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Die nachfolgenden Blatter wollen nichts mehr sein,
als ein kleinerBeitrag zur Bespreehung eines Problemes,
welches .die siebenbiirgische Wissenschaft seit .Iahren
vielfaltig bes~haftigt hat. Seine vollstandige Lo~unger':'
wartetes von dem' Vereine flir siebenbiirgische Landes-, ,

kunde; denn sie erfordert Studien und Reisen im \' ater-
Iande, und in jenen Gauen von Deutschland, wohin jede -
nuchterne Forschung hinweiset , fur welche die Kt'aft
und die Geldmittel einzelner nicht ausreichen, Moge
daher das beginnende .Iahr dies em Vereine die alten
Gonnel' und Freunde erhalten, neue zuwenden l

So .viel ode.: so wenig libel' die Absicht dieses an-. ,.

spruchlosen Buehleins ;: dem Ireundlichen und naehsichti-
gen I.•eser aber - wie die sachsischen Bauern sagen-
"ein gliickseliges neues Jalu'!"



Mundarten lass en sich nicht portratiren. Wenn da-
her ein oder del' andere Leser es mit del' Ausspl'ache
sachsischer WOl'tel' nicht besser trifft, als del' Verfassel'
mit jener von del' Wienel' oder alemanischen oder einer
andern deutschen l\fundart - so wollen wir beide mit

" Horaz sagen:
veniam petimusque damusque vicissim.

Nur bitte ich die Vokale ei und ie schnell nachelnander
anszusprechen, oa und no aber in emem Mischlaut zu-
sammen fliessen zu lassen.

,
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Als ich vor Jahren in Leipzig zum erstenmal in den Hor-
saal getreten war, und wie es einem schiichternen Fuchs geziemte,
nach links und rechts meine Bucklinge gemacht, und die umste-
henden Studirenden in den allergewahltesten Ausdriicken, die mir
zu Gebote standen, begrusst hatte; da tonte es mir, als ich meinen
Namen Schuller nannte, wie aus einem Munde entgegen: Ihr seid
kein Deutscher, So sehr waren .alle Kategorien der anwesenden
Burschenschaft iiber meine Aussprache des 11 entrustet. <"'

"Just so wenig als Ihr" - wiirde ich spater gcantwortet
haben, als ich merkte, dass einige Studirende "nischt" sagten
statt nichts, die Beene und Steene unbedenkIich fiir Beine und
Steine nahmen, oder auch uber die Bechisgebiete des Dativ und
Accusativ so wenig im KIaren waren, dass sie bald in das eine,
bald in das andere einfieIen, kurz, dass einen jeden die Mundart
so gut verrieth, als sie an mir .zum Verrather geworden war.
Damals aber stand ich verblulft da und verdutzt. Im Vaferhause
hatte ich gehort, ich sei ein Deutscher ; der Lehrplan der Schule,
wo ich gelernt, war so eingerichtet, als wenn man uns Sachsen
sagen wollte: Jungens, ihr kommt, wie die heidnische Minerva
mit Helm und Panzer, so mit allen deutschen Sprachregeln, aus-
genistet auf die WeH -- von einer deutschen Sprachlehre war
nicht die Spur. Und nun waren alle meine. stolzen Traume mit-
eins vernichtet - ieh fiihlte mich auf das tiefste erniedrigt.

In ahnlicher Weise scheint die auflallige Form eines und
des andern saohsischen Wortes viele von denen : uherrascht zu
haben, welche in fruherer Zeit iiber die Abkunft ihrer Vorfahren
nachdachten. Nicht' als obsie das Deutschthum der Stammes-
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genossen bezweifelt hatten j nnstatt eich aber nach lebenden Ana-
logien in Deutsehland umzusehen, gingen sie mit ihren Etymolo-
gien zu den Gothen, Daken, Cimbern, oder gar zu den Herodoti-
sehen Saken zurfick.

Wer die Zustande Sicbenbiirgens in der Periode, in welcher
diese Ahnentafeln der Siebenbiirger Saehscn entworfen wurden,
kennt, der ' errath ihre Nebenbestimmung, ihre Absicht. Zwar ihre
Urheber waren fest davon uberzeugt , und als Ti5ppelt in dem
Freibriefe, welchen Konig' Andreas Il. den Sachsen im Jahre i224
,gegeben, die W orte: libertate, qua vocati erant a piissimo regc
Geysa avo nostro, inqua donati u. s. w. anderte, weil Nachkom-
men der Gothen [a nicht einherufen sein konnten 1), so hielt er
sich dazu eben -so berechtigt, wie Bentley ZUr Revision des Horazi-
schen Textes. Wer aber mochte es Iaugnen, dass [ene Dedu-
ctionen in einer dureh Kriege und innere Zerwurfnisse zerrutteten
Zeit' zugleich zur Walfe gegen die Angrilfe auf das Deutschthum
dienen sollten? Der oft ausgesprochenen Ansicht : hospites estis
et advenae et peregrini ; ideo non dourestici et eives, soIlte del'
versuehte Beweis, .dass del' Glanz· der Autochthonie nicht den erst
zu Elide des neunten Jahrhunderts mit dem -Schwert des Erobe-
rers eingedrungenen Magyaren, sondern den Sachsen zustehe, die
Spitze abhrechen 2).

Auf welcher Seite darnals eine grossere Begrilfsverwirrnng
geherrscht, ist schwer zu entseheiden. Die Einen wussten urn
die Einwanderung der Sachsen; allein fur das Verstandniss einer
Rechtslage, wie sie die zum Anbau verodeter Strecken und zum
Schirm eines Landes berufenen Ansiedler irn- Mittelalter sich ge-
wahrleisten liessen, fehIte in den ungrischen Institutionen der

. 1) Origines et occasus Transilvanorum seu eruditae nationes Transilvaniae
earumque ultimi temp oris revolntiones historica narratione hreviter compre-
hensae. Autorc Laurentio Toppeltino de Megyes. Lugduni 1667. 12. Neue
Aufl. Viennac 1762. 8. .

2) VgL Alb. Huet oratio de origine et meritis Saxonum a. 1591. 10. Julii
Albae .Tuliae recitata coram ill. principe Sigism. Batori de Somlyo, abgedruckt
iu J. Seiverts Nachrichten von siebeubiirgischen Gelehrten und ihren Schrif-
ten. Pressburg 1783. S. 190, deutsch in M. Miles siebenhurgtschcm Wiirg-
engel. Hermannstadt 1676. 4. S. 152 If. Huet starh als Graf der sachsi-
schen Nation 1607.



SchlusscJ, und so galt hauflg als Vorwurf, was zur Ehre gereichte S).
Die Andern trennten die Wissenschaft von dem Rechte, und
wahrend sie da, wo os die Vertheidigung ihrer PriviIegien gaIt,
den Freibrief Kontg Andreas n. anriefen, urngingen sie in ihren
Forschungen die Stelle desselhen, welche der WilIkiir bodenloser
Hypothesen Schranken setzt, alles nur urn den Beweis zu fiihren,
dass, wie Troster sich ausdriickt, "die Siebenbiirger deutsche
Sprach nicht ein so jung gebaokene Rederisart ist, wie sioh Kir-
cherus und Erichius einbilden, sondern dass sie mit cimbrischen
oder altscythischen Wortern mehr als die jetzige irn hohen
Deutschland uhliche Sprach angefiiIlt ist" 4).

Es ist nicht das geringstc Verdienst Eders und Schlozers, die
Wissenschaft zur Ordnung gewiesen, und der Forschung uber den
Ursprung und die Heimath der Sachsen in Siebenbiirgen den Weg
bezeichnet zu haben, welcher zurn ZieIe fuhrt 5). Wer heutzutage
daran zweifelt, dass der Kern derjenigen Deutschen, welche, urn
mich eines urkundlichen Ausdruckes zu bedienen, von Broos bis
Draas 6) wohnen, urn die Mitte des zwolften Jahrhunderts von
Konig Geysa n. berufen worden sei, und dass die rornantische Urn-
gebung von Kronstadt ihre deutsche Bevolkerung dem deutschen
Ritterorden verdanke, welchern Konig Andreas Il, irn Jahre 1211
das Burzenland verlieh 1), oder den wahrscheinlichen Zusammen-. .

. 3) War doch schon in der Romcrzeit der hospes ein durch Berufung
geehrler Mensch, und im Gegensatze des Trosses (hominum cuiusque generis
multitudo) . dem contubernalis nahe verwandt. Cicer. de officiis 1. 2. In
den Urkunden des ungrischen Mittelalters bezeichnet hospes durchweg den
freien, von den eingebornen Freien hloss dnrch seine Abstammung verschie-
denen lIIann:. omnibus etiam liberis hominibus, sive hospitibus, sive indige-
nis. Urkunde von 1207, bei Fejer cod. dipl. 3. 1. 43, und wird daher nehen
den nohilis gesteHt: hospitum aJiorumque nobiJium. Das, 3. 2. 119.

4) J. Troster, das alt- und neuteutsche Daeia, das ist neue Beschreibung
des Landes Siehenbilrgen. Niirnberg 1666. 16. S. 240.

5) J. C. Eder de initiis juribusque primaevis Saxonum Transilvanorum.
Viennae 1792. 4. C. A. Schlozer, Geschichte der Deutschen in Siebenbiir-
gen. Gouingen 1795. 8.

6) - universus populus incipiens a Varas usque in Baralth, cum terra
Siculorum terrae Sebus et ~erra Daraus unus sit populus. Uric K. Andreas n.
von 1224. Bei Draas, unweit Reps, hOrt nach sachsischer Volksredeweise
das siichsische Vaterunser auf.

7) Vg\. J. C. Schuller, Geschichte des deutschen Ordens im Burzenlande
in dessen Arcbiv fur die Kunde von Siebenbiirgen. Vorzllil und Geillnwllrt,
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bang der Bistritzer Deutschen und der Ansiedelungen der Deut-
schen. in der Zips bezweifeln wollte 8), der geriethe in Gefabr
eben so verlacht zu werden, als wenn er dem Jesuiten Kircher
glauben wolIte, der einen Theil der Siebenbiirger Sachsen bei

. Hameln unter die Erde und in Siebenhurgen aus der Erde krie-
chen lasst 9). Nicht allein die urkundliche Geschichte Ungarns,
.sondern auch zahlreiche Analogien anderer Lander, welche die
Forscher uber die deutschen Kolonien des Mittelalters nachge-
wiesen haben, stehen ihm en tgegen to).

·lst nun aber in dieser Weise der Zeitraum abgegrenzt, iiber
welchen die Untersuchungen iiber das siebenbiirgische Deutsch-
thum nicht zuruckgehen durfen, ohne die Frage uber den Ur-
sprung der Sachsen mit jener iiber die Abkunft der Deutschen,
oder : gar mit der Frage iiber den Ursprung des germanischen
Volksstammes, zu welchem bekanntlich ausser den Deutschen
noch and ere Nationen Europas gehoren, zu vermengen; so geben
-uns die einheimischen Urkunden auch deutliche Fingerzeige, wo

B. 1,. H. 2.' S. 166. Ergiinzt wlrd dieser iiusserst interessante Theil der sie-
benbiirgischen Geschichte nur dann werden konnen, wenn die unstreitig in
Rom befindlichen Urkunden iiber den Process des Ordens mit dem Konige
veroffentlicht sind.

8) Schlozer a. a. O. 277, wo aucb der Volkssage gedacbt wlrd, dass
von den nach' Siebenbiirgen wandernden Deutschen die Ermatteten in der
Zips geblieben seien. VgI. Neues ungr. Magazin 1. 13. und G. D. Teutsch
im Archiv des Vereins fiir siebenb, Landeskunde 2. 2. 230 if.

