Spitze des MeBtizuges, begleitet von einem als Metzger und

einem als Frau verkleideten Burschen, auf die Festwiese ge-

bracht. Drei Tanze um den MeBtibaum wurden aufgefuhrt,

und ein Alter rief sogleich in Erinnerung an fruhere Zeiten :

«Pfetz'ne, daB erbruelt!* Und der Hahn wurde gekniflen, daB

er laut schrie. Dann wurde ihm mil hochgezucklem Schlacht-

messer der Kopf abgehauen. Man brachte ihn nachher im

Triumph zum Tanzhaus zuruck, wo er am Abend herausge-

lanzf und verspeist wurde. Seit 1900 hal sich die Sitte etwas

verschonert. Der blumengezierte Hahn wird in einem sauber

geputzten Kafig nach der Festwiese gebracht, wo der MeBti-

bursch mit dem Tiere drei allein tanzt und es dabei streichelt.

Nachdem die MeBtigesellschafl, wie sonst ublich, gelanzt,

zieht sie mit dem noch lebenden Hahn nach dem Tanz-

hause zuruck, wo er am Abend herausgetanzt, in aller Stille

geschlachtet und gegessen wird. Seit 1907 ist in Schwindratz-

heim der MeBti auf zwei Tage beschrankt, und da am Mefiti-

montag ganz Schwindratzheim auf den gleichzeitig stattfinden-

den Hochfelder MeBti zieht, ist wohl das Schicksal des Hahnen-

tanzes in Schwindratzheim besiegeU. Wohl wurde auch 1907

noch um den Hahn getanzt, aber dies konnte nur geschehen,

weil der MeBti wegen starker Einquartierung verlegt wurde.

Der Hahnentanz fiel ubrigens nicht besonders gut aus. Dem
Tanzwirt gelang es erst am MeBtisonntagmorgen, einen MeBti-

burschen zu gewinnen, einen eben erst entlassenen Reservisten,

und dieser entschloB sich erst am Montag um 11 Uhr, den

Hahnentanz zu veranstalten, um die Leute anzuziehen.

Der Grund des allgemeinen Niedergangs des Tanzes um
den Hahn war das vollige Verschwinden seiner Bedeutung aus

dem VolksbewuBtsein. Man betrachtete den Hahn nur noch als

Gewinngegenstand. Und da es der Bauer vielfach schon langst

verlernt hat, Geflugel zu essen, das ihm auf dem Markt. ein

gut Stuck Geld eintragt, so ersetzte er den Hahn einfach durch

einen anderen Tanzgewinn. So ist es gekommen, daB der

Hahn abgeschafft wurde, wahrend die Benennung Hahnentanz

blieb. Namentlich ist die Bezeichnung «um den Hahnen tanzen» I

im Kirwegebiet ublich. Es lag nahe, nunmehr als Preis einen

Gegenstand zu bestimmen, der beim MeBti in die Augen sprang

und daher besonders begehrenswerl war, und das war die Tracht.

So wahlte man denn in unserem ganzen Gebiet ein mannliches

und ein weibliches Trachtstuck : den Hut und das Halstuch.
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Dieser Umstand, insbesondere die Verbindung von Hut

und Halstuch, lafit einigermafien einen Schlufi uber den Zeit-

punkt zu, wann der Hahn als Tanzgewinn zuerst wegfiel.

Wahrend namlich l der elsassische Bauer vom Ende des 17.

l Jahrhunderfs ab einen Hut trug, legte die Bauerin erst in den

1780 er Jahren ein anfanglich Flor genanntes Halstuch an, das

um die Mitle des 19. Jahrhunderts in kostbarer Ausfuhrung

Mode wurde. Und in der Tat berichtet uns die mundliche

Ueberlieferung, dafi dVuheno um einen Hahn getanzt wurde oder

auch, dafi man seit Menschengedenken um Halstuch und Hut

tanzte. Vergleichen wir damit das, was man unter Menschen-

gedenken zu verstehen hat, namlich die Jugenderinnerung des

Grofivaters des altesten lebenden Mannes, die erfahrungsgemafi

um etwa 110 Jahre zurGckfuhrt, so kommen wir gerade in

jene Uebergangszeit vom Hahn zum Halstuch. Es ist also mit

Sicherheit anzunehmen, dafi am Ende des 18. Jahrhunderts

das Heraustanzen von Hut und Halstuch zuerst ublich wurde.

Als dann die fur die Mefitifreuden wenig geeigneten Zeiten der

Revolution und Napoleons I. vorbei waren, wurden Hut und

Halstuch — hier friiher, dort spater — allgemein gebrauchlich

und blieben es bis tief ins 19. Jahrhundert und zum Teil nocb

heute. Und die Blutezeit des Tanzes um das reiche Halstuch

fallt genau mit dessen Herrschaft in der Bauernmode zusammen.

Statt des Halstuches und des Hutes, namentlich seitdem

dieser von den 1830 er Jahren ab unansehnlich geworden war,

wurden in einzelnen Ortschaften, je nach dem Stand der

Tracht und der Liebhaberei der Beteiligten, auch andere Tracht-

oder Kleidungsstucke herausgetanzt. Als aber das Trachten-

wesen immer mehr verfiel, sah man sich nach zeifgemafieren

Preisgegenslanden um und wahlte ein anderes Glanzsluck des

Mefiti, die burgermeisterliche Mefitiplatte oder einen beliebigen

zugkraftigen Gegenstand. Oder aber die Sitte des Heraustanzens

ging uberhaupt ein, oder sie wurde durch eine Zettellotterie

verdrSngt (Winzenheim 1897, Wimmenau 1904). Das sind in

Kurze die lelzten Schicksale des Hahnentanzes im Elsafi.

Von den zahlreichen ortlichen Verschiedenheiten, die

hauptsachlich in der Entwickelungsgeschichte der Tracht be-

grundet liegen, sind einige erwahnenswert.

Zunachst ist es auflallig, dafi im Kirwegebiet, wo die Be-

zeichnung Hahnentanz noch heute lebt, vielfach schon langst

der Brauch des Ersatz-Hahnentanzes abgekommen ist, wahrend

in den protestantischen Mefitidorfern des Elsafi noch fast aus-

1 Naheres hieriiber in Kassel, Ueber elsassische Trachten.
StraBburg, Du Mont SchaubBrgs-4907. S. 12, 1G, 29 ff.
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nahmslos am MeBtimontag ein Preis herausgetanzt wird. So ging

der Hahnentanz in folgenden Gemeinden ein : in Winzenbach
und Neeweiler a. d. Lauter um 1830, in SalmbacK in den

1830 er Jahren, Oberseebach 1840, Altenstadt 1842, Nieder-

Iquterbqch 1844, Aschbach 1848, Scheibenhardty
Hatten und

Surburg 1853, Siegen um 1854, Diefenbach bei Worth 1857,

Oberrodern 1850 er Jahre, Niederrodern und Obedauterbach

1860, Memmelshofen, Mjteg$J,hal und Ingolsheim 1862, SJwnd-

weiler 1863, Niederbetschdorf 1866, Hofen in den 1860er Jahren

(zuletzi Hut und Geschirr), Schleithal und Ni§der^ebach vor

1870, Hoelschloch und Kleeburg kurz vor 1870, Riedselz und

Leilerjiweilcr 1870, Wei(6rwc/i 1876 (der Tanz um den wirk-

lichen JIahn erst 1901), Trimbach um 1870, Hohiveiler und

Oberbet^chdorf 1888, Hermersweiler 1893, Hunspach und

Kuhlendorf 1899, Reitweiler 1902, Mietesheim 1905. Das
Jahr des Abkommens des Hahnentanzes lieB sich nicht mehr
feststellen fur Langensulzbach, Mitschdorf, Reimersweiler,

Rittershofen, Molhern, Kroltweiler und Engweiler.

Statt des Hutes wurde fruher die seit dem Anfang des!

19. Jahrhunderts modische, teure Pelzkappe herausgelanzt inj^7

Oberseebach^ Aschbach, Surburg, Stundweiler und Hunspach, \

was derTGewinner nicht selten 40 Franken oder Mark kostete,

Ferner wurden herausgetanzt : in Altenstadt ein Leibchen, in

Aschbach* Stundweiler und Schleithal eine Schurze, in Schlei-

thal auBerdem ein teures Mannerbrusttuch und ein oder zwei

seidene Mannerhalstucher (Flore), in Tritnhazh ein ganzes v

Kleid, in Hofen Geschirr, in Worth ofters ein Kaffeeservice.

Im MeBtigebiet, das sich grofitenteils mitdem Machtbereich

der Schlaufkappe deckt, wird vielfach diese letztere als Tanz-

preis beslimml, so besonders im Ackerland, zu Pfulgriesheim
9

Olwisheim, Mundolsheim und Lampertheirn. Im Nordhanau-

ischen zwischen Ringendorf und Mietesheim schwarmt man
fur die modischen kleinen Halstucher oder Foulards, die jetzt

das Entzueken der dortigen Trachtenleute bilden. Der belang-

lose Mannshut ist fast uberall unbeliebt geworden. Man bevor-

zugt heute die MeBtiplatten, ferner Kaffee-, Wein- und Bier-

service, die dann den neuzeitlichen bauerlichen Stuben als Aus-

stattungsstucke dienen. In Quatzenheim wurde unlangst eine

Stehlampe, in der Walk eine Taschenuhr, in Furchhausen

und Winzenheim ein Regenschirm, in Winzenheim auBerdem

ein halbohmiges FaBchen herausgetanzt.

Eigentumlich ist der Brauch mehrerer hanauischer Dorfer,

auBer den Trachtslucken, und zwar am Mefltidienstag, glaserne

«Salzbuchsle» herauszutanzen. Um diesen Preis, ein Geschenk

des MeBtiburschen, tanzen nur die Maiden. Diese Sitte besteht
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noch u. a. in Schiller^dorf, Rothbach und Mietesheim, fruher

hestand sie auch in Menchhofen und Muhlhausen, bis 1847 in

Wickersheim und bis in die 1860 er Jahre in Zobersdorf.

Weshalb gerade Salzbuchschen den Beifall der Maiden fanden

und noch finden, ist schwer zu sagen.

Aber schon begin nt das Heraustanzen an sich in Abgang
zu kommen, so in Uhriveiler

y
wo man 1904 die ganze Sitte

fallen lieB. Im Stadtchen Niederbronn ging sie schon 1877 ein.

Im Anschluft an den Hahnentanz muB auch der Hammel-
tanz erwahnt werden. Wenn es'auch keinem Zweifel unter-

liegt, daB wir im Hammel ursprunglich ein Herbstopfertier zu

erblicken haben, so kommt doch dem Hammeltanz im ElsaB l

nicht die sitlenmaBige Bedeutung zu, die er vielfach in All-

deutschland und insbesondere in der Baar* genieBt. So weit

die mundlicheUeberlieferung reicht, war und ist er einfach ein

Preistanz wie ein anderer. Der Hammel ist, fur fruhere Jahr-

zehnte freilich, lediglich vom Gesichtspunkle des Schmauses zu

befrachten, wo wir ihm im nachsten Abschnitte begegnen

werden. In neuerer Zeit ist es vielfach Brauch geworden, daB

der Gewinner ihn mit nach Hause nimmt. So war es schon

1872 in Lingolsheim Sitte, daB man ihn am NachmeBti-Montag

dem kunftigen Besitzer feierlich ubergab. Das Heraustanzen

eines Hammels ist noch gebrauchlich in Lichtenberg
y

lng-

weiler, Buchsweiler, Lamperlheim, Wolfisheim, Winzenheim
#

und wurde bis in die allerletzten Jahre u. a. betrieben in

Worth , Vendenheim, Olwisheim, Eckbolsheim (1902 sogar

zwei Hammel) und Bischheim, bis 1862 auch in Gambsheim.
Die Anschaffung der Gewinngegenstande 1st Sache des

MeBliburschen. In Stotzheim stiftete sie fruher der Burger-

nieister Baron v. Andlau. In Hunspach, wo in der letzten

Zeit kein Kirwebursch mehr war, schaffte der Wirt die Pelz-

kappe und das Halstuch an. Das gewinnende Paar erhielt

beides. Die Hahnentanzer bezahlten ihren Anteil an den An-
schaffungskoslen, die ganze Stube aber trank auf Rechnung
des Gewinners.

In einzelnen Gemeinden wurden die herauszutanzenden

Gegenstande in merkwurdiger Weise zusammengestellt. So

S tanzte man in Kleehuvg in denl860er Jahren einen Hahn und
' ein Halstuch heraus. Zu Alteckendorf wird noch heute auf

der Wiese der Hahn und die MeBtiplatte und nachts im Tanz-

wirtshaus Hut und Halstuch herausgetanzt.

1 Fur den Kochersberg vgl. St 6 be r, Der Kochersberg, S. 52,
fur das Oberelsaft: Pf a n n ens c h mi d . a. a. 0., S. 558 ff. —
* Bir linger, Aus Schwaben. Wiesbaden, Killinger, 1874. II, S.

214 f. — E. H. Meyer, Badische Volkskunde, S. 233 u. 237.
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Auch die Verteilung der verschiedenen Preisgegenstande

auf zwei oder drei Tage ist hie und da ublich. So wird in

Mietesheim am ersten Tag ein groBes Halstuch fur 40—64 M.,

am zweiten ein oder zwei kleine Halstftcher, am dritten Salz-

buchsle herausgetanzt, in Weitbruch am zweiten Tag Meflti-

platte und Teller, am dritten Tag Hahn, Hut und Halstuch,

in Morsbronn (bis 1882) am ersten Tag Halstuch, am zweiten

ein Dutzend Teller.

Die ganze Veranstaltung wird aber schon mit verhohnenden

Bemerkungqn begleitet in Gundershofen, wo allerdings das

MeBtivolk groBtenteils aus den Eisenarbeitern des Zinsweiler

Werkes besteht.

Was nun endlich das Verfahren des Heraustanzens betriflt,

so ist es seit Menschengedenken im groBen und ganzen das-

selbe. Auf einem Balken der Tanzhutte oder auf dem Musi-

kantentisch brennt eine Stearinkerze, die mit einem Bindfaden

umwickelt ist, woran ein Trinkglas hangt. Fruher war es ein

Talglicht in einem Laternengestell, das man an der Wand oder

am Pfosten in der Mitte des Saales oder an einem Baum
der Tanzwiese aufhangte. Das Licht wird angezundet, und der

Tanz beginnt. Ist nun die Kerze bis an den Bindfaden herab-

gebrannt, so fallt das Glas zu Boden. Das ist der Augenblick

des Gewinnes. Klein 1 gibt fur den Zaberner MeBti vor 1849

und S tO her* fur den Kochersberg vor 1857 das namliche Ver-

fahren an. Statt des Glases wurde jedoch in Zabern eine Flinten-

kugel, im Kochersberg eine Bleikugel verwendet. Tn>tz eifriger

Fahndung nach dieser Kugel ist es uns nicht gelungen, ihr

Vorkommen im Kochersberg bestatigt zu finden. Dieses Ver-

fahren wurde von Calmberg nach Stobers Angaben dramatisch «

verwertet, er laBt eine faustgroBe Bleikugel auf eine Blechkanne

fallen. Fur die von Calmberg angegebene Zeit, das Jahr 1872,

triilt es aber sicher nicht zu. In Kleeburg hatte man fruher

statt eines Glases eine 1/4-Literflasche. In Lothringen steckt

die an der Decke befestigte Kerze in einer Flasche.

