
Fragen und Antworten = Demandes et
réponses

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Schweizer Volkskunde : Korrespondenzblatt der Schweizerischen
Gesellschaft für Volkskunde

Band (Jahr): 16 (1926)

Heft 1-3

PDF erstellt am: 28.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



— 18 —

fait tournoyer et la lance dans l'espace, dans un envoi d'étincelles, en criant:
« Pour une telle avec un tel».

Petit garçon, nous avons connu quelque chose de très analogue: chacun

préparait sa «faille», formée d'une hotte de paille ou de roseaux, fixée au
bout d'une perche; tous l'allumaient au grand feu et, lorsqu'elle était

presque consumée, la jetaient à tour de rôle dans le brasier, en clamant le.

secret qu'il prétendait avoir surpris. Nous avons participé aux Failles dans

le Pays de Gex, il y a trente-cinq ans, et nous pensons que la «faille» portative

résume assez bien le symbole de purification par le feu, du village et de

ses alentours, infestés durant toute la saison d'hiver par les esprits malfaisants

que la flamme va mettre en fuite.
Mais lorsque le feu s'est éteint, la gaîté n'a pas encore tout son compte:

il s'agit bien vite de «mâchurer» les filles et les plus dégourdis s'empressent
de noircir leurs mains et de courir sus aux jouvencelles qui poussent des cris

d'orfraie, se cachent le visage de leurs mains et ne songent nullement
à fuir.

Mais il est avec le ciel des accommodements, surtout le jour des «Failles»

et, qui sait? un baiser ou plusieurs, concédés sans trop de mauvaise

grâce, remplacent parfois le fard de ramoneur que les garçons se proposaient
d'appliquer sur les. joues des jeunes filles. Et c'est ainsi que l'on prend congé
de l'hiver: on a chassé les mauvais esprits, la flamme fugace des «failles« a

évoqué le soleil printanier et la reprise du travail dans la ruche campagnarde.
Et c'est encore un peu du passé qui s'embusque, rieur, au tournant de

la route banale, avant-coureur de chaque renouveau.
(Tribune de Genève.) Samuel Aubkbt.

Qlnttoorten unî) 9tadjträge. — Réponses et Suppléments.

$um ©teetliftriden (Sdflo. Slfbe. 13, 43 ff.). — ®ent äJtujeum für
SSülferfunbe tit Stafel tourbe bttrrt) gfrait ißrof. §acgfcr-fßaffabant ein tjSctar

©tridunbelit au? ftaormina (©igitieix) gefcfjentt, bie balbntonbförmig gebogen
ttttb au? bünnent 9Jteffiitgbral)t Ijergeftellt fittb. flaut 93erid)t tuirb bie eine

biefer Kabeln itt bn? ©ctjiirgenbanb geftect't unb mit bev nttbern bnratt ge»

ftrirft. Siefe jyorut full nur in ïaormina Uorfommeu. ©. §.=Sï.

fragen unb ainttoorten. — Demandes et réponses.
SA a f f erp r ob e. — ©eit längererSeit befdjüftige ici) nticl) mit ber ©ejdjirbte

be? ft. gattijd)cn 99tinifterialengefd)led)t? ber ©ici bon ©lattfiurg ttttb
®iel?berg (bibc §iftor.-bilrgerl. Sejçiton ber ©djtucij, |Ça§gifcI 25,

©eiteöli f.). Kutt berichten Sfinbter & ffinoblodi, Dberbabifdje? ©efc^Iec^ter-
bud), 1 444 : « Shtnigitnb, „bie frijünc ©ielin", batte fid) mit bem bocbbetagteit
SBilbetm b. ^ungerftein bertjeiratet, bert fie 1487 V. 25. mit Sfilfe ibre? Sieb-

Ijaber?, eine? ©eibenftiefer?, ennorbete. ©ie flob in bie ©ebtoeij, tourbe in
Qürid) gitttt ©rtränfen berurteitt, blieb aber unter bem SSaffer ber
Simmat lebenbig unb tourbe bttreb ben Kad)rid)ter gerettet...»
Jpier frbeint c? firb um einen alten tHedjtSbraitd) $u b&ttbeln, ber ait ba? be«

faitutc Slorfotumni? beim „9Jiorb bon ©reifettfec" gemabnt, too ber Kadjricbicr
jeben gebnten SKann für firb n"f bie Seite fteüeti luollte. — Sfönntcn ©ie mir
barüber Stuffdjlufs geben?