9) Athan. Kircher Musurgia lib. n. c. 9. Mart. Scholl fabula Hamelensis,
sive disquisitio .histerica , qua ostenditur fabulis accenseri: debere, quod re-
fertur de inl'austo exitu puerorum Hamelensium, qui inciderit in annum a Christo
nato MCCLXXXIV. Groning.ae 1650. Dass der leichtgliiubige Kircher, der in
einem dlcken Folianten sogar Noahs Arche ausgemessen hat, das Dorf S\e-
benbergen bei Hameln mit dem ihm aus Schriften bekannten Siebenbiirgen
verwechselte, hat nach 1\10ne nachgewiesen F.' Nork Mythologie der Yolks-
sagen und Volksmiihrchen. Stuttgart 1848. S. 400 if.

10) Es geniigt hier neben Schlozers Untersuchungen zwei Werke anzu-
tiihren, deren griindliches Studium der Forscher iiber das siebenbiirgische
Deutschthum -unmoglich entbehren kann : A. v. Wersebe uher die niederlan-
dischen Colonien, welche im nordlichen Teutschland rm 12. Jahrhundert ge-
ltiftet wurden, Hannover 1815-16. 2. B. 8. Tzschoppe und Stenzel Ur-
kundensammlung zur Geschichte des Ursprunges der Stadte und der Einfuh-
rung und Verbreitung deutscher Colonisten .und Rechte in Schlesien und der
Oberlausitz. Hamburg 1832. 4.



wir ' die Vorfahren der Sachsen 11), oder wenigstens eines sehr
grossen Theiles derselben zu suchen haben.

Ueber den Ursprung des Namens Sachsen, mit welchem die
deutschen Ansiedler in Siebenburgen seit dem Anfange des drei-
zehnten Jahrhunderts bezeichnet werden, wollen wir hier nicht
streiten 12). Bestimmtcr noch . als dieser weist ihre alteste Be-
nen~ung Flandrenses in [ene Gegenden des Nie.derrheines, von
welchen die Geographie des Mittelalters einen gross en Theil un-
ter dem Namen Flandern zusammenfasste 13).

Man darf der siebenbiirgischen Wissenschaft den Vorwurf
nicht machen, die Winke, welche -hierin fiir die weitere Forschung
liegen, iibersehen zu haben, Die Parallelen, welche Schliizerund
nach ihm Schaser 14) und Andere zwischen dem von flamischen
Ansiedlern an der Niederelbe und anderwarts bedungenen, oder
dem sogenannten flamischen und dem sachsischen Rechte gezogen,
.sind ein Beleg dafiir, dass man der gegebenen Spur mit sicherm
Tacte undo mit gutem Erfolge nachging. Wenn man sich aber
vorzugsweise auf diese Vergleichungen beschrankte, so lag der
Grund davon in der friiheren Verfassung des Landes, Mit der
durch sie bedingten StelJung von drei gleichberechtigten Nationen
und einem von dem Genusse politischer Bechte ausgeschlossenen
Volksstamme war nicht nur .der Grund fortdauernder, Reibungen
und Rechtsfehden gelegt, sondern auch der Geschichtsforschung
ihre unmittelbarste und dringendste Aufgabe bezeichnet, und der
Geschichtschreibung Ton und Farbung vorgeschrieben. Die Apo-

I

11) Dass hier an die spiiteren Einwanderer nicht zu denken ist, bedarf
nicht bemerkt zu werden.

12) Saxones war ein allgemeiner Colonistenname in Ungarn. Vgl. Urk.
.Belas IV. von 1244 in Hormayr's Wien Jahrg, H. Bd. 2. Urk. 179. nnd
Fejer a. 'a. O. IV. 1. 313. Ueber den Ursprung des Namens vg1. G. D. Teutsch
im Archiv des Yereins fur siebenbiirgische Landeskunde 1. 2. 113 if.

13) Flandrenses zuerst in einer Urkunde des Cardinals und piipstlichen
Legaten in Ungarn Gregorius de S. Apostolo vom Jabre 1189. Eder a. a. O.
169, Teutonici Ultrasilvani in einer Bulle Ciilestins III. von 1191. Das. 64.
Vg!. iiber diesen Namen lIIarienburg iiber das Verhaltniss der siebenbiirgisch-
.siichsischeti Sprache' zu den niedersiichsischen und niederrheinischan Dialecteo
..lm Archil" -des Vereins fur siebenburgische Landeskunde 1. 3. 48. '

14) J, G. Schaser de jure Flandrensi, Cibinii 1822, ,
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Auslandes sich der Durchsuchung des innern Volkslebens mlt
sichtbarer Vorliebe zugewandt hat. In den schatzbaren Arbeiten
von Grimm, Schmelier, Kuhn, Schwarz, Firmenich, Meyer., Sim-
rock, Weinhold, Wolf und vielen andern ist fur den siebenbiir-
gischen Forscher auf diesem fruchtbaren Boden eben so viel auf-
munternde Anregung, als belehrende Unterstiitzung enthalten.

Wieviel aber auch noch in dieser kaum angetretenen Rich-
tung zu leisten ist, so steht das eine jetzt schon fest, dass die
uberraschendesten Analogien des sachsischen Volksthumes da zu
finden sind , wohin die altesten Urkunden hinweisen - in den
Gauen des Niederrheines IS).

Eine kleine Anzahl von Belegen fiir das eben Gesagte liefert
dieses Biichlein. Klange der Heimath filr die Volksgenossen in
Siebenbiirgen; gelangt es aber durch irgend ein gluckltches Un-
gefahr in jene Gegenden, fiir den nachsichtigen Leser, welchen
es dort finden wird, ein Denkzeichen dafur, dass mit der unver-
tilgbaren Marke der Abkunft auch das Bewusstsein des friihern
Zusammengehorens der Altvordern in dem Zweige, der vor sieben
Jahrhunderten nach Siebenbiirgen verpflanzt wurde, und unter
schweren Stiirmen zum lebenskraftigen Baume erstarkte, nicht
erloschen ist, nnd eine freundliche Bitte, die Forschungen Ierner
Briider iiber dieses einende Band entgegenkommend zu unter-
stiitzen.

Analogien der sachsischen Mundart begegnen uns in aUen
Gegenden Deutschlands, und von den mundartlichen Worterbiichern,
welche Tromel aufgezahlt hat 16), kann die vergleichende Forschung
dariiLer kaum eines entbehren. Es gibt sachsische Idiotismen,
welche vom Rheine bis hinauf an die Ostsee fust iiberall in

15) Dass ein bedeutender Theil dieser Einwanderer vom Niederrhein
~ekommen ist, steht fest, und es ist nicht unmiiglieh, dass sieh in dem rei ehen
Urkundensehatze jener Lander noeh einmal eine Bestiitigung dieser Annahme
finden lasse, sagl Wattenbach, und die von ihm in dem Vereinsarehive, Neue

. Folge, H. 1. S. 80, mitgetheilten Urkunden aus dem Archive des Klosters
Stablo sind ein Beleg seiner Ansicht.

16) P. Triimel, die Literatur der deutschen l\Iundarten. Halle 1854. S.
Bel Forschungen iiber die sachsische l\Iundart diirfen unter den seither er-
schienenen Werken besonders auch nicht ubersehen werden: C. Weinhold.
Beitrii';8 su einem schleaischen W6rterbuche .. Wien 1855.· B.

"
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kennbarer Form wiederkehren - Ueberreste einer untergegan-
genen deutschen Einheit, mochte man sagen; es gibt andere, die
mit dem Gegenstande aus dieser oder jener Gegend v.on Deutsch-
land hereingekommen sind.

Fiir die Characteristik der Sprache, welcher sie angehoren,
haben beide einen entschiedenen Werth; wollte aber jemand
daraus die Heimath .der Sachsen erschliessen, so' wiirde er if!"
gehen, und bei jeder Begegnung eines solchen Wortes in Ver-
suchung kommen mit dem greisen Sanger zu fragen:

Wo ist des Deutschen Vaterland?
So stammt, urn nur einige Beispiele anzufiihren, jenes na-

tionale Buttergeback, wclches den Sachsen von altem Schrot und
Korn bei seinem Eintritte in das Leben empfangt, ihm alle seine
Festtage feiern hilft , und wenn er begraben wird , das erste
Denkmal ist , welches ihm beim Leichenschmause gesetzt wird,
gewiss aus einem Lande, wo die Butter Anke, und was nach But-
ter-schmeckt , anklig genannt wird 17). Dafur spricht sein Name
Honklich (Hunklich) eben so gut, als der sachsische Name der
Feldmarksgrenze ~nd der Feldmark, Hattert, auf einen Zusammen-
hang mit dem altdeutschen W, orte Aetter, Etter hinzeigt 16).

Wer aber deswegen, weil jene Wortformen in der Schweiz
vorkommen, -die Heimath der Sachsen in jenem Alpenlande suchen,
oder aber ihre Vorfahren nach Augsburg versetzen woll!e, weil
die in der Neuzeit entweder ganz verdrangte oder schmachvoll
karikirte nationale Bockelhaube in Form und Wesen mit der
Augsburger BoggeIhaube 19) zusammengehsrt , der hatte offenbar
eben so Unrecht, aIs die Alten es hatten, wenn sie Hanklich von

17) lIlittelhoehd. Anke, -Butte ; schweiz. Anken; ankelig was naeh But-
ter schmeckt,

18) Altd. Eter der Zaun; sehweiz. Aetter, Flur, Bezirk. "Die sesshaftig
sind inwendig Etters zu Hunningen". Grimm deutsehe Weisthiimer I. 651.
V,erwandt sind ungr. und roman. hotar, -
. 19) Bockelhaube, Boggelhauben, gebausehte Haube, wie sie zu der ehe-
maligen Augsburgischen und UImischen Frauenkleidung gehorte. -Die Haube
retchte bis an di-e Backen, daher der Name; aus gleichem Grunde hiess die.
Sturmhaube im ;\Iittelalter Beggelhaube. J. Chr. v. Schmid schwablsches
Worterbuch. 2. Ausg. Stuttgart .1844: S. 38.
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Handgleieb ableiteten 20), oder gar den Namen der bunten iibel'
das Knie hinauf reichenden Winterstriimpfe, SehalIewoar, 8US dem
Griechischen und Deutsehen zusammensetzten 21). Sind die Deut-
schen etwa Spanier , weil der spanische Wind ein beliebtes
Zuckerwerk bei ihnen ist, oder Franzosen, weil sie den franzosi-
sehen Fraek tragen ? .

Bei mundartliehen Wortel'll endlich, wie Kampeliet , Kam-
pelonk, die Charfreitagsvesper, wo den Schulknaben auf dem Lande
naeh dem Gottesdienste Himmelbrot ausgetheilt wird, Latorgel, die
Emporkirche, Getimper, Quatemberabgabe, Ambra, BredulIe, VerIe-
genheit, Verwirrung, BeIegrad oder Paragraph ,. der Telegraph
u, s. w., hat es nicht Noth sich im Auslande umzusehen naeh
ihrer ErkHirung 22). In einer Zeit, wo das deutsehe Kind auch
in Siebenburgen friihzeitig mit lateinischem Klange begrusst wurde,
urtd das Sehulgesetz vorsehrieb: 'In exercitio linguae latinae tarn
solertes sint, ut magis videantur Latini quam Saxones ~a), ist gar
manches lateinische Wort aus der Sehule in das Leben hiniiber
genommen worden, dessen Geprage der Verkehr wie bei Miinzen
·unkenntlieh gemacht hat. Reehnen wir dazu noeh das haIbe Ver-
standniss von Fremdwortem , und das Bestreben , es den hohern
Standen in Sitte und zierlieher Redeweise nachzuthun, so begreift
sieh der inlandisehe Ursprung vieIer mundartlicher W ortformen,

20) Handalych ist eine Fladcnsart, so mit der Ilachen -Hand glelch ge-
macht wird. Troster a. a. O. 236. Dagegen Seivert das Wort aus dem Un-
gtischen herlelfen mochte, Ungr. l\1agazin 1. 270. Aehnlich ist nie Ableitung
von Huibes, Hubes, Fladen von hui, hoch, gleichsam hoher Bissen, o.Ier von
hui, weil er in einem hui gebackcn wird. Trdster dasselbe. Richtiger ist die
Vergleichung- mit dem schweiz. Habbech, Kuchen, Habi, die mit Sauerteig
(Hebel) durchwlrkte Teigmasse.