Die Bestimmung desjenigen Tanzpaares, das beim Fallen

des Glases als Gewinner zu gelten hat, geschieht auf ver-

schiedene Weise. Zunachst numeriert der MeBlibursch die Paare,

entweder in seinem Notizbuch, oder durch Einhandigung von

Zetteln an die Burschen (Schweighausen, Schwabweiler. Roth-

bachjy in Ringendorf eine Zeitlang durch Kreidezahlen auf

\

1 Klein, Saverne et ses environs. Strasbourg, Silbermann, 1849,

p. 224. - * Stober, Der Kochersberg. S. 49 f. — * Calmberg,
Das Roschen vom Kochersberg, elsassisches Lebensbild in funf Auf-

zugen. Leipzig und Zurich, 1875. 2. Aufl. S. 3f. und 20.
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dem Rucken der Tanzer. Nun wird getanzt, bis das Glas fellt,

oft eine Stunde lang. Es ist ein aufregender Tanz, denn

niemand will zuruckstehn. Nach dem alten Zaberner und
Kochersberger Verfahren bekam das erste Paar einen Blumen-

strauB in die Hand, den es dem nachstfolgenden Paar ubergab,

sobald es stille stehen muBte, um Atem zu schopfen. Wer den

StrauB in der Hand hatte, als die Kugel fiel, hatte gewonnen.

Die Musik spielte sehr schnell, um die Tanzer auBer Atem zu

bringen und einen dfteren Wechsel des StrauBes zu bewirken.

Nach dem jetzt ublichen Verfahren wird der StrauB nach An-

weisung des MeBtiburschen alle 1—3 Runden an einer mit

Kreide bezeichneten Stelle des Tanzbodens oder alle halbe oder

ganze Minute durch Ausrufen der Nummern gewechselt. Dieser

StrauB hat aber heutzutage wohl allenthalben die Gestalt eines

RosmarinstrauBchens, des Wahrzeichens treuer Sitte, ange-

nommen, das in den Mund gesteckt wird und manchmal mit

einem roten Bandchen versehen ist. Schon 1849 wurde iu

Buchsweiler ein Rosmarinstengel verwendet, hingegen noch

1853 ein BlumenstrauB in Hatten und 1876 in St. Johann-

Kurzerode. Auch im OberelsaB war noch bis 1878 ein StrauB

im Munde die Regel. * Nach dem RosmarinstrauBchen wurde

in Lingolsheim (bis 1872) das Heraustanzen geradezu als Ros-

marintanz bezeichnet.

Als vereinzelte ortliche Entscheidungszeichen, die von Paar

zu Paar wanderten, sind zu neonen : in Weitersweiler und
Dossenheim der Hut des MeBtiburschen, der ja auch einen

StrauB hatte, in Ittenheim ein Schlussel, in Weitbruch der

Hahn selbst, in Geudertheim die MeBtiplatte.

Zu Buchsweiler gewann in den 1860 er Jahren das Paar,

das sich beim Fallen des Glases unter dem Talglichte befand.

In Kleeburg (vor 1860), Memmelshofen (bis 1862) und Stund-
weiler (bis 1863) war von einem Pfosten in der Hutte nach
der einen Wand eine Stange in der Weise gelegt, daB immer
bloB ein Paar zugleich daruber tanzen konnte. Wer auf der
Stange war, als das Glas flel, hatte gewonnen. Da war dann
in der Nahe immer ein Gedrange. War ein Paar auf der

Stange, so tanzte es mdglichst lange darauf, die andern Tanzer
drangten nach, und es gab eine Schieberei. Brannte aber das

Licht nahe an der Schuur, so hielt man sich etwas zuruck r
um im entscheidenden Augenblick schnell auf die Stange

treten zu konnen, und es gab wieder ein Gedrange. Da war
es oft fur die beiden Kirweburschen, die die Laterne und die

Stange im Auge behielten, schwer, eine Entscheidung zu

' Pf annensehmi d, a. a. 0.- S. 559.
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treffen. Nicht selten auch tanzte beim Fallen des Glases niemand

auf der Stange.

Das im ElsaB ubliche Verfahren beim Habnentanz und
dem aus ibm hervorgegangenen Heraustanzen bat viel Aehnlich-

keit mit dem Hammeltanz zu Hornberg in Baden 1 und mit

dem Hahnentanz in der Baar,* insbesondere in Urach, Teinach

und Markgrdningen. * Auch dorl gilt das Fallen oder das

schwierige HerabstoBen eines Glases als Zeichen des Gewinnes.

Vielleicht ist dieser Hahnentanz aus einem deutschen Bauern-

tanz des 15. Jahrhunderts hervorgegangen, bei dem der Bursche

ein Glas auf dem Kopf balancieren muBte. Wer das am besten

tat, der erhielt als Preis einen Hahn.* Hahnentfinze mit anderem

Gewinnverfahren sind von Bohme 4 belegt fur Wien 1801, bis

1840 in Hoslach in Schwaben, bis 1850 in Allgau, bis in

unsere Tage im badischen Schwarzwald.* Auch in Teinach

und Augsburg war noch 1874 der Habnentanz ublich,* in

Augsburg scbon 1519J Ob auch im ElsaB im 18. Jahrhundert

oder fruher die personliche Geschicklichkeit beim Tanzen in

Betracht kam, wissen wir nicht.

Wer den Landmann kennt, den wird es nicht befremden

zu erfahren, daB beim Heraustanzen nicht immer der Zufall

entscheidet. Es ware aber ganz verkehrt, von verwerflichem

Betrug zu sprechen, sondern List und Verschlagenheit haben

mit der Zeit den naturlichen Gang des Heraustanzens beein-

fluBt, und die so geschaffene Ver§nderung ist nun selbst zur

Sitte geworden. Seit einigen Jahrzehnten ist es uberall ge-

brauchlich, daB das Glas nicht auf naturliche Weise herunter-

fallt, sondern daB es absichtlich heruntergestoBen wird, und

zwar vom MeBtiburschen oder einem seiner Freunde oder von

einem der Musikanten, denen es nie schnell genug geht. Der Ge-

winner aber hat vorher mit dem MeBtiburschen «geredet», und
dieser hat demjenigen Burschen den Gewinn zugedacht, der

ihm das groBte Trinkgeld gab und am meisten Wein guthieB,

z. B. 3—5 M. und 4 Liter Wein fur die Musik. Die Dorf-

burschen kennen gewohnlich den Gewinner im voraus, aber

sie sind mit dem Ergebnis einverstanden, weil sie dafur vom
MeBtiburschen luchtig zu trinken bekommen. In der Regel

1 Reinsberg-Diiringsfeld, Das festliche Jahr. Leipzig,

Barsdorf, 1898. S. 299. — * Gartenlaube von 1884, S. 632 ff., wo
auch das Gemalde von H. Schaumann wiedergegeben ist. —
3 Schultz, Deutsches Leben im 14. and 15. Jahrhundert. Wien,
Prag und Leipzig, 1892. II, S. 495. — * Bohme, Geschichte des

Tanzes in Deutschland. Leipzig, Breitkopf und Hartel. I, S. 171 ff.

— & E. H. Meyer, Badische Volkskunde. S. 190. - « Bir-
linger, Aus Schwaben. II, S. 213 f. und 220. — ' A. a. 0. S. 227.
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ist es ein Brautigam, der seiner Braut das Halstuch schenkt,

und nicht selten hat er es vorher sogar selbst ausgesucht. Be-

wirbt sich ein Angehdriger des Herrenstandes um das MeBti-

halstuch, so muB er gehorig bezahlen, z. B. 10 M. oder

10 Liter Wein. In einem solchen Falle zieht der MeBtibursch

gewdhnlich seine Kameraden zu Rate. Bei diesem neuzeit-

lichen, entarteten Hahnentanz ist es dieSorge des MeBtiburschen,

das Glas moglichst schnell zu Falle zu bringen, damit dies

nicht durch die «Dummheit» eines andern Burschen geschieht,

und er pflegt sich dann auch nicht an eine bestimmte Reihen-

folge unter den Tanzpaaren zu kehren. In Alteckendorf ist

die Sache einfach die, daB ein Freund des MeBtiburschen auf

der Festwiese ein Glas auf einen Stein wirft, wenn der rich-

tige Bursche das RosmarinstrauBchen im Munde hat. Der

MeBtibursch ruft dann: «Het, wer het?» Der Gewinner halt

das StrauBchen in die Hohe und bekommt nun den Hahn. Das

ist freilich schon ein Stuck Hohn auf die alte Sitte.

Der Verlauf der ganzen Veranstaltung ist nunmehr folgen-

der. Gleich nach dem Abendessen geht der MeBtibursch herum
und laBt sich «setzen». Die Burschen, die sich beteiligen

wollen, setzen je nach ihrer Zahl und dem Wert des Gegen-

standes 20 Pf. bis 1 M., bisweilen auch 2 M. In manchen

Dorfern, so in Ernolsheim und Alteckendorf, sind die Burschen

zum Einsatz verpflichtet als Entschadigung fur das Vertrinken des

MeBti, und dort erhebt der MeBtibursch einfach l 1
)*
—2 M.

Manchmal setzen auch die Maiden ccins Halstuch». Dies ist

z. B. in Dossenheim gebrauchlich, und in gewissen Dorfern,

so in Ringendorf, ist es Sitte, daB bloB Maiden um das

kleine Halstuch tanzen. Ebenfalls in Ringendorf herrscht der

Brauch, daB der MeBtibursch mit einer brennenden Kerze an

den unteren Rockrand der einzelnen TSnzerinnen leuchtet, an-

geblich um an der Bewegung der Beine zu sehen, ob sie auch

gut tanzt. Dies tut er trotz seiner gebeugten Haltung und

selbst tanzend mit groBer Gewandheit, so daB das Licht durch

den Luftzug des fliegenden Rocks nicht ausgelocht wird. Bis

in die 1860 er Jahre herrschte dieser Brauch im Hanauerland,

und oft tanzten mehrere Burschen hintereinander mit den

Talglichlern. Sobald das Glas fallt, h6rt die Musik auf, und

der Gewinn wird uberreicht. Oft legt der Gewinner des

Halstuches dieses selbst zum Scherz an, gewdhnlich hangt er es

aber seiner Tanzerin um. Ist es zu heiB, oder sollen die Tanz-

kleider geschont werden, so kennzeichnet der MeBtibursch die

gluckliche Gewinnerin dadurch, daB er ihr ein rotes Band um
den reehten Qberarm anlegt. Fur jeden Gegenstand erhalt das

gewinnende Paar drei allein, und nicht selten lassen sich MeBti-
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bursch und Musik dafiir nach allgemeinem Brauch noch durch

einige Mafi Wein entschadigen.

Nicht immer gelingt es, fur die MeBtigewinne Liebhaber

zu finden, eben wegen der groBen Kosten. Dann geht es aucb

wohl ausnahmsweise ehrlichzu, und ndtigenfalls lafit der Wirt

seine Aufwarter und Aufwarterinnen mitsetzen, damit der

Mefitibursch wenigstens zu seinen Auslagen kommt. Ein be-

sonderer SpaB ist es fur die Burschen, einen angebeiterten

Mann zum Setzen zu veranlassen. Oft ist es ein alter Mann,

der aus seinem Rausch erst erwacht, wenn das herabrollende

Glas ihm den Gewinn, aber auch die bedeutenden Unkosten

des Drei-allein-Tanzens ankundigt. Mit Vorliebe bereiten die

Burschen diese Ueberraschung einem vorwitzigen Fremden

oder einem vertrauensseligen T3nzer aus dem Herrenstande.

Auf dem Dunzenheimer Mefiti lieB einma) in den 1850er

.

Jahren ein Mann aus Ingenheim in frohlicher Weinlaune seine

GroBmutter heraustanzen, die den Fehler hatte, zu lange zu

leben. Wie vorauszusehen war, gewann er sie wieder und

muBte unter ungeheurer Heiterkeit eine Menge Wein be-

zahlen •

Oft gibt der Hahnentanz AnlaB zum Streit. Sind mehrere

Burschen mit festen Liebsten da, die alle gem das Halstuch

hatten, so entstehen von vorneherein Reibereien. Beim

Heraustanzen sucht dann der Anhang eines jeden Burschen

das Licht samt dem Glas herunterzuwerfen, trotzdem das

Halstuch bereits einem bestimmten Burschen zugesichert ist.

Manchmal geht das Buchlein mit den Namen und Nummern
der Hahnentanzer verloren, und es kam schon ofters vor, daB

der MeBtihammel aus dem Stall verschwunden war, wenn ihn

der Gewinner abholen wollte. Besonders mussen hierbei die

AuswSrtigen vorsichtig sein. Mehr als einmal bekam ein Fremder

im entspheidenden Augenblick das RosmarinstrSuBchen von

einem einheimischen Burschen einfach aus dem Munde ge-

rissen. Um diesem Schicksal zu entgehen, warf* einmal ein

Ernolsheimer Bursche auf dem Dossenheimer MeBti auf den

Rat des MeBtiburschen das StrauBchen zum Fenster hinaus.

Als das Glas fieI, konnte sich niemand anders melden,

da keiner den Rosmarin halte, und so erhielt der Ernolsheimer

das Halstuch fur seine Braut.

Eine zweite Form der Verwendung eiues Hahnes ist das

Hahnenschlagen. Diese Sitte ist in Deutschland weit verbrei-

tet. Sie kommt auch im Bohmerwald * und in England und

1 Reinsberg-Duringsfeld, Das festliche Jahr. 2.

Anfl. Leipzig, Barsdorf, 1898. S. 370.
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sogar in Madrid * vor. Es liegt ihr die altgermanische An-

scbauung zu Grunde, daB in dem Getreide auf dem Feld ein

geisterhaftes Wesen in Gestalt eines Hahnes * haust, das durch

das Abschneiden der letzten Garbe getdtet wird.a Diese To-

tung wurde in sinnbildlicher Weise mit einem wirklichen

Habn unmittelbar nach der Ernte vorgenommen. In spaterer

Zeit loste sie sicb vom Ernteakt los und wurde als Hahnschla-

gen, Topfschlagen und Hahnreiten zur selbstandigen Volksbelu-

stigung in verschiedenen Zeiten des Jahres.4 Dieses Spiel hat

sich im ElsaB mit dem Kirchweihfeste verbunden oder

wurde mit ihm als einem Emtefeste aus altersgrauer Vorzeit

uberliefert.

Das Hahnenschlagen ist im MeBtigebiet nachzuweisen in

Weitersweiler bis 1876, in St. Johann-Kurzerode bis 1877,

in Neuweiler bis 1899, in Dosseriheim bei Zabern besteht

es noch.

Die in Dossenheim ubliche Art des Hahnenschlagens ist

folgende. Am MeBtidienstag nachmittag zieht das MeBtivolkauf

eine Wiese. Ein Bursche tragt den lebenden Hahn in einem

Ruckkorb mit. Man hangt ihn drauBen an einer zwischen

zwei Bohnenstangen ausgespannten Schnur auf. Nacheinan-

der tanzen die Burschen um den Hahn herum «den Hahnen-
fanz». Sie bekommen einen Sabel in die Hand und miissen

nun mit verbundenen Augen die Schnur zu durchhauen

suchen. Wem es gelingt, der gewinnt den Hahn und tanzt

mit seinem Maide und dem Hahn drei allein. Wie beim

Herausfanzen, war der Gewinner schon im voraus bestimmt.