©t. ©allen. Dr. S3ütler.
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kalt tnuruoz'sr st la Innes dans l'sspace, dans nn envoi d'etincelles, en criant:
» ?un>' uns teils avec un tel».

Detit garco», nous avons connu quelque ciiose de très analogue: ebacun

préparait sa «saille», kormêe d'une Imtte de paille on >ie roseaux, ilxèe nu
bout d'une percbc; tons i'niluinnisnt nu grand keu et, lorsqu'elle ètnit

presque consumée, In jetaient n tour de râle dnns le brasier, en elnmnnt le

secret qu'il prétendait nvoir surpris. blous nvons participe nux b'allles dnns

le Da^s de Dsx, il )' n trente-elnq nns, et nous pensons que ln «saille» portn-
tivs resume nsser. insu le symbole <Ie puriiiention pnr le ten, du village et de

ses nlentours, inkestvs dnrnnt toute ln saison d'Iuver pnr les esprits mnlknisnnts

(pie In tinmme vn mettre en suite.

Nais lorsque le ken s'est éteint, ln gaîte n'n pns eneors tout son compte:
il s'agit bien vite île »mâcburer» les iilles st les plus dégourdis s'empressent
do noireir leurs mnlns et de courir sus nux jouvencelles qul poussent des cris

d'orkrnie, se enebent le visage de leurs mnlns et us songent nullement
n kuir.

Unis ll est nvec le ciel des necommodements, surtout le.jour des « b'ail-
les» et, qui sait? un bniser ou plusieurs, concédés snns trop de mnuvnise

grâce, rvinplncent parkois le knrd de rnmoneur que les Animons se proposnicnt
d'nppliquer sur les. joues des jeunes tilles, bit c'est ninsi que l'on prend congé
de l'biver: o» n cbassê les mnuvnls esprits, In tinmme lugace des «kailles« n

évoque le soleil printnnler et In reprise du trnvnll dnns ln ruelle campagnarde.
silt c'est encore un peu du pusse qui s'embusque, rieur, nu tournnnt de

ln route bnnnle, nvnnt-coureur de cbnque renouvenu.
sl'ribline de (ìenvvo.) ^vsnnr.

Antworten und Nachträge. — kèponses et Suppléments.

Zum Stecklistricken (Schlv. Bkdc. >3, 43 ff.). — Dem Museum für
Völkerkunde in Basel wurde durch Frau Prüf. Huegler-Passavant ein Paar
Stricknadeln aus Taormina (Siziliens geschenkt, die hullmivudförmig gebogen
und aus dünnem Messingdraht hergestellt sind. Laut Bericht wird die eine

dieser Nadeln in das Schürzenbaud gesteckt und mit der andern daran
gestrickt. Diese Form soll nur in Taormina vorkommen. E. H.-K.

Fragen und Antworten. — Demandes et réponses.
W asjcrprvb e. — Seit längererZeit beschäftige ich mich mit der Geschichte

des st. gallischen Ministerialengeschlechts der Gicl von Glattburg und
Gielsberg (vide Histor.-bürgerl. Lexikon der Schweiz, Faszikel 25,

Seite5tt f.). Nun berichten Kindlcr ck Knoblvch, Oberbadisches Geschlechter-

buch, I 44t: « Kuniguud, „die schöne Gielin", hatte sich mit dem hochbetagten

Wilhelm v. Hnngerstein verheiratet, den sie 1487 V. 2b. mit Hilfe ihres
Liebhabers, eines Seidenstickcrs, ermordete. Sie floh in die Schweiz, wurde in
Zürich zum Ertränken verurteilt, blieb aber unter dem Wasser der
Limmnt lebendig und wurde durch den Stachrichter gerettet...»
Hier scheint es sich um einen alten Rechtsbrauch zu handeln, der au das
bekannte Vorkommnis beim „Mord von Grcifensec" gemahnt, wo der Nachrichter
jeden zehnten Mann für sich auf die Seite stellen wollte. — Könnten Sie mir
darüber Aufschluß geben?