21) Vom 'Vo.rte ouJ.o; crus, dass ou).).o-waren so vie1 heisse, als
Schenkelwahren, weil die Schenkel damit verwahret wurden, Troster a, a. O.
234. Unstr.eitig von Charivari; 50 heisst in Baiern ein Mensch, der in Klei-
dung und Gesinnung buntscheckig ist , Scharivari, und Scharivarihosen sind
lange his zum Kndehel reichende Hosen .

.22) Vgl. lat. completa.. die letzte l.anonische Ttigesstunde; lectorium, der
~rhlihte .Platz zum Lesen in der Hirche ; frii.nz~embarras, bredouille u. dgl.

. 23) Schulgesetze von 1762 in A. Grasers geschichtlichen Nachrichten
uber das Mediascher Gymnasium S. 49.
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die in bestandiger Umgestaltung, wie Wolkengebilde, -durch das
Volksleben ziehen , und bei deren Verzerrung es einern erns ten
Eiferer fur Sprachreinheit oft, urn mich, eines aus dern .Kreise je-
ner Metamorphosen entlehnten Ausdruckes zu hedienen , ganz

_"mo'dern im l\lagen" wird, ,Dazu hat aueh der Yolksl~urnor bei
alledem, dass ihm ~iongolen, Turken und Tartaren und allerlei
andere Drangsale verflossener Jahrhunderte oft gewaltig zusetz-
ten, seine unverwiistliche schopferische Kraft nie verloren, und-Worter, wie Speechtegang , Schankefohrer, Schilzemikuek, Kal-
werburg, Kontessestiencher, Noosehnoaler u. dgl. in Umlauf ge-
setzt, die einheimischen Ursprunges sind 24).

Und so ist denn die Geschichte von lUundart und Yolk wie
anderwarts, so auch bel denSiebenburger Sachsen verschieden.
Eines nur mochten wir, ehe wir weiter gehen, den Forschem
uber sachsische Idiotismen wohl zu bedenken geben. In Zeiten,
wo die Etyrnologie keine festen Grundsatze hatte, und fast alle
Behelfe ftir Yergleichung der Mundarten fehlten, war es verzeih-
lich, wenn sachsische W ortgrubler da, wo ihnen ein W ort ihres
Idioms in den Sprachen derjenigen Volker begegnete, mit denen
die Sachsen seit ihrer Einwanderung in Siebenbtirgen verkehren,
ihre Untersuchung mit der kategorischen Bernerkung abschlossen :
aus dem Ungrischen, oder aus dem Walachischen. In unsern
Tagen dagegen scheut sich der grosste Sprachreiniger nicht,
das Geld, welches er auf ehrlichen Wegen erworben, in die
"Pungge" zu stecken; denn er weiss, dass der Beutel in Nieder-

24) Schilzemikuck, der Schieler, van schilzen, schielen, und kucken,
gucken. Speechtegang, der der Schule entwachsene Junge, van dem altd,
spechen , bair. spechten , larmen , da her Spachter, Prahlcr. Aus gleichem
Grunde heisst auch hie unci da der Plalz ill der Kirche, wo die Jugend sitzt,
KalweriJurg, van kalwern, daher I'albern, alberne Possen lreiben. Schanke-
fuhrer, Schmnrozer, wortlich, der die ihm zugeworfenen Knochen [Sehanken)
!lufTangt. Kontessestiencher (d. i. Steinchcn fur Comtessen) Zuckerzeltchen,
Nooschnoalcr (wortllch der Nachschnauerer), der die zwcite VioJinc spielt,
weil diese die Jllclodien der ersten oft wiederholt, ihr gleichsam nachschnat-
tert. Anrh in der Gegcnd van Bernburg bestcht das Tanzquartett aus einem
Y.orstreicher, einem Nachstreicher, einem Bassjungen und einem Blasebengel.
Firmenich Germaniens Vc}Iker}ltimmen 2. 228.
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sachsen gerade so heisst, wie bei den Bomanen, und macht sich
daher auch kein sprachliches Gewissen daraus "een Pungge Geld"
mit demselben V,ergniigen anzunehmen, welches ihm ein hoch-
deutscher Beutel voll Geld machen wurde 25). Es ist ein grosser
Irrthum, sich die Wirkungen jenes Verkehrs einseitig zu denken,
und wahrend man in der sachsischen Mundart romanische und
ungrische Wurter nachweist, stillschweigend anzunehmen, .dass
diese beiden Volksstamme von den ihnen bel ihrer Ansiedelung
in Siebenbiirgen in der Civilisation vorgescbrittenen Deutschen
keine neuen Begriffe und Begriffszeichen empfangen batten. Und
so mag ' es denn, urn hier nur einen bekannten Fall anzufiihren,
jedenfalls gerathener sein, die Entscheidung iiber den Ursprung
des Namens Almesch, womit die Sachsen den sogenannten Wein-
kauf bei Vertragen bezeichnen, so lange hinauszuschieben, his
mit Sicherheit nachgewiesen ist, dass er mit dem alten Symbole
des Halmwurfs - am Niederrhein Halmen, Ufgabe des Halmes -
in keinem Zusammenhapg stehe. Bei der gewohnlichen Ableitung
des W ortes von dem ungrischen und -romanischen Aldomas, rom.
·Aldamaas (spr, Aldamaasch), wird es immer befremden , wie
denn der Deutsche jenen Rechtsbrauch bier erst gelernt, oder
aber den aus der Heimath mitgebrachten Namen in Siebenbiirgen
verlernt habe 26). •

25) Versuch eines bremisch-niedersllchsischen Worterbuches. Bremen
1767-1771. 5. B. 8. Eben so bedeuten z. B. die niederrheinischen Wiir-
ter :"Hame, Hamen eben so /l:ut das Pferdegeschirr, wie das .romanische ham.
Vgl. W. Weitz die Aachner Mundart. Aachen und Leipzig 1836. 8. und del'
gewohnliehe romanische Taufname Comman bedeutet, so gut wie Carl , im
Altd. einen 1\lann. Comman adales ist der Mann von Adel, und Comman
unadales der nieht adeIige. Grimm deutsche Rechtsalterthiimer 265.·

26) Vgl. uber das Symbol des Halmes Grimm deutsche Reehtsalterthlimer
S. 121 if. Fragt man, wie man die .Giiter halten und handhaben soli, so in
des Klosters Gerieht liegen, und wie man mit Gerieht aus und ingehen soIl.
Wenn einer ein Gut verkauft, so in des Klosters Gericht Jiegt, so soil Yer-
kaufer; uf den nechsten Geriehtstag kornmen, und so11 dem Sehultessen den
Halm geben, so soil der Kaufer kommen und des Halmes begehren, dass in
das Gericht insetze u, s. w. Grimm Weisthiimer 2. 172. 48. 53. Das rom.
Aldamasch wird auf alduesk, segnen ·(gr. a).(J'-~(j."), pflegen), und das uugri-
sche aldemae auf das gleiehbedeutende aId euruckgefuhrt , also: Mahl, wo
dem Kiiufer Segenswunsche gebracht werden ..



.,j,

Deutsche lIundarten, die unsere sachsische Mundart decken
-:- wofern dieser der Mathematik entlehnte Ausdruck erlaubt ist .....;,.
wie congruente geometrische Flguren, begegnen uns nirgends,
Ist diese selbst doch ein Proteus, der seine Gestalt so vielfaltig
verandert, dass nicht aIlein die Dialecte von Bistritz, Hermannstadt
und Kronstadt, sondern nicht selten auch jene von nahe gelege-
nen Ortschaften, wie z. B. Heltau und Michelsberg, oder Gross-
scheuren und Hanebach auffallig verschieden sind, und sachsische
Volksstimmen mit den Volksstimmen Germaniens in Firmenichs
trefflichem Werke wohl in dei' Mannichfaltigkeit der Schattirungen
wetteifem konnten. Dazu ist aber auch die deutsche Sprache in
Siebenbiirgen von ihrer fernen Schwester, seitdem sie aus den
Gauen des Rheines geschieden;· sieben voIle Jahrhunderte lang
getrennt gewesen, Beide haben sich fortentwickelt' .und in ihrer
Fortentwickelung verandert ; allein neben dem geheimen Natur-
gesetz, welches das leibliche und geistige Geprage von Volks-
stammen durch Jahrtausende erhalt, ist diese Entwickelung .auch
hier. wie dort unter dem-Binflusse von Elementen ~gescheh'en,
welche die einheitliche Entwickelung zu zerspllttern und ihre
Bahnen zu zerstoren bemiiht sind.

Sobald wir [edoch diese unvermeidlichen Storungen mit in
Rechnung bringen, ist . die Aehnlichkeit sachsischer und nieder-
rheinischer Mundarten in der That schlagend. Sie darf nicht erst
auf dem' miihsamen Wege wissenschaftlicher Erorterungen tiller
Verwandlung von Selbst- und Mitlautern vermittelt werden j : sie
besteht anch nicht allein in der Gleichheit einzelner mundartlicher
Ausdriicke, sondern in der durchgangigen Aehnlichkeit des Rede-
baues und des Redegehaltes.

In der bereits oben erwahnten Abhandlung hat Marienburg
einige 'weseniliche Momente dieserVerwandtschaft auf Regeln
zuriickgefiihrt. Er betrachtet- dabei den, ihm aus eigner An-
schauung bekannten Kolner Dialect als den Reprasentantep nie-
derrheinischer Sprache; setzt es aher als moglich voraus, dass in
and ern' Bezirken desNiederrheines, und namentlich in dem Munde
des Landvolkes die Aehnlichkeit mit der siehenbiirgisch-sachsi-
schen Mundart noch starker hervortreten konne. Proben hat der-
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selbe Verfasser in den Jahrgangen 1849 und 1850 des sachsischen
Hausfreundes gegeben 27).

F.iir diejenigen, welche jenen reichhaltigen Kalender nicht
kennen,' stehen hier einige andere Belege [ener .Ueberein-
stimmung.

Wenn der Diisseldorfer die Erzahlung der Sage von' dem
Teufel und dem Schmidt mit den Worten beginnt:

Ehr wesst jo, wo Bidefell lit, gell, dat wesst ehr jo, henge
em Westfohle-Land. '

.Ze Bidefell wor amol a Schmettche, dat WOI'Oiessig on good,
awwer et holp om nicks u. s. w. oder am Kirchweihfeste singt:

Danze, senge welle mer,
On a Glaske drenken;
Selde konnt de Kirmes her,
Lot die Hott ons schwenken 28),;

so bedarfs in der That nur leiser Umanderungen, urn aUes rein
sachsisch zu rnachen,

Er wasst jo, wo Bidefeld loat; doat wasst: et jO,' hangden
amm Westfohleloand.

