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ber ©djiefjferiigtcit innerhalb einer ©djüftengefetlfcljajt unb bcr allgemeinen
(Einführung bon gangen ©chieffferien mag fiel) mit ber Qeit ergeben fjaben,
baß eg ©djüfeen, bie bie ©djeibe fehlten, faitm metjr gab. $ic SBegeichmmg

„Jungfer" ging bann frfjetnbar auf ben legten IJJreig über, mn ben and)
©cf)iif)en höherer gü^igfeiten, ot)ne fiel) baburef) tjerabgnfegcn, fd|ie|en tonnten,
ja mufften, roenn fie gu fpät auf bent ffMafjc erfctjiencn, wie man aug bem

fotgenben 2lbfa| ber Sagler ütrmbrnftfdjüfienorbnung bon 1717 ertennen tann
(SaSter gatjrbuch 1912, ©. 40 ff): „guenffteg mbgen bie Wenigen §crren
©d)ü|en, fo nic£)t Set) bem SInfang be? ©chiefjeng bortjanben getoefft fetnb,
mot)t gtneen GsinbücfpSchüfs haben unb bte fjofeit gemiiitnen, baferne ©ie noef)

gu beut ©ritten ©djufi getommen feinb ; ©ie aber, fo ererft bet) bent Siert
uitb günfften ©dEjufc erfdjeinen, feifiefsen allein ittub bie ©oben ; ©enen aber,
fo fpälfter tontmen, bleibt nichtg ntefjr übrig, alfj bafj ©ie mit übrigen nmb
bie Qungfer ftedfen tonnen, ob fie rooïïen."

©ie bon ©. §euberger bem älteften ©chühenrobet bon Srttgg ent«

bobenen Stotigen bon 1558 finb in meinen Sütgeit alfo ein erfreulicher Stieg für
bag Äünnen ber bortigett ©chüfjcn; beim ber „Siufmunterungg«" ober ,,®roft«"
Sreig ber „Wagb" tjat geitmeife leinen Slbnchmer mehr gcfitnben unb tonnte
bcgtjalb beim „Slbfcnben" tuieber bent ©cfeïïfchaftgfâcïet gugefül)rt toerben.

fjotlifon. ©iettj. gre|.
Sßrieftertönig ffohanneg. (©d)to. Stbe. 10, 15. 44. 79). — ©ie

portugieftfdjen, fpanifchen, unb italienifctjen SKiffionen unb 3teifenben benennen
ben Äönig bon Slbeffinien ißrifterfünig goljanneg. Sgl. bie Slnmerfung in
meinen „Spelbentaten beg ©on ©^rtftopEi be ganta" (Serlin 1907). Qu ber=

gleichen ferner ®. .§. SKüller, Stcgcnfiort unb Scrfion beg ©Ibab ta ©ani.
SBien 1892. ©entfehriften bcr SIfabemie Sb. XLI, ©. 4 — 8.

gnno Pittmann.
Serbefferung gu 12, 66. — ©ie §erren Dr. fpeitberger unb ©taatg«

nrcfjibar Dr. ©ttrrer machen mit Utecht barattf aufmertfam, bafi „Sthüelt)teig"
nicht St'uhflaben, fonbern „Siichliteig" bebeute. ©ie Scrfchreibung hnt bte 3te»

battion gu bcr SKeinung berführt, eg liege hier ein gad ber früher fehr ber«

breiteten abergläubifchen Serroenbung bon Äufffot bor.

Demandes et réponses. — fragen unb QXntoorten.
Ordalies. — Oserais-je vous demander de bien vouloir ine communiquer

un renseignement bibliographique concernant le folk-lore suisse

Je voudrais étudier, en vue d'un concours de l'Université, les ordalies
vaudoises. Pourriez-vous m'indiquer des documents du folk-lore juridique
suisse qui aient trait à ces ordalies?

Comme mon entreprise est de petite envergure, je préférerais me

spécialiser dans l'étude de quelques ordalies plutôt que de traiter toute leur
histoire dans le canton de Yaud. Je choisirais de préférence celles dont on

trouve des traces non seulement dans les traditions populaires, mais encore
dans des documents juridiques.

Lausanne. ' A. Gross, étudiant en droit.

Réponse. — La littératture sur les ordalies, qui est très riche, se trouve
indiquée dans les encyclopédies suivantes : Encyclopœdia of Religion and
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der Schießfertigkeit innerhalb einer Schützengesellschast und der allgemeinen
Einführung von ganzen Schießserien mag sich mit der Zeit ergeben haben,
daß es Schützen, die die Scheibe fehlten, kaum mehr gab. Die Bezeichnung

„Jungfer" ging dann scheinbar auf den letzten Preis über, nm den auch

Schützen höherer Fähigkeiten, ohne sich dadurch herabzusetzen, schießen konnten,
ja mußten, wenn sie zu spät auf dem Platze erschienen, wie man aus dem

folgenden Absatz der Basler Armbrustschützenordnung von 1717 erkennen kann

(Basler Jahrbuch 1912, S, 40 ff): „Fuenfftes mögen die Jenigen Herren
Schützen, so nicht Bey dem Anfang des Schießens vorhanden geweßt seind,

wohl zween Einbücß-Schütz haben und die Hosen gewünnen, daferne Sie noch

zu dem Dritten Schutz gekommen seind; Die aber, so ercrst bey dem Viert
und Mussten Schutz erscheinen, schießen allein nmb die Gaben; Denen aber,
so spähter kommen, bleibt nichts mehr übrig, als; daß Sie mit übrigen nmb
die Jungfer stechen können, ob sie wollen,"

