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de petits pistolets. Les corporations des rues employaient
dans ces journées, en faveur de leurs membres, les revenus
de leurs fonds; le magistrat donnait des vivres et du vin, et
des tables étaient dressées devant les maisons des
particuliers aisés.

Quand il y avait la guerre, que sévissait une épidémie,
que les vivres étaient chers ou pour tout autre sujet de tristesse,
le Conseil de ville interdisait de célébrer la fête des Bordes.
C'est ainsi que, le 25 février 1589, le Conseil décide le renvoi
des Bordes à cause du cher temps. En 1619, elles sont
supprimées en raison de l'épidémie de peste. De 1620 à 1632,
elles sont renvoyées, mais la promenade des enfants est permise.
Dès lors la fête devient rare, cependant la promenade des

enfants est toujours permise. Au XVIII0 siècle, les Bordes
eurent lieu en 1712, 1714, 1718 et 1719. Renvoyées chaque
année dès lors, elles ont été définitivement supprimées en 1811.

Parmi les trop rares détails que nous avons sur la fête
des Bordes, l'un d'eux doit être relevé pour terminer, c'est

l'importance donnée aux enfants qui se livraient à cette
occasion à la «pourmenade» mentionnée si souvent clans les

textes. Elle se retrouve dans une fête neuchâteloise, disparue
aussi, celle des Armourins. Et de nos jours, la fête de la
jeunesse ou des promotions est toute consacrée aux enfants.
Il y a là sans doute une même ligne évolutive.

93om Sotenfleib.
(S. ©djraeiger SBoIfSfunbe 5, 94.)

SIm 30. Slprit 1918 faut in Dberburg-äBinbifctj eilt ©teinplattengrab
mit boltftcinbig erhaltenem Sfelett, aber ohne irgettb eine Söeigabe, jutn
Korjctjem. ©in ausführlicher 33eric£)t barüber finbet fidj im Stnjeiger für
fifltoeqerifche SlftertumSïunbe S9b. XXII (1920). StuS ben llmftänben fdjlofj
ich, bah bie Deiche nach ct|riftlict)er Sitte unb nur mit einem Jpemb, baS

feine Spangen ober Stnöpfe hotte unb beSfjalb feine ©puren gurüeftieh, bei»

gefegt toorben fei. Surd) ben gunb üerantafjt, erfunbigte ich 'nid) behutfam,
trrnS für ein Kotengetoanb in unferer ©egenb üblich fe>- ergab fiep, bah

mancherorts nodj bie Sitte tjerrftfit, bem Koten nur ein toeiheS, BefonberS

OerfertigteS §emb anpfeifen, baS nur Stallte, feine Snopfe hat. ©S Çei^t

Kotenhemb. $er S3rauch ift aber nicht allgemein; manche sieben ber Deiche

eines ber ©emänber an, bie ber Kerftorbene im Deben getragen hat ; bie gühe
toerben nur mit Strümpfen, nicht mit Schuhen befteibet.

9 Les registres de la rille ayant été détruits dans l'inondation de 1559,

on ne trouve mention des Bordes que dès l'année 1581.
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cls pstits pistolsts. Oss soi'poiations clss 1'USS sniplo^aisnl
clans oss ^jocnnsss, sn lavsnr cls lsnns insnidi'ss, lss rsvsnns
cls lsnns loncls; Is ina^islrat clonnait clss viviss st clu viu, st
clss talilss staisnt clrssssss clsvant Iss inaisons àss parti-
snlisrs aisss.