Ze Bidefeld woor emool e' Schmattchen, doat woor fleissig -
end gaad , awwer et hoalf em nast, wiirde der Hermannstadter
sagen, und: .

Doanze, sange welle mer,
Bnd e Glasken dranken,
Selde kitt de Kirmes' hier,

-Lott de Hott es schwenken,
Wenn der Luxemburger auf die, Frage : vu wiem hoin eel'

Kanner dat Fluche geleert ? antwortet: Ja, dat wees del' Deiwel
wo de Kanner dat verdammt Fluchen hier hoin 29) ; oder" die

27) Siichsischer Hausfreund. Ein KaleneJer fur Siebenbiirger zur Unter-
haltung und Belehrung. Kronstadt bei J. Gott. Jahrg. 1849. S. 120 if.
1850. S. 197 If. I.

I • "

28) Firmenich Germaniens Volkerstimmen B. 1. S. 432. 434.
29) J. S, Gungler Lexi~on der Luxemburger Umgangssprache, wie sie in

und um Luxemburg gesprochen wird , mit hochdeutseher und franaosischer
Uebersetzung und Erklarung. Luxemburg 1,847. 8. S. 164.



Dame daselbst sagt: Ech heren eso vill Leit sech bekloen, dat
se sech ennuyeren. Dat as,. weil se seoh net ze beschaftigen,
an sech net mat sech selwer ze annerhalde' wessen SO) u, s. w.,
so versteht das jeder Siehenhurger Sachse, wie er selber vom
Luxemburger verstanden werden wurde, wenn er es in seiner
Mundart sagte 31), und haben sie die Komddie der Irrungen gele-
sen, so wird jedem Dromios Wort einfallen:

Mich dunkt, du bist mein Spiegel, nicht mein Bruder.
Liegen doch die beiden Darstellungsweisen nicht welter aus ein-
ander, aIs die sachsischen W ortformen: Schaaster, Schauster und
Schoster fur das hochdeutsche Schuster, eich und ech ftir ich, und
hundert andere Schattirungen der l\lundart, welche das Yerstand-
niss der Sprachgenossen in alIen deutschen Gauen Siebenburgens
keincn Augenblick bcirren.

Zur FeststeIlung des Gesagten magen schon diese Proben
hinreichen; eine interessante Aufgabe .aber wird es fur sachsische
Reisende sein, welche mit alIen Spielarten ihres Idiomes bekannt
sind, die Gruppirungen niederrheinischer Mundart mit denen der
eignen zu vergleichen, und so die gegcbenen Umrisse zum voll-
standigen Bilde zu erganzen,

Wo die ganze aussere Erseheinung von zwei Idiomen so
unlaugbare Aehnliehkeiten hat, da erhalt allerdings aueh die Ue-
bereinstimmung in characterlstischen Idiotismen Bedeutung fur die
Fragc iiber die Verwandtschaft der Volkszweige, welchen sie an-
gehoren. Man schliesst dann nicht mehr von dem Theile auf das
Ganze, sondern erkennt in den einzelnen Elementen der JUundart
Glieder eines Organismus, und eine fortwahrende Bestatigung
dessen, was man bei dem unmittelbaren Eindrucke des Ganzen
sehon ven ihm auszusagen berechtigt gewesen,

Wie gross die Uebereinstimmung sachsischer und nie-
~errheinischer Idiotismen sei , das beweisen schon die Worter-

30) Gungler a. a. O. 262.
31) Siichs.: Vu wern hunn irr Kangd det Flaehe gelihr(? - Ja, doat

wihs der Deiwel, wo de Kangd de! verdamrnt Flaehen hier hunn. --.,. Eeh
hiren esi viii Loggd slchbekloon, dat se sich ennnyeren. Doa] ass, wnll se
sich niiU ze beschiettige , end sieh noH matt sicn seh;cr ze angderhoa Ide
wassen.
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biicher der Luxetnburger und der Aachner Mundart, die mir bei
dieser Arbeit zu Gebote gestanden 32). Sie begegnen uns, wie
man am Rheine sagen wiirde, all- Amelang oder all OmeIonk, wie
wir Sachsen das nennen 33), und sind "ze Johr", wie die Luxem-
burger und Sachsen anstatt: "im vorigen Jahre" sagen, so gut
vorhanden gewesen, aIs sie im nachsten es bleiben werden.

Nach dem, was bisher gesagt worden ist, befremdet es
nicht, dass grade in jenen Gegenden, wohin die Untersuehung
der sachsischen Mnndart hinweist, uns eine Menge von Orts- und
Familiennamen begegnet , deren Aehnlichkeit mit den unsern un-
verkennbar ist. Wie die Sitte und Sage, so pflegt der Ansiedler
in der Fremde au~h die heimischen Namen, und wenn er in Sie-
benburgen, urn nur ein Beispiel anzufuhren, an die Landskron bei
Talmatsch die sinnige Sage von der Riesentochter hing, die den
Bauer mit Pflug und Pferd in die Schurze nimmt, und das "nette
Spielding" zum Vater hinauftragt , von diesem aber zur Antwort
erhalt .

geh , nimms nur widder mit,
die Bure serge uns fur Brot,

32) S. ob en Anm. 29. - J. !lfiilIer und W. Weitz die Anchner l\lundart,
Idiotikon nebst einem poetiscben. Anhange. Aachen und Leipzig 1836. 8.
Einige Proben mogen hier Platz linden. Aus der Aachner !lIundnrt: Barm,
sachs, Barn, ein Hauf'en ; Bei, s. Boa, Bien e; benaut, s. beniet, beklemmt;
Bes, Binse; bldrsehe , s. plotzen , Beulen stossen, namentlich von Aepfeln
u. dgI.; Broileng, s. Bralenk, einjahriges Schwein; futtere, zanken, donner-
wettern; garz, bitter; Gepopel, s, Gepobel, Pobel j Horkitt, s. Hoorkokt, ein
klein wenig, ein Haarbreit ; Kraam, s. Kroom, Wochenbett, von krome, holl.
kramen, gebaren, fries. Kriimfrau, Kindbetterin, daher wohl auch das s. Kram,
die Sau (nicht von krimman, mit Ziihnen oder Hrallen einhacken, wie Halt-
rich zur deutschen Thiersage S. 57 vermuthet); kuckelure, immer 7;U Hause
sitzen , s, Kokelori , der linkische lIlensch, der keinen Lebenstact besitzt ;
mofele, s, muffele, mit vollem IIlunde essen; tusele, s, tiseln, sich mit allerlei.
Kleinigkeiten zu thun machen; Tottes, einfiiltiger Mensch, u. s. w. aU3 der
Luxemburger: batterzech, bitterlich; mas, von Kiihen, die keine Milch geben;
Krankt , s. Krinkt (schwer Krinkt}, die Fallsucht; Liedsch, die Breterhiitte;
Schneppel, Schnoppel, s, Schniepel, der Frack ; Urtzen, Ueberhleibsel vom
Essen; tockig , s, tocki , eigensinnig, halsstarrig ; Wasseg, s, Weessig. die
l\1olken.

33) .Amelang (das), am ganzen Niederrhein so viel Zeit, als man braucht,
urn Amen zu sprechen. Alle Hundsathern ist In Schwaben der pobelhafte
Ausdruck dafur.
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sonsch sterbe mir de Hungertod;
trag alles widder fort]

'pack alles sachte widder in,
und trags ans namli Platzel hin,
wo des' genumme hast.
Baut' nit' der Bur sin .Ackerfeld,
so fehlt hie uns an Brot und Geld
in unserm Felsennest 34),

so hat gewiss ma!1che Colonistengruppe dem Dorfe, welches sie
hier. angelegt, den Namen des friihern Wohnortes oder eines an-
dern in seiner Lage der .neuen Ansiedelung ahnlichen Dorfes der
verlassenen Heimath gegeben. Fiir die spatern Geschlechter ha -e

ben diese Namen mit dem Bewusstsein des Herganges.» auch
ihren . Sinn verloren ; ihren Altvordern sind sie gewiss lange
Zeit hindurch werthe Zeichen der Erinnerung an das Mutterland
gewesen.

Eine bedeutende Anzahl treffender Parallelen dies er Art hat
Haltrich in seinem schiitzbarenBeitrage zur deutschen Thiersage

. geliefert 35). Fortgesetzte Forschungen werden sie vermehren,
und , wie wir keinen Augenblick zweifeln, auch in den bisher
noch wenig beachteten Namen von Feldmarken eine gleiche Ver-
wandtschaft nachweisen.

Wie schwer bei Forschungen iiber den Ursprung und die
Yerwandtschaft von Yolkern ihre Sitten wiegen, bedarf keiner
Bemerkung, AlIein fur eine erschopfende Vergleichung des sach-
sischen und niederrheinischen Volkslebens fehlen zur Zeit noch

.die zureichenden Anhaltspuncte; die Yorarbeiten sind weder am

34) J. Grimm deutsc\;e lIIythologie. 2. Aufl. S. 507, iiber ahnliche Ue-
bertragungen dies er schonen .Sage das. Auf der Landskron war es. der
-.,Torreschong". - augenscheinlich verderbt aus dem altd. Tursen, Turschen,
Riese - dem diese Geschichte passirte. '

35) In dem Programme des ev. Gymnasiums in Schiissburg. Kronstadt
1855. 4.. S. 12 if. Wir fugen noch bei Auwe (sachs. Aa, Aue fur Grossau),

.Dreis, Draas; Oilzene,' s. Oalzen; Scheuren, s. Gross- und Kleinscheuren;
Ifesslingen, s. Kessel; Kall, s, Kallesdorf; Seligenstadt, s. Seligstadt; lIfallen-
dar , s. Mal\endorf; Kirburg, s. lHrprich (Kirchberg?); 1I1iilbacb.
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Rheine noeh am Zibin und an der Burze geschlossen. 'Was hier
gegeben wird, sind Bruchstucke - nichts weiter.

In dem Volksleben der Sachsen in Siebenbiirgen spieIten
drei Factoren eine starke Rolle: der Wein , der Speck und der
Kiise 36). I

Was suvbrderst die P£lege des Weinbaues betrifft, so war es
ehemaIs ein bekanntes Statut , dass derjenige , welcher seinen
Weinberg vernachIassigte, endlich .sein Eigenfhumsrecht darauf
verlor. So musste auch in vielen Dorfern erst das eigene Er-
zeugniss gezapft werden, und dann erst war die Einfuhr fremden
Weines gestattet. In iihnlicher Weise wurde das eigene Gewachs
weinbauender Dorfer dadurcn bevorzugt, dass das zur Bewirthung
der Dorlsleute bestimmte Fass bei 'Schmausereien mit Ausschluss
fremden Getriinkes aus drei einheimischen gewahlt wurde.

Analogien dies er Gebrauche !iefern uns die Weisthiimer des
Niederrheines 87). . 'I -

So ein Hoffer ein guten' Wei~gart~n hat, und denselben inn
Missbaw geraten lest, d. i. das er denselhen mit aller zeitiger
Arbeit nicht bawet und versiehet, hat er - zur zweiten· 'Rug das
Gut verloren, und dem 'Orden verfallen, sagt das Weisthum von
MaUendar SS); und auf dem Miirkergeding in Winden uns Weinahr
wurde der- Wein zum Gelage "von deneri Schoffen oder Rathvor-
stehern" versucht, und dann auf die "Rathstube" t geschroten 89).