Das Hauen nach dem Seil ist eine Milderung der fruheren

Sitte des Schlagens nach dem Hahn selbst, die auch in St.

Johann- Kurzerode (iblich war und noch im Kreise Bolchen

mit einem Stocke geschieht. Dann zieht die Gesellschaft .nach

dem Tanzhause. Vor diesem tanzt das Gewinnerpaar wieder-

um drei allein, wie vorher. Dann wird der Hahn geschlachtet.

Solange er blutet, spielt die Musik eine Trauerserenade. Das

Blut wird in einer Schussel aufgefangen und wurde fruher von

den Burschen getrunken. Heutzutage wird es durch Rotwein

versinnbildlicht, und der Bursche, der den Hahn geschlachtet

oder ihm mit dem SSbel den Kopf abgehauen hat, begleitet

die AufTorderung zum Trinken scherzweise mit der Frage

:

<» Wer hat Courage ?jo Sollte dieser Brauch, der ubrigens im ElsaB

einzig dasteht, nicht auf ein altes Tieropfer mit Auffangen des

1 F a h n c, Der Carneval. Koln u. Bonn, Heberle, 1854. S. 149.
- 2 Mannhardt, Die Korndamonen. Berlin, Diimmler, 18G8.
S. 1. - a A. a. 0. S. 5. - 4 a. a. 0. S. 16.
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Blutes in einem Opferkessel und einer gemeinschaftlichen Opfer-

mahlzeit hindeuten? In den Dossenheimer Gebrauchen ist

4906 und 1907 insofern eine Aenderung eingetreten, als der auf

die Wiese mifgebrachte Hahn schon vorher geschlachtet war
und dann vor dem Wirtshaus.eine Scheinschlachtung statttand.

Eine andere Form des Hahnenschlagens ist das in

Weitersweiler und Neuweiler iiblich gewesene eAushauena.

Zu Weitersweiler wurde am 2. Mefititage ein geschlachteter

Hahn mit den Fufien an einer langen Stange angebunden und
zum Fenster des Tanzwirlshauses hinausgehangt, 1 in Neuweiler
band man einen lebenden Hahn mit den Fufien an eine Pla-

tane im Hofe der Wirtschaft. Der Reihe nach hieb nun jeder

Bursche mit einem Sabel und verbundenen Augen dreimal

nach dem Tier. Wer den Kopf abhieb, hatte gewonnen. In

ahnlicher Weise wurde fruher im Kreise Ch&teau-Salins

nach einem eingegrabenen Hahn, im Kreis Bolchen nach

einem Ei geschlagen. In alien Fallen muBte der Gewinner
den Hahn zubereiten lassen. Daruber im nachsten Abschnitt.

Die Silte des Hahnenschlagens schliefit ubrigens die des

Hahnentanzes, d. h. des Tanzes urn Hut und Halstuch nicht

aus.

Der Hahnenimbs.
Schmausei^eien im Wirtshaus.

Im Hahnenimbs haben wir wohl die Ueberreste eines

Opfermahles zu erblicken, das abgehalten wurde, um dem im
Getreide gedachten Vegetationsgeiste, dem Getreidehahn, nach

1 Deber die Entstehung dieser Sitte erzahlt man sich in Wei-
tersweiler folgende lustige Geschichte. Es flog einmal ein fremder
Vogel ins Dorf, der nur immer «Kuckuck» rief. Man brachte das
seltsame Tier, das niemand kannte, aufs Gemeindefaaus, wo es auf
Kosten der Gemeinde verpflegt wurde. Da dies aber zu kostspielig

wurde, beschlossen die Rate, daft der Vogel der Reihe nach zu
alien Biirgern geschickt und von diesen gefiittert werden sollte.

Derjenige aber, bei dem der Vogel wegen schlechter Verpflegung ver-

enden wurde, sollte der Gemeinde die samtlichen Fiitterungskosten

verguten. Eines Tages verendete das Tier bei einem Schuster, der

auch im Gemeinderat war. Um nun der festgesetzten Strafe zu
entgehen, schlug der Schuster vor, der Jugend eine Freude zu be-

reiten, den Vogel zu toten und auf die jetzt noch iibliche Weise
«aushauen» zu lassen. Der Gewinner solle den Vog^el zu einem
Imbifi zurusten lassen und die Kosten bezahlen. Der Rat ging auf

den Vorschlag ein, und zum Andenken wird seitcjem am 2. Mefiti-

tage ein Kuckuck oder in Ermangelung desselben ein Hahn «ausge-
hauen». Daher stammt auch der Uebername der Weitersweilerer:
die Kuckucke. Die Geschichte beweist weiter nichts, als daft die

Sitte schon recht alt ist.
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glucklich eingebrachter Emte zu danken und seine Gunst wei-

terhin sich zu sichern.

Ks liegt nahe, anzunehmen, dafl in der Blutezeit des

Tanzes urn einen leibhaftigen Hahn dieser auch von den be-

teiligten TAnzern verspeist wurde. Ein wirklicher Hahn wurde
in den letzten Jahren nur noch gegessen in Alteckendorf,

Schwindratzheim, Lamperlheim und Dossenheim, ferner bis

gegen 1870 in Walter) heim und Kleebitrg und bis 1894 in

Weitbruch. Mit Ausnabme von Lamperlheim sind das lauler

Ddrfer, wo man auch urn einen wirk lichen Hahn tanzte. In

Mietesheim wurde aber schon in den 1820er Jahren der heraus-

getanzte Hahn nicht mehr verspeist, in Hunspach ebenfalls

nicht, wo man zwischen 1835 und 1840 slatt dessen Ganse-

braten aB. Auch in den eben erwShnten Dorfern legt man
kein Gewicht mehr auf das Hahnenessen. Nur die Dossen-

heimer Jugend scheint einen guten Hahnenbraten zu lieben,

denn es werden dort auBer dem Preishahn noch andere Hahne
dazugekauft und gemeinsam verspeist.

Im ubrigen erging es dem Hahnenimbs wie dem Hahnen-

tanz. Der Hahn verschwand vom Tische, und der Hahnenimbs
hat sich allmahlich zu einem gewohn lichen Essen gestaltet,

wahrend der Name Hahnenimbs blieb. Am meisten ist er

in dieser Form noch im Nordhanauischen im Schwung, etwa

von Alteckendorf und Obermodern ab nordlich. In Obersee-

bach kam er schon um 1840 ab, in Gunstett 1869, in Wei-

tenweiler 1876, in Morsbronn 1882, in Hunspach
y
wo man

am Nachkirwe-Sonntag noch an den «Habnentisch» ging, 1899,

in Mitschdorf vor wenigen Jahren. Am Hahnenessen beteiligen

sich diejenigen Paare, die am Hahnentanz teilgenommen

haben. Nach altem Brauch mufi der Bursche, welcher den

Hahn bezw. das Halstuch gewonnen hat, den Imbs be-

zahlen, wofur er am Hahnentisch oben ansitzen darf. Den
Wein liefern die Burschen selbst. Umgekehrt war der Ge-

winner im Hahnentanze zu Schillersdorf vor 1870 mit seine

m

Maide xehrfrei, muflte aber der Musik 5 Fr. geben.

In Mietesheim
y
wo der Hahnenimbs noch am ausgeprag-

testen ist, geht «r, wie folgt, vor sich. Schon am Sonntag beim

Feierabend setzt der Mefitibursch jedem Maide, das an den

Hahnentisch kommen soil, zwei neue Blumenteller zum Mit-

nehmen vor. Der Bursche muB sie bezahlen, dabei wird der

Kaflfee getrunken. Am Montag um Mitternacht stellt er wieder

zwei Teller hin. Dann setzt man sich an den Hahnentisch.

Es gibt ein «vollstandiges Essen* : Suppe und Bindfleisch,

Bratwfirste mit WeiBkraut, Kalbsbraten und Salat. Kuchen

und Torte werden zum Mitnehmen «eingebunden*. Am
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Dienstag Abend beim Kaffee erhalt jedes Maide, das am Hahnen-

tisch war, nochmals zwei Blumenteller, so dafl es nunmehr
ein halbes Dutzend hat. Das Paar kostet 24 Su. Der Hahnen-

imbs," mit allem, was drum und dran hangt, ist also eine

kostspielige Sache. Deshalb fuhrt auch der Bursche sein

Maide in der Regel nur dann an den Hahnentisch, wenn er

ernste Absichten hat, und darauf wird von den andern Burschen

geachtet.

Entgegen dem Hahn wird das andere Opfertier, der

Hammel, wie auch anderwarts in Deutschland, 1 noch hau fig

verspeist, lediglich wohl nur deshalb, weil es sich fur eine

grdBere Beteiligung sehr gut eignet, was man vom Hahne nicht

sagen kann.

Im allgemeinen ist sonst der Zusammenhalt der Hahnen-

tanzer schon sehr gelockert. Doch findet man hie und da noch

Reste des gemeinsamen Hahnenimbses, so in Obcrseebach, wo
die Burschen mit festen Liebschaften im Wirtshause zu Nacht

speisen und fur sie eigens Torten zum Mitnehmen backen lassen,

ferner in Engweiler, wo jeder Bursche ein Kaninchen mit-

bringt und der MeBti mit einem gewaltigen Essen von oft 30

Kaninchen besrhlossen wird, und in der Walk, wo sich die

Jugend der benachbarten protestantischen Dorfer schon am
Sonntag Nacht zusammenschlieBt und erst bei Tagesanbruch

vom Tische aufsteht, um ans Heimfuhren zu denken. Diese

Schmausereien beschranken sich nicht mehr auf die Hahnen-
tanzer, doch gilt fur die Burschen die untere Altersgrenze von

17 Jahren.

Aber gew6hnlich ist das Mahl im Tanzwirtshause jeder-

mann zuganglich, vorausgesetzt dafi uberhaupt Sinn und Geld

fur solche Schmausereien vorhanden ist. Detiweiler und Ven-

denheim genossen fruher in dieser Hinsicht weit und breit

einen berechtigten Ruf. Nicht selten mufiten mehrere Schweine

geschlachtet werden, 60 und mehr Kugelhopfe, 30 Torten und
ganze Korbe voll Hirzhdrnle wurden gegessen und nachher

Zuckerwein getrunken. In Geudertheim ist es zur Sitte ge-

worden, daB auch verheiratete Einheimische im Wirtshaus
essen. Heutzutage begnugen sich Bursche und Maide vielfach

schon mit einem Paar Knackwurstchen oder einem «Serwila»

(frz. cervelat) oder einem Stuckchen Kase, und dazu trinkt man
ein Glas Bier.

1 Pfannenschmid, a. a. 0. S. 292, wo noch weitere Lite-

ratar angegeben ist. — Reinsberg-Diiringsfeld, a. a. 0.

S. 362.
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Das Begraben, Verbrennen, Ertr&nken.

Der Mefitib&i\

Den Schlufi des Hauptmefiti bilden gewisse Veranstaltungen,

die in schenhaft-feierlicher Weise verlaufen, aber ursprunglich

einen tieferen religiftsen Sinn hatten. Sie sind wohl als

Ueberreste alter Opferfeste und Grabgeschenke an die die

Vegetation schaflenden, verschiedengestaltigen Geister aufzu-

fassen. 1 Wir (inden sie in irgend einer Form, durcb ganz

Deutschland : Vergraben eines RoBschadels, einer Puppe, der

gefullten KirmeBflasche, zerschlagener GefaBe oder anderer

Kirchweihgegenstande, Verbrennen einer Puppe oder eines

Bundes Stroh, Herumfuhren eines Vermummten, «der krank

gewordenen KirmeBa, Versenken einer Puppe ins Wasser. 1

Auch im ElsaB hat die sinnbildliche Beendigung des Festes

verschiedene Gestalten angenommen. Sie hat sich noch bis in

die allerletzte Zeit erhalten in Westhofen, Garburg. Heinrichs-

dorf, Mundolsheim, Hiirtiyheim, Hordt und Oberhofen bei

Weiflenburg.

Am hauflgsten finden wir das Begraben des MeBti. Am
Nachmittag des letzten MeBtitages, Dienstag, Mittwoch oder

Donnerstag, zieht die ganze MeBtigemeinde mit Musik hinaus

vor das Dorf, auf eine Wiese oder in einen abgelegenen Winkel.

Ein Teilnehmer, der ursprunglich den Vegetationsgeist vor-

stellen sollte, ist in besonders drolliger Art verkleidet, er wird

auf einem Schubkarren gefahren oder geht zu FuB mit. In

Dossenheim (bis 1890) hatte man ihm z. B. das Hemd fiber

die Kleider gezogen und eine alte lothringische «Nebelskappe*

oder einen Dreispitz aufgesetzt. In Oberbronn (1897) trug er

Kaminfegerskleider oder einen alten Hut mit einer Strohscharpe.

In Weitersweiler (bis 187G) setzte man ihn in einen Korb und

gab ihm einen Kugelhopf. Auch in Holschloch, Hochfelden

und Detlweiler (vor 1870) ging ein vermummter Bursche mit.

Sehr beliebt ist bei diesem Aufzuge die volkstumliche Gestalt

des Bars. Ein armer Teufel, dem man einige Groschen und

tfichtig zu «saufen» gibt, wird in eine Verkleidung gesleckt. Man
zieht ihm einen Schafspelz an oder Weiberkleider, einen alten

1 Ausfahrliches hieriiber bei Pfannen schmid, a. a. 0.

8. 308 ff — * Naheres bei Pfannen schmid, a. a. 0. S. 302 ff.,

wo auch Literatur zu finden ist. — Rheinsberg-Durings-
feld, a. a. 0. S. 362 ff. — Mont an us. Die deutschen Volksfeste.

Iserlohn und Elberfeld, Badecker, 1854. S. 59 f.
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mit Stroh ausgestopften Mantel, ein Hanswurstkleid, einen alt-

modischen Bauernrock mit dem Schippen-AB oder ein Paar

Ohreukappen, man schwarzt ihm auch wohl das Gesicht. Als

Kennzeichen des Bars hat er einen Stock und wird an einer

Kette durchs Dorf gefuhrt. Seine Rolle, das Tanzen, Brummen,
Brullen und Fauchen, spielt er in tauschendei Weise, und die

Zuschauer kommen aus dem Lachen uber seine drolligen Sprunge

nicht heraus, besonders wenn er wegen seiner Ungeschicklich-

keit vom Barenfuhrer noch reichlich Prugel hekommt und gar

auf dem Boden herumgerollt wird. In diesem lustigen Aufzuge

trSgt der MeBtibursch eine FJasche Wein oder ein Jeeres Bier-

glas, zwei andere Burschen Hacke und Schaufel. Wahrend sie

ein Loch graben, spielt die Musik ekie Mark und Bein erschut-

ternde Trauerarie, und die Anwesenden stimmen in ein mog-

lichst klagliches Heulen, Schluchzen und Weinen ein. Einer

der Burschen halt dann auf den verstorbenen 4<eBti eine er-

greifende Trauerrede, zum letzten Male wird die Flasche her-

umgegeben und geleert und dann in die Grube geworfen. In

Kaltenhausen wurde friiher an alien vier Ecken des Dorfes

eine Vertiefung gegraben. Man nahm ein FaB Bier mit, das

wahrend der Veranstaltung geleert wurde, und goB in jedes

Loch ein Liter Bier. Zum SchluB wurde dasselbe schnell zu«*e-

deckt und uber dem «Grab» ein Galopp im Kreise getanzt.