St. Gallen. Dr. Bütler.
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SI nt tu or t. — ®ie intereffante Stotig über bie Errettung ber ®ietiit
attê bem 3®affer beruht iebenfaltë auf bem atten ©otteëurteit ber äßaffcr«
probe, tiacEi tuelcheut Verbrecher (Befonberê §cjen) atë fc^utbXoS erfaniit
luurben, toenn fie unterfaiiferi, bagegen atë fcïjiilbig, loettii baë 3Baffer fie

nic£)t annahm, b. h- toenn fie oben fehmammcit. ®aritber fiet)c namentlich
3- © r i in in, ®eutfdje 9tec£)t?attcrtümcr 33b. II, ©. 582 ff. ; Melusine. 33b. IV,
©.184; Revue des Traditions populaires XV1I1, 455; Revue de l'Histoire
des Religions Bd. Li, 16; 33 I ü 11 e r für ißomtnerfcije Volfötunbe X, 83; Jeit»
fctjrift für Öfterr. 93otfëfunbc VI, 221. Jtt öorliegenbem gälte mar bie Er«

rettung um fo angebrachter, als bie SSerurteilte unter bent SBnffer nod)
(ebenb blieb.

Über bie ©itte, baft ber geïjntc SJlantt beut Stadjrichtcr gehöre, flehe
©. Dfenbriiggen, Sllamann. ©trafrecht ©. 192. ©.

Jungbrunnen. — SBo ift Literatur über bcit ©tauben au ba§ ber«

jüngenbe Slab gu finben? J. 3B

?(ntmort: ®a§ SJtotib bout Jungbrunnen finbet fid) it. a. in ber

Stlejanberfagc, bgl. hierüber: §. 33ogelftein, Adnotationes quaedam ex litteris
orientalibus petitae ad fabulas quae de Alexandra magno circumferentur.
33reSlau 1864; J. Jacher, ißfeubocalliftheneS. §atk 1867, ©. 142.— gerner
J. ©ritttm, 90it)tbologie4 I, 488; III, 167; 9t. ©chuIft, ®eutfrt)eë Seben im
14. unb 15. Jfp ©. 243 f.; 99o 11c, Slrcljib f. flab. ißhü- IN, 1321; ®olbo,
Studi di filol. romanza 9, 230; ®ät)nharbt, Staturfagcn 2, 154. 288; J. 91.

9JiaceuIloch, The Childhood of Fiction, üonboit 1905, ©. 93; 91. TU artin,
®cutfchc§ S3abemefen (1906), 233 ff.; Kuhn, .Sjerabfuitft bcê geuerë (1859), 12;
St. b. ©pieft, ®er 33runuen ber eluigeu Jugeub. Sltitt. ber borberafiat @ef. 22

(TUünd)en 1918), 328; 3® olf bie trief), Str. 338 f. (§elbcnbud) eb. bon ber

§agen 1 [1855], ©. 208); 91bor u. ba§ SJtecrtoeib (Jeitfdjr. f. bt. 911t. 5, 6 ff.);
§anS Sad)ë, ®er Jungbrunnen (©rtpoant Dir. 115, 9lu§g. ©oeftc, loo folgenbe
Literatur bergeichnet ift: 33al. ©chmibt, ®ie TUftrchcn beë ©traparola.
33erlin 1817, @.277; Earn. 3® en b der, ©d)norrë 9lrcf)ib 7, 329); loeiter: ©e«

ntülbc bon Sucaê Er a it ach S- 33ertin, 2 §otgfd)nitte beë 16. Jh. mit
(Schichten; tçiion be 33orbeau f. ®egettjoff, grangöf. VolÖntärcbert 1, 13

u. 9lnut. ©. 305 ; 8®. 9t 1 p 3Solt§märchen ic. bei §erobot. ©iittingen 1921, 83 fg.;
9t. 91t. 9Jtet)cr, Steligionëgefch. 86; TUannharbt, ©ermanifcheSKpthen (1858),

9tegifter f. b.; s43faniteitfchntib, Sßeihtoaffer (1869), 83. 99; Sütbtf, ©ageit
je. 308 9tr. 252; ©d) tue ig. Jbiotifon 4, 667; 9( teilt an ni a 18 (1890), 163;
©chönmerth, Dbcrpfatg 2, 170; §aupt, Sagenbuch ber Sauft jj 1, 248

9tr. 303; ®rl«33öhine, üieberhort 2, 247, Str. 429a; 2, 251, Str. 429e;
Siirlingcr, 9lu8 ©chtbobcit 1, 185 f. 2, 397; SBolf, 33eitrüge 1, 167.