Die von S. Heuberger dem ältesten Schützenrodel von Brugg
enthobenen Notizen von 1558 sind in meinen Augen also ein erfreulicher Beleg für
das Können der dortigen Schützen; denn der „Aufmunterungs-" oder „Trost-"
Preis der „Magd" hat zeitweise keinen Abnehmer mehr gesunden und konnte

deshalb beim „Absenden" wieder dem Gesellschaftssäckel zugeführt werden,

Zollikon, Dieth, Frctz,

Pricsterkönig Johannes, (Schw, Vkde, 10, 15, 44, 79), — Die
portugiesischen, spanischen, und italienischen Missionen und Reisenden benennen
den König von Abessinien Pristerkönig Johannes, Vgl, die Anmerkung in
meinen „Heldentaten des Don Christoph de Fama" (Berlin 1907), Zu
vergleichen ferner D, H, Müller, Rezension und Version des Eldad ta Dani,
Wien 1892, Denkschriften der Akademie Bd, XOI, S, 4 — 8,

Enno Littmann,
Verbesserung zu 12, 66, — Die Herren Dr, Heuberger und

Staatsarchivar Or, Durrer inachen mit Recht darauf aufmerksam, daß „Khüclyteig"
nicht Kuhfladen, sondern „Küchliteig" bedeute. Die Verschreibung hat die
Redaktion zu der Meinung verführt, es liege hier ein Fall der früher sehr
verbreiteten abergläubischen Verwendung von Kuhkot vor.

Demandes et réponses — Fragen und Antworten.
Oràlà, — Oserais-)« vous demander do lugn vouloir ins eommuniguer

un renseignement lzidliograpiügue concernant le tollr-Iore suisse?

Is voudrais étudier, eu vue d'un eoueaurs de l'Oniversitè, les oràliss
vaitià'ses, Oourrà-vous m'iudiguer des üoeuinents (lu tollc-lore suridigue
suisse gui aient trait à ess ordalies?

Ooiume mon entreprise est de petits envergure, se prèkêrsrais me

spécialiser dans l'vtuds de guelgues ordalies plutôt gue de traiter toute leur
tustoire «laus le canton de Vaud. ,1s eboisirais de preference celles dont on

trouve des traces non seulement dans les traditions populaires, mais encore
dans des documents suridigues,

Oausanne, ' X, Onoss, étudiant en droit,

77epon.se, — Oa littêratture sur les ordalies, gui est très riebe, se trouve
indignée dans les encyclopédies suivantes: àci/olopi-âa 0/° 77eliAîon and
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Ethics, edited by J. Hastings Vol. IX, p. 507—533 (Introductory and Primitive,
Arabian and Muhammadan, Babylonian, Celtic, Chinese, Christian, Greek,
Hebrew, Hindu, Iranian, Madagasy, Roman, Slavic, Teutonic) ; Die Religion in
Geschichte und Gegenwart, hrg. v. F. M. Schiele und L. Zscharnack Bd. IV,
S. 988; Wetzer und Welte's Kirchenlexikon (2. Aufl.) Bd. V, S. 915—928.
Nous ignorons s'il existe un travail spécial pour les pays de langue française
ou particulièrement pour la Suisse française ; toutefois il y aura quelques
indications à trouver dans les ouvrages suivants : Richard Schröder, Glaube
und Aberglaube in der altfranzösischen Richtung (1886) S. 135 sq. ; Melusine
T. IV, p. 128. 158. 162. 182. 184. 198; Revue des Traditions populaires T. XIII,
p. 504; XVI, p. 525; XVII, p. 397; XVIII, p. 277. 354. 455; XX, p. 157;
P. Sébillot, Le Paganisme contemporain chez les peuples celto-latins (Paris
1908), p. 367 (Table des matières). Dans sa riche bibliographie „Aberglaube
etc." (Bibliographie nationale suisse, Fase. V 5, Vol. I, p. 211 sq.) M. Franz
Heinemann a signalé, entre autre, quelques articles concernant les ordalies
dans la Suisse romande.

Sur la légende répandue de l'os qui chante v. la bibliographie dans

Bolte und Polivka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der
Brüder Grimm, Bd. I, p. 260—276. Nous y ajoutons, comme littérature suisse

non-citée: S. Singer, Schweizer Märchen Bd. 11 (Bern 1906), S. 139—148

(avec nombreux parallèles); C. Kohlrusch, Schweizerisches Sagenbuch (Leipz.
1854), S. 231; Th. Vernaleken, Alpensagen (Wien 1858), S. 325 sq.; Walliser
Sagen 1 (Sitten 1872), S. 95 ; Arch. s. des Trad. pop. T. XVII, 78.

E. H.-K.

$ tritt tin £> e r r u f ' I gfücjjli. — ffaim bicfem ballerifcl)en ©piel»
reim cine rccfjtlidjc Sçanblung jugrunbe liegen? ®er Stritt auf ben gug mirb

3ur SBeaufprudjung (23inbifation) cntfrembeten §aulbie£jl, aber alïerbingl
umgc£et|rt bon bent .jjerrn fclbft aulgeübt. .gulie ©ieber, stud. iur.