(jnancl il ^ avait la Ausirs, pus sévissait uns spiclsinis,
stns lssvivrss staisnt sliors on ponr tont autrs snzst äs tristssss,
Is Llonssil cls vills intsrclisait cls oslsln'sr la lsts clss lZorclss.
(Z'sst ainsi pus, Is 25 tsvrisr 1589, 1s (Zonssil clsoicls Is renvoi
clss lZorclss à sanss cln olrsr tsinps. On 1619, sllss sont sup-
priinsss sn raison cls l'öpiclsnno äs posts. Os 1629 à 1632,
sllss sont rsnvovsss, nrais la pronrsnacls clss snlants sst psrniiss.
Oss lors la Ists clsviont rars, sspsnclant la pronrsnacls clss

snlants sst torponrs psrnriss. t^n XVIIO sissls, lss lZorclss

snrsnt lisn sn 1712, 1714, 1718 st 1719. Osnvo^sss olraoprs

annso àss lors, sllss out sts clsünltivsnrsnt snpprinrsss sn 1811.

Oarnri lss trop rarss àstails pns nons avons snr 1a Ists
clss lZorclss, l''nn cl'snx cloit strs rslsvs ponr tsrnrinsr, o'sst

l'inrportanoo clonnss anx snlants pni ss livraisnt à sstts oo-
oasion à la «ponrinsnacls» nrsntionnsv si souvent clans lss
tsxtss. Oils ss rstronvs «lans nns lots nsnslrâtsloiss, clisparns
anssi, sslls clss tlrnronrins. Ot cls nos fours, la tots cls la

fsunssss on clss pronrotions sst tonts sonsaorso anx snlants.
ll v a là sans clonto nns nrsrns lißirs svolntivs.

Vom Totenileid.
)S. Schweizer Volkskunde 5, 94.)

Am 3V. April 1948 kam in Lberburg-Windisch ein Steinplattengrab
init vollständig erhaltenein Skelett, aber ohne irgend eine Beigabe, zum
Borschein. Ein ausführlicher Bericht darüber findet sich im Anzeiger für
schweizerische Altertumskunde Bd. XXII P92V). Aus den Umständen schloß

ich, daß die Leiche nach christlicher Sitte und nur mit einem Hemd, das

keine Spangen oder Knöpfe hatte und deshalb keine Spuren zurückließ,
beigesetzt worden sei. Durch den Fund veranlaßt, erkundigte ich mich behutsam,
was für ein Totengewand in unserer Gegend üblich sei. Es ergab sich, daß

mancherorts noch die Sitte herrscht, dem Toten nur ein weißes, besonders

verfertigtes Hemd anzuziehen, das nur Nähte, keine Knöpfe hat. Es heißt

Totenhemd. Der Brauch ist aber nicht allgemein; manche ziehen der Leiche

eines der Gewänder an, die der Verstorbene im Leben getragen hat; die Füße
werden nur mit Strümpfen, nicht mit Schuhen bekleidet.

st Ues registres äs la ville ltMnt ets ästruits äuim l'innnäation äs 1559,

on ne trouve mention äss Loräss gue ä/V I rum es 1581.
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®a? ©otenljemb, allgemein befannt buret) Shamiffo? ©ebicïjt „©te alte
2öafc£)frau" entffmictjt nidEjt etwa bem 6 eft en Jgetnb einer berftorbenen grau,
ba? berfcfjenft tourbe uitb ba? im ih'egifter jutn 4. galjrg. ber Schweiber
3So(E?funbe (©. 4) irrtümlich al? ©otenljemb bezeichnet ift.

®afj ba? ©otenfleib, ein eigentliche? ©emanb, bietfadj borfotumt,
ergibt [ich au? einigen ©teilen be? ©djweijerifchen Hlrdjib? für ißotf?fuube
(19, 229: ©tuet bon einem ©otenfleib bient jur Söfttttg bon Räuber; 20, 156 fg.
blaue garbe am bleibe ber Seiche) itnb ber ©chweijer )Bolf?funbe (5, 46.