Dann ging es nach dem Tanzhause zuruck, wo der Rest des

Tages mit Trinken, manchmal auch beim Tanze zugebraeht

wurde.

In Heinrichsdorf verkleiden sich alle Burschen. Sie fahren

ein FaBchen Bier auf eine Anhdhe vor dem Dorf, wo sie den

MeBti beweipen und das Bier austrinken. Dabei wird der MeBti

in Gestalt eines Stuckes Holz begraben.

Beim Begraben wird und wurde unseres Wissens im ElsaB

ein Strohmann als Vertreter des vermummten Menschen nicht

verwendet. Hingegen hat sich die Gestalt des Bars von der

Handlung des Begrabens vielfach losgelost und wird nun zum
BeschluB des MeBti durch alle Dorfgassen gefuhrt, so nament-

lich in Weyerslieim (bis 1853), in Kaltenhausen (vor 1890),

in Muhlhausen (vor 1890), wo der Bar mit zwei eisernen Hafen-

deckeln einen Hollenlarm verfuhrte, in Mundolsheim und

Hurtigheim noch heute. Namentlich ;in Hurtigheim ist der

MeBtibSr noch sehr im Schwunge. Er saramelt sogar Geld

auf einem Teller und macht dabei ein ganz gutes Geschaft.

Und in Schiltigheim konnte man 1905 im MeBtizuge einen

MeBtibar sehen, den sein Pelz go in SchweiB brachte, daB er

bald zu seiner H^ut hinausfuhr.

Eine zweite, seltenere Form der Beendigung des MeBti ist
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das Verbrennen. Man verwendet hierbei einen Strohmann oder

eine Puppe, die auf einer Letter feierlich hinausgetragen wird,

so in Gunstett (noch 1894), Kirweiler (noch nach 4870),

Obermodem (bis in die 1860 er Jahre). In Melsheim war

schon in den 1840 er Jahren der Strohmann zu einern Bosen

Stroh verkummert, desgleichen . ia Afuhlhausen in den 1860 er

Jahren und in Schwindratzheim, wo der MeBti 1897 zum letzten

Mai verbrannt wurde. Die Asche wurde nebst einer Flasche

Wein in ein Loch vergraben, letztere auch einmal mit einem

Gewehr zerschossen. Im Qbrigen waren die Gebrauche die-

selben wie beim Begraben.

Das Verscharren einer Flasche Wein ist weit verbreitet,

namentlich im Kirwegebiet. Da sie aber naturlich sofort nach-

her von andern Burschen wieder herausgehackt und geleert

wird und demnach ihren ursprunglichen Zweck, die die Vege-

tation befordernden Geisler durch ein Opfer zu erfreuen und

wahrend des Winters zu stSrken, nicht erfullen kann, so wird

das Vergraben vor dem «Holen» der nachstjahrigen Kirwe
wiederholt, wie wir bereits fruher gesehen haben.

Das <rVertran ken » des MeBti steht in unserem Gebiete ganz

vereinzelt in Geudertheim da (bis 1902). In feierlichem Auf-

zug wird ein Strohmann mit groBem Hut an die Zorn getragen

und hineingeworfen. Wahrend er fortschwimmt, tanzt die

frohliche Gesellschaft am Ufer und zieht nachher zum Tanz-

hause zuruck. Im Kilbegebiet herrschte derselbe Gebrauch

fruher in Rufach* und Reichenweier* Um eine Stufe hoher

steht die gleiche Veranstaltung zu Hordt. Dort wird das sehr

lebhaft betriebene Herumfuhren des Bars dadurch beendigt, daB

man ihn in die Dorfschwemme wirft, wo er gewaschen wird und

«durchbaden» muB. Dieser Vorgang wurde vor wenigen Jahren

einmal mit solcher Roheit ausgefuhrt, daB der Gendarm ein

Protokoll daruber aufnahm. Nach Belehrung durch den

Burgermeister unterlieB er aber die Meldung. Auch in Andols-

heim im OberelsaB wurde fruher ein leibhaftiger Mann in eine

Pfutze geworfen.*

Das Begraben, Verbrennen und Ertranken des MeBti ist

seit der Einschrankung der MeBtidauer immer mehr zuruck-

gegangen und auch im einzelnen verkummert. In Garburg

verkleiden sich am MeBtidienstag einige Burschen, setzen

Schlaraffen auf, machen allerlei Sprunge und Faxen im Dorf,

sammeln Eier und Geld, und das nennen sie das Begraben

des MeBti. In Hochfelden sprangen in den 1870 er Jahren

J Pfanuenschmid, a. a. 0. S. 561 f. — a S. 663.
» S. 562.
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betrunkene Burschen auf der StraBe herum und ergdtzten sich

an einem Kameraden, der bis an den Hals in einem Sack

steckte. Er sprang herum, bekam Bier eingegossen und

Knackwurste zu essen, wobei er unheimliche Fratzen schnitt,

und die ganze Gesellschaft sang bis zum UeberdruB, wohl

hundert Mai

:

jerum, o jerum !

Der MeBti isch herum !

Wenn man heutzutage vom MeBti-Begraben spricht, so

versteht man darunter : den MeBti mit einem gewaltigen Trunk
beendigen. Ja dieser Ausdruck ist im ElsaB weit und breit,

auch auBerhalb des MeBti, gel&ufig im Sinne von Trinken bis

zur BewuBtlosigkeit.

Diese MeBtisitte hat auch verschiedentlich AnlaB zu un-
liebsamen Vorkommnissen gegeben. Es liegt nahe, angesichts

des Ausdruckes «Begraben» an die religiose Zeremonie der

Beerdigung zu denken und sie in der ubermutigen Laune

des Rausches oder des Katzenjammers nachzuahmen und noch

andere kirchliche Gebriiuche dazu zu verspotten. So wurde 1843

beim Begraben des Kilstetter MeBti die Kreuzigung Christi ver-

hdhnt. Die Burschen fuhrten eine Leiter auf einem Schub-

karren herum. «Christus» stieg auf die Leiter, bekam Mist-

jauche zu trinken und sagte dann : «Es ist vollbracht !x> Auf
dem Hattmatter MeBti leitete in den 1860 er Jahren ein Buchs-

weiler Musikant das Begraben mit einem katholischen Kirchen-

lied und einem protestantischen Gesangbuchvers ein und hielt

dann eine seichte «Grabrede». Dieses Vorkommnis trug ihm

den Spitznamen tder Vicari* ein. Vor 1870 beschimpften

mehrere Burschen und Musikanten auf dem Kirweiler MeBti

die judischen Zeremonien durch eine formliche dramatische

Behandlung des Bestattens. 1877 wurde der MeBti von Wesch-

heim und spater derjenige von Dreitenbach hex Weiler unter

Verhohnung kirchlicher Gebrauche begraben.

In alien diesen Fallen wurden die Beteiligten zu empfind-

lichen Gefangnisstrafen verurteilt.

Zwar nicht am MeBti, aber doch um das Begraben des

MeBli nachzuahmen, fand 1904 am Aschermittwoch zu Bisch-

heim ein vollst§ndiger Leichenzug statt. Er wurde durch einen

Harmonikaspieler eroflnet, ein ehemaliger MeBdiener sang die

Tolenmesse, und der Verstorbene wurde durch eine Puppe
auf einer Tragbahre dargestellt. Die Veranstalter kamen mit je

20 M. Geldstrafe davon.
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Das Ende des Festes.

1st einmal der MeBti begraben, so hat das weitere Zu-
sammensein des MeBtivolkes jeden festlichen Anstrich verloren.

Man ist mudeund abgespannt, und mancher ist auch mit seinen

Mitteln zu Ende. Hie und da finden sich noch einige Tanz-
paare zusammen, wenn die Musikanten ihnen willfahrig sind,

aber es ist kein Ernst mehr vorhanden. Auf dem Tanzboden
zeigen einige Burschen ihre Geschicklichkeit im Springen und
Ringen und fuhren Kraftproben vor, die schon mehr als ein-

mal in Schlagereien ausarteten. Die Zahl der «starken Manners
ist ja auf dem Lande, besonders bei solchen Gelegenheiten,

immer groB, und der Ruf eines starken Mannes ein begehrens-

werter Vorzug, namentlich in den Augen der Maiden. 1908

kam ein Bursche in Mietesheim auf den Gedanken, auf einer

eisernen Verbindungsstange des Tanzsaales in 3 Meter Hohe
einen Walzer zu tanzen. Er verlor aber das Gleichgewicht und

brach einen Arm.
Wenn sich dann jede Ordnung von selbst aufgelost hat

und die Maiden langst in den Federn ruhen, vertreiben sich

die Unverwust lichen die letzten Slunden beim Glase, so lange

sie der Wirt beh&It. Es erscheinen auch die Schmarotzer und

die alten Unfullbaren des Dorfes, die sich liberaU da zusam-

menziehen, wo es umsonst zu trinken gibt. Sie berauschen

sich auf Kosten der Burschen und mussen sich dafur zur all-

gemeinen Ergotzung die derbsten Sp&sse gefallen lassen, in

denen man ja auf dem Lande unerschdpflich ist.

Oft ist es schon heiter heller Tag, wenn die allerletzten

nach Hause wanken. Noch einige Zeit «steckt ihnen der MeBti

in den Rippena, und mancher findet die ganze Mefltiwoche hin-

durch keinen rechten Anfang zur Arbeit, bis der NachmeBti in

seine Rechte tritt.

Die Jahrm&rkte.

Die Bedeutung der Jahrmarkte hangt auf das engste mit

den Verkehrsverhaltnissen ihrer Zeit zusammen. Wahrend sie

im 14. bis 18. Jahrhundert die wichtigste und oft die einzige

Gelegenheit bildeten zum Umsatz gewisser Waren, insbesondere

von Verbrauchs-, Haushaltungs- und Bekleidungsgegenstanden

beim Landvolk, nahm ihre Wichtigkeit mit der zunehmenden

Eiieichterung des Verkehrs durch gut fahrbare StraBen, durch
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Eisenbahn und Post, mit der Verbesserung der Verkehrsmittel

und in neuester Zeit mit der Ausdehnung des Hausierhandels

stetig ab. Auf den Jahrmarkten strdmten die Menschen nach

Tausenden zusammen, und darum waren sie fur die betreffen-

den Gemeinden eine ergiebige Einnahmequelle, die von der

Gunst weltlicher und geistlicher Fursten viel begehrt wurde.

Diese versahen die Jahrmarkte, urn ihre Eintraglichkeit nocb

zu erhdhen, mit allerlei Vorrechten, so mit Sicherheit fur Leib

und Gut der Teilnehmer, mit der Befreiung von Zollen und

Abgaben, mit der Beschleunigung des Verfahrens bei Prozessen

und anderen Vergunstigungen.

Die Handelsbeziehungen der freien Reichsstad t StraBburg

mit Venedig, der Lombardei, Antwerpen, Flandern, Lyon, Reims,

Nanzig, Koln, Mainz, Frankfurt, Trier, Regensburg, Augsburg,

Nurnberg, Basel und vielen anderen Stad ten a ermdglichten es,

die els§ssischen Jahrmarkte mit den auserlesensten Waren und

Stoffen reichlich zu versehen. * Aber auch an einheimischen

Erzeugnissen fehlte es nicht. So wurde beispielsweise im 46.

und 17. Jahrhundert die Wolle der Grafscbaft Hanau-Lichlen-

berg diesseits des Rheins auf den beiden Jahrmarkten zu

Pfaffenhofen feilgehalten. Die Bedeutung dieser Wollmarkte

wurde dadurch erhoht, daB auf Befehl des Grafen Johann

Reinhard I. von 1602 dessen Untertanen bei Vermeidung

schwerer Strafe alle ihre Wolle bringen muBten und sie sonst

an keinem Ort verkaufen durften. »

Die Jahrmarkte fanden in der Regel an Wochentagen staffs

In welcbem Umfange solche auch an Sonntagen abgehalten

wurden, davon konnten wir keine andere Spur finden als das

Zeugnis der Hanauischen vermehrten Kirchenordnung von

1659, die (S. 88) entrustet ausi*uft : «Ich glaub, daB der leidige

Teuffel die Jahrmarckte auff den Sontag verordnet hat, GOtt

dem HErrn zu spott, daB Gottes Werck verhindert werde !» Die

Jahrmarkte waren oft in eigentumlicher Weise festgelegt, ge-

wohnlich unter Bezugnahme auf Heiligentage oder kirchliche

Festtage. Sie waren aber, wie die Kirchweihfeste, so einge-

richtet, daB sie mit anderen Jahrmarkten im Umkreis von

30—40 Kilometern nicht zusammenfielen und ihnen nicht

schadeten. So wurden die beiden Jahrmarkte zu Reichshofen

auf den 2. Dienstag nach Michaelis und den 1. Dienstag nach

Georgi, die zu Hagenau aber auf den 1. Dienstag nach Micha-

1 Revue d'Alsacc. 1850, p. 65 ff. — 2 Ueber diese Verhaltnisse
finden sich gewifi in manchen Archiven zerstreute Aufzeichnungen,
die in volkswirtschaftlkher Hinsir.ht. wertvoll sind. — * Kiefer,
Pfarrbuch der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, S. 305.
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elis und den 2. Dienstag nach Georgi, jeweils auf 7 Tage fest-

gesetzt. 1 Die Buchsweiler Jahrmiirkte fanden vor der Revolu-

tion wahrend 2 Tagen statt : am 1. Dienstag im Marz, am
Dienstag vor dem Fronleichnamstag, am Dienstag vor Maris

Geburt und am Dienstag nach St. Nikolaus. Als init der Ein-

fuhrung des Revolutionskalenders andere Bezeichnungen not-

wendig wurden, stellten sich UnzutrSglichkeiten ein, und 1806

muBte der alte Zustand wiederhergestellt werden.* Die Ver-

legung der alten StraBburger Martinimesse auf Johanni (1414)

war sogar von so einschneidender Bedeutung, daB die Stadt dera

Kaiser Sigismund dafur 2000 Goldgulden (nach heutigem Geld-

wert 66000 M.) verehrte. * Und solcher Widerstreite, von

denen derjenige zwischen Hagenau und Bischweiler wegen des

Pfeiferjahrmarktes 1749 besonders bekannt ist, * fanden bis in

die neueste Zeit viele statt.

Denn auch heutzutage halten die Gemeinden noch an den

Jahrm§rkten, trotz ihrer Nachteile, die haupts&chlich im aus-

wartigen Wettbewerb und oft genug in minderwertiger Ware
bestehen. Manche Jahrm&rkte sind durch einen jahrhunderte-

langen ruhmvollen Bestand so in dem VolksbewuBtsein einge-

wurzelt, daB es schwer halten wiirde, sie abzuschaffen. Noch
heute uben der Buchsweiler Maimarkt, der Hochfelder MeBti

wnd der Pfaffenhofer Petersmarkt eine solche Anziehungskraft

aus, daB bis auf zwei Wegstunden im Umkreis alles hinstrdmt.