21 nttu ort. — fjunadjft einige Varianten jtt bein ©pielreim: 93afcl:
„3 tritt im Sperr ltfl gicgli. — SBorum? — SM i gar e bcel SCierli bi. —
2Sal fir ail?" ufro. (S3 renn er, 33all. ffinberreime. 2. 21. ©.25); Sern:
„ipcrreli, i trape»ber uf bpl güegeli." — „ arm! SEierli" ober: „ltf bp

$ueg unb bringem»e fdjönc ©rueg" (Qüridjer, ffinberlieb im ffanton 23crn

©. 134); 2largau(?): „Eli, Eli, tramp öir uf bgne ©djüehli!" • „arm! Xierli"
(SRocpI)o(ä, 2llemannifc£|cl ffinberlieb ©. 442); QürcfjerDBerlanb: „£y

trittc ber dumpfere... artttl SCierli" (©tfjtt). (yb. 1, 1088); Siujern: „Sperr,

tramp^mer uf b'g." (ib.). ©eutfdjlanb: ©iegett: „(yd) trete auf beiti

g-iigehen. — SSarum? — SBeit id) ein Sier bin." (33 ö1) nt e, SSeutfcficl ffinber»
lieb ©. 717

$ie 23ebcutuitg bei [fugtretenl ift fcljr berfepiebenartig : 2HI8îcd)tl«
braud) ift el gunärpft bal ©iitnbilb bei Eigentumlanfprudjl (33inbi!ation),
toie el an entfrentbetem Spaulbiel) aulgeübt mirb, meift in ber gorm, bag
ber Eigentümer mit feinem rechten fyugc auf ben linfen Sorbcrfug bel ïierel
tritt. 3al)Ireicf)e 33e(ege bei ©rimm, 9ied)tlalt.4 2, 127 f. jpiemit fdjeint
berluanbt ju fein ber berbreitete 23oIflgIauBc, baft man Sperrfchaft über
ben Ehegatten erhalte, tnenu man ihm bei ber Sramtng auf ben fyufs

trete. Urfprünglid) führte biefe Spanblung tuohl nur ber 23räutigant aul
(bgl. bal ©ebidjt bom Weier Spelinbreifjt [13. (yh-L ^erl 1534; heutige
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ZÄ/»?c«, edited b^ 1. IIxsiiuss Vol IX, p. 507—533 (lutroductor^ and primitive,
Vrabian and Nubammadan, Labz'Ionian, Leltie, (lbinese, Lbristian, dresll,
Hebrew, Hindu, Iranian, Nadagasx, Roman, 8lavie, Rsntouic) ; Z)ls ÄsllAiou tt»

(?esâe/de und klsAMuiart, krg. v. R. lU. Loninnn und R. ^souxunxou Ld, IV,
8. 988; IVur^sa und IVimiu's /Q>à»cka:à/i (2. àtl.) Ld, V, 8. 915—928.
Xous ignorons s'il existe un travail special pour les paz^s de langue kranxaiss
ou particulièrement pour la 8ulsse lran^aiss; touteiois il ^ aura guelgues in-
dieatlons à trouver dans les ouvrages suivants: Rionxno 8oii»övns, Nlaubs
und ^.èerzdaude à dsr aK/ramFö.v/sc^en ZUe/duuA (1886) 8, 135 sg. ; MÂn^àe
V. IV, p. 128. 158. 162. 182. 184. 198; Zîeuus des 7>»êîoue LMInàmes V. XIII,
p. 504; XVI, p. 525; XVII, p. 397; XVIII, p. 277. 354. 455; XX, p. 157;

8ànmor, Vs àAâîsme eouleinLaraè» c/»ee: les peuples eello-laà1»s (Laris
1903), p. 367 (Radie des matières). Dans sa rleds didliograplus „^.berAlaubs
ete." (Lidliograpdie nationale suisse, Rase. V 5, Vol. I, p. 211 scp) N. Ruxuv,

R?:inuNxxu a signale, entre autre, guslgues articles concernant les ordalies
dans la 8uisse romands.

8ur la légende répandus de l'os gut eäants v. la bidliograpdie dans

Louis: und Louivux, RunîerZuuAe» F«' dem Zünder- und ZZa?t.v?ndrel»eu der
RiÄder tlràm, Ld. I, p. 260—276. Xous ^ afoutons, comme littérature suisse

non-eîtèe: 8. 8iimnn, Zlàveài' IlZdràn L«l. ll (Lern 1906), 8. 139—148

(avec nombreux parallèles); (l. Loiiuuusou, -?àvêîserî.zàs <8aAe»5î«â (Leipx.
1854), 8. 231; Ru. Vu«nà.uunuu, ^1(xensnAen (Vlen 1858), 8.325 sg. ; IRaUieer

Lape» 1 (8ittsn 1872), 8. 95; Uuà s. dee Dad. ^>ox. R. XVII, 78.

R. II.-R.

I tritt im Herr uf's Fücßli. — Kaun diesem baslerischen Spielreim

eine rechtliche Handlung zugrunde liegen? Der Tritt auf den Fuß wird
zur Beanspruchung (Vindikation) entfremdeten Hausviehs, aber allerdings
umgekehrt von dem Herrn selbst ausgeübt. Julie Sieber, stud. iur.