Item, der Wein will zappen, verordnet das Weisthum von
Esch, sail Wein im Dorff 'kauffen , so Wein im Dorlfe feile ist,
und wann er nit mer 'Wein im Dorlfe Ieile findt, sail er gliehen
bei den Zender; der Zender soIl alsdan die Klock leuten und

36) Siichs. auch Tourlenk genannt, eigentlich der in einen Schlauch ge-
gossene Schafkase, aller Wahrscheinlichkeit nach zu dem veralteten nieder-
siichsischen Tarling, TeerIing gehiirig, womit jede kubische Form, z. B. ein
Ballen Tuch u. dgl. bezeichnet wurde, Brem. nieders. Wiirterb. B. 5. S. 28.

37) Weisthiimer. Gesammelt von Jakoh Gri';1ll1., GOltingen 1840 IT.
3 B. 8. .1

38) Grimm Weisthiimer 1. 611.
39) Das. 1. 604, und der Bichter von Arwelter durfte, wenn er mit

den Knechten kam "des Rechtes zo heven" in dem Klosterkelter von Prum
nanstechen - bis IIp das dritte 'Stuck", musste dann aber bleiben "nr deme
drltten Stucke Weins ind nit voirdter." Grimm Weisth. 2, 647,

3
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frages yor der Gemelnden, ob imandt Wein feile hab; ist alsdan
kein Wein mer feile, so mag der Wirt Wein' kaufen, wo er inen
hekommen kann u. s. w.

Uebergehen wir hier die weitere Durchfiihrung dieses Ge-
genstandes; nicht im' biirgerlichen Rechte allein, sondern auch in
der. Strafgerichtsbarkeit behauptete der We in in Siebenbiirgen, wie
am Rhein, seinen Ehrenplatz, und .das "in vino veritas" ward da,
wo die Wuhrheit. des Bechtes gefunden oder geschiitzt und ga-
ahndet werden sollte, .getreultch beherzigt, Eingezogene Gerichts-
bussen, genommene Pfander frdhlich zu vertrinken, ist achtdeut-
sche, und eben deswegen auch sachsische Sitte, und wenn wir
in einem alten Weisthume lesen, dass"uf alle l\-Jerkergedinge
der Grave von Katzenelnbogen ein Stuck Weins verschaflen und
(lie geschwoma Fdrster alles das ruchtbar ist riige",' und wer
gerugt ist, des Grafen AmpUeut pfenden und darmit den We in

. bezahlen sullen"- 48), SO ist das eben nichts, als der Spiegel
eines Becbtsbreuches,' den die sachsischen Dorfsgrafen und Dorfs-
hannen und 'die Geschwornen eben so gut beachteten, und. am
Rheine vwie bei uns sagt man von dem, welcber' die Gerichts-
buss~ inWein entrichten muss. er' werde "verlrunken" •. Es war
daher auch eine verstandlge Einrichtung , class hie und da bei
Festmahlen Stocke in Ber eitschaft gehalten wurden , . urn die
"Miiden~' beimNachhausegehen zu stiitzen : wars doch auch am
Bheine verordnet: "wan die Huober hinweg gehn wollen, so
soll .der Meier des Hofs inen jeglichemein Stab an die Hand ·ge-
ben; wo er dies nit tut, u~d fallet ir einer ein Bein' entzwei, soll
man in wieder in Hof fueren und arzneien" .,).

Wie am Niederrheine '. so ist auch unter den Sachsen in
Siehenbiirgen der Genuss des Speckes in fruher Zei.t sehon welt
verbreltet gewesen, und selbst dessen sachsischer Name "Boa-

40) Grimm deatsche Rechtsalterthiimer S. ~7L Vgl. dessen Weisthiinier
an vielen Orten.' .

41) Huober, die Hofhiirigen. Grlmm Bechtsalterth, 317. l\leier, lIfeiger
und mujnres,.' denen die Oberaufsieht de' Hauses, Bewirthschaftung des Gule.
anvertrnut ist. Das. 315. Da8 angefiihrle ~tlllut is!. aus dem WeWhum von
Euchhofon . im UnterelMan bf!i Gfi~Rl H. 8!,0- t., 685.' .
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ftillschC isl nlederrhelnischen Ursprungs; er i5t yerhund aui
Bache, Speckseite, und Fleisch 42). "Speck mit Erbissen" steht in
dem Weisthume von Carden unter den neun Gerichten obenan,
mit denen der Grundherr die Scheffen bewirthen sollte, wenn sie
am Andreastage den Zins einsarnmelten, und wenn der Abt von
Springirsbach nach Kenfuss kam, so war es "von Alters gewelst,
dass man ihm solle machen ein gutes Fewr von durrem Holz,
dass es nicht ranche , , und solle ihm :essen geben, zum ersten
Speck und' Erbissen u. -s. w. 43). ' -

Kasebrot , d. i. Kase und Brot, isi auf dem -Lande bis auf
den heutigen Tag der Name des Nachtisches oder Confecjes, und
ware ouch von beiden kein ' Krumchen dabei - thut nichts, die
einfache Sitte 'Iebt wenigstens im Namen noch fort; bei der Ein-
fuhr des Komzehntens wird - aber weit und breit den ihn brin-
genden Tn der Pfarrscheune Kase und Brot gereicht. Es sind
dies die letzten Denkzeichen niederrheinischen Branches, wo de-
nen, welche die Weingiirten des Grundherrn brachen, Kase und
Brot gereicht wurde H), und die Kinder "und jahrgedingten
Knechte von Moselweis in dem Herrnhof auf'demKarthauserberg
"das Keesessen auff S. Johannis Bapt. Abend" forderten und
empflngen 45).

Wahrend den Kindern in' der Scheune barter Kase und ein
oder zwei Eimer Wasser mit Schoffeln vorgesetzt wurde, zogen
"die grosse Knecht oder die im Gemeingelaggehen, und gaben
sich aus vor verstendige Knecht" von ihrem "Konig" angefiihrt
vor die 'Hauptpforte des Klosters, wo sie gefragt wurden, was ihr
Begehr sei, Darauf dan tier Konlg antwortete und die Forderung
"in gewisser Form" vorlrug, "woran' -sie - sagt das Weis-
thum - "auch also hart verbunden, dass wenn sie in der Form

-42) Grimm a. a. O. 2. 450. ,
43) Grlmm a. a. 0, 2. 405. , ' .
44) Illis, qui frangunt vineas, ministratur pan is et caseus. Grimm We La-

thiimer 1. 693. ,
, 45) Grimm a. a; O. 2. 509. Ausgenommen waren die Weib.er und
Weibspersonen, die Knechte, "welche um Taglohn oder sonsten nrbeiten",
nod die Kinder, welche nicht "von der vorter Hotfpforten bi. in die S€heur.n
\lnd wider tlaraiI. bin vor die PforteR" ieh.n koHt... '

--
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etwas sollten auslassen, wir ihnen vor diesmal das Keesessen
konnen absehlagen".. So entgalt die Karthause das Reeht "Sehaif
und Herde' zu treiben dureh die. Weisser Mark, und in dersel-
ben, und and ere Freiheiten.

Was mit dies em Kaseessen verkniipft war, das erinnert
vielfaeh an sachsische Brauehe und Einrichtungen, Am Nieder-
rhein treten die· B~~sehen als eine organisirte Korperschaft auf.
An ihrer Spitze steht der Konig und der "Marsehalk"; sie gehen
in die Scheune zu den Kindern, und "besehen, ob es wohl und
recht zugehe , und wie sie .sich -verhalten". Sie waehen aber
auch dariib er, dass die herkommliche Gebuhr nicht verkiirzt werde,
und so gehen sie denn beide in die Kuche, und schlagen die
fiinfzig Eier zu den funf Kuchen, die zu den fiinr Kasen und fiinf
Broten gereicht werden, selber ein, "damit sie gewiss scin" •.

In ahnlicher Weise sind in sachsischen Dorfern die "Knee ht-
vater" und "Altknechte" die Vertreter der Bruderschaften, an
deren Spitze sie stehen, die Wachter ihrer Rechte und die Hiiter
von Zucht und Ordnung in ihrer Mitte - einfache, naturwiich-
sige Ein~ichtuHgcn, deren Zweckmassigkeit si eh vielseitig be-
wahrt hat 46),

Und SO wie der Knechtkonlg in Moselweis, wenn er seine
Untergebenen vorfuhrte, was er dem Pater Schaffner sagte, nicht
selbst erfinden durfle, sondern an vorgeschriebene Rede gebunden
war, auf deren Verletzung sogar Rechtsversagung stand, so erben
auch im Sachsenlande Musterreden von Geschlecht zu Geschlecht
fort, ohne welche auf dem Lange kein' wiehtiger Absohnitt in dem
Leben begangen, und keine kirchliche Handlung bei dem Pfarrer
angesucht werden darf. Vomit solI nicht gesagt werden, dass
im iibrigen Deutschland diese gemessene Formlichkeit fehle; wir
wissen 'es wohl, dass sie auch anderwarts vorkommt 47) ,- allein
jedenfalls ist sie .ein Beweis mehr fiir den Parallelismus des

46) Der iibrige Theil der Beschreibung dieses Kiiseessens' gehiirt nichf
hieher. .

47) Vg!. unter andem K.· Seiffart Sagen, Miirchen, Schwiinke und Ge-
briinche ana Stadt und Stirt Hildesheim. G6ttingen 185.4. 8. S. 164 a.
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niederrheinischen und des sachsisehen Lebens, und darf nicht um-
gangen werden.

An der Grenze des deutschen Mittelalters waren es die
Meistersanger, welche .die sogenannte Tabulatur lehrten, und ihre
Schuler in den verschiedenen Formen der Dichtkunst von der
"schwarzen Dintenweis" angefangen bis zu der "guldenen Kron-
weis" einiibten; auf den sachsischen Dorfern ist es ein Vorzug,
die Tabulatur feierlicher Redeformen genau zu kennen und un-
verfalscht zu bewahren; und wer darin rest ist, an den wendet
sich der. Yater, wenn er nicht weiss, ob er sein neugebomes
Tiichterlein dem Pfarrer, wenn er urn die Taufe bittet, als Mad-
chen, oder metaphorisch im Gegensatz zu dem "Leibeserben" bloss
als "armes WUrmchen" 48) anzeigen soli, oder ob es Ortssitte
ist, von dem Sohne, dessen Verlobung er anmeldet, zu sageu,
dass er sich "umsehen in Stadten und Markten", bis er sein
"Theilchen" gefuntlen , wenn er nicht dem Gelachter des Dorfes
verfallen, und in alien Spinnstuben als einer bezeichnet werden
will, der "die Reden nicht weiss, die man unserm Pfarrer muss
sagen".

So pflanzen sich· diese standigen Formen, wie homerische
Gesange, von Mund zu Mund del' Dorfrhapsoden fort; wer sie
aber sammelte, der wiirde damit einen Iehrreichen Beitrag zur
Kenntniss deutschen Vol~sgeistes und Volkslebens Iiefern 49). Ueber

48) Eine hie und da vorkommende Unterscheidung, in welcher eben so
gut die altdeutsche Ansicht, nach welcher das Weib weniger geachtet ward,
81s der Mann, sich ausdruckt, wie z, B. in der Schafhausener Sitte hei dem
Ansagen der Geburt eines Knaben zwei, bei dem eines l\Iadchen dagegen
nur einen Strauss zu trageu. Grimm Rechtsalt. 403, C. Weinhold 'die deut-
sehen Frauen im Miltelalter. Wien 1851. 8. S. 77 IT.