Knechte und Magde futtern des Morgens das Vieh, dann ar-

beiten sie nichts mehr und Ziehen bereits gegen 10 Uhr in

hellen Haufen zu den Jahrmarktsfreuden. Nicht selten wird

diese Freiheit beim Dienstantritt ausdrGcklich ausbedunjren.

Ueber die Entstehungsweise der Jahrm3rkfe besteht kein

Zweifel. Sie bildeten sich von selbst oder durch Bewilligrung der

Regieruugen infolge der Bediirfnisse des Handels und Verkehrs,

also vorwiegend in Stadten und Marktflecken, nur vereinzelt in

Ddrfern Mit Ausnahme von StraBburg setzten sie sich wohl

uberall an die Mefltage und Kirchweihen dergestalt an, daB

sie mit ihnen eine groBere Veranstaltung von mehrtagiger

Dauer bildeten. die eine kirchliche Feier, weltliche Vergnug-

ungen und Handelsgeschafte umfaBte. Der Jahrmarkt ging in

dieser Veranstaltung ganz auf, die die Gesamtbezeichnung

MeBtag oder Kirchweih behielt. Das geht u. a. aus einem

1 Gemeindearchiv zu Beichslwfen. — * Stadtarchiv von Buchs-
weiler. Gemeinderatsbeschlufi vora 27. 1. 1806. — 8 Strabel,
Vaterlandische Geschichte des Elsafi. StraBburg, 1843. B. Ill, S.

102. — 4 Auszuge aus den Archiven der Stadt JBischweiler. Bisch-

weiler, Posth., o. J., S. 11.
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Kanzleiprotokoll der Buchsweiler Regierung von 4565 hervor, 1

wonach man tin alien amtern, da kein jarmarkt sind, die

mefitag abstellen soil, und bleiben mefitag zu Buchsweiler
y

Neuweiler, Pfaffenhofen, Oberrnodern, Westhofen und
Batten. j>

Da wo mehrere Jahrmarkte stattfanden, wurde der eine

mit Mefitag oder Kirchweih bezeichnet, der oder die anderen

nach der Jahreszeit oder einem Heiligen, z. B. in Buchs-
weiler Halbfasten-, Mai-, Mefiti- und Christkindelsraarkt. Erstere

Benennung blieb aucb fur die mit der weltlichen Kirchweih

verbundenen Jahrmarkte derjenigen Gemeinden, wo seit dem
49. Jahrhundert das kirchliche Kirchweihfest als Patronstag

gefeiert wird. So werden im Volksmunde die Kram-, Zwiebel-

und Viehmarkte zu Zabern und Wasselnheim von Alters her

unter dem Namen Mefiti zusammengefafit. Brumath halt 4603

tMefitag uf Invocavit und uf Bartholomai Jahrmarkt.* * Noch
heute richtet sich der Brumather Mefiti nach Bartholomai, der

Jahrmarkt findet 4 Wochen spater statt. Die Niederbronner

Kirwe wird zusammen mit dem Spatjahrsjahrmarkt am The-
resentag abgehalten. Alle diese, Veranstaltungen, wie sie auch

benannt werden, verlaufen unter demselben aufieren Bilde. In

den wenigen StSdten, wo kein Mefiti oder keine Kirwe nach-

gewiesen werden kann, so Barr und WeiBenburg, gibt es

nur «Jahrmarkte». Der Begriflf Mefitag wurde aber erklar-

licherweise auch hie und da dem Begriflf Jahrmarkt gleichge-

setzt. So Jesen wir in einer Ordnung von 1544, dafi Graf

Philipp IV. der Gemeinde Pfaffenhofen tauf das Slandgeld an

beiden Jahrmarkten Peter und Paul und St. Luca gegen 4 8
von jedem Mefitag tibergab.a Und in Brumath gibt es einen

Mefiti schlechtweg und einen G'hansmefiti, in Hochfelden einen

Mefiti und einen Pfingstmefiti.

Der alteste Jahrmarkt' scheint der von SlraBburg zu sein,

1 Kiefer, Pfarrbuch der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, S. 44.

— a A. a. 0. S. 14J. — 3 Die Angabe von Charles Gerard
(Kevue d'Alsace, 1850, p. 67), dafi Andlau im Jahre 1004 das Privi-

leg eines Jahrmarktes bekommen habe, der somit der alteste nach-
weisbare Jahrmarkt des Elsafi ware, ist nicht richtig. Die bei

Grandidier (Histoire d'Alsace, p. CXCVII) abgedruckte Drkunde
betrifft vielmehr einen Wochen markt. Wenn man iiber den Sinn

der Worte «mercatum sive emporium* streiten konnte, so ist jeder

Zweifel durch die Lettres Patentes Ludwigs XIV. ausgeschlossen,

worin gesagt ist (Ordonnances d'Alsace, 1. 1, p 159): « . . un March6
public .... comme il lui a 6te" accord6 par l'Empereur Henry II

en Tan 1004, et selon que les Abbesses de ladite Abbaye en ont

joui jusqu'k pr6sent.» Ein Jahrmarkt besteht ubrigens in Andlau
heute nicht und scheint auch in jungerer Zeit nicht bestanden zu
haben.

21
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er ist schon 1153 erwahnt. Cregor IX. erneuerte das Recht,

eine Messe abzuhalten, 1228.* Sehr alt ist auch der Jahrmarkt

von Zabern. Zwar wissen wir nichts uber seine Entstehungr,

aber die grofle raumliche Ausdehnung, die er schon am Anfang"

des 14. Jahrhunderts hatte, und die gunstige Lage Zaberns fur

den Handel berechtigen uns zu dem Schlusse, daB er schon

lange vorher bestanden haben muB. Etwas genauere Angaben

besitzen wir uber Lauterburg, das bald nach 1254 das Recht

erhieit, zwei groBe Jahrmarkte abzuhalten. 2 Tleicjidkofen be-

kam zugleich 5iit~tlerT!rKebung zur Stadt durch Rudolf von

Habsburg 1286 zwei Jahrmarkte von je 7tagiger Dauer. Aus

der Verleihungsurkunde, die der Stadt Reichshofen dieselben

Rechte wie Hagenau zuteilt, erfahren wir, daB damals in

Hagenau bereits zwei Jahrmarkte bestanden.* 1310 erhieit

Hagenau durch Privileg Heinrichs VII. zwei Jahrmarkte von

je 14 Tagen.* 1336 folgt wieder SlraBburgs dem Kaiser Lud-
wig der Bayer eine 4wochige Messe bewilligte. Sie wurde
1379 durch Wenzel und 1413 durch Sigismund bestatigt. 1436

wurde ihre Dauer aut' 14 Tage beschrankt und also von Kaiser

Friedrich III. durch Urkunde von 1441, 1442 und 1452

bestatigt. Das war die beruhmte G'hansmesse, die 1869 einging.

Der St. Gallen-Jahrmarkt von Oberehnheim wurde 1440 durch

Kaiser Karl IV. bewilligt.* WeiBsnburg erhieit 1471 drei

Jahrmarkte von je 14 Tagen, wozu 1570 noch weitere Verlei-

hungen durch Maximilian II. kamen. In Bischweiler laBt sich

der eine der beiden Jahrmarkte 7 schon 1499 nachweisen. Er

wurde 1603 erneuert und von Ludwig XIV. durch Lellres

Patentes von 1687 mit dem Pfeifertag vereinigt.s Buchsweiler

wurde 1503 durch Maximilian I. mit einem Jahrmarkt begabt.9

Die beiden Jahrmarkte von Pfaffenhofen^ sind zurn ersten Mai

1544 erwahnt, 1578 bat die Gemeinde um einen dritten, der

jedoch erst 1738 bewilligt wurde. Fur Hochfelden erlaubte die

osterreichische Regierung in Ensisheim 1596 drei Jahrmarkte,

die von Kaiser Ferdinand II. bestatigt wurden. 11 Durch kaiser-

liches Dekret vom 16. Marz 1807 behielt es nur noch einen

* Stober, Nene Alsatia, Petry, 1885. S. 256. Daselbst uber
die Straflburger Messen: 8. 253—265. — * A. Mexer, Geschichte
der Stadt Lauterburg. Weibenburg, Ackerraan n, 1898. S. 17. —
s Stadtarchiv von Reichshofen. — 4 Das Keichsland Elsafi-Lothringen.

StraBburg, Heitz, 1901-03. Ill, S. 381. — * Revue d'Alsace, Colmar,
1850. p. 66. — « Gyss, Urkundliche Geschichte der Stadt Oberehn-

heim. Strafiburg, 1805. S. 120 f. — 7 Ausziige aus den Archiven der

Stadt Bischweiler. Bischweiler, Buchdruckerei Posth, o. D., S. 11. —
8 Ordonnances d'Alsace, t. I, p. 166. — 9 Kiefer, Pfarrbuch der
Grafschaft Hanau-Lichtenberg. StraBburg, Heitz, 1890. S. 30. —
»o A. a. 0., S. 304 f. — " Bezirksarchiv des Unter-Elsafi, C. 120.
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Jahrmarkt,* zu dem aber seit 1875 wieder ein zweiter, der

Pfingstjahrmarkt, gekommen ist. 1603 bestimmte Graf Johann

Reinhard I. den Brumather Jahrmarkt auf Bartholomai,* Auch

der Rosheimer Jahrmarkt ist alt.a Der Jahrmarkt von Selz,

der seit unvordenklicher Zeit bestand, wurde durch kaiserliches

Dekret vom 16. Marz 1807 und durch konigliche Ordonnanz

vom 3. Marz 1825 erneuert.* In lngweiler wurden durch

konigliche Ordonnanz vom 17. Februar 1819 drei Jahrmarkte

bestimmt, wozu durch Bezirksprasidial-BeschluB vom 27. De-

zember 1897 noch ein vierter hinzukam.* Niederrodern end-

lich bekam einen Jahrmarkt durch konigliche T)rdonnanz vom

6. Dezember 1826.« Ueber das Alter der Jahrmarkte von

Pfalzburg, Niederbronn, Beinheim, Batten, Lembach, Worth,

Sulz u. W., Drusenhcim, Maursmunster, WasseTnheim, Alois-

heim, Mutzig und Barr fehlen uns geschichtliche und archi-

valische Nachweise.

lm Laufe der Zeit hat sich naturlich manches an den

Jahrmarkten geSndert, sowohi an der Zeit ihrer Abhaltung wie

an ihrer Zahl, ja an ihrem Bestehen uberhaupt. So wird uns

z. B. von der alten Slraftburger G'hansmesse berichtet, dafl

sie 1831 ganz bedeutungslos war. i 1855 hatte sie wieder einen

kleinen Aufschwung genommen. 8 In einem Schreiben an den

Grafen Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg vom Jahre 1544

melden die Einwohner von Pfaffenhofen, dafl von ihrem

Flecken das SprQchwort gehe, «dafl seines gleichen, nit an

Reichthum, sondern einen tapferen aufrustigen Markts zwischen

Bingen und Basel nit funden werdea.s Von der Bedeutung

des Buchsweiler und des Zaberner Mefltages zeugt eine

Bestimmung der Roflhirtenordnung von Dossenheim (Kr. Zabern)

vom Jahre 1612. Demnach durfte man die Pferde von Pfingsten

bis zum Buchsweiler Mefltag nicht einspannen. «Da fahrt man
wider an vnndt spannet die Pferdt bifl vf Maria Geburt dz Jst

Zabern Mefltag. » 1(> Und in der «Fleischtax von Dossenheim*

vom Jahre 1603 ist bestimmt, dafl das Lamm- und Hammel-
fleisch vor dem Buchsweiler Mefltag 6 Pf., nachher 5 Pf. kosten

soil, das Schaffleisch vorher 5 Pf., nachher 4l
|* Pf. das Pfund.* 1

1 Gemeindearchiv von Hochfelden. — * Bostetter, Geschicht-
liche Notizen iiber die Stadt Brumath. Straflburg, 189G. S. 83. —
3 Revue d'Alsace, 1850. S. 67. — * Gemeindearchiv von Sets. —
5 Gemeindearchiv von lngweiler. — 6 Gemeindearchiv von Nieder-
rodem. — 7 Strasbourg, ses monuments et curiositSs. Strasbourg,
Lagier, 1831, p. XXII. — » Annales du Journal d'Alsace-Lorraine

1905, Nr. 24. - » Kiefer, Pfarrbuch der Grafschaft Hanau-Lich-
tenberg. Straflburg, 1890. S. 304. — 10 «Schnallenbuch> im Ge-
meindearchiv von Dossenheim. — n Daselbst, S. 71.
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Andererseits sind die um Adelphi und in der Osterwoche *

stattfindenden StraBburger Jahrmarkte jedenfalls schon vor

der Revolution zugrunde gegangen, die Kirchweihe vom Jungen

St. Peter gar schon 1481 ;
* und nur der Christkindelsrnarkt,

der zuerst 1611 nachgewiesen ist, bluht noch heute. Auch der

NonmeBtag und der HerrgottsmeBtag zu Zabern sind schon

langst vergessen. 8

Von heute noch vielbesuchten Jahrmarkten sind haupt-

sachlich zu nennen die MeBti in Zabern, Buchsweiler, Hage-

nctUi Hochfelden, Brumath, Wasselnheim, Mutzig und Nieder-

haslach. Letzterer hat sich an das mit einer Wallfahrt ver-

l)undene kirchliche Florentiusfest angesetzt. Die hervorragendsten

Zwiebelm§rkte mit oft 100 Wagenladungen finden statt in

Zabern, Buchsweiler, Ingweiler, Niederbronn, Hagenau y

Brumath, Hochfelden, Wasselnheim, Maursmunster und

Mutzig. Starken Besuches erfreuen sich ferner die Rindvieh-

markte in Zabern, Wasselnheim, Sulz u. W. und WeiBenburg,

die Schweine- und Ferkelmarkte in Zabern, lngweiler, Ha-
genau, Wasselnheim und Mutzig sowie die Pferdemarkte von

Hagenau, Wasselnheim und Zabern. GroBen Zulauf hatten

im Hinblick auf ein gutes Weinjahr die spatfallenden MeBti

wegen der Bottcherwaren und Leilern. «Der Holzmann kommt,

jelzt Geld heraus ! » rief dann der Bauer in weitem Um-
kreis aus. Der Wollmarkte zu Pfaffenhofen wurde bereits

gedacht. Alle diese Markte bilden einen Teii der allgemeinen

Jahrmarkte. Ihre Dauer und den Zeitpunkt ihrer Abhaltung uber-

gehen wir hier als auBerhalb des Rahmens der Arbeit liegend.

Aber die Jahrmarkte sind nicht allein Markte fur Bedurfnisse

des Handels und der Haushaitung, sondem sie bieten auch

einen breiten Raum fur die Schaulust, fur Merkwurdigkeiten

aller Art, fur das Vergnugen und fur die Bedurfnisse des

Magens. Daher bilden sie den Sammelpunkt der Kinder und

der tanzlustigen Jugend wie der Erwachsenen, die mit der Ab-

wickelung der Geschafte auch ein Stundchen des Frohsinns

verbinden. Seit Jahrhunderten war es so und wird mutmaBlich

noch geraume Zeit so bleiben.