Antwort. — Zunächst einige Varianten zu dem Spielreim: Basel:
„I tritt im Herr ufs Fießli. — Worum? — Wil i gar e becs Tierli bi. —
Was sir nis?" usw. (Brenner, Basl. Kinderreimc. 2. A. S. 25); Bern:
„Herreli, i trnpe-der uf dys Füeßeli." — „ arms Tierli" oder: „uf dy

Fueß und bringe-n-e schöne Grueß" (Züricher, Kinderlied im Kanton Bern
S. 134); Aargau(?): „Eli, Eli, tramp dir us dyne Schüehli!" „arms Tierli"
(Rochholz, Alemannisches Kinderlied S. 442); Zürcher Oberland: „I
tritte der Jumpfere.. arms Tierli" (Schw. Id. 1, 1088); Luzern: „Herr,
tramp-mer uf d'F." (ib.). Deutschland: Siegen: „Ich trete auf dein

Füßchcn. — Warum? — Weil ich ein Tier bin." (Böhme, Deutsches Kinderlied

S. 717

Die Bedeutung des Fußtretens ist sehr verschiedenartig: AlsRcchts-
brauch ist es zunächst das Sinnbild des Eigeutumsanspruchs (Vindikation),
wie es au entfremdetem Hausvieh ausgeübt wird, meist in der Form, daß

der Eigentümer mit seinem rechten Fuße aus den linken Vordcrfuß des Tieres
tritt. Zahlreiche Belege bei Grimm, Rechtsalt." 2, 127 f. Hiemit scheint

verwandt zu sein der verbreitete Volksglaube, daß man Herrschaft über
den Ehegatten erhalte, wenn mau ihm bei der Trauung auf den Fuß
trete. Ursprünglich führte diese Handlung wohl nur der Bräutigam aus

(vgl. das Gedicht vom Meier Helm brecht f13. Jh.f, Vers 1534; heutige
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33olfSbräucßc j. Sl.geitfcßr. f. $fbe. 4, 173 f.; £>offmann*Straßer, gefte
unb 93räucßc ©. 38; Stocßßolj, ©cßwciäcrfagen 2, 162; Slnbree, 33raun»
fdEittjeig. SSolfStunbe 2, ©. 307; 33aßr. § e f t e f. Sßtbe. 4, 253 ; Dßnefalfcß*
SR ici; ter, ©riccß. ©itten auf Sßpern @. 234, u. b. a.). SReßr als fraglidß ift,
ob ba§ gußtreteit ber Sicbenbeu auf einem 9tecßtS[ßmboI beruht (33ödet,
33otfSIieber a. Dberßeffcn ©. XLVI unb 83 ju ber ©teile: „Qa, miufen mit
ben Siuglein Unb treten mit bem guß"; cbenfo 33aßr. içefte 4, 253); eS liegt
ßier bocß tcincrlei trabitionelle, foubern eine rein impulfibe Çanblung bor. —
©ine 33eleßttung fießt ©rimm (9131. 1, 196) barin, menn in einigen
geiftticßcn Sießttßöfcn ber içcrr mit feinem rechten guß auf ben beS 33afatlen
tritt. §altau8, ber in feinem ©loffarium gcrtitanicum 580 bcn33raucß ermähnt,
fügt bei, bag cßebem ber Sftufltng, rocnn bie SlbfagungSformel auSgcfprocßeit
mürbe, feinen guß auf beit beS Saaten fteltte. gtt biefer ©ittc bemertt § e r
roegen, ©ermanifeße StecßtSfßmbolil in ber römifdfjen Siturgie ©. 31811)
„28enn ber 33räutigant ber S3raut, ber Jperr bem üeßenSntanne auf ben guß
tritt, fo wirb bamit eine recßtlicßc 33efißnaßnte, eine perfönlicße ©etoalt
angejeigt. — SBirb aber bie glcictjc fßmbotifcßc Çmnblung bon betn naturgemäß
Untergebenen boKjogen, mie bout girntling bem Ißateu gegenüber, fo feßeint
baS nur als eine ©mancipation aufgefaßt werben 311 tonnen, ©ergirmling
will auSbrücteit, baß er beS SRuntwalteS, ber bei feiner Saufe ©tauben unb
Sreuc gegen ©ott für ißn berfproeßen ßat, nun nießt meßr bebarf, baß er

bielitteßr fclbft münbig feinen ©lauben bezeugen taun. ®cr „gußtritt" würbe
bemnaeß nießt eine ©ewaltnaßme über ben ißaten bebeuten, er würbe bielmeßr
nur ba§ Slufßörcn berjeuigen SRunt anzeigen, bie ber ißate feit ber Saufe
über ben nunmehrigen girntling ausgeübt hat."