E. uitb §. 33.«St.

9t b g ci h I vc i ine. — 3®ic Sie tuiffen, brauchen bie Sinber, tbeun fie be«

ftiiiiiueu lboKen, mer beim ©pielen „eS fein fott", bie fogenanntcit 9lbgähIreitite.
Jch höbe einige au§ biefer ©egenb (®iinber, ®änemart) gefammett, unb babei

fiel mir bie 9thntic£)feit mit beutfehen Steinten auf. Jch fanb über gang ®äne»

mart ähnliche Steinte, ging nach ©ctjtuebcn unb fanb fie auch bort unb hübe

fogav einige au§ 9lmerita, bie ähnlich tlingeti. ©obiel ich tueifj, ift noch nie

auf biefe rätjelhafte Übereinftimmung, bereu Urfadfe gaitg loeit gurüctliegen
muff, hingetbiefen tobrben. Jch moftte nun mein SJtateriat iit einer bänifd)en
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Antwort, — Die interessante Notiz über die Errettung der Gielin
aus dem Wasser beruht jedenfalls auf dem alten Gottesurteil der Wasserprobe,

nach welchem Verbrecher (besonders Hexen) als schuldlos erkannt
wurden, wenn sie untersanken, dagegen als schuldig, wenn das Wasser sie

nicht annahm, d, h, wenn sie oben schwammen. Darüber siehe namentlich

I, Grimm, Deutsche Rechtsaltertümcr Bd, ll, S, 582 ff,; Nein sine, BdIV,
S.184; Uevus îles 'traclitians populaires XVllI, 455; Itevus üe l'llistoire
ües Religions kü, ll, 16; Blätter für Pommersche Volkskunde X, 83;
Zeitschrift für Osterr, Volkskunde VI, 221. In vorliegendem Falle war die

Errettung um so angebrachter, als die Verurteilte unter dem Wasser noch
lebend blieb.

Über die Sitte, daß der zehnte Mann dem Nachrichter gehöre, siehe

E, Osenbrüggen, Alamann, Strafrecht S, 192, E, H,-K,

Jungbrunnen, — Wo ist Literatur über den Glauben an das

verjüngende Bad zu finden? I, W

Antwort: Das Motiv vom Jungbrunnen findet sich n, a, in der

Alexandersage, vgl. hierüber: H, Vogelstein, Xüuotationes gcmeüain ex litteiis
orieutalibus petitae aü tabula» g»ae üe Xlexanüro magiio eireumkereutur,
Breslau 1864; I. Zacher, Psendvcallisthenes, Halle 1867, S, 142,— Ferner

I, Grimm, Mythologie^ I, 488; III, 167; A, Schultz, Deutsches Leben im
14, und lb, Jh, S, 243 f,; Bolte, Archiv s, slav, Phil, 18, 132'; Toldo,
8t,»üi üi ülol, romanüa 9, 239; Dähnhardt, Natnrsagen 2, 154, 288; I, A,

Macculloch, Dim Llliilillmocl ok Diction, London 1995, S, 93; A, Martin,
Deutsches Badewesen (>996), 233 ff.; Kühn, Herabkunft des Feuers (>859), 12;
K, v, Spieß, Der Brunnen der ewigen Jugend, Mitt. der vorderasiat Ges, 22

(München >918), 328; Wolfdictrich, Str, 338 f, (Heldenbuch ed, von der

Hagen 1 f1855), S. 298); Abor u, das Meerweib (Zeitschr, f, dt. Alt, 5, 6 ff,);
Hans Sachs, Der Jungbrunnen (Schwank Nr. 115, Ausg. Goetze, wo folgende
Literatur verzeichnet ist: Val, Schmidt, Die Märchen des Straparola,
Berlin 1817, S, 277; Cam, Wendeler, Schnorrs Archiv 7, 329); weiter:
Gemälde von Lucas Cran ach d, I, in Berlin, 2 Holzschnitte des 16, Jh, mit
Gedichten; Huvn de Bordeau s, Tegethoff, Französ, Volksmärchen 1, 13

n, Anm. S, 395 ; W, Aly Volksmärchen :c, bei Herodot, Göttingen 1921, 83 fg.;
R. M, Meyer, Religionsgesch. 86; Maunhardt, Germanische Mythen (1858),

Register s, v,; Pfannenschmid, Weihwasser (1369), 83. 99; Lütolf, Sagen
?c, 398 Nr. 252; Schweiz, Idiotikon 4, 667; Alemann in 18 (1899), 163;
Schvnwerth, Oberpfalz 2, 179; Haupt, Sagenbuch der Lausitz I, 248

Nr. 393; Erk-Böhme, Liederhort 2, 247, Nr. 429 a; 2, 251, Nr, 429 e;

Birlinger, Aus Schwaben 1, 185 f, 2, 397; Wolf, Beiträge 1, 167,
E, H,-K. und H. B,-St,

Abzählreime, — Wie Sie wissen, brauchen die Kinder, wenn fie be-

stimmen wollen, wer beim Spielen „es sein soll", die sogenannten Abzählreime.
Ich habe einige aus dieser Gegend (Tönder, Dünemark) gesammelt, und dabei

fiel mir die Ähnlichkeit mit deutschen Reimen auf. Ich fand über ganz Dänemark

ähnliche Reime, ging nach Schweden und fand fie auch dort und habe

sogar einige aus Amerika, die ähnlich klingen. Soviel ich weiß, ist noch nie

auf diese rätselhafte Übereinstimmung, deren Ursache ganz weit zurückliegen
muß, hingewiesen worden. Ich wollte nun mein Material in einer dünischen
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3eitfdjrift bcröffentlichen unb moflte borner gerne miffctt, ob Qïjrc Meinte itt
ber ©cfjtueij atteï) nn unferc auflingcit. Mietïcirfjt intereffiert ©ie bic ©adfc
aucl), fobafj ©te fo freuiiblich feilt tuotlen, mir einige jit fenbett. Saillit ©ie
miffen, auf meldfe SCSörter ©ie befonber? achten ttiüffcn, gebe ich Qhncit e'"
(ßaat (Beifpiclc:

1. 53 c i î p i e I :

au? ®eutirf)Iattb: ©bberi febberi fabberi faj,
fnipperi tnapperi — tnutï.

am§ ®äncmart: ©Keri fetter i ribbebe va,
ribbebe rnbbebe — tnott.

au? Mmcrita: Qbibt) bibibi) fibibi) fab,

ibibt) bibibt) — Sînabc.

au? Schmcben: febebej febebo —

2. (Beifpiel:
au? ®eutfcf)(anb: ©ne mette niinf tnnnf,

fittf faut,
cier beier — tueg.

((Borhcrrfdjenb bie gornt ,,©ïe, tttele".)
au? ÎUâncmarf: ©ne mène titittg utang

tting ïtniig,
ofe bofcjiattc bei,

cia meia — bact.

au? Mmcrifa: $ne mine ttteitti moe,
catrfi a ttiggcr bp ttje toe,

if £)e Ijoiïerê (et hint go,
ini mini meini tttoe.

3. SBeifpiet:
ait? ®eutjcE|(attb : — — enne menue
au? $änemarf: — — ennefc pennete -
ait? ©chmeben: — attnifa baitnita — —

4. (Beifpiel:
au? ®eutfrt)(atib: — — Ilten bulett bott — —
ou? ©äuentarf: — — Dien boten bot
au? ©chmeben: Die bo(e boff — —

5. (Beifpiel:
itt ®üncntarf unb ©chmeben tennt matt: Ipact pact (Mollcfaet,

nu ma bu ga baet.

ïilttbcr (®ätietttarl). ©. ©?ti(bfeu, ©emittarlchrcr.

Mntmort: ©pegicll gu Mr. 1 ttttb Mr. 3 ber bon 3h"e" angeführten
Sßerfe (©((cri, federi, jomie ettncfe, pennete) fiuben fief) bie SSariauten nicht nur
über gang Seutfchlanb ttttb bie gauge ©tfjmeig berbreitet, fonbent auch i" ab^

gelegenett ©prarhinfeln mie ©ottfchee, fomic itt Siebenbürgen, Ungarn, ben

Mieberlanbett, ©ngtanb te. $ch fanb ähnliche SBcrfe ober Slnflitnge baron
g. S3, itt folgettben 33üchern: ip. ®ungcr, Stinbcrlicber unb Stinberfpiele au?
bent Mogtlanbe. fßlauen i. 55. 1894, Mr. 295—299; ®. ©chlägcr, (Bout