Da sehen wir «SlanJ» oder Buden, die aus Holz und

Leinwand aufgebaut sind und die im Wechsel der Zeilen ver-

schiedenartige Dinge vor Augen fuhren oder zum Verkauf aus-

stellen. Da sind die verschiedenen Zuckerwaren- und Leb-

kuchenstande, das Entzucken der Kinder. Hie und da weht

1 Revue d'Alsace, 1850, p. 66. — 2 S t o b e r , Neue Alsatia.

Miilhausen, Petry, 1885. S. 262 ff. — 3 A d a in , Der Zaberner MeB-
tag. Zabern, liK)l. S 57 ff.
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uns der Duft heifier Knackwurste entgegen, eines Lieblings-

gerichtes des Bauern. Schon 1536 machten auf dem Zaberner

MeBti die Bratler gute Geschafte. 1 Dann sehen wir das Heer

der Spielwaren fur Kinder, dazu eine Anzahl von Geschirr-

standen. Letztere sind oft mit Spielradern versehen, die sich

durch zahlreiche Nieten auszeichnen. Dann finden wir die ver-

schiedenen SehieBbuden mit Flobert- und pneumalischen Ge-

wehren. Der Kraftmesser mit dem Holzhammer oder «Michel-

hau-druf» und die Puppen, die man mit Ballen umwerfen

kann, locken namentlich jiingere Burschen an, die ihre Knopf-

ldcher mit den leicht gewonnenen Erinnerungsmedaillen an

langst verklungene Ereignisse und mit bunten StrauBchen

schmucken. Dann kommen die Panoramen, die Hanneschen-

theater, neuerdings aucb «Elsassische Theater» genannt, die

Photographenstande, die Kinematographen, Grammophone und

Schiffsschaukeln, die weissagenden Vogel, welche gedruckte

GlucksverheiBungen aus einem Korbe herauspicken. Ferner

ist die groBe Zahl der verschiedenen Theater zu erwahnen,

der Zirkus, die Menagerie, die Kunstarena, die Ringkampfer,

die Riesendamen, die Seiltanzer, hie und da sogar ein Luft-

ballon. Eines regen Zuspruchs erfreuen sich von altersher

die verschiedenen Glucksspiele mit mehr oder weniger Betrug

und Spitzfindigkeit, worauf die Polizei ein wachsames Auge

hat, Blanc-et-noir, das Spiel mit dem Lederriemen, das Ringe-

werfen nach aufgespieBten Messern, fruher auch die elektrischen

Kraftmesser, womit vorwitzige Bauernburschen regelmaBig

hereinfielen. Es gibt auch hie und da Buden, hinter deren

Zelttuchern recht zweideulige Darbietungen stattfinden, die nicht

alle das helle Tageslicht vertragen.

Sehr alt sind die «Mordtaten», grofie, mit Oelfarben ge-

malte Darstellungen blutiger Szenen, deren Erlauterung dem
staunenden Zuschauer in Worten und durch herzevweichenden

Gesang gegeben wird. Ihre Besitzer machen gute Geschafte

durch Sammeln von Geld und durch Verkauf der Beschreibungen,

die der Landbewohner auch spater noch gern liest und sorg-

faitig aufbewahrt. Schon 1675 wurden in Altkirch Mordtaten

ausgestellt. *

Von der allergroBten Bedeutung ist seit der Mitte des

18. Jahrhunderts das aCarousseb, im Volksmunde Ringelspiel,

Rosselspiel, MeBtiroBle, MeBtikutschle und Kutschle genannt.

Jung und Alt, kleine und groBe Kinder geben sich dem Ver-

i Adam, Der Zaberner Mefitag. Zabern, Gilliot, 1901. S. 11.

— * R. ReuB, I/Alsace au 17 o siecle. Paris, Bouillon, 1897-98.
T. I, p. 675.
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gntigen des Karusselfahrens Inn, in langstvergangenen Zeiten,

wo das Fahrzeug durch ein starkes Pferd gezogen und nachts mit

bescheidenen Oellichtern erleuchtet wurde, mit eben solchem

Eifer wie in unsern Tagen, die uns vvahre PrachlstQcke vor

Augen fuhren, mil elektrischer Beleuchtung und Kraftbewegung

und aller moglichen Bequemlichkeit und Abwechselung. Bis

in die 4870er Jahre wurde das Ringelstechen dabei betrieben.

Die auBere Reihe der Reiter bekam je einen Holzstab, womit

wahrend der Fahrt ein eiserner Ring «gestochen» werden

muBte, der an einem Geslell lose befestigt war. Der Gewinner

bekam sein Fabrgeld zuruck.

Bei gulem Wetter ziehen Hunderte von Wagen und

Tausende von FuBgangern auf den Jahrmarkt. Da sieht man
lauter frohliche Gesichter und zufriedene Menschen, die Alten

mit ihren Pfeifen oder Zigarren, die Frauen mit dem Blumen-

sackchen, die Burschen mit der Zigarette, die jungen Madchen

mit gerdtelen Wangen, mit dem Excusekorbcben oder dem
«reticule». Gar manches Liebesabenteuer bereitet sich da vor,

gar mancbe Verbindung furs Leben wird geschlossen. Und
alle sturzen sich in den Strudel des MeBtitreibens. Durch
das dumpfe Gewoge der Menge erklingen die Tone der ver-

scbiedenen Drehorgeln, von Zeit. zu Zeit TrompelenstoBe und

Trommel wirbel, der ohrenbetaubende Larm der tonenden

Kinderspielzeuge, das schmetternde oder heisere Kreischen der

ihre Leistungen anpreisenden Budenbesitzer : dimmer herein,

meine Herrschaften !» — ccRappeltikatz ! Wers gewinnt, der

halsU, dann wieder die drohnenden Schlage des «Michel-hau-

druf)), das Geknatter der Flobert- und Luftgewehre und das

Brullen des Lowen im SchieBstand, der heitere Gesang ausge-

lassener oder halbtrunkener Menschen auf den StraBen und in

den Wirtshausern, hie und da auch Slreit und Zank.

Ein neuzeitlicher MeBti bietet besonders bei Nacht einen zau-

berhaften Anblick. Die Buden sind schon zu wahren Budenpalasten

geworden, die, mit Gold- und Silberzierwerk ubergossen, einem

gleiBenden Lichtmeere von Azetylen und Elektrizitat gleichen,

in ihrer Art wahre Meisterstucke des leichten Holzbaus.

Dieses Bild iibt einen unwiderslehlichen Zauber auf den

Landbevvohner aws, und gerne j^onnen wir es auch dem armen
Teufel, wenn er sich ein Mai im Jahre, sein Liebchen im Arm,
auf dern Rosselspiel im Kreise wiegen kann und sich dann

eben so glucklich dunkt wie der reiche Stadlberr, dessen Geld

auch nicht runder ist als das seinige. Das Volk ist ja eigent-

lieh schon mit bescheidenen Darbietungen zufrieden. Wahre
Kunst und Gediegenheit wird man vergeblich in den Jahr-

marklsbuden suchen, und manche Waren sind auch nicht ge-
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rade erster Qualitat. Das ist auch nicht notig. Das Kind des

Landmanns vergnugt sich eben so mit veraltetem Spielzeug wie

mit hochmodernem, und der einfache Landmann staunt einen

elenden Kinematographen, der einem die Augen zugrunde richtet,

genau so an, wie einen tadellos neuen.

Zu den standigen Sitten gehdrt es, daB der auswartige

MeBtibesucher seinen zu Hause gebliebenen Kindern und Ange-

horigen einen «MeBtikram», ein kleines Geschenk, mitbringt.

Schon 1521 bekamen auf dem Zaberner MeBtag der Unter-

schultheiB, der Stadtschreiber, beide Lohnherren und beide

Buttel von der Stadt einen «MeBtagkram», namlich ein Dutzend

NestelJ

Ist es auf dem Jahrmarkt schlechtes Welter, so bietel sich

dem Auge ein uberaus trauriges Bild dar, und nicht selten wird

ein Stand durch den Wind umgeworfen oder gar vom Regen

weggeschwemmt. Fremde Handler packen dann bald ein und

Ziehen fort.

Der Buchsweiler Jahrmarkt ist dadiirch bekannt, daB es

gewohnlich regnet. Der Volksiiberlieferung nach hat dies seinen

Grund in folgendem Vorkommnis. Vor langer Zeit wurden

einmal einer Buchsweiler Familie silberne Loflel von groBem

Wert gestohlen. Die Magd geriet in den Verdacht des Diebstahls

und wurde zum Tod arn Galgen verurteilt. Vor der Hinrichtung

auf dem Bastberg, die zum abschreckenden Beispiel am Jahr-

markt stattfand, rief sie : «Wenn sich niemand uber mich er-

barmt, mag sich der Himmel fiber mich erbarmen !» Da geschah

es, daB es vom heiteren Himmel regnete. Spater fanden sich

beim Abdecken eines Daches die LdfTel, welche von Elstern ge-

stohlen worden waren. Und seitdem regnet es an jedem Jahr-

markt. Der Volksmund meint, der Himmel wolle dadurch noch

heute bezeugen, daB jene Magd unschuldig gehenkt wurde.

Besondere Gebrauche waren und sind mit dem Jahrmarkt

nicht verbunden. In Reichshofen brachte die Stadtkapelle, so

lange sie bestand, dem Burgermeister ein Morgenstandchen. In

Mulzig wird der MeBti durch die Sfadtmusik «aufgezogen».

Der Polizeidiener schreitet vorne her und verkundet von Zeit

zu Zeit, daB der Jahrmarkt eroffnet ist und jedermann kaufen

und verkaufen kann. Das ist alles.

MeBtiziige.

Wenn von MeBtizugen die Rede ist, denkt jeder Elsasser

und zumal jeder StraBburger sofort an Schiltigheim. Die «See-

Adara, Der Zaberner MeBtag. Zabern, Gilliot, 1901. S. 51.
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stadi* Schiliigheim ist seit zwei Jahrhunderten ein beliebter

Ausflugsort fur die StraBburger, heute kann sie wohl schon

als Vorstadt StraBburgs betrachtet werden.

Die Schiltigheimer sind sehr stolz auf ibre Festzuge. Man
begegnet doit vielfach der Meinung, daB sie bis in die graue

Vorzeit |zuruckreichen. Wir erblicken in den Schiltigheimer

MeBtiztigen einfach Ableger der Aufzuge, die die altstraBbur-

gischen Handwerkszunfte aus Anlafi ihrer 'besonderen Feste in

StraBburg veranstalteten. Es ist begreiflich und naturlich, daB

sich diese den StraBburgern vertrauten und durch die Revolution

weggefegten Zuge mit den auf dem Land und also audi in

Schiltigheim bluhenden MeBtiaufzugen verschmolzen. Dies mag
am Anfang des 19. Jahrhunderts geschehen sein. Dafur spricht

der Umstand, daB der alteste uns bekannte Festzug vom
14. August 4839 ganz einem Zunflaufzuge glich. Uebrigens be-

standen auch in Wasselnheim und in Buchsweiler urn jene

Zeit ahnliche Festzuge, so daB es nicht einmal sicher ist, ob

Schiltigheim das Erstlingsrecht zukommt.
Die Beschreibung des eben erwahnten Zuges* entrollt uns

ein schones, farbenreiches Bild. Die Landwirtschaft und alle

Gewerbe ziehen in ihren Trachten und mit ihren Werkzeugen
an uns vorbei. Der Zug wird, mit Musikern und Trommlern
an der Spitze, durch eine Abteilung der Nationalgarde eroflhet

und beschlossen. Die beiden SchluBgruppen sind, wie folgt, be-

schrieben : «23. WeiBgekleidete Madchen, mit Escharpen, eine

groBe und lange Eichen-Guirlande tragend, in dessen Mitte die

Autoritaten, Maire und Adjunkten, die Munizipal-Mitglieder,

die Offiziere der Garde National gehen, und zu beyden Seiten

achtbare Burger von jedem Stande und Gewerbe, zum Beweise

daB alle gleichen Schutz genieBen. — 24. Der MeBtag-Herr

wird begleitet von MeBtag-Burschen, und junge weiBgekleidete

Madchen, welche in kleinen weiBen Korbchen Blumen tragen.*

Solche Zuge fanden in den 4840 er bis 4860 er Jahren von

Zeit zu Zeit statt. Sie hatten immer denselben Grundgedanken

:

Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie im malerischen Rahmen
der friedlichen Gemeinschaft und des altvaterlichen Idealismus.

Stets ging der Burgermeister im Festzuge mit, und die Garde

nationale fehlte nicht bis in die Kaiserzeit. Ein MeBtizug in

den 4840 er Jahren wurde von einem Kreise weiBgekleideter

Jungfrauen eroffnet, die eine Guirlande trugen und mit weiBen

Schaferhutchen bedeckt waren, an denen blau-weiB-rote Bander

flatterten. Im Kreise schritten der Burgermeister und der

Beigeordnete mit der Amtsscharpe, dahinter der Gemeinderat,

Gemeindearchiv von Schiltigheim.
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dann die Burschen mit weiBer Schurze und in weiBer Zipfel-

mutze mit blau-weifl-roter Kokarde. Hinter den Handwerkern

kam die Schuljugend. Die Buben trugen graue Blusen, schwarze

Ledergurtel und weiBe Hute mit Trikolore. Die Madchen hatten

weiBe Rocke mit dreifarbiger Scharpe, sie streuten aus ihren

Kdrbchen Blumen und verteilten Zuckererbsen (drag6es).

Fand aber kein Gewerbezug statt, so setzte der MeBti-

steigerer auf einen bekranzten Wagen einige Musikanten

und einen drollig gekleideten SpaBmacher, der dem staunenden

Publikurn zurief: «Kommen, ihr Lut ! In Schilken isch MeBtib
Und es ging auch, und die Leute kamen und vergnugten sich.

Nach dem Krieg fanden wieder Gewerbe- und Industrie-

zuge statt 1873, 1875 und 1878. In den beiden erstgenannten

wurden aus der KisengieBerei von G. Rhein MeBti-Denkmunzen

unter dieZuschauer geworfen. 1878 wurde ein Brunnen mit drei

AusfluBrohren mitgefuhrt, woraus Wasser, Bier und Wein flossen.

An Bier und Wein wurden je 50 Liter unentgeltlich abgegeben.

Nocb 1889 fand ein groBartiger Industrie- und landwirtschaft-

licher Zug mit 80 Gruppen statt, worunter sich der Schah von

Persien und als letzte Gruppe die deichtsinnige» und die dieder-

liche Arbeitsklassea befand. Nach diesen stellenweise witzigen

Ansatzen entstand plotzlich 1890 ein MeBtizug unter einem

scherzhaften Leitgedanken. Der damalige President der «Fan-

fare», Gemeinderatsmitglied Alfred Muhleisen, hat diesen

Zug ersonnen und geleitet. Und nun folgen jedes Jahr jene

humorvollen MeBtizuge, die Schiltigheim eine gewisse Beruhmt-

heit eingetragen haben und ihm alljahrlich einen groBen Frem-

denstrom zufuhren. Die meisten von ihnen hat gleichfalls Herr

Muhleisen oflfiziell organisiert.

Folgendes sind die Leitgedanken der letzten MeBtizuge. 1890

Zusammentreffen von Stanley mit Emin Pascha in Afrika, Neger-

musik, Negervolk, 200 Personen. 1891 verschiedene Musik-

korps auf Wagen und die Schiltigheimer Vereine. 1892
kein Zug. 1893 die MeBtigottin und die vier Jahreszeiten.