33iel häufiger lommt baS gußtreten als abergtüubifche .fjanbtung bor,
mit bent Qwect, b ft m 0 n i f cß e Sträf tc b0it bemjenigen j u erlangen,
auf beffen guß man tritt. Qn ben tneiften güllen wirb man flarfetjenb
ober ßört UnbernehmbareS. 3tt ben Sagen berfrtjiebettfter üftnbcr finbet fieß

biefer Qug (f. namentt. 93oIte«33olibta, Stnmerfungen $u ©rimm 33b. 2,

320. 518; 33olte, in gtfeßr. b. 33er. f. 33tbe. 6, 204 ff.; ©artori ib. 4, 174;
33äcßtolb, in gegerteßner, DberwatliS ©. 297, woju unten nocß einiges
3Beitere). Oft heißt cS nur allgemein, A. trete auf ben guß beS (jauber«
funbigen) B. unb erßalte baburrß übernatürliche ©abett (grnnfreteß : Qeitfcßr.
f. 33£bc. 6, 207 [3 ©teilen], S3retagite unb Storfita: ib. 206 f., 3BaleS : tb. 207;

SßomaS, SBeljß gairt) 33oot [1915] p. 52. 161; ©laben: Strauß, ©lab.
33oltSfor[cßungcn ©. 46 [mit §eje bureß bie Stuft]); ftatt beS gußeS wirb aueß

nur bie (große) Qeße genannt (Strauß ib. 102) ober bie reeßte geße (@cßw.
Slrcßib 12, 218); in einer SBallifer ©age ($ e g e r I e ß n e r, Unterwallis ©. 59,

fießt man bie ©eifter, wenn tnan mit feinem Slbfaß bie ©anbale bt'8 befeßwörenben

StapujinerS berüßrt. $n ben meiftcit gäKeu ift cS ber reeßte guß beS B.,

auf ben A. treten muß (©rintnt, SRßtß. 4 2, 927; 3, 320; Qeitfcßr.
f. 33fbe. 6, 204. 206; 33ernatefen, Sltßenfagen ©. 185; ® r n ft SR ei er,
©cßwftb. ©ageu 2, 513 [auS ©raubünbeit!]; Qfegerteßner, DberWalliS
©. 235; Strauß, ©agen b. ©übflabcn 2, 263); imbefonbern mit betn tinten
guß auf ben reeßte it (Qfegerteßner, UnterwalliS ©. 81; 9tocßßoIj,
©agen 2, 160. 162; ©tracterjan, Stbcrgt. a. Dlbenburg 21, 170). 3utt,e^en

') 33ott ber grageftelleriit gittert.
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Volksbräuchc z. B.Zeitschr. f. Vkde, 4, 173 f.; Hoffmann-Krayer, Feste
und Bräuche S, 38; Roch holz, Schweizersagen 9, 162; Andrer,
Braunschweig Volkskunde 2, S. 307; Bayr, Hefte f. Nkde. 4, 253 ; Ohnefalsch-
Richter, Griech, Sitten auf Cypern S, 234, u.v.a.). Mehr als fraglich ist,
ob das Fußtreten der Liebenden auf einem Rechtssymbol beruht (Böckel,
Volkslieder a. Obcrhessen S. XI-VI und 83 zu der Stelle: „Ja, winken mit
den Äuglein Und treten mit dem Fuß"; ebenso Bayr. Hefte 4, 253); es liegt
hier doch keinerlei traditionelle, sondern eine rein impulsive Handlung vor. —
Eine Belehn ung sieht Grimm (RA. 1, 106) darin, wenn in einigen
geistlichen Lehnhöfcn der Herr mit seinem rechten Fuß auf den des Vasallen
tritt. Haltaus, der in seinem Glossarium gcrmanicum 580 den Brauch erwähnt,
fügt bei, daß ehedem der Täufling, wenn die Absagungsfvrmel ausgesprochen

wurde, seinen Fuß auf den des Paten stellte. Zu dieser Sitte bemerkt

Herwegen, Germanische Rechtssymbolik in der römischen Liturgie S. 313:')
„Wenn der Bräutigam der Braut, der Herr dein Lehensmanne ans den Fuß
tritt, so wird damit eine rechtliche Besitznahme, eine persönliche Gewalt
angezeigt. — Wird aber die gleiche symbolische Handlung von dem naturgemäß
Untergebenen vollzogen, wie vom Firmling dem Paten gegenüber, so scheint
das nur als eine Emanzipation aufgefaßt werden zu könne». DerFirmling
will ausdrücken, daß er des Muntwaltes, der bei seiner Taufe Glauben und
Treue gegen Gott für ihn versprochen hat, nun nicht mehr bedarf, daß er

vielmehr selbst mündig seinen Glauben bezeugen kann. Der „Fußtritt" würde
demnach nicht eine Gewaltnahme über den Paten bedeuten, er würde vielmehr
nur das Aufhören derjenigen Munt anzeigen, die der Pate seit der Taufe
über den nunmehrigen Firmling ausgeübt hat."

Viel häufiger kommt das Fußtreten als abergläubische Handlung vor,
mit dem Zweck, dämonische Kräfte von demjenigen zu erlangen,
aus dessen Fuß man tritt. In den meisten Füllen wird man klarsehend
oder hört Unvernehmbarcs. In den Sagen verschiedenster Länder findet sich

dieser Zug (s. namcntl. Bolte-Polivka, Anmerkungen zu Grimm Bd. 2,

320. 518; Bolte, in Ztschr. d. Ver. f. Vkde. 6, 204 ff.; Sartori ib. 4, 174;

Bächtold, in Jegerlehncr, Oberwallis S. 297, wozu unten noch einiges
Weitere). Oft heißt es nur allgemein, X. trete auf den Fuß des
(zauberkundigen) L. und erhalte dadurch übernatürliche Gaben (Frankreich: Zeitschr
f. Vkde. 6, 207 f.3 Stellen), Bretagne und Korsika: ib. 206 f., Wales: ib. 207;