86 unb 93: ©otenfdjufje).
©o frfjeint mir heute nod) üblich 3U fein, loa? @. &öginger in feinem

Stealfejdfon ber beutfehen Hlltertümcr (Seiftjig 1887) ©. 418 über bie Seichen«

beftattung im HJtittelalter fagt: „©efleibet irntrbe ber ©ote enttoeber in ba?

befonbere ©otenljemb ober in feilte gewöhnliche .ft'Ieibung. gn manchen ®c»

genben näljte man ihn in weifse ober fcfjwarje Seinwanb eilt." Unb auch

©. 672 unter ben Stichwörtern ©otentleib, ©otenhemb: „Stach heibnifcheitt
brauch Würben tut frühem SJtittelalter bie Seichett ntöglichft ftrunfboll beerbigt,
Sfrieger in ihrem SSaffenfcljmucEe, SBürbenträger in ihrem Hlnit?ornate. ©te

chriftliche ftirdje eiferte bagegen unb berhiefj Söerfürjttng ber iöugjeit ittt geg»

feuer, wenn SBerftorbene fich imiöujjfletb beerbigen liefert, ©o wttrbe au? bem

83ufitleib ba? übliche Sterbeïleib, tneift bon weifjem Seinwanb gemacht unb
mit fchwarjem S3efag berfchcn. gtt ber 9}enaiffaticc«ffeit Earn e? für fur^e
©auer in Hlbnaljine, erhob fich ttiei im 17. gahrljuitbert gu noch atlge«
meinerem ©ebrmtclj."

®ie 33eflcibung ober richtiger ©inhüüung be? ©oten in ein einfache?

©uch hält auch 33ourban itt feinem SBericfjt über Hlu?grabuugen itt St. SOtorig

(SBatli?) für frühmittelalterlich, gtt ber SBefdjreibung eine? gemauerten, wahr»
fdjeinlidj burgunbifchen ®rabe? fagt er nämlich, baff ber Seichnattt ohne ©arg,
angetan mit einem Suche, hineingelegt Würbe corps humain qui y était
déposé sans bière, revêtu d'un simple linceul): Hlnjeiger für Schweig. Hilter«
tuntêfuitbe 14 (1912) ©. 200.

SBenn chriftliche Hlnjcljauungen auf bie HBaljl be? SeichettgeWanbe? ©in«

fluff au?übten, fo bodj nicht fonfefftonelle. geh habe Wenigfteit? feine ©fturett
babon gefunbett. ©er fatholifche gürft SBaXIenftein tourbe mit allen Hlbgeidjen

feiner SBürbe in ben Sarg gelegt. „®a? Bahrtuch aber, ba? bie ©oten beefet,

fonft rein uitb weih, hier war? wit H3(ut beflecfct" (g. (£. b. geblig, Soten«

frange). Unb bott beut Äaifer SKajürnilian I. fagt ber ^Reformator iïejjter
itt feiner GtljeoniE ©abbata (©t. ©alten 1902. ©. 63) : er Wolle beffen Säten
nicht crgäljlen ; aber eine Hlufjerung ber borbilblidjen djriftlicljen ®emut biefe?

gürften fönne er nidjt mit ©tillfchweigen übergehen, hierauf ergäljlte er,
wie SKai'imiliait in bett legten brei galjren feine? Seben? einen fchönen ©rog
beftänbig mit fich führte, ben er ftet? forgfältig berWahrcn lieh, fo f>ah feine
Sente glaubten, e§ fei barin ein Scfjag geborgen. Hit? bann ber fiaifer bett

©ob nahen fütjlte, anüertraute er feiner uächften Umgebung auher anbeten

©eljeiinmffen auch ba? mit bem Schrein unb Befahl, man folle feinen Seich»

nant nicht Wie ben anberer gürften einbalfatnieren, fonbern man fotle bie

Seiche in ba? grobe gmilrljtuch nähen nnb fte in ben eichenen ©arg legen,
bie er beibe in betn ©rog mit fich geführt habe. Statt be? 33a(fatn? füllten fie
ungclöfchten ffalf auf ben Seichnattt frfjütteu („fie (ollen ben faften ober trag
[fo!], ben er mit itn gefürt, uffdfjlieffett. HUlbarin tuurbe man finben ainett
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Das Totenhemd, allgemein bekannt durch Chamissos Gedicht „Die alte
Waschfrau" entspricht nicht etwa dem besten Hemd einer verstorbenen Frau,
das verschenkt wurde und das im Register zum 4. Jahrg, der Schweizer
Volkskunde lS, 4) irrtümlich als Totenhemd bezeichnet ist.