Wettrennen von Orgelmannern und Sacktragern, Last : 1

Doppelzentner. 1894 Blumenkorso, Blumen- und Confettischlacht.

1895 als Parodie der StraBburger Industrie- und Gewerbeaus-

stellung: eine Industrie-, Gewerbe-, Kunst-, Altertums-,

Blumen- und Hundeausstellung. 1896 Besuch Li-Hung-Tschangs
mit Gefolge auf seiner Rundreise bei den europaischen Hofen.

Wahrend seiner Anwesenheit darf nur chinesisch gesprochen

werden. 1897 landwirtschaftlicher und industrieller Zug. 1898
Triumphzug der Frauenemanzipation (WeibermeBti). Alles geht

als Dame. Man sieht auch Frauen mit Haaren auf den Zahnen
und sogar die verschleierte Dame aus dem Dreyfus-ProzeB.
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1899 MeBtikoraitee mit Gefolge, Musik und Vereine. 1900 Bauern-

hochzeit in der Tracht von Uhrweiler, 300 Personen. 1901

Preis-Blumenkorso. 1902 Verhaftung der Millionenschwindler-

Familie Humbert-d'Aurignae durch die Schiltigheimer Geheim-

polizei. Sie werden in einem KaGg durch Hunderte von Schutz-

leuten bewacht, sogar eineSchutzleute-Musik ist da. DieGebruder

Crawford, zwei Strohpuppen, werden im Landauer nachgefahren

.

Die Hundertmarkscheine fliegen packetweise den Leuten an den

Kopf. Beim NachmeBti kommt President Emile Loubet rait glan-

zendem Gefolge, urn im Namen der franzosischen Republik zu

danken. 1903 Preis-Blumenkorso, veranstaltet durch den Velo.

klub. 1904 Einzug des lelzten Lehnsherrn Georg von Schiltig-

heim mit den Hauptern des elsassischen Adels und sonstigem

Gefolge und TroB. 1905 im AnschluB an die Zigeunerplage

:

Hochzeilszug des ungarischen Zigeunerfursten Attila VII und

einer italienischen Zigeunerprinzessin. Bersaglieri-Musik. Alle

Zigeuner des Landes sind als Gaste da. Gendarmen schieben

die ganze Gesellschaft zu Schiltigheim hinaus und losen so die

Zigeunerfrage — fur Schiltigheim. 1906 Besuch der Friedens-

konferenz von Marokko auf Einladung des Vertreters der ccDaily

News of Shiltigheim» in Algeciras. Es erscheint auch der in

seiner Furstenehre gekrankte Kaiser der Sahara, Jacques I
?

urn gegen seine Nichteinladung Einsprueh zu erheben. Alle

Machte, dargestellt durch hubsche Damen in den Landestrachten,

huldigen der Friedensgottin. 1907 Gewerbe- und Handwerkszug,

53 Wagen. 1908 naturgetreues Abbild des Schiltigheimer MeBli-

aufzuges von 1820.

Alle dieseZuge boten ein malerisches Farben- und Trachten-

bild und verschafften der Gemeinde und den Geschaftsleuten reiche

Einnahmen. Was vvunders, daB sie auch in den andernOrtschaflen

Anklang und Nachahmung fanden ? So wurde im Nachbars-

dorfe Bischheim schon in den 18i0er Jahren ein Gewerbezug
in den hergebrachlen MeBtiaufzug hineingewoben. Merkwurdig

war u. a. ein mit reifen Trauben behangenes Gartenhauschen,

worin weifigekleidete Madchen mit dreifarbigen Schurzen saBen.

Auch sonst kam der vaterlandische Gedanke durch die fran-

zdsischen Farben zum Ausdruck : die berittenen Burschen

trugen weiBe Hosen, blaue Gilets und rote Bander an den

Mutzen, die weiBgekleideten Maiden hatten blaue Schurzen und

rote Halstucher. Gewerbeziige, in denen namentlich die Land-

wirtschaft und die Tracht zur Geltung kamen, wurden vor

1870 ofters in Wasselnheim abgehalten, ferner hie und da

aufDOrfern, so in Mitlelhausbergen 18^4, Grafenstaden 1904,

Ittenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten und Herlisheim

1900, EckboUheim 1902. In Lingolsheim finden ofters Zuge
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der Berufsstande, in der Garlnervorstadt Ruprechtsau Gartnerei-

umzuge statt.

Immer mehr aber machen sich scherzhafte und spoltende

Umstande geltend. Man sucht es Schiltigheim nachzumachen,

es gelingt aber nicht immer. So brachte der «BruemterstraBler-

MeBti», ein SondermeBti in der abgelegenen BrumatherstraBe

zu Schiltigheim > 1905 den Gegenbesuch des Sultans von Ma-
rokko, 1906 den Besuch des Konigs Sisowath von Kambodsch^,

1907 die friedliche Zusammenkunfl der Armeen samtlicher

Lander. In Bischheim sah man 1902 einen geschaftlichen Fest-

zug, vom 15. Jahrhundert ab, in dem u. a. die Zukunft durch

einen dicht verhulllen Wagen dargestellt war, 1904 einen alten

BauernmeBti, 1905 als nachtragliche Schillerfeier das dLied von

der Glocke» in 21 lebenden Bildern, 1906 die vier Jahreszeiten

in lebenden Bildern, 1907 beitere Bilder aus der Menschen

Streben wahrend der 7 Wochentage, 1903 ein buntes Allerlei

von Ernst und Scherz. Kronenburg brachle 190(3 u. a. das

Gluckhaft Schiflf mit einer Wurstwurfmaschine und die Friedens-

kauone vom Haag, welche Wecken und Zuckererbsen schofi,

1907 Raisuli und seine Braut auf der Flucht, JUkirch-Grafen-

staden 1905 Bilder aus dem russisch-japanischen Krieg, einen

Storchwagen, den Wildvvest, eine Prageanstali, die unentgelt-

lich (papierene) Zuschlagspfennige ausgab, Breuschwickersheim

1901 einen Koch, der Knodel kochte und unentgeltlicb ver-

teilte, einen Zigeuner,wagen und den Karren des Handels-

juden. Im Bitchsweiler MeBtizuge von 1902 sah man u. a.

den Menschen, der die Arbeit erfand, am Galgen baumeln
;

auf einem Ochsenwagen zechend die durchgefallenen Gemeinde-

ratsmilglieder ; zwei Burengenerale, die dort ihre Pension ver-

zehren ; funf Manner, die noch keine Sunde begangen, namlich

die Wirte. Endlich wurde 1904 in einem Dorfe, das besser un-

genannt bleibf, ein Zug zur Verhohnung des Ortspfarrers ver-

anstaltel. Und auf dem Lande ist noch sonst mancherlei Derbes

und Ungehoriges in die MeB;izu/e hineingeflochten vvorden.

Es ist anzunehmen, daB im Zeitalter des Verkehrs und

der Zeilungen scherzhafte MeBtizuge auch auf dem Dorfe einen

noch groBeren Umfang annehmen werden. Die sinnige Sitte

geht zurfick, die V
r

ergnugungssucht nimmt zu. [.eider !

Das neuzeitliche Fest.

Es wurde im Vorhergehenden fast auf jedem Blatte vom

ortlichen und zeitlichen Ruckgang des MeBti berichtet, so daB

sich die Frage nunmehr aufdrangt: Was ist im groBen und
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ganzen vom alten MeBti ubriggeblieben ? Die Antworf lautet

kurz : Es sind nur noch die TrQmmer eines ehrwurdigen und

stolzen Gebaudes, und darin teilt der MeBti das Schicksal aller

land lichen Eigenart.

Wenn wir die Dorfer ubersehen, wo noch MeBti gefeiert

wird, so stehen sie im einzelnen auf einer verschiedenen Stufe

der Verkummerung. Dieser allgemeine Riickgang nimmt ge-

wohnlich folgenden Verlauf. Allm§hlich ziehen sich die ver-

heirateten Leute zuruck, die sich unter den tanzenden Knechten

und aHzu jugendlichen Burschen nicht mehr wohl fuhlen. Der

MeBti schrumpft auf zwei Tage zusammen. Statt der groBen

Musik gibt es bloB nocb eine Harmonika, der MeBtibursch

verschwindet, die Fremden bleiben weg. Der MeBtimontag

dient noch eine Zeitlang als besserer blauer Moritag. Manchmal

tanzt man noch in einem Privathaus oder in einer Scheune.

Dann fallt der Tanz auch am Sonntag weg, den einige leicht-

fertige Burschen und Manner in Erinnerung an den alten

MeBti im Wirtshaus verbringen, nachdem man zu Hause ein

besseres Essen eingenommen hat. SchlieBlich erinnert sich

kaum noch ein Alter, daB an dem betreffenden Tage fruher

MeBti war, und endlich erlischt auch diese Erinnerung.

AuBer dieser Verkummerung des MeBti ist in jungster

Zeit eine andere Beeinflussung seines sittenm§Bigen Verlaufes

aufgetreten, namlich das Uebergreifen des sladtischen MeBti-

treibens auf das Land. Obwohl wir vom volkstumlichem Stand-

punkt aus diese Erscheinung als eine dorffremde Einpflanzung

aufTassen mussen, laBt sich doch nicht leugnen, daB mancher

wankende MeBti durch sie eine wilikommene Stutze erhielt

und mehr als ein verwelkter MeBti zu neuem Leben erbluhte.

Es ist dies eine der vielen Erscheinungen, die im Wandel der

Zeiten von der Stadt aus in die land lichen Gemeinden wandern,

und denen sich der neuzeitliche Bauer durchschnittlich nicht

mehr abgeneigt zeigt. Das Bild dieses MeBti, der das Grab

der traulicben Tanzbodenpoesie und der kameradschaftlichen

Eintracht der Dorfjugend wurde, ist ein wesentlich anderes.

Es ist kein Dorf so klein, in das nicht das Karussell und die

verschiedenartigen SchieBbuden, Zucker- und andere Stande

ihren Weg f§nden. Fahrende Leute besuchen* auch sonst im

Laufe des Jahres die Landgemeinden, und die Dorfburger-

meister lassen sich gar oft erweichen, den Karussells, Schiffs-

schaukeln und allerlei «Theaternj> die Betriebserlaubnis zu er-

teilen, mehr als notig w§re. So hat sich der BegrifF des Ver-

gnugens auch auf dem Lande langsam geandert. Es ist in

dieser Hinsicht bezeichnend, daB solche neuzeitlichen Ver-

gnugungsmittel sich schon vielfach an die katholischen Patrons-
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tage angesetzt haben, ja daB der Trinitatissonntag, an dem der

zust&ndige Pfarrer von Hagen in der der hi. Dreifaltigkeit ge-

weihten Kapelle auf dem Hoh-Barr eine Messe liest, geradezu

der Hoh-Barrer MeBti heifit und seit einigen Jahren viel be-

such! und auch mit Tanz zugebracht wird.

Die Hochburg dieses modernen MeBti, bei dem auch die

Kinder auf ihre Rechnung kommen, und der jetzt allgemein

als «Volksfest» bezeichnet wird, bilden die StraBburger Vororte

Ruprechlsau, Neudorf, Konigshofen, Kronenburg, Musau
und der «Benjamin» unter den VorortsmeBti : Grineberg. Man
kann ihnen in den lelzten Jahren auch die MeBti von Bisch-

heim, Honheim, Schiltigheim, Eckbolsheim sowie denBruem-
terstrdQler MeBti hinzurechnen. Letzterer wird seit 1904 von

den Ein- und Anwohnern der BrumatherstraBe zu Schiltigheim

gefeiert, die vom Schauplatz des dortigen MeBti abgelegen sind

und etwa 3
/s der Gemeinde ausmachen. Die ubrigen Vororts-

meBti bekamen, mit Ausnahme von Schiltigheim, ihre jetzige

Bedeutung erst seit den 1870 er Jahren, nachdem 1869 zugleich

die alte G'hansmesse und eine Art MeBti eingegangen war, der

einige Jahre hindurch vom Napoleonstag ab 14 Tage lang auf

dem Lendtre-Platz stattfand.

Wir konnen nun in unserem Gebiete heute mehrere

Formen des MeBti unterscheiden, denen alien einige Stande,

Wirtshausbesuch und zu Hause ein besseres Essen gemein-

sam ist.

Zunachst der «StandmeBti», auch die kleine Kirwe ge-

nannt. AuBer den erwahnten Merkmalen wird er durch einen

formlosen Tanz, meislens mit einer Harmonika, und im Kirwe-

gebiet durch das Maienaufstecken gekennzeichnet. Er ist ublich

in dem Gebiet rheinabwarts von Weyersheim und Gambsheim.

Die Grenze lauft fiber Rohrweiler, Oberhofen und Schirrhein

dem Hagenauer Forst entlang, dann von Schwabweiler und

Reimertweiler uber Hohweiler, Slundweiler und Trimbach

bis zur Pfalzer Grenze bei Salmbach. Als vereinzelte Dorf-

gruppen sind zu nennen: Oberhofen bei WeiBenburg, Rott und

Weiler; Dvachenbronn, Birlenbach; Obersteinbach, Neun-
hofen, Dambach, Windstein, Jagerthal; Kindweiler, Bitsch-

hofen. Der Tanz wird von der Geistlichkeit stillschweigend ge-

duldet. Wollten die Burgermeister ihn abschaffen, so erhobe

sich Widerspruch. Hie und da gibt es sogar groBe Musik, so

z. B. in Offendorf, wo 1901 in vier Wirtschaften gespielt

wurde und zwei Tanzhulten erbaut waren,

Der cSpielmeBtb ist an der westlichen Grenze des MeBti-

gebiets gebrauchlich, und zvvar von Eckartsweiler und St, Jo-

hann bei Zabern sudwarts mit fol^enden ostlichen Grenz-
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ddrfern : Monsweiler, Ottersweiler, Singrist, KoBweiler, Dins-

heiniy Klingenthal, Goxweiler, Burgheim unci Mittelberg-

heim. Sein Kennzeichen ist das vorwiegende Herauswdrfeln von

Lebkuchen und Geschirr und das Auslosen von Gewinnen.

Manchmal tanzen auch einige Paare zwischen den Tischen

und Stuhlen der Wirtsstube nach den Klangen einer Zieh-

harmonika. Auf der <s Ottersweiler H6he» wird am dortigen

MeBti mit Rucksicht auf die nahe Zaberner Garnison mit groBer

Musik getanzt. Dazu wird sudlich des Haselbacbs und im

lothringischen Teil Gastfreundschaft in auBergewdhnlichem MaB
geubt, im ElsaB ist auBerdem der Geschenklebkuchen ge-

bruucblich. Hie und da uberwiegt der Wirtshausbesuch, und

alsdann mussen sich die jungen Madchen mit Karussell und

Buden begnugen, so in Harzweiler und Haselburg.