Thomas, Welsh Fairy Book f1915f p. 52. 161; Slaven: Krauß, Slav.
Bolksforschungcn S. 46 fniit Hexe durch die Luftj); statt des Fußes wird auch

nur die (große) Zehe genannt (Krauß ib. 102) oder die rechte Zehe (Schw.
Archiv 12, 218); in einer Walliser Sage (Jeg erl eh n er, Unterwallis S. 59,

sieht man die Geister, wenn man mit seinem Absatz die Sandale des beschwörenden

Kapuziners berührt. In den meisten Fälleu ist es der rechte Fuß des ö.,
auf den X. treten muß (Grimm, Myth. ^ 2, 927; 3, 320; Zeitschr.
f. Vkde. 6, 204. 206; Vernaleken, Alpensagen S. 185; Ernst Meier,
Schwäb. Sagen 2, 513 saus Graubünden!); Jeger lehner, Oberwallis
S. 235; Krauß, Sagen d. Südslavcn 2, 263); imbesondern in it dein linken
Fuß auf den rechten (Jegerlehner, Unterwallis S. 81; Roch holz,
Sagen 2, 160. 162; Strackerjan, Abergl. a. Oldenburg ° 1,170). Zuweilen

') Von der Fragestellerin zitiert.
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gilt bie umgefetjrte Sßorfdjrift: ber linfc 3fufj beS B. ift ber jattber
früftige ($. ©rimm, SI. ©cbr. 7, 9; SJtüllenboff, Sagen ©. 399; in

©[)riftiltin, Dans la Vallaise [3Iofte 1901] ©. 97 beifit eS unflar: «Mettez

votre pied droit à la place du mien») ; enbtid) ijier Wieber bie nähere
23eftimmung: ber rechte g it g auf beit littfett (©rtrnm, 3Ki)t£j. 2, 927;

SBalIifer ©agcit [S3rig 1907] 2, 171; ^egcrle£|ner, UttterwadiS 1, 76.

101; ©c£jmi^, ©itten beS ©tflcr SSoItcê 2, 31; ©tracferfan, 8lbcrgtaube a.

Dlbenburg2 1, 173). SBcibe SBerfaljren b'ntereinanber : Qegerlcbner, Ober®

waïïiS 2, 7.

2lbweicbcnb ift bic SSorfteïïitng, monad) baS getreten eine (Sriöf un g

herbeiführt. ©ine bcrmutifcbene Jungfrau bittet einen ©dfäfer, it)r auf ben

regten guff ju treten, bamit fie ertöft tnerbe (@c£j antb ac£j unb Sftülter,
5iieberjäd)f- ©agen ©. 245), in einer anbern ©age wirb ein SSär buret) biefelbe

§anblung einer SünigStocbtcr jum ^ringen (SJIültent)off, ©agen ©. 385).

©nbtid) fei bie içetlroirfttng bon 9)tep^ifto§ ißferbefufitritt (gauft [II]
23. 6330—6343) ermähnt, ju ber ici) feine ißaraflelen anjitfii^ren weif).

Sßctcben Qmecf beutet nun ber ©pielrcint an'? ®a ber 21uSgang bcS

©picleS itt feiner Skjietjnng gum gufftretett fteljt (eS tnerben bie einzelnen
Xiere ait berfdpcbeite Orte beS ßintmer? berteitt unb eilen auf ein beftimmteS
©tiebmort juin Iperrn), ift bie Söfuitg unficber. ®ie SSerfion „artnS ®icrli"
fiinnte fid) auf ein ©rfjubfurlfen Bei betn ftarfen (üieOcirtjt jauberfräftigen)
§errtt bejieben. ®ie liujertter gaffttng: ,,§err, tramp»tner ttf b'güef;li"
fiinnte aderbingS bie 23inbifation auSbrücfen ; aber bic untgefeljrte Raffung ift
bod) weitaus iiberwiegenb. ©o bleibt beim ber 23erS jur 3eit n0lb un"
aufgeflärt. ©. §.»S.

SloIfSIieber bei Seller? — 3<b &in ebett an einer SIrbeit über
bett „©ri'tnen §cinriclj" bon ©. Seller. Si un wäre icf) ihnen febr gu ®anf
berpftiebtet, wenn fie mir fagen fönnten, ob bie beiliegenben Siieber 93o 1 C§-

lieber als Unterlagen hüben, ober ob eS Originaltexte Seders finb?
gtf) teile fie genau itaef) ben SluSgabctt bon 1854 mit, baS erfte ftel)t

auf ©. 119 beS 2. S3bS. unb wirb Slnna unb betn grünen ^einrieb in ben

ÜDJuttb gelegt, baS attbere bout SJtonbenfcbcin ber Subitb (431).
üSenn Seder 93olfSliebcr als Unterlage butte, fo Bin icb 3bnen battfbar,

Wenn ©ic mir mitteilen fönitcn, wo icb fie ftnbcit fann.
1. (Slntta uttb ber grüne Ipeinrid):)

@S wobnt ein WeifieS SMuSdjen
gm grünen SSergeSbaitS ;

®aS §äuS(ein Wodte faden,
®aS SJiäuSlcin flot) barauS;

(®er grüne §einrid) fäEjrt fort:)
SJian b°t eS tiocf) gefangen,
8tm giificbcn angebunben
Unb um bic S3orbertäbd)en,
©itt roteS Saab gcwutiben ;