Daß das Totenkleid, ein eigentliches Gewand, vielfach vorkommt,
ergibt sich aus einigen Stellen des Schweizerischen Archivs für Volkskunde
(19, 229: Stück von einem Totenkleid dient zur Losung von Zauber; 2t>, 156 fg,
blaue Farbe an: Kleide der Leiche) und der Schweizer Volkskunde (S, 46,

86 und 98: Totenschuhe),
So scheint mir heute noch üblich zu sein, was E, Götzinger in seinem

Renllexikon der deutschen Altertümer (Leipzig 4887) S, 418 über die

Leichenbestattung iin Mittelalter sagt: „Gekleidet wurde der Tote entweder in das

besondere Totenhemd oder in seine gewöhnliche Kleidung, In manchen
Gegenden nähte man ihn in weiße oder schwarze Leinwand ein," Und auch

S, 672 unter den Stichwörtern Totenkleid, Totenhemd: „Nach heidnischem

Brauch wurden im frühern Mittelalter die Leichen möglichst prunkvoll beerdigt,
Krieger in ihrem Waffenschmucke, Würdenträger in ihrem Amtsornate, Die
christliche Kirche eiferte dagegen und verhieß Verkürzung der Bußzeit im
Fegfeuer, wenn Verstorbene sich im Bußkleid beerdigen ließen. So wurde aus dem

Bußkleid das übliche Sterbeklcid, meist von weißein Leinwand gemacht und
mit schwarzem Besatz versehen. In der Renaissanee-Zeit kam es für kurze

Dauer in Abnahme, erhob sich aber im 17, Jahrhundert zu noch
allgemeinerem Gebranch,"

Die Bekleidung oder richtiger Einhüllung des Toten in ein einfaches

Tuch hält auch Bourban in seinem Bericht über Ausgrabungen in St, Moritz
lWallis) für frühmittelalterlich. In der Beschreibung eines gemauerten,
wahrscheinlich burgundischen Grabes sagt er nämlich, daß der Leichnam ohne Sarg,
angetan mit einem Tuche, hineingelegt wurde corps domain go, v etoit
ücpnsc sans bière, revêtu ü'no simple linceul): Anzeiger für Schweiz,
Altertumskunde 14 (1912) S, 299,

Wenn christliche Anschauungen auf die Wahl des Leichengewandes Einfluß

ausübten, so doch nicht konfessionelle. Ich habe wenigstens keine Spuren
davon gefunden. Der katholische Fürst Wallenstein wurde mit allen Abzeichen
seiner Würde in den Sarg gelegt, „Das Bahrtuch aber, das die Toten decket,

sonst rein und weiß, hier wars mit Blut beflecket" (I, C, v, Zedlitz,
Totenkränze), Und von dem Kaiser Maximilian I, sagt der Reformator Keßler
in seiner Chronik Sabbata (St, Gallen l992, S, 68): er wolle dessen Taten
nicht erzählen; aber eine Äußerung der vorbildlichen christlichen Demut dieses

Fürsten könne er nicht mit Stillschweigen übergehen. Hierauf erzählte er,
wie Maximilian in den letzten drei Jahren seines Lebens einen schönen Trog
beständig mit sich führte, den er stets sorgfältig verwahren ließ, so daß seine