S3obenfee gum SMain, Mr. 15 : SSabifche? S'iitbcrlebcit in ©piel unb Meint. Hart?'
ruhe 1921, ©. 39; Qeitfchrift b. herein? f. S8olf?tunbe. (Berlin, 53b. V,
©. 283 f.; VI ©. 102 u. 297; VII ©. 299; XVIII ©. 28, Mr. 214; ®. t. SSlümm),
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Zeitschrist veröffentlichen und wollte vorher gerne wissen, ob Ihre Reime in
der Schweiz auch an unsere anklingen, Vielleicht interessiert Sie die Sache
auch, sodass Sie so srenndlich sein wolle», mir einige zu senden. Damit Sie
wissen, aus welche Wörter Sie besonders achten müssen, gebe ich Ihnen ein

Paar Beispiele!
t, Beispiel!

aus Deutschland! Ebberi sebberi sabberi saj,

knipperi knappcri — knüll,
aus Dänemark! Elleri selleri ribbede ra,

ribbede rabbede — knoll,
aus lllmerika: Jbidy bibidy stbidh sab,

ibidy bibidy — Knabe,
aus Schwede»! sebedej sebedv —

2, Beispiel!
aus Deutschland! Enc meue mink mank,

sink sank,

eier beier — weg,
(Vorherrschend die Form „Ele, mele"

ans Dänemark! Ene mene ming mang
kling klang,
ose dose^bakkc dei,

cia weia — vaek,

ans Amerika! Ine mine meini mve,
eatch a nigger bh the toe,

if he hollers let him go,
ini mini meini mve,

3, Beispiel!
ans Deutschland! — — enne wenne
aus Dünemark! — — enueke peuneke - - —

aus Schweden! — annika dannika — —

1, Beispiel!
aus Deutschland! — — Ulen duleu dolt — —
aus Dänemark! — — Oleu doleu dot
aus Schweden: Ole dole doss — —

5, Beispiel!
in Dänemark und Schweden kennt mau: Haek paek Mollesaek,

nu ma du ga vaek,

Töndcr sDänemark), C, Eskildseu, Seminarlehrer,

Antwort: Speziell zu Nr, 1 und Nr, 3 der von Ihnen angeführten
Verse (Elleri, selleri, sowie enneke, peuncke) finden sich die Variauten nicht nur
über ganz Deutschland und die ganze Schweiz verbreitet, sondern auch in à
gelegenen Sprachinseln wie Gottschee, sowie in Siebenbürgen, Ungarn, den

Niederlanden, England ?c. Ich fand ähnliche Verse oder Anklänge daran
z, B, in folgenden Büchern: H, Dunger, Kinderlieder und Kinderspiele aus
dem Vogtlande, Planen i, P, 1894, Nr, 295—299; G, Schläger, Vom
Bodcnsee zum Main, Nr, 15 : Badisches Kiuderlebcu in Spiel und Reim, Karls'
ruhe 1921, S, 39; Zeitschrift d, Vereins f, Volkskunde, Berlin, Vd, V,
S, 283 f,; VI S, 102 ». 297; VII S, 299; XVIII S, 28, Nr, S14; E, K, Blümmi,
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®a8 .ftctrntner @c(jiiabcrhüßfct, SBeitfäge jur ©efctjichte ber bcutfcheu Sprache
urtb Literatur, tjg- b. ©ieber8, Sgaïïe 1905, Seil IV 6. 30 u. 104; ©. ©dj u»
ut a it it, 93otf8» ttnb Stinberreime au8 Sitbecl urtb Umgebung. Sübccf 1899,
Sir. 424, 400. 403; 0. grö mittel, Stinberreime, Seidig II (1900),
Sir. 107, 123. 124; 181 öttcr für $ommerfcf)e S8otf8ïunbe, 33b. X
©. 11; 9t. öauffett, ®ic beutfrfje ©pracljinfet ©ottfetjee. ©raj 1895, Sir. 164;
9t. Jpühr/ ©iebcnbürgifct^fächfifche Stinberreime uiib Stinbcrfpiete. igertitamt»
ftabt 1903, ©. 39, Sir. 4, 8, 10, ©. 42, Sir. 43; £>. 8ober, Stinbcrlieb uttb

Stinberfpiet aus Stßien itnb Stieberüfterreicß. 3Bicn 1924, ©. 74, Sir. 225 f.;

g. ®rofitjn, ®eutfcl)e Stinberreime unb SkrmanbteS. Aîetfrgtg 1897, Sir. 205,

210, 122, 216—218; 3. Sctoaiter, ®cut[d)e3 Stinbertieb unb Stinberfpiet in
Staffel. Staffel o. 3-/ Sir. 197, 211, 195; St. 28el)rt)an, Stinbertieb unb Stinber»

fpiet, $anbbüct)er jur 93o(£8fttube, 33b. IV. Seipjig 1909, ©. 165, Sir. 1 ;

£. ©rote, 9(u8 ber Stinberftube, nieberfädff. Sîittberbuch, 2. Stuft. Çannobcr
1872, ©. 259, Sir. 7; 9t. SBrebe, SRheinifdfje SBoIfêïunbe. Seipgig 1919, ©.117;
©ri) tu a rj, grigtjeS, 9( ©oproni Siemct gtjermeïbat. Söubapeft 1913 (®ejtc
beutfet)), Sir. 368, 361; ©. jgeßter, ."geffifetje SanbeS» unb 33oIf8futtbc, 2. 33b.

53otf8funbe. SJiarburg 1904, ©. 60; g. 91t. 33iit)ine, ®eutfd)c8 Stinbertieb unb

ffinberfpiet. Seip^ig 1897, Str. 1729 f.; g. U. Stubriait, ®ie Stttauffeer, ein

33eitrag gitr S3oIf8futtbe bc§ ©aljtammerguteS. Söieit 1905, ©. 113; 9t. 33ec!cr,
ipfätjer 33otf8funbe. 33oitit 1925, ©. 221; 3- bau 33toten, Stebcrtanbfche
33atcr en Stinberrijmen. Seiben o. 3v © 153/ 6/ © 158, Sir. 25, ©. 22.

3n ®änemarf l)abc irt) bei Striftenfen, ®an8fc SBöriterittt, Sicntfer ug
Segc, 9(rl)u8 1896, Str. 1474 f. äljnIid)eS gefunbeit. 9(url) bei g. Storfa, Lo

que cantan los ninos, SSiabrib o. 3-, ©. 119 fiitbcn fiel) Stnftäitge.
93erit. ©. 8üri('ßet'-

fragen.
St icufp an hat ter — ©inb gotten Stienfpantjattcr au8 ®on in ©eftalt

eincë 9DienjcI)eit£opfe8, iit beffen SJiaitl ber ©patt gefteett luirb, befanttt? 3"
Öftcrrcid) Çcifjen fie „©eantnäuter".

©8 folleit itäntfic£) in Piémont ober bon angreujenben fehtbeijerifcljen ober

franjüfifcpen ©ebieten foldjc Stienfpantjättcr cjiftieren. 93ieïïeirf)t tennt matt
fie in ©djtue^er SJittfccit, ober finb fie iit ber Siteratur ermähnt?

SBicn. Dr. Si. ©ctjüItter.

SJiangctbrettcr. — 3d) bin je^t mit einer Strbcit über bic
berfctjiebenen ®ppcn ber europaifrtjen SJianget6rctter bcfchaftigt ttttb tjabe be«

reitS ba8 SJlateriat au8 bett meiften Sänbern, too foteße bortommen, bcifatntucn.
3« bett Spnbtiïationen über bie ©d^tueij Ijabe ici) aber teilt einziges ©tuet fittbeu
filmten, tua8 îiiiet) fetjr tuunbert, toeit ja boct) ®eutfct)tanb ttttb ®iro( l)art att bie

©rl)tbcij grettjen unb iit ben beiben anbern Sänbern bic SJiangctbrettcr iit
großer 8a()I bertreten fittb.

SBicn. S if a ©anteffou.
9(f)ne nub Sîittb. — SfuSgetjeitb au8 eittcnt mebijinifdjengaltau8Ungarn,

in luctdjem eine gebilbete, gtaubloitrbige gefunbe grau behauptete,' im Stinb»
bett ruätjrenb ber Siafßt im tünchen 3uftanbe gefeljen jtt hoben, baß'ihr ©roß»
bater, ait bettt fie fetjr h'"8/ nach feinem ®ob gefoitituett fei, fiel) über ißr
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Das Kärntner Schnaderhüpfcl, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur, hg, t>, Sievers, Halle 1905, Teil IV S, 30 n, 104; C,

Schumann, Volks- und Kinderreime aus Lübeck und Umgebung, Lübeck IMS,
Nr, 424, 400, 403; O, Frömmel, Kindcrreime, Leipzig II (1900),

Nr, 107, 123, 124; Blätter für Pommersche Volkskunde, Bd, X
S, 1l; A, Haussen, Die deutsche Sprachinsel Gottschee. Graz 1895, Nr, 164;
A, Höhr, Siebenbürgisch-süchsische Kinderreime und Kinderspiele, Hermannstadt

1903, S, 39, Nr, 4, 8, 10, S. 42, Nr, 43; H, Zoder, Kindcrlied und

Kinderspiel aus Wien und Niederösterreich, Wien 1924, S, 74, Nr, 225 f,;

F, Drosihn, Deutsche Kinderreime und Verwandtes, Leipzig 1897, Nr, 205,

210, 122, 216—218; I. Lcwalter, Deutsches Kinderlied und Kinderspiel in
Kassel, Kassel o. I,, Nr, 197, 211, 195 ; K, Wehrhan, Kinderlied und Kinderspiel,

Handbücher zur Volkskunde, Bd, IV, Leipzig 1909, S, 165, Sir, 1;
L, Grote, Aus der Kinderstube, niedersüchs, Kinderbuch, 2, Aufl, Hannover
1872, S, 259, Nr, 7 ; A, Wrede, Rheinische Volkskunde, Leipzig 1919, S, 117;

Schwarz, Frigyes, A Soproni Nemct gycrmekdal, Budapest 1913 (Texte
deutsch), Nr, 368, 361; C, Hehler, Hessische Landes- und Volkskunde, 2, Bd,
Volkskunde, Marburg 1904, S, 60; F,M, Böhme, Deutsches Kinderlied und

Kinderspiel, Leipzig 1897, Nr, 1729 f,; F, v, Andriau, Die Altaussecr, ei»

Beitrag zur Volkskunde des Salzkammergutes, Wien 1905, S, 113; A, Becker,
Pfälzer Volkskunde, Bonn 1925, S, 221; I, van Vloten, Nedcrlandsche
Baker en Kinderrijmen, Leiden o, I., S, 153, Nr, 6, S, 158, Nr, 25, S, 22,

In Dänemark habe ich bei Kristensen, Danske Börnerim, Remser og
Lege, Arhus 1896, Nr, 1474 f, ähnliches gefunden. Auch bei F, Llorka, Im

gue c-wt-ui las ninos, Madrid o, I,, S, 119 finden sich Anklänge,
Bern, G, Züricher,

Fragen.

Kienspanhalter — Sind Ihnen Kienspauhaltcr aus Ton in Gestalt
eines Mcnjchenkvpfes, in dessen Maul der Span gesteckt wird, bekannt? In
Österreich heißen sie „Geanmäuler",

Es sollen nämlich in Piémont oder den angrenzenden schweizerischen oder

französischen Gebieten solche Kicnspanhältcr existieren. Vielleicht kennt man
sie in Schweizer Museen, oder sind sie in der Literatur erwähnt?

Wien, 1>r, R, Schömer,

Mangelbretter, — Ich bin jetzt mit einer Arbeit über die

verschiedenen Typen der europäischen Mangelbretter beschäftigt und habe
bereits das Material aus den meisten Ländern, wo solche vorkommen, beisammen.

In den Publikationen über die Schweiz habe ich aber kein einziges Stück finden
können, was mich sehr wundert, weil ja doch Deutschland und Tirol hart an die

Schweiz grenzen und in den beiden andern Ländern die Mangelbretter in
großer Zahl vertreten sind,

Wien. Lisa Santesson,

Ahne und Kind, — Ausgehend aus einem medizinischen Fall aus
Ungarn, in welchem eine gebildete, glaubwürdige gesunde Frau behauptete,' im Kindbett

während der Nacht im wachen Zustande gesehen zu haben, daß^ihr Großvater,

an dem sie sehr hing, nach seinein Tod gekommen sei, sich über ihr
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