(SBeibc :)
@S jappettc uttb frf)ric :

SBaS bub' icb beim Uerbrocbett?
®a but man U)m ittS Jgcrjlcin
©in golbnen ißfeil geftoebeu.
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gilt die umgekehrte Vorschrift: der linke Fuß des L, ist der Zauberkraft!

g e (I. Grimm, Kl, Schr, 7, 9; Müllenhofs, Sagen S, 399; in

Christillin, Daus la, Vallaise sAoste 1991s S, 97 heißt es unklar: «Nettem

votre pisà äroit à ia plaes äu misa»); endlich hier Mieder die nähere

Bestimmung: der rechte Fuß auf den linken (Grimm, Myth. 2, 927:

Walliser Sagen (Brig 1997s 2, 171; Jegerlehner, Unterwallis 1, 76,

191; Schmitz, Sitten des Elster Volkes 2, 31: Strackerjan, Aberglaube a,

Oldenburg- 1, 173), Beide Verfahren hintereinander: Jegerlehner, Ober-
wallis 2, 7,

Abweichend ist die Vorstellung, wonach das Fußtreten eine Erlösung
herbeiführt. Eine verwunschene Jungfrau bittet einen Schüfer, ihr auf den

rechten Fuß zu treten, damit sie erlöst werde (Schambach und Müller,
Niedersächs, Sagen S, 245), in einer andern Sage wird ein Bär durch dieselbe

Handlung einer Königstochter zum Prinzen (Müll en h off, Sagen S, 385),

Endlich sei die Heilwirkung von Mephistos Pferdefußtritt (Faust slls
V. 6339—6343) erwähnt, zu der ich keine Parallelen anzuführen weiß.

Welchen Zweck deutet null der Spielreim au? Da der Ausgang des

Spieles in keiner Beziehung zum Fußtreten steht (es werden die einzelnen
Tiere an verschiedene Orte des Zimmers verteilt und eilen auf ein bestimmtes
Stichwort zuin Herrn), ist die Lösung unsicher. Die Version „arms Tierli"
könnte sich auf ein Schutzsuchen bei dein starken (vielleicht zauberkcaftigen)
Herrn beziehen. Die Luzerner Fassung: „Herr, tramp--mer uf d'Füeßli"
könnte allerdings die Vindikation ausdrücken; aber die nmgekehrte Fassung ist

doch weitaus überwiegend. So bleibt denn der Vers zur Zeit noch

unaufgeklärt. E. H.-K,

Volkslieder bei Keller? — Ich bin eben an einer Arbeit über
den „Grünen Heinrich" von G. Keller. Nun wäre ich ihnen sehr zu Dank

verpflichtet, wenn sie mir sagen könnten, ob die beiliegenden Lieder Volkslieder

als Unterlagen haben, oder ob es Originaltexte Kellers sind?
Ich teile sie genau nach den Ausgaben von 1854 mit, das erste steht

auf S. 119 des 2. Bds. und wird Anna und dem grünen Heinrich in den

Mund gelegt, das andere vom Mondenschcin der Judith (431).
Wenn Keller Volkslieder als Unterlage hatte, so bin ich Ihnen dankbar,

wenn Sie mir mitteilen können, wo ich sie finden kann.
1. (Anna und der grüne Heinrich:)

Es wohnt ein we>ßes Mäuschen

Im grünen Bergeshaus;
Das Häuslcin wollte fallen,
Das Müuslein floh daraus;

(Der grüne Heinrich fährt fort:)
Man hat es noch gefangen,
Am Füßchcn angebunden
Und um die Vordcrtätzchen,
Ein rotes Band gewunden;

(Beide:)
Es zappelte und schrie:
Was hab' ich denn verbrochen?
Da hat mau ihm ins Hcrzlciu
Ein gvlduen Pfeil gestochen.
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2. ßubitp:)
®g ift eine übte geit!
Suna, bie meitanb feujrpe SJtaib,

Siebäugclt auf ben Stüpfcit otter ©ünber
Stm tieQcit Sag unb pöpnt un§ arme Sfinber.

©cpätn' bid) SJtonbfcpein!

gep tat bag genftcr auf
3n buntter Stacht unb fitcpte Sunag Sauf.
$a pängt fie frerfj au nteincg Jçaufeg Schmede,
23i(b gofj icf) SBaffer auf bic toeiße ©teïïc.

©cpärtt' biep SJtoitbfcpein (Sj. Stüffer.
St it t mort. — S8ou ben beiben Siebern pat nur bag erfte ganj teifc

Slnftftnge an beit SBotfgton, bag gmeitc ift ein beitttirpeg Äunfter^eugnig („Suna,
bic meitanb feufepe SDtaib, liebäugelt auf ben Slöpfen atter ©ünber!"), bag ia
überbie? auf bie Situation eiugefteftt ift. StucI) für bag erfte Siebepen fünnen
mir feine äpnticpen gaffungen naepmeifen. ®ie Sieber fiub in beut Stuffap
bon Stltrocgg (©eprn. 33£be. 3, Iff.) mit 9terpt unermäpnt geblieben.