Leute glaubten, es sei darin ein Schatz geborgen, Ills dann der Kaiser den

Tod nahen fühlte, anvertraute er seiner nächsten Umgebung außer anderen

Geheimnissen auch das mit dem Schrein und befahl, man solle seinen Leichnam

nicht wie den anderer Fürsten einbalsamieren, sondern man solle die

Leiche in das grobe Zwilchtuch nähen und sie in den eichenen Sarg legen,
die er beide in dem Trog mit sich geführt habe. Statt des Balsams sollten sie

ungelöschten Kalk aus den Leichnam schütten („sie sollen den kästen oder trag
ssols, den er mit im gefürt, ufschließen, Alldarin wurde man finden amen
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aidjtncn tobtcnbont unb nirt grobe Swilcl); balfin follcn ft) in legen unb Oer-

bü^en, fiir ben balfant od) ungciöften fait uf in fdfütten laffen").
aSir feïjen, bafî ber Äaifer fanb, bor bem $obe fci ber gürft nid)t tncljr

a(3 jeber anberc CSÇrtft, unb feine ikidjc folle nic£)t anberg Befleibet fein, al§
bic be§ gemeinen ïlîanneê.

Seïjr bemerten§mert ifi, baff in öiietjen (bei Safel), alfo in unmittelbarer
9îâl)e einer ©rofîftabt, bn§ Xotenljemb aud) Ifeutc nocl) borïommt.

Srugg. S. fbeuberger.
BMF* Söeiterc Slngaben über Seic£)entüd)er ober Ueiclfenfletber finb

crwünfdjt. fRebaïtion.

93rot über baö §od)8ettêf>aar tnerfen.
Su ber auf 6. 43 ber <3d)tn. Sollst. 10 (1920) gegebenen Sfotij über

biefett Sraucl) ift bic entfprcdjcube in be§ grater IHubolfuS Söucfi de officio
cherubyn ') ju tjergleicbjeit : „Dum virig nubunt, faciunt mirabilia panem
mordent et caseum et ultra caput proiciunt, ut habundent, et aiia multa,
que quere, cherubyn, et invenies". ®iefe 9cad)rid)t gibt un§ auci) ben Sinn
an, ben man bem Sraud) beilegte. Sic Schrift enthält im SBefentlidjcn

Slberglauben unb Sraud), wie er iit ber erften §älfte be§ 13. gal)r[)unbcrt§
in <SdE)Iefiert übliel) war;2) man erficfjt barauê bic Serbreitung ber Sitte.

Su^emburg. ' 31. gacobt).

93eridjtigung.
(Su Scbtu. SBtbe. 10, 5 fg.)

Qn meiner Sicrjciter^SDÎitteilung ju QtBôriê ©olbatcnlieb ift leiber ein

finnftörenber Sritctfcljler geblieben: ©. 6, 3. 16 ntufj eS peifjen „Serwad)fung",
uid)t „SerWafdfung".

Sa id) gcrabc babei bin, fei nod) ein — wenn aud) nid)t§ Weniger al§
bebeutenber — 3utt,ac^g mitgeteilt :

Su braufd)t c SdjWein,
Sit braufd)t c SBorfdjt 1

@fi äBaafdjetafebret (— ®eid)täfebret),
Se grifdjte ad) tan Serfdjt.

(DVA. A. 6739, Senber3I)etm in Ipcffen.)

greiburg i. S3r. @. Schläger.

QInttoorten.
;£>irfd)£jorn in ber Sotgmebijiit (ScljW. Stbe. 10, 14).— gn 31po-

tljcten fdjeint el)ebem (pente nod)?) „,(iirfd)()orngcift" gehalten würben ju fein.
60 ruft in @itgel§ SRoman „§err üaurenj Start" (1795, Sap. 31) bie „Sof»
torin" bei ber OI)nmad)t einer grau „laut naef) lçirfd)l)orugcift". Sei ©ellert
(SBerfe 3, 250): „9M)t bod), liebe grau Schwägerin, id) pabc gerafpelteg
jgirfepporn c§ feplägt bortrefflid) nieber". Sgl. auch ipoborta & fron»