49) Als Probe stehe hie die Anrede des Ortsrichters an den Pfarrer
in K., wenn die' Gaste zum Ernteschmaus erseheinen, und wenn er naeh
beendigter Ernte urn die Gebiihren fiir das Dorf (das sogenannte Vecturmahl,
.d. i. das 1\lahl fiir die Einfuhr des Pfarrzehntens) bittet:

»Erstlich wollen wir Gott danken, dem freundlichen Vater, der uns
so vaterlicher Weise erhalten hnt his auf den heutigen Abend bei der
lieben Gesundheit, bei dem lieben Namen des Friedens. Weiters wollen
wlr auf Gotl vertrauen, von dem wir das Beste zu .erwarten haben.

Im Uebrigen wissen wir ja auch, dass wir ja nicht AlIe Handwerks-
leute sein kiinnen, sondern miissen uns durch den Ackerbau zu erhalten
.suchen, So haben wir ja im Vertrauen auf Go" unsern Saamen .US~8-
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ihre Breite mag man vielleicht lacheln ; alleln das religiose 'Ge-
fiihl, das sie durchweht, die Ehriurcht VOr der gesetzlichen Ord-
nung,und der Sinn fiir :Anstand und wiirdevollenErnst des Le-
bens, welcher sich in ihnen auspragt,' erfiillt den denkenden Leser
mit Achtung. Und so erscheint denn auch die Aufgabe des alt-
befahrenen Gleises so gut, wie das Ablegen alter Nationaltracht
oft als ein bedenkliches Vorzeichen davon, dass der slttliche 'Ernst
und der christliche' Sinn des Lebens sich zu loc~ern beginnen.

Was noch vor wenigen Jahren den fremden Reisenden im
'Sachsenlandchen hie, und da iiberrascht haben mag, wenn er
durch den fleissigen 'Anbau iippiger' Weizen- oder Maisfelder sich

streut auf HotrnlHlg und danken Ihm, dass er ihn hat griinen lassen und
ihn behutet hat im Winter vor Frost und Ungeziefer, vor kalten Win-
den und all em Uebel. Ferner aber hat ihn Gott ja auch wachsen lassen
in den Halm, aus dam Halm in den 'Knoten, aus dem Knoten in die
Aehre bis zu seiner Vollkommenheit, und hat ihn in der iibrigen Jahres-
zei~ behutet vor Hagel und Ungewitter bis zur Zeit der Ernte, wo wir
dann auch unsere Arbeiter ausgeschickt haben, denselben einzusammeln
durch ' die' Sichel in das Band .(een den Bangdel), nach dies em in den
HauCen. , ,

Nun aber wissen wir [a auch, dass wir Euer Wohlehrwiirden von
den Frilchten, welche wir ausstreuen, den Zehnten zu entrichten und
heimzuluhren schuldig slnd,: hernach das Unsrige.

Nach diesem Allem wissen wir ja auch, dass Euer Wohlehrwiirden,
den Geschwornen , wie auch den iibrigen Mithelfern bei der Verzehn-
tung ein llahl zu entrichten haben , fur welches der heutige Tag be-
stimmt ist. So sehen wir ja, dass Euer Wohlehrwiirden einen Boten
ausgeschickt haben von einem Amtmann :LUm andern, die dazu Gehorl-
gen einzuladen. '

Nun wiinschen wir nur Gliick, dass Euer Wohlehrwiirden, wie un-
sere ganze Gemeinde die eingesammelten .Fruchte gesund und zufrieden
verzehren mogen". ' '

Bei dem Vecturmahl wird 'dieselue Anrede mit Iolgender Abiinde-
rung im Schluss gehalten:,

,,,Nun wissen wir ja auch, dass Euer Woblehrwiirden.·unserer Ge-
meinde ein l\1iihlchen zu entrichten achuldig sind, und diesen Abend dazu
bestimmt haben , es unserm Amte zu ubergeben , das Amt es ja aher
nicht fiir sich behalten kann, sondern iibergibt es den Zehntleuten,
'welche ihre Weiber warnen, dass sie es zubereite soil en. So erschei-
lien wir ja auch in dies er Abendstunde und halten an mit christlichar
Blue, dass uns Euer Wohlehrwiirden auch ein wenig zusprechen mogen
auf einen Ehrenbissen, auf einen Ehrentrunk, So versprechen wir uns
jll auch demo treuen Gott, der uns und Euer Wohlehrwilrden erhalten
mllge, damit wir kein l\tissfallen haben, sondern alle Ehre und Freude
«zei~en mllgi\n. Das will icb auch ,ewtin.cht haben", .
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einem Dorfe naherte , das warder SUer der Gemeinde, welcher
die Feldmark gehOrte. Fiir ihn gab es keine ,Statuten ~O), sondern
nu•. das Naturrecht des Stiirkern. Wie suchte er sich iiberall die
fettesten Bissen aus; wie stolz im Gemhle seiner Unantastbarkeit
sah er den Flurschutz an, und wie spottete er aller Gesetze und
Ordnungen, ,welche drinnen im Dorfe das Eigenthum sicherten.
Und wenn darauf die rauhe Jahreszeit hereinbrach, wo er auf dem
Felde kein Futter mehr fand, dann wurde er dem Ortspfarrer zur
Auswinterung ubergeben , und wartete hier, mit Stroh und Heu
reichlich verpOegt, behaglich deskomme~den Friihlings.

Ware es nun aber einem durch ihn Geschadigten eingefal-
len, zu dem "Hannen" 'seines Ortes zu gehen, und die "Gerech-
tigkeit" auf den Tisch zu legen, und Zli klagen r Herr der Hann,
ich .hahe einAckerIand, von dem ich der Kirchealljiihrlich drei
Yieftel Korn aIs "Meddem" ausrichten muss; nun ist aber ein
Farren gekommen, und hat mir alles zertreten ; so wiirde ihn der
Richter gefragt haben : Wasfiir ein Brandzeichen hatte der Far~
ren? Au£' die' Antwort: Das unsers Dorfes, wiirde er weiter ge-
sagt haben : ' : '

Wunderbarlich, Bruder Merten! Ihr seid doch unter uns
geboren und aufgewachsen, und wisset doch nicht, dass der Ge'-
melndestier weiden darf, wo er Lust hat. Fromannssohn, Branch
ist Branch, und Gewolmheit Gewohnheit. Ihr wart [a dabei, als
neulieh derverscharrte Hatterhaufen gegen unser Naehbardorf neu
aufgeworfen .wurde. Wurde mein Hans nieht auf den fertigen
Hiigel' gelegt und geklopft? M~int Ihr etwa, 'das hatte mir nieht
wehe gethan ? Allein ich besann mieh und dachte: Nun halt ers
im -Sinne, wo das Geseheideist, und wirds, wo es Noth hat, pe'-
zeugen. Und wenn Ihr- in die Stadtfahret am Wochenmarkt, ist
es Euch nicht oft sehwer, keine Fruch] kaufen zu~onnen,. so
lange das Fahnlein auf dem Plalze steht? 'Oder wie lhr neulich
Eurer 'foehter Aennchen Hoehzeitm~ehtet, hatter Ihr nicht dem
Pfarrer vstatt zwei Braten lieber nur einen, und statt zwei Mass

50) Statuta jurium municipalium Saxonum .In Transsilvanla , das von dem
'Ii~benbiirgischen Fursten Stephan Bathori 15&3 bestatigte . GeBet~buch del"
Siebenburger Sachsen,



26

Wein nur eincs zur Gebuhr gcschickt? Allein durft Ihr murren
gegen das, was unsere Vater verordnet haben ?

W ort fur W ort, und Branch fur Branch finden sich Paralle-
Ien fur das eben Gesagte in niederrheinischen Weisthiimern.

Wie in 'sachsischen Ortschaften, so wechseln auch in dies en
die Namen Honne und Grav ZUl' Bezeichnung des Ortsvorstandes
und Hichters 51), und selbst die nralte Eintheilung der Ortsinsas-
sen, auf welche der urspriingliche Begriff des -ersten Namens:
der Vorsteher von zehen Zehntschaften (daher altd, Zehen-
zehneristo) ~2) oder einer Hundertschaft, eines Huntdings, zuruok-
fiihrt, hat sich unter den Sachsen forterhalten.

Dass Marken, welche nicht nur ganzen Ortschaften und dem
auf die Gemeinweide zu treibenden Vieh derselben, sondern aucb
einzelnen Grundstucken (Haus, Hur, Kirche) u. s: w. zum Wahr-
zeichen dienten, im nordlichen Deutschland weit verbreitet waren,
ist eine bekannte Sache 53), und wenn auch die Gebiihr, welche
der Klager auf des Amtmannes Tisch legt, um sich, wie man
wohl zu sagen pflegt, die Zunge zu losen,' am Niederrhein nicht
"die Gerechtigkeit" heissen mag, so I musste auch dort, wer in
den Wald fuhr, auf den ersten Stamm, welchen er abgehauen,
"cinen silbernen Pfennig legen zum Zeugniss, dass er Ansuchung
gethan" 54)

r
51) Ihr Schelfen seid gemahnt, wer der d;eien Herren Gelder zu erhe-

ben schuldig sei. Antwort: die zwei Honnen. Grimm Weisth. 2. 613. Das,
764, illi , qui hunnones dicuntur - tertio tantum anno placitare debeant.
Grimm Rechtsalterth. 756. Die erste richtige Ableitung des s. Worles Honn
hat Seivert gegeben. Ungr. Magazill 1. 270, die frtihere von dem "Chan"
der Tartaren erscheint auf dem heutigen Standpuncte der Etymologie fast
Iacherlich,

52) Lat. centenarius und spater Zentner, Zentgrave, Grimm Rechtsalterth.
756. Gelegentlich sei hier auch bemerkt, dass die sachsische Anrede: From-
moanssann nicht etwa aus »fro'mmen Mannes Sohn" verderht, sondern von
dem Aachner Frommensch, Luxemh, Framensch, "\Veibsbild, Frauenzimmer
herzuleiten ist.

53) Vgl. die interessante Ahhandlung von Homeyer tiber die Haus- und
Hofmarken in J. W. Wolf Zeitschrift flir deutsche l\lythologie und Sitten-
kundc 1. 2. 185. Eine vollstandige Sammlung der sachsischen Dorfmarken
hat der- gewesene Hermannstadter Burgermeister S: Schreiber Iithographiren
lassen, Vergleichungen mit ntederrheinischen waren wohl interessant,

54) Grimm Weislh, 2. 475.
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, Lantlich wenig oder gar nicht verandert, treffen wir den
sachsischen Namen ,;Meddem~' am Niederrheine 55). Dort als Ab-
gabe von Grundertragnissen an den Grundherrn, bei uns als stift-
oder vertragsmassige Abgabe von dem Anbau eines Aekers an
die Kirehe oder einen andern Bereehtigten. Und wie unter den
Saehsen ein derartig belastetes Grundstiiok ein "l\ieddemland"
heisst, so, begegnen uns am Niederrhcine gleiehe W ortbildungen
in leicht verstandlichem Sinne 56).

Die Legung der Grenzzeiehen zwischen den Feldmarken
zweier Ortschaften gesehah im deutsehen l\'littelalter uberall feier-
lieh, in Gegenwart des Volkes und der Naohbaren. Ob dabei ein
Paar Knaben geklopft, oder "mit den Kopfen gestutzt" (an. ein-
ander gestossen), oder auf die neu gesetzten Steine "gestaueht",
oder in die Ohren "gepfetzt" wurden, oder Maulschellen er-
.hielten ~7) '- al\es geschah "zur Gedaohtniss" - es war eine
schlichte , naturwuchsige .Mr1ernonik, in welcher die Sachsen mit
ihren Stammesgenossen Schritt gehalten haben.
. Die Beschrankung der Frernden bei dem Einkauf von Fruch-
ten arn .stadtischen W ochenmarkte zu Gunsten der Bi:irger ist
eine so we it verbreitete Einrichtung, dass wir an ih•..Vorkommen
-am Rheine. keine Folgerung knupfen und gleich zu den mass-
losen Befugnissen des Dorfstieres i:ibergehen .