©patentier. — ®ibt eg öftere Sitcratur über bag in ber iöagter Über»

lieferung borfontmenbe fpufpafte ©patentier? St. ®irimäcpter.
Stntmort. — Ë. Soptrufcp erjäptt bie ©age in feinem „©cpmeijer»

ifepen ©agenbuep" (Seipg. 1854) @. 363" aug münbtieper Quelle ®cr Sc»

antmorter erinnert fiep auep aug feiner gitgenbjeit an Stugfagen über bag

©patentier. Eg mürbe ipm atg ®racpc gefepitbert, ber alte, bie ipn angebtieft
paben, mit ©ieeptum ober gar Sob beftrafc. gn 3» 2Ä- Uftcrig Äotteftaneen,
bie auf ber gentratbibtiotpef in gürirp (iegett, fiubet fiep fub E e 2, Sitt. @

bie ©age ebenfattg jitiert aug einem peute niept ntepr auffinb6areit TOanu»

ffript eincg gop. Jpeinr. SBcpfj, betitelt: „ißeregrination" (1653).
®. §.=ff.

ÇBoIféfun&Iicpe ©pronif. — Petite Chronique.
©eftion Safet.

Sortröge.
27. Dftober 1922: §err V. 1). M. $pit. ©epmibt: Über ©aunermefett (mit

Sieptbitbcrn).
24. ÜRobcmbcr 1922: §ottänbifepc grüptinggbräuepe (tinematograppifepe Sicpt»

bitber). Sorgefüprt bott beut Seiter ber gitmgefetlfrpaft, eingeleitet bitrcp
I)r. §. S3äcptotb»@täubti.

15. ®ejember 1922: §crr ißrof. Dr. Entto Sittmann aug Sübittgen: Über

Saufenbunbeine Stacpt.
12. gattuar 1923: §err ißrof. Dr. 9tub. 9Ji tt cp aug SBictt: Über bie Sttpen»

germanen.
2. gebruar 1923 : .jjerr 'ßrof. Dr. §. S r o cf tnann gerof cp aug Qüricp :

Sont Srei gtittt Srot (mit Sieptbitbern).
16. gebruar 1923: §err SRiffiottar §cttri St. g un ob aug ©enf: La magie

des Africains et le système de divination par osselets (avec démonstration
et projections lumineuses).

16. 9Rörj 1923: §err Dr. g. ®orufeiff: SBucpftabcntnpftif.
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2, (Judith:)
Es ist eine üble Zeit!
Luna, die weiland keusche Maid,
Liebäugelt ails den Köpfen alter Sünder
Am hellen Tag und höhnt uns arme Kinder,
Schäm' dich Mondschein!

Ich tat das Fenster auf

In dunkler Nacht und suchte Lunas Lauf,
Da hängt sie frech an meines Hauses Schwelle,
Wild goß ich Wasser auf die weiße Stelle,
Schäm' dich Mondschein! G, Küffer.

Antwort. — Von den beiden Liedern hat nur das erste ganz leise

Anklänge an den Volkston, das zweite ist ein deutliches Knnsterzeugnis („Luna,
die weiland keusche Maid, liebäugelt aus den Köpfen alter Sünder!"), das ja
überdies auf die Situation eingestellt ist. Auch für das erste Liedchen können

wir keine ähnlichen Fassungen nachweisen. Die Lieder sind in dem Aufsatz

von Altwegg (Schw, Vkde, 3, Iff,) mit Recht unerwähnt geblieben.

Spalentier, — Gibt es ältere Literatur über das in der Basler Über-

lieferung vorkommende spukhaste Spalentier? A, Diriwächter,
Antwort, — C, Kohlrusch erzählt die Sage in seinem „Schweizerischen

Sagenbuch" (Leipz, 1854) S, 863" aus mündlicher Quelle Der Bc-
antworter erinnert sich auch aus seiner Jugendzeit an Aussagen über das

Spalentier, Es wurde ihm als Drache geschildert, der alle, die ihn angeblickt
haben, mit Siechtum oder gar Tod bestrafe. In I, M, Usteris Kollektaneen,
die auf der Zentralbibliothek in Zürich liegen, findet sich sub C e 2, Litt, E

die Sage ebenfalls zitiert aus einem heute nicht mehr auffindbaren Manuskript

eines Joh, Heinr. Weyß, betitelt: „Peregrination" (1653),
E, H,-K,

Bolkskundliche Chronik. ^ petite Lkronique.
Sektion Basel,

Vorträge,
27, Oktober 1922: Herr V, l), N, Phil, Schmidt: Über Gannerwesen (mit

Lichtbildern),
24, November 1922: Holländische Frühlingsbrüuche (kinematvgraphische Licht¬

bilder), Vorgeführt von dem Leiter der Filmgesellschaft, eingeleitet durch
I>r. H, Bächtold-Stänbli,

15, Dezember 1922: Herr Pros, Or, Enno Littmann ans Tübingen: Über

Tausendundeine Nacht,
12, Januar 1923: Herr Pros, llr, Rnd, Much ans Wien: Über die Alpen¬

germanen,
2, Februar 1923: Herr Prof. Dr. H, Brockmann-Jerosch aus Zürich:

Vom Brei zum Brot (mit Lichtbildern),
16, Februar 1923: Herr Missionar Henri A, Junod aus Genf: Oa magie

des ^.tricains et le sxstème «Ze clivination par osselets (avse demonstration
et proseotions lumineuses),

16, März l92Z: Herr Or, F, Dvrnseiff: Bnchstabeninystik,


	Demandes et réponses = Fragen und Antworten