2) Sgl. 31. granj, Se? grater SRubolfug Sud) de officio cherubyn in
SEEjeolDgifdEje Quartalfdjrift Sb. 88 (1906), 430. — 2) Singepenbe Säten über
ben grater Dîubolfuê, einem um 1240 fepreibenben Siftergienfertnimd), gibt g.
S'Iapper in einem Sluffnp „Seutfcper Sotfgglaube in ©cpleficn" in äftitteitungen
ber Scplefifcpen ©efcllfc^aft für Solfôtunbe XVII (1915), 19—57.
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aichinen todtenbom und ain grobe Zwilch; dahin sollen sy in legen und ver-
blitzen, für den balscnn och ungelösten kalk uf in schütten lassen").

Wir sehen, daß der Kaiser fand, vor dem Tode sei der Fürst nicht mehr
als jeder andere Christ, und seine Leiche solle nicht anders bekleidet sein, als
die des gemeinen Mannes,

Sehr bemerkenswert ist, daß in Riehen (bei Basel), also in unmittelbarer
Nähe einer Großstadt, das Totenhemd auch heute noch vorkommt,

Brugg, S, Heubcrger,
Weitere Angaben über Leichentücher oder Leichenkleider sind

erwünscht, Redaktion,

Brot über das Hochzeitspaar werfen.
Zu der auf S, 43 der Schw, Volksk, 10 (1920) gegebenen Notiz über

diesen Brauch ist die entsprechende in des Frater Rudolsus Buch äs ottiein

(In'l'ubzm') zu vergleichen: „Oum viris màiiit, kaeiuM mirabilia umwar
irroràsot et eassuirr et nitrs eaput gràiant, ut irubuncleat, et alia inulta,
que gusre, ederubv», et iaveines". Diese Nachricht gibt uns auch den Sinn
an, den man dem Brauch beilegte. Die Schrift enthält im Wesentlichen

Aberglauben und Brauch, wie er in der ersten Hälfte des 13, Jahrhunderts
in Schlesien üblich war;") man ersieht daraus die Verbreitung der Sitte,

Luxemburg, ' A, Jaeoby,

Berichtigung.
(Zu Schw, Vkde, 10, S sg,j

In meiner Vierzeiler-Mitteilung zu Ziböris Soldatenlied ist leider ein

sinnstvrender Druckfehler geblieben: S, 0, Z, 16 muß es heißen „Verwachsung",
nicht „VerWaschung",

Da ich gerade dabei bin, sei noch ein — wenn auch nichts weniger als
bedeutender — Zuwachs mitgeteilt:

Du brauscht c Schwein,
Du brauscht o Worscht!
Eß Waaschekasebret (— WcichkäsebreO,

De grischte ach kan Derscht,

(OVX, X., 6739, Vendersheim in Hessen,)

Freiburg i, Br, G, Schläger,

Antworten.
Hirschhorn in der Voksmedizin (Schw, Vkde. 10, 14),— In Apo-

thcken scheint ehedem (heute noch?) „Hirschhorngcist" gehalten worden zu sein.

So ruft in Engels Roman „Herr Laurenz Stark" (1795, Kap, 31) die
„Doktorin" bei der Ohnmacht einer Frau „laut nach Hirschhorngeist", Bei Gellert
(Werke 3, 250); „Nicht doch, liebe Frau Schwägerin, ich habe geraspeltes
Hirschhorn es schlägt vortrefflich nieder". Vgl, auch Hovorka ck Kron-

H Vgl, A, Franz, Des Frater Rudolsus Buch île oktieio elrerubzm in
Theologische Qnartalschrift Bd, 88 (1906), 430. — -) Eingehende Daten über
den Frater Rudolsus, einem um 1240 schreibenden Zisterziensermönch, gibt I.
Klapper in einem Aufsatz „Deutscher Volksglaube in Schlesien" in Mitteilungen
der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde XVII (1915), 19—57,
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