. \ Am Niederrheine ware es dem dureh den Gemeindestier Be-
schadlgten ehemals mit seiner Klage nieht besser gegangen, als in
Siebenburgen. Es "mug das Faselviehe das gantz Jahr frey un-
gesteurt und ungewilligt so welt der Banne zu Kenne ist, in
Frueht, Gras und Brache gan" und "~tem weist man auch dem

55) Wer sein Metumb an Korn und Trauben nicht ausricht, Grimm
Weisth. 2. '384. "lIIeddem". Das, 541. Altd: medena. ,E. G Gralf. althochd.
Sprachschatz 2. 703. Ueber den Zusammenhang des Worles mit dem goih.
maithms, Geschenk, und dem d. lIliete das. 703.

'56) Alle Froenlandt (Frohnliinder) soli der Scholtheiss macht han den
Gehoffenern (Hofhorigen) vor den lIIeddcin, nemblich ein l\lorien' vor ein
Medumsgarb auszulassen, Grimm a. a. O. 2. 541.· 'Were Such, (lass l\ledum-
husche gehauen werden - so soll er .nach Gepuer seines Landes dcm Herrn
sein l\1edum geben. Das. 450. . , .

57) Grimm Weisth. 2. 602. Rechtsalterth. 144. 545 f.
4
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Zielviehe solche Gerechtigkeit, das es macht habe in Heue und
in Fruicht, und das moissen die Nachpurn leiden", sagen nieder-
rheinische Weisihiimer ~S).

Ob die Schuldigkeit des Ortspfarrers sich irgendwo im
Sachsenlande uber das oben Gesagte erstreckt habe, wissen wir
nicht. In einigen Gegenden des Niederrheins musste "der Pastor
zu geburlicher ieit Stier und Bier" (Zuchteher sachs, Bier), an
andern sogar "alle Zielviehe, Stier, Beyrn und Wider" halten 59).
Dass jene Schuldigkeit aber in Siebcnburgen und am Rheine mit
dem Zehntrechte zusammenhing, dariiher lasst ihre Begrundung in
alten Weisthiimern keinen Zweifel. "Dargegen" - weil er alle
Zielviehe halt - sagt das Weisthum von Mechernich, "kendt man
inne zu den grossen und kleinen Zehnden", und ebenso wird sie
auch and er warts aus jenem Rechte gefolgert 60).

Wer die Parallel en niederrheinischer und sachsischer Ein-
richtungen weiter verfolgen will, Ills es hier moglich ist, dem
mochten wir vorzugswcise das Studium des Yerhaltnisses, in we 1-
chem der Pfarrer am Niederrheine zu seiner Gemeinde gestan-
den, empfehlen. Die Weisthiimer, welche Grimm veroffentlicht
hat, bieten reichhaltiges ,Material dazu, und namentlich ist in die-
ser Beziehung das Weisthum zu Olef von Wichtigkeit. Neben del'
Bestimmung der Gebiihren von einer Hochseit , welche daselbst
ganz analog mit sachsischen Dorfsbrauchen in "zwei Mass W ein,
einem Braten und einem Weissplatz" (Kuchenart) bestanden, ent-
halten "diese Puncten und Artikeln" auch die "GereChtigkeit, so
dem Pastor von den Zehenten angehorigh" und viele andere
"Recht und Gerechtigkeiten", wit' sie die Olefer vou, ihren "Vor-
vattern" gefunden hatten 6 I).

58) Grimm 3. 3. O. 2. 315. 437. Den Stier soli man weiden lassen,
und ob der jemand 'zu nahe ginge, der soli in auff seinem Schaden jagen
mil seiner I\ogelen (Happe) dass er in nit letze (verletze), Das. 541. Die
"Fal1l'en" hahen Macht hinzugeheu, wo sie wolleu, und brechen keine Einung.
Das. 1. 758.

59) Grimm a. a. O. 2. 533. 696.
60) Grimm 3. a. O. 2. 696. 683. u. a. m.
61) Grimm a. a. O. 2. 768 If., womit zu vergleichen das Weisthum zn

Eschweiler an der Obermosel. Dns, 262 If. u. a. m. An Stelle des Weis~-
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<, Und so mttsste denn das sachsische Volksleben in jenen
Gegenden des Landes, wo ,es sieh fern von dem iersetzenden
Einfluss stadtischer Sitte am meisten in seiner Ursprilnglichkeit
erhaltenhat, von der Wiege bis zum Grabe, und von der Syl-
vesternacht, wo der "Jahresmann" seinen Umzug halt, und von
den Lustbarkeiten des "Blasi" 62) angefangen bis zu dem frohli-
chen Feste, wo der Christengel beschert, verfolgt und gezeichnet
werden. Wir wiirden 'ein Gernalde erhalten, das eben so farben-
reieh ware, wie das in gleicher Weise entstandene Bild nieder-
rheinischenLebens, dahei aber gewiss voll von uberraschenden
Aehnlichkeiten.

Wo. der Gegenstand und der Name so nahe zusammen fal-
len, wie bei dem bekannten Anstossen der Spitzen von den bunt
gefarbten Ostereiern, da liegt die genetische Aufeinanderbeziehung
auf der Hand. Unter andern Namen treffen wir dieses Spiel
allerdings aueh in dem iibrigen Deutschland, allein der sachsische
Name desselben: "tsehoeken", weist an den Niederrhein, wo es
eben auch toeken genannt wird, und auch das Wort: schocken,
anstossen , sich findet 6a). Fiir die Riehtigkeit dieser Ansieht
sprieht auch das aachnerisehe Wort: .mengeln, vertauschen 64),
von ihm fiihren die Ostereier in unserer Mundart den Namen:- .
Mengeloarer (l\iengeleier) - sie werden , [a hei jenem Spiele
vertauscht.

platzes treten .unter den Sachsen Hankllch, Stritzel u. dgl., oder an einigen
Orten Schnapphiibes, ein Backwerk , so genannt von dem hereits oben er-
klarten Worte (Anm. 20) und dem aachn. schnuppe, naschen, Geschnupps,
Leckerbissen; nieders. snopen, Leckerbissen verzehren.

62) Im Luxemburgischen ziehen die Kinder am Blasiusabend von Haus
. zu Haus, und ' singen in einem monotonen Liede Gliickwiinsche, wofiir sie

Speck mil "Erbissen" verlangen. Ob almliches bei uns vorkommt, weiss
ich nicht, Wenn aber im Sachsenlande sprichwdrtlich gesagt wird: hinter
einrmder gehen, wie die Hunde nach Blasendorf, so \iegt die Legende, nach
welcher der h. Blasius, als er sich wahrend einer allgemeinen Christenver-
folgung in einer Hiihle versteckt hatte, von allerlei Gethier bcsucht wurde
(Nork Festkalender 152), zum Grunde. Daher ziehen nach der sachsischen
Thiersage auch Ochs, Esel, Katze und Hahn nach Blasendorf. Haltrich
a. a. O. 22. Nach welcher von den Ortschaften, die diesen Namen fuhren,
weiss naturlich niemand.

63) Gungler a. a. O.
64) Weitz a. a. O.
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- Hieher gehiirt auch ein niederrheinisclres Kinderspiel, wel-
ehesSirnroek neulieh beschrieben hat .. Bines del' Spielenden ~setzt
sich als l\loder (Mutter) hin, ein- anderes legt ihrn ..den Kopf in
den Schooss. Die Model' macht die Geberde, welche die Wo~ter:
Stipti, Fausti, Grufti, Platti bezeichnen. Stipti bedeutet mit einem
Finger ,in die Seite stossen, Fausti mit del' Faust. driicken, 'Grufti
mit alien fiinf Fingern in dem Fleiseh wiihlen, Platti mit del'
flachen Hand schlagen. Errath -das mit dern Kopf in dern Schosse
hegende Kind die gemachte Geberde., so ist es frei; errath es sie
nicht, so wird von den iibrigen das, was sie bezeiehnet, ail ihm
vollzogen 65). .

Mit den Narnen: 'I'ali, Pi!,ti,' Pufti, Raffli freffen wir dasselbe
Spiel unter den Sachsen 66); Wir wollen nieht unteI'suchen,' ob
die gleiehe Wahrstheinliehkeit genetischer Verbindufig auch da
statt findet, wo die Uebereinstimmung in Wort und Sache nicht

.'so gross ist, Im Luxemburgischen werden die kleinen Kinder an
den beiden Seiten des Kopfes gefasst, und mit del' Frage aufge-
hob en : Ech weisen der oOllger Mamm hire rode Raok (i'cH zeige
dir deiner ~Iutter ihi'en rothen Rucken (?) 67). Im Saehsenlande
geschieht dasselbe mit del' Frage: Wallt te Kruune sahn ? Willst
du Kronstadt (s, Kruunen,Krtinen) sehn? iibersetzt mans ge-
wohnlich ; wie ,aber Kronstadt dazu kommt, ~o in' die Luft versetzt
zu werden, weiss freilich niemand. Lesen wir dagegen, dass in
Aaehen ehemals der Kranioh Krahn hiess , und die Kinder da-
selbst, wenn sie einanderan) den Handen fassend, 'illl Kreise
herum tanzen, singen:

. Krune Krane; wisse Schwane u. s. W. 68), '

so liegt es nahe, beide Namen auf einander 'W heziehen.

Was unter den sachsischen Bauem vom '"'folIepoan" Unan-

\
65) Wolf Zeitschrift 1. 4. 437.

: 66) TaH -entsprlcht dem niederrh. Platti. Dass die andern , !nit Stipti,
Fausti, Grufti zusammen gehoren, brancht nicht 'betnerkt -zu w~rden.

67) Gungler a. 8. O.
68) Weitz a. a. O.

- I • /

.U .i:
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standiges erzahlt wird, -das erzahlt eben so der Holsteiner vom
Bumbam in dem Klndermarchen :

Et weer cnmal en Mann
. de heet Bumbam u. s. w.,

allein 'in dem s. Tollepoan ist der Achner Dulpjahn 69) nicht ZU'

verkennen, und dem sachsischen Marchen. vom rothen Hahne, W9
das Kind mit der Frage: .

Wellt te de Meer vom riiden Hunnen hiiren ?
zur Verzweifelung getrieben wird, bis endlich die richtige Ant-
wort erfolgt, dass der Halm roth und die Mare todt sei, steht
wohl das Luxemburger Marchen ohne Ende von der rothen Ziege
(Sagchen vun der roder Gees) 70) am nachsten.

Ob in gleicher Weise das sachsische Spriichwort, Volkslied,
Marchen und die sachsische Sage Anhaltspuncte fur die Lbsung
unsers Problemes bieten, ist eine Frage, in deren genaue Eror-
terung wir nicht eingehen konnen. Die Acten sind zum Spruche
nicht reif.

Was zuvbrderst das Spruchwort und alIe dahin zu rechnen-
den Ausdriicke anlangt; so heimelt es allerdings einen Sieben-
burger Sachsen an, wenn er Hest, was derartiges von Gungler,
Firmenich, Weitz .und Miiller, Hoflmann VOu Fallersleben 7 I) u. a. m.
bekannt gemacht worden 1St. Allein hei der gross en Ueberein-
stimmung, welohe auf diesem Gebiete nicht bloss unter den Glie-

'dern einer und derselben Familie, sondern unter ganz verschie-
denen Volkern statt findet , ist dieses Zusammentreffen fur sieh
nur da von Bedeutung, wo die lokale Ausschliesslichkeit erwiesen
ist ; ausserdem aber bloss ein Moment, welches. in der Beihe an-
derer Analogien mitgezahlt und mitbeacbtet werden darf.

Ob es sachsische Volkslieder, d. h. mundartliche Lieder
gebe, welche entweder aus der deutschen Heimath mit hereinge-

69) Weitz R. a. O.

,70) Giuigler a. a. Cl ,S. 384.

71) Altniederliindisehe Sprichwdrter, .nach der altesten Sammlung, Ge-
spriielibiiehlein, romaniseh und flamisch, Herausgegeben von Hoffmann von
Fallersleben. Hannover 1854. 8.
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bracht worden, oder aber seit Ansiedelung der Sachsen auf dem-
selben Wege in ihrer Mitte entstanden sind, wie sie anderwiirts
sich bilden, das ist manchmal alles Ernstes gefragt, 'und damit
wohI auch die Bemerkung verbunden worden, dass die sachsische
Sprache sich fur Poesie nicht eigne, oder gar durch ihre Schwer-
falligkeit Phantasie und Gefiihl des Volkes erdrucke.

Die sachsische Mundart steht in der Milte zwischen dem
Mittelhochdeutschen und dem Niedersiichsischen. Wer Groths
Quickborn 72) gelesen, der ist von der Eignung des letztern fiir
Dichtung, wer die Meisterwerke des 13. Jahrhunderts kennt, von
jener des erstern vollstandig iiberzeugt. Dass die Verschmelzung
von beiden diese Eignung nicht zerstort, und jene angebliche
Wirkung nicht gehabt habe, mag foIgende sachsische Ballade be-
weisen, deren Mittheilung uns ihr geehrter Verfasser erlaubt hat:

Urn Oald, urn Oald, urn gielen Oald,
Do soass e Meedche goanz elin,
Gorr munching Voal, gorr munching Bus
Det Uormchen enn det Wasser schmiss 73).

Wat moachst te Kangd urn gielen OaId?
De Laft ass groam, der Wiingd strocht koald,
Wat schroast te dir dong Auge !Vd,
Bekriddst dich jo bass enn den Dud? 74).

Wii sal ich guuld'ger Herr nsu schroan?
Doo angden all' mong Froade loan.
Doo angden enn dem gielen OaId
Doo schleeft me Brojjem blass und koald 75).

72) Quickborn. Yclksleben in plattdeutschen Gedichten ditmarscher
~Iundart und Glossar von Klaus Groth. Zweite Auflage 1853. 8. [Quickborn,
lebendiger Brunn, von queck, quick, lebendig).

73) Oald, All, Altfluss. Gorr, gar. giel, gelb. munching, manch eine,
manche. Voal, Veilchen. Uormchen, das Aermste. i vor n ist lang zu lesen,

74) groam, gram, rauh. hekriddst, betrubst. schroan, (scbreien) weinen.

75) Brojjem, Briiutigam. uch, auch, hiiuflg statt und gebraucht.
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De Ziill da sons, de Stang da broach,
Dnd Fra uch Kangd emm WasSer loag.
Me Brojjem sprong ze Half, elin
Der Drangel huot e matt genin 76).

Wo ass det Brockthat weiss uch wich?
Me Brojjem loat af Late blioh.
Wo ass der Pill matt Fronse klin?
Me Brojjem loat af'm Kiselstin 77).,

Doo loat e naa emm schinen Hemd
Matt TolIepoaneh're hihsch geblommt,
Matt Birtlen drunn, gor fong uch schin,
Et wo.or der hoscht enn der Gemin 78).

Doo loat e naa, taa lawer Gott!
Verstruwwelt ohne Madderhott,
Uch ohne Pusche noo derba
Ous Busen uch Zitroneblah 79).

, Doo loat e koald, doo loat e dud
Me Pursch, gesehniselt, hihsch ueh schnid,
E wor gor lastig, stark uch fiest,
Und vun den Gaaden der allerbiest 80).

Ha well ich satzen und e kloon,
Und niche Sehligerdaeh nich droon,
Uch nichen Krallen, nichen Frons,
Und ih.wig kloon am mongenHons SI).

76) UlI, Zille. Driingel, Wjrbel.
77) Bro cktbat, Brauthett. blich, bleich (Iang gedehnt zu sprechen). Pill,

Polster, Pfuhl. Fronsen, Franzen. ,
78) schin, rein. hihsch, hubsch, Birtlen, Bortlein, fling, fein.
79) .Yerstruwwelt , verstrauft. Madderhott, F estmtltze aus Marderfell.

Pusche, Strauss; hier Briiutigarnsstrauss .
.80) geschniselt, geschneiselt, geputzt. schnid (lang) schI~nll.
81) e kloon, urn ihn klagen, weinen. Schligerdach, -Brautschleier. droon,

tragen. Kriillen, Korallen. nichen, keine.
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Um OaId, um 'Oald, um gieIen Oald
Doo stiht en trouri g Lochestin ;
Doo schleeft det .Meedche starr uch koald,
Und angde reuschtund broust der OaId 82),

So wie das bereits in weiten Kreisen verbreitete mundart-
liche Gedicht uber die' Biirgermiliz und die Schilderung einer
sachsischen Bauernhochzeit i so wird auch diese schcne Ballade
unstreitig in das Yolk tibergehen ; so ganz ist sie ein Spiegel
volksthiimlichen Lebens und FiihIens 83).

Wenn es sich aber darum hand elt, das was in fruherer Zeit
auf ahnliche Weise zum Eigenthum des Volkes geworden sein
mag, von dem , was die Sachsen bei ihrer Einwanderung mit
hereingebracht haben mogen , zu scheiden, so ist- dieses eine
schwierige, in ihrem ganzen Umfange kaum losbare Aufgabe.
Ohne Lieder sind sie aber in dem Bliithenalter deutscher Dich-
tung vom Rheine gewiss nicht gekommen. . \

Hier geniige die, Andeutung, dass von den wenigen sachsi-
schen Volksliedern, die mir bisher bekannt geworden sind, eines
oder das andere in seiner ganzen Anlage eine auffallende Aehn-
lichkeit mit Liedern der Rheingegenden hat, welche vielleicht von
hohem Alterthume sind. Dahin gehsren ausser dem Kolner Wie-
genliedchen :

Schlof' Kinkje schIof,
Die Vater' hoht de' Schof,
De Motter hoht de Lammerleiu,

82) angde, unten, J/

83) Wir sind der aIlgemeinen Zustimmung aller Freundc vnlksthumllcher
Dichtung gewiss, wenn wir den 'Vnnsch aussprechen, dass es. dem begabten
Verfasser - Ffnanzkonzipist Victor Kestner - gefallen moge, seine siimmtlichen
Gediehte in sachsischer l\1undart herauszugeben. Die beiden andern Gedichte
(das erstere mit Weglassung. lokaler Beziehungen) sind abgedruckt in den
von mir zum Besten -der Abgebrannten in Bistritz herausgegebenen Gedichten
in siebenburgisch - saehsischer l\lundar~. Hermannstadt 1840, und ",daraus in
Firmenichs mehrfach erwiihntem Werke. E. 2. S.,812 fr. .
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.Schlof doo lehv sohs Kindelein,
'Schlof Kinkjc schlof 84).

noch die beiden sachsischen 'Volkslieder :
Ech wo Or en uorem Moan,

und . r-

Ej da msng Herr .e Boggder,
e Roggder wuul warden, .

welche mit Ynlksltedern aus der Grafschaft Mark, in a~ffallendel'
Weise iihereinstimmen 85)., ' "

. Mit den Marchen und Sagen ist es wle mit d'e,n LL~de~n
und Sprichwdrtern ; sie begegnen uns wie Ptlanzen gleicher Art,
und ohne nachweishare Uebertragung in den verschiedensten Ge-
genden 86).
, 'Wenn aber Haltrich der Ansicht ist, dass die Vorfahren del'
Saehsen die meisten Thiersagen, welche im Munde des' 'Volkes
leben, ulit in das Land gebracht haben, so muss unbedenklich
beigestimmt 'werden. Brzahlungen von der List des Fuchses, der
Raubsuchtdes Wolfes u. S. w. begegnen uns allerdingsuberall.
Wenn dagegen, wie der' gelehrte Verfasser gezeigt hat, unter
dem sachsischenLandvolke sehr bedeutende und zusammenhangende
Theile einer Reinekiade vorkommen, weIche mit dem beruhmten
deutsohen Thierepos wesentIich iibereinstimmen; so ist 'es jeden-

Ifalls viel -naturlicher anzunehmen, dass ein solches 'System -ver-
bundener Thiersagen mit den Yorfahren nach Siebenburgen ein-
wanderte, als zu behaupten, dass dies er Parallelismus ein reines
Ungefahr sei.

84) 'F.irmenicha. a. O. Zu iihnliche!\ Parallelen ist'.!luch reicher Stolf •
vorhanden in K. Simrocks deutschem Kinderbuch. Frankfurt a. 1\1.1848. 8.
, 85) Die siichsischen Lieder .s, in del' Anm. 83' angefuhrten Ssmmlung j
die markischen ~ei Flrrnenich 1. 347, in Erlach's Volksliedern der Deutschen.
~. 4~{i" .i.~ Reinhards Liederspielen u. s. w. " '
, 86) Um nur ein Beispiel aus vie\en anzufiihren, wird das Marchen vom

h. Petrus, wie er .neben dem Heiland in -e'iner Bauernhutte schlaft, ..und von
dem aus der Schenke heimkehrenden Hausherrn gepriigelt, dann den Platz
mit dem Heiland wechselt, und so - aus vermeintlicher Schonung - von
dem Bauer mit dem aus dem Hofe gebrachten Stocke zum zweitenmal
~chlage kriegt, von Vielen .fiir ein sachsisches gehalten. Und doch kiimmt
es mit wenigen Aendetungen unter den Bomanen der Bukowlna, in den
Niederlandim, im Elsass und irii Odenwalde vor. Wolf Z~itschiirt 1. 4. 471 If.

5
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Wenn daher J. Grimm aus iiberzeugenden Griinden darge-
than hat, dass die Thiersage sich am Niederrheine zu grossern

• Kunstgebilden entwiekelte 87), SO ist damit zugleieh die Heimath
derjenigen bezeiehnet, welchejn Siebenbiirgen die Trager dies er
Gebilde sind, Und ist zu Gunsten von Grimms Hypothese be-
merkt worden, dass gerade in [enen Gegenden die. niedere Ma-
lerei - Landsehaft und Thierstiieke - vor alien Landern gepflegt
wurde, und der Sinn fiir Stillleben und die kleinern mensehliehen
Verhaltnisse obwaltete 88); so sind in der That aueh die Bruch-
stiieke der sachsischen Thiersage, so wie die Theile der flandri-
schen, achte niederlandische Gernalde, in den Rahmen siebenbiir-
gischer Yerhaltnisse eingefugt.

Am Schlusse dieser Abhandlung mogen noch drei . Sagen
angefiihrt werd n, welche angebJich die Herkunft der Sachsen in
Siebenburgen zum Gegenstande haben.

Die erste ist durch einen siebenbiirgischen Kavalier, wel ..•
cher in den Kriegen gegen die franzosische Republik als oster~
reiehischer Officier diente, in das Land gekommen. In Koln, so
erzahlte er, habe er ein altes Sehreiben aus dem zwdlften Jahr-
hundert gesehen, in welehem ein Einwanderer aus Siebenburgen
melde, die dreihundert Kolner Familien seien gliicklich angekom-
men, und mit ihrer neuen Lage so zufribden, dass sie wunschten,
es folgten bald mehrere naeