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£>err ißfr. SOÎûïIcr fc^reiöt, fonbcrn nur Big in bie 70cr. ©te Sîadtjtrtjfid^ter ber
©emeittbe SKtborf, benen ficlj audj ©titgtieber bcr Urinaueugefeflfchaft Beige»

feflteti, üBten bamal? in ber ©ilbefternacht Bor bett einteilten §äufem biefett

©efang au?, ber ein SleujaljrgtounfcEi toar unb mit einem ©cfchenl Belohnt
lourbe, tooburclj bcr $ahre?Iohn einen Ifeinen Sutoaclj? erhielt. Sßir SnaBen

freuten utt? immer auf biefcn ©efattg, mentt er aucl) cttoa? raulj ttang unb

nicijt immer bem guten SSitlcn ber Sänger entfpradj. ©tit beut Söhre 1875

ift ber Söädjterruf berljallt, ber „rufenbe" Dtacljttoächter in Slttborf bcrfcljtounben.
Sin feine ©teile trat ber âSârîjter mit bcr Kontrolluhr, bcr nun auch feine?

©ieufte? enUjoBcn ift. ©ieïje ©efcI)icï)tIicÇe§ au? Uri, 3. Sluflage, 1920,
©eite 138 u. ff.

©cit einigen Saljren beranftaltcn junge Scute au? Sdtborf, bem herein
ber „StächfteitlieBe" angehörenb, am SSoraBenbe be? KIau?tage? einen

feierlichen Untjug burclj bie ©trafjen Slttborf?, ben ©t. Stiüolau? unb bie

„Gchmufjli" barftellenb. ©aran fct)Iiegt ficE) bann an biefem SIBenbe ein 33e-

fuef) ber Käufer mit Slefcljenfung ber Kleinen, ber an beit folgeitben SIBenben

fortgefeßt luirb. ©ieljc ®c}djic£)tlicl)eê au? Uri, ©eite 142.

Slltborf. Dr. Sari ®i? 1er.

Stögen.
SRifthciufenimSIBerglauBen. — 1. SBerben irgenb toelclje Sträuche,

bie in ba? ®eBict be? S3oIf?gIau6en? gehören unb auf g-rurl|t6nrfeit beuten,
auf betn ©tiftljaufeit auggcfiUjrt?

2. 3n einem ©orf be? Babifd^en DBerlanbe? frfjliefjen bie Söauern unter
gemiffen geierlicljfeiten einen Vertrag ztoccE? gemeinfanter gelbarBcit auf beut

©tiftljaufen fteljenb. Qft Sihntidje? auber?mo Bctannt?
3. Spielt fonft im S8olf?glauBett bcr ©tiftljaufen eine Stolle?

£>eibeI6erg. ißrof. Dr. @. gcljrlc.
©ominu? S3 er. — S3or mir liegt ein hnnbfcl)riftlichc? S3ättbcE)en mit

Delolompabprebigten, bie mir au? beut ^aljre 1517 ju ftammen fcl)cinen, ai?
Dctolotnpab noch ißrebiger in 3Bein?Berg toar. $n einer biefer Sßrebigtcn ift
nun babon bie 3tcbe, baff, toemt felBft Sucifer, ber erftgefcljaffene ©eift, beut

©eric^t nicht entgangen fei, auch bie fflteufchen ihm nicht entgehen toerben.
Unb bann toirb fortgefahren :

„Non timemus iudicittm et sicut dominus Ber gaudemus et letamur tam-
qttam nullum futurum iudicittm."

igerrn ©taat?archibar Dr. §uBcr ttttb mir fd^eint e? nun, bafj Deloloittpab
mit bem „dominus Ber" auf eine Befanute ©eftalt be? IBolïgntârdjen? ober ber

S3otî?Icgenbc aufpiele unb nicht auf cine gefrhirhtlicljc ©eftalt irgenb eine?

Qeitgenoffen.
S3afet. ißrofeffor ©ruft ©taeheliit.

Stögen unb Qlnttoorten. — Demandes et réponses.

©chtonBenaltcr. — äßie alt ift biefe 3îeben?art Bom ©ct)lon6enalter
ttttb tooher fomntt fie? S3- St.

St it t to ort. — ©ie fyrage feßt un? ettua? in SSerlcgcnljeit, toeil toir
über bie ©ntfteljung unb ba? SUter biefer 9teben?art nur toenig toiffeit. Stil»

gentein toirb bamit ba? Sitter bon 40 unb mehr fahren Bezeichnet ttnb fpridjt
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Herr Pfr Müller schreibt, sondern nur bis in die 7ver, Die Nachtwächter der
Gemeinde Altdorf, denen sich auch Mitglieder der Urinauengesellschnft
beigesellten, übten damals in der Silvesternacht vor den einzelnen Häusern diesen

Gesang aus, der ein Neujahrswunsch war und mit einem Geschenk belohnt
wurde, wodurch der Jahreslohn einen kleinen Zuwachs erhielt. Wir Knaben

freuten uns immer auf diesen Gesang, wenn er auch etwas rauh klang und

nicht immer dem guten Willen der Sänger entsprach. Mit dein Jahre 187S

ist der Wächterruf verhallt, der „rufende" Nachtwächter in Altdorf verschwunden.
An seine Stelle trat der Wächter mit der Kontrolluhr, der nun auch seines

Dienstes enthoben ist. Siehe Geschichtliches aus Uri, 3, Auflage, 1920,
Seite 138 u, ff.

Seit einigen Jahren veranstalten junge Leute aus Altdorf, dem Verein
der „Nächstenliebe" angehörend, am Vorabende des Klaustages einen

feierlichen Umzug durch die Straßen Altdorfs, den St, Nikolaus und die

„Schmutzli" darstellend. Daran schließt sich dann an diesem Abende ein
Besuch der Häuser mit Beschenkung der Kleinen, der an den folgenden Abenden
sortgesetzt wird. Siehe Geschichtliches aus Uri, Seite 142,

Altdorf. Or. Carl Gisler,

Fragen.
Mist h a u fcn im A ber gla n ben. — l. Werden irgend welche Bräuche,

die in das Gebiet des Volksglaubens gehören und ans Fruchtbarkeit deuten,
ans dem Misthaufen ausgeführt?

2. In einem Dorf des badischen Oberlandes schließen die Bauern unter
gewissen Feierlichkeiten einen Vertrag zwecks gemeinsamer Feldarbeit aus dem

Misthaufen stehend. Ist Ähnliches anderswo bekannt?
3. Spielt sonst im Volksglauben der Misthaufen eine Rolle?
Heidelberg. Prof. Or, E, Fehrle,
Do minus Ber, — Vor mir liegt ein handschriftliches Bändchen mit

Oekolompadpredigten, die mir aus dem Jahre 1S17 zu stammen scheinen, als
Ockolompad noch Prediger in Weinsberg war. In einer dieser Predigten ist

nun davon die Rede, daß, wenn selbst Lucifer, der erstgcschasfene Geist, dem

Gericht nicht entgangen sei, auch die Menschen ihm nicht entgehen werden.
Und dann wird fortgefahren:

„kion timemus iuckicium et eicut «lominus lier gaullemus et letamur tam-

guiun nullum kuturum iuckieium,"

Herrn Staatsarchivar Or, Huber und mir scheint es nun, daß Oekolompad
mit dem „ckomimis Ler" auf eine bekannte Gestalt des Volksmärchens oder der

Volkslegende anspiele und nicht auf eine geschichtliche Gestalt irgend eines

Zeitgenossen,

Basel, Professor Ernst Staehelin.

Fragen unk» Antworten. — vemanckes et réponses.

Schwabenalter, — Wie alt ist diese Redensart vom Schwabenalter
und woher kommt sie? P, St,

Antwort, — Die Frage setzt uns etwas in Verlegenheit, weil wir
über die Entstehung und das Alter dieser Redensart nur wenig wissen.

Allgemein wird damit das Alter von 40 und mehr Jahren bezeichnet und spricht
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