Der «TanzmeBti» ist in den meisten protestantischen

Dorfern zwischen dem Gebiete des Stand meBti und des Spiel-

meBti iiblich, also hauptsachlich im Ackerland, im Kochersberg,

im Hanauerland und im Kreis WeiBenburg, wo er die groBe

Kirwe heiBt. Sein Kennzeichen ist die groBe Musik und ein

mehr oder weniger sittenmaBiges Bruchstiick der alten Tanz-

bodenherrliehkeit mit Auf- und Umziigen. Wo der Tanz im
Vordergrund steht, sind Karussell und Slande vorwiegend auf

die Kinderwelt angewiesen. Dieser alte sittenmaBige MeBti

geht von Jahr zu Jahr zuruck. Es ist merkwurdig, wie seine

einzelnen Bestandteile oft wegen geringfugiger, ja lacherlicher

Vorkommnisse losbrockeln. So kam z. B. 1889 das Aufziehen

in Dossenheim ab, weil das junge Volk dem Burgermeister

bei schmutzigem Wetter die Stube zu sehr verunreinigte. Aus
demselben Grunde nahm der Rotltbacher Burgermeister in den

1890er Jahren den Lebkuchen nicht mehr an. In Hunspach
kam der Hahnentanz ab, weil die Burschen, die an der Reihe

waren, beim Militar dienten. Die jungeren Burschen konnten

den Hahnentanz nicht tanzen, und die alteren wollten es nach

ihrer Ruckkehr nicht. Wenn durch solche Vorfalle die Ueber-

lieferung mehrere Jahre unterbrochen ist, wenn auch die

Dorfmusikanten, diese festen Saulen alter Sitte und Art nicht

mehr raten konnen, weil man ihnen die Militarmusiker vorzieht,

so slreift der LandmeBti allmahlich alles SittenmaBige ab.

Der heutige MeBti ist nur noch ein Schatten des alten.

«Es gibt keinen MeBti mehr ! » hort man leider nur'zu oft

sagen. Ein Bollwerk des alten MeBti nach dem andern wird

niedergelegt. Iminer groBer wird die Liste der ehemais viel-

besuchten und bluhenden Kirwen und MeBti, wo es fruher noch

am Donnerstag hoch herging und die heute nur noch in der

Erinnerung der Alten fortleben : Schleithal, Oberrodern,
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Preuschdorf, Durrenbach, Walburg, Morsbronn, Uhlweiler,

Weitersweiler, Ultweiler^ Wickersheitn, Hattmatl, Griesbach %

Imbsheim, Prinzheim, Gottesheim, Furchhausen und andere.

Noch groBer isl die Zahl der entarteten, so Obersteinbach
y

Kleeburg, Oberseebach, Schweighausen, Niedersclidffolsheim
%

Dauendorf, Weyersheim, Wanzenau, Still und viele andere.

Am treuesten hat sich das MeBtiwesen nach altlandlicher Art

noch erhalten in Lembach^ Gorsdorf, Hunspach, Mietesheim,

Obermodern
y
Busweiler, Ringendorf, Alteckendorf> Geudert-

heim
y
Hordt, Melsheim, Ingenheim, Dunzenheim, Furden-

heim, Quatzenheim, lttenheim, Enzheim, Klingenthal.

Ausblick in die Zukunft.

Langsam, aber unaufhorlich wird dieser alle BauernmeBti

vom neuzeitlichen Geiste durchdrungen, die kernhafte Sitte

wird durch andere Belustigungen und andere Genusse verdrangt,

die dem landlichen Freudenfeste ein ganz anderes Aussehen

verleihen. Und der Bauer, vorab die Jugend, wird sich dabei

auch ganz glucklich fuhlen. Ein vergebliches Unterfangen ware

es, diese Entwickelung der Dinge, die sich auch auf anderen

Gebieten des Dorftums wie ein Naturgesetz vollzieht, auf die

Dauer aufhalten zu wollen. Wollte man etwa dem MeBti das

duftende und schimmernde Gewand des alien Brauches wieder

anziehen, die Alten hatten ihre belle Freude daran und wurden

in wehmutiger Begeisterung schwelgen, aber bei der MeBtijugend

ware er bald der Lacherlichkeit verfallen, jenem sicheren Grabe

alter Sitle. Wohl konnte aber hie und da in den bekannten

Dort'ern, die sich auch sonst noch der alten Sitte geneigt zeigen,

eine verstandige Obrigkeit und der wahre Volksfreund den

jetzigen Stand des Festes noch eine Zeitlang erhalten und da-

durch der Landflucht und anderen unerfreulichen Erschei-

nungen der Neuzeit steuern.

Im allgemeinen wird alier das 20. Jahrhundert die Ueber-

lieferung vieler Jahrhunderte aus dem bluhenden Volksleben in

den Besitzstand von Forschung und Wissenschaft verbannen.
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Chronik fur 1907.

4. Januar : stirbt in Brighton Alfred Touchemolin, geb.

9. Nov. 1829 zu Strafiburg, Schlachtenmaler, beteiligt an Piton,

Strasbourg Illustr6.

19. Januar : stirbt in Strafiburg Heinrich Loux, geb.

20. Febr. 1873 zu Auenheim, Maler elsassischer Dorfszenen

(s. Jahrb. 23, 134).

7, Februar stirbl Victor Henry, geb. 17. Aug. 1850 zu

Colmar, Professor an der Sorbonne zu Paris, Sprachforscher,

audi um elsass. Dialektkunde verdient.

27.—30. April: Der Kaiser in Strafiburg und auf der

Hohkonigsburg. Die Brucken hinter der Garnisonskirche, mit

Standbildern von "dem Bildhauer Marzolff, werden dem Verkehr

ubergeben.

1. Mai : Eroffnung der Bergbahn Munster-Schlucht.

14. Mai : Elsassisches Museum zu Strafiburg eroffnet.

25. Mai : stirbt zu Freiburg i. B. Freiherr Franz v. Roggen-

bach, geb. 1825 in Mannheim, badischer Staatsminister, Or-

ganisator der neuen Universitat zu Strafiburg.

1.—3. Juni : II. Elsafi-lothringisches Musikfest in Strafi-

burg.

2. Juni : stirbt zu Strafiburg Kommerzienrat Dr. Karl

Ignaz Trubner, geb. zu Heidelberg 6. Juli 1846, seit 1872 in

Strafiburg als Buehhandler ; erwarb die Manessische Liederhand-

schrift fur Heidelberg zuruck.

9. Juni : Einweihung des Denkmals fur J. M. Moscherosch

zu Wilstadt.

16. Juni : Jahresversammlung des Vogesenclubs in Ober-

ehnheim.

1. Juli : Musikfest in Mulhausen.

4.—8. August : 38. Versammlung der deutschen Anthro-

pologischen Gesellschaft in Strafiburg.
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10. August : slirbt zu Paris der Blumen- und Genremaler

Gabriel Thurner, geb. zu Mfilhausen i. E. 1840.

7. September : stirbt Adolf Seyboth, Museumsdirektor in

StraBburg, 59 Jahre alt (Verf. des «Alten StraBburg»).

9,—11. September: Deutscher Gewerk- und Handwerker-

tag in StraBburg.

30. September : Der bisherige Kaiserliche Statthalter Furst

Hermann zu Hohenlohe-Langenburg trilt zuruck. Seine Stelle

ubernimmt Graf Karl von Wedel.

22
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Sitzungsberichte

.

1. Vorstandssitzung

am 17. November 1907, vormittags 10 Uhr, im germauistischen

Seminar der Universitat.

Anwesend die Herren Beemelmans, v. Borries, Euling,

Huber, Lienhart, Luthmer, Martin, Menges, Renaud, Chr.

Schmitt, Stehle, Walter, Wiegand. — Entschuldigt die Herren

Kassel, v. Schlumberger.

Der Vorsitzende teilt mit, dafi ein Abzug des .Tahrbuchs

an Se. Exzellenz den Herrn Slaatssekretar abgegeben und der

ubliche Beitrag zu den Druckkosten des nachsten Jahrbiiches

wieder in Aussicht gestellt worden sei. Ferner sehlagt er vor,

wie bisher so auch in Zukunfl dem abgehenden Fursten Stalt-

halter von Hohenlohe - Langenburg alljahrlicb das laufende

Exemplar unsres Jabrbuches gebunden zugehen zu lassen und

verliest das Begleitschreiben, welches dem falligen Bande bei-

gefugl werden soil. Der Vorschlag wird einslimmig angenommen.
Es werden sodann die eingelaufenen Schriffen und Druck-

sachen verscbiedener auswartiger Vereine und gelebrler Gesell-

schaffen zur Kenntnisnahme vorgelegt, u. a. die Mitteilungen

des Verbandes deutscher Vereine fur Volkskunde, ferner eine

Einladung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und

Altertumsvereine zur Hauptversammlung nach Mannheim im

September 1907, sodann ein Flurnamenverzeichnis mit Karten-

skizze der Gemarkung Riedselz im Unter-ElsaB, sowie eine

Einladung zur achten Tagung fur Denkmalpflege am 19. und

20. Seplember. Die Erledigung dieser Angelegenheiten durch den

Vorsitzenden wird nachlraglieh gutgeheiBen.

Die fur das nachste Jahrbuch bereits vorliegenden Beit rage

werden kurz besprochen und zur Begutachtung an einzelne

Vorstandsmitglieder verteilt.
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Der Kassenwart gibt darauf eine Uebersicht uber den

Stand der Kasse und wird ermachtigt, sich mii dem Buch-

handler Herrn Heitz in Verbindung zu setzen wegen des

Preises, der von letzterem fur seine dem Umschlag des Jahr-

buches regelmaBig beigedruckten Verlagsanzeigen zu zahlen sei.

Zum SchluB berichtet der Vorsitzende uber die Schritte,

die er gemaB dem ihm in der Marzsitzung erteilten Auftrag betr.

den Kostenpunkt bei der Herslellung des Jahrbuches getan

hat, und zeigt, dafl und warum es sich empfiehlt, den Druck

audi fernerhin durch die Firma Heitz und Mundel besorgen

zu lassen.

Es folgt darauf urn 11 Uhr die

Allgemeine Sitzung,

welche der Vorsitzende mit einer BegruBung der Anwesenden
eroffnel, an die sich der Bericht uber das abgelaufene Geschafts-

jahr anschljeBt. Aus demselben ist ersichtlich, daB sich im

Gegensatz zum Vorjahre die Finanzlage des Vereins dank einem

erhohten Zuschusse aus dem Dispositionsfonds des Statthalters

wesenllich gebessert hat. Die weitere Besserung soil fur das

nachste Jahr insofern angestrebt werden, a Is das Jahrbuch im

Umfang verringert und von 22 Bogen auf etwa 17 herabgeselzt

werde, so daB der augenblicklich vorhandene kleine Ueber-

schuB erhoht und fur das folgende Jahr wiederum ein umfang-

reicheres Jahrbuch in Erwagung gezogen werden konne. So-

dann zeigt der Vorsitzende an, daB die zu Beginn der Sitzung

von den Mitgliedern HH. Adrian Meyer und Direktor Dr.

Hertel vorgenommene Rechnungsprufung vollendet und richtig

befunden worden sei, wofur er ihnen sowie dem Kassenwart

den Dank des Vereins ausspricht.

Unter Hinweis auf den in der Marzsitzung vom Vorstand

go faBten BeschluB, uber die Moglichkeit einer ErmaBigung der

Druckkosten des Jahrbuches Untersuchungen anzustellen, legtder

Vorsitzende die Grtinde dar, nach denen es durchaus wunschens-

wert sei, die geschaftlichen Beziehungen zur Druckerei Heitz

und Mundel nicht zugunsten einer anderen zu losen, zumal da

dieselbe nel>en dem Druck auch noch die nicht unerheblichen

buchhandlerischen Geschafte mit erledigt. Die Versammlung

ist mit seinen Ausfuhrungen einverslanden, und es erhebt sich

auch kein Widerspruch gegen seinen Vorschlag, mit Rucksicht

auf den zu erwartenden Mitgliederzuwachs slatt der bisherigen

3000 Abzfige von nun ab bis auf weiteres 3200 herstellen zu

lassen. Fur den nachsten Band stellt er eine dem 12. ent-

sprechende Inhaltsubersicht der Bande 13—24 in Aussicht.
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Vor der Neuwahl des Vorstandes spricht Herr Geheimrat

Hering dem bisherigen Vorstande den Dank des Vereins fur

seine Geschaftsffihrung aus und schlagt die Wiedervvahl des

alien Vorstandes durch Zuruf vor. Da sich kein Widerspruch
dagegen erhebt, nimmt der Vorsitzende namens des Gesamt-
vorstandes die Neuwahl an und dankt der Versammlung fur

das bewiesene Verlrauen.

Hierauf erteilte der Vorsitzende das Wort Herrn Prof. Dr.

Henning, der in langerer Auseinandersetzung fiber seine Tatig-

keit bei der Sammlung der elsassischen Volkslieder berichtet,

worauf der Vorsitzende dem Herrn Berichterstatter vorschlagt,

die Volksliederkommission zur n&chsten Marzsilzung einzuladen.

Herr Prof. Henning erklart sich damit einverstanden.

Zum SehluB hielt Herr Prof. Follmann den angekfindigten

Vortrag fiber *Die Herkunfl der Siebenburger Sachsen und ihre

Verwandlschaft mit den Moselfrankena.

SehluB der allgemeinen Sitzung : 12 *o Uhr.

2. Vorstandssitzung

am 4. Marz 1908, nachmittags 3 Uhr, im germanistischen

Seminar der Universitat.

Anwesend die Herren v. Borries, Harbordt, Kassel, Lempfrid,

Lienhart, Luthmer, Martin, Pienaud, Chr. Schmitt, Stehle. —
Entschuldigt die Herren Beemelmans, Euting, Huber, Menges,

Wiegand.

Der Vorsitzende verliest ein Schreiben des fruheren Statt-

halters Sr. Durchlaucht des Fursten zu Hohenlohe-Langenburg,

in welchem der Dank des Fursten fur das erhaltene Jahrbuch

ausgedruckt ist ; ferner ein Schreiben des jetzigen Statthalters

Grafen v. Wedel mit der Mitteilung, daB zur Deckung eines

Teiles der Unkosten des neuen Jahrbuchs ein Beitrag von

600 M. bewilligt worden sei.

Der Vorsitzende legt weiterhin einige Druckschriften vor,

u. a. von der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten

zu Prag, welche um unentgeltliche Ueberlassung eines Exem-
plars des Jahrbuchs bittet : wird einstimmig bewilligt. Die

Societe archeologique de Namur will mit dem Verein in

Schriftenaustausch treten : das soil nach dem BeschluB des

Vorstandes vom nachsten Jahrbuch ah geschehen.

Es folgt sodann die Besprechung der fur das neue Jahr-

buch eingelaufenen Beitrage sowie die Feststellung der Ghronik.

Es erfolgt zum SehluB ein lebhafter Gedankenaustausch

fiber die Frage, wie das Unternehmen in betreff des elsassi-
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schen Volksliedes, dessen wissenschaftliche Bearbeitung und
Veroflfentlichung vor Jahren von Prof. Henning im Verein an-

^erejrt wurde, zu fordern sei. Allgemeine Zustimmung fand

schliettlich der Antrag Lullimer, nach welchem an den der-

zeitigen Vorsitzenden des Liederausschusses Herrn Prof. Dr.

Henning das Ersuchen zu richten sei, eine Sitzung des aus der

Mitte des Vereins gewahlten Ausschusses zusammen zu berufen,

urn uber den Plan der weiteren gemeinsamen Arbeit zu be-

raten nnd uber das Ergehnis dieser Beratungen in der nachsten

Novembersitzung Berieht zu erstatlen.

Schluii der Sitzung : 4'^ Uhr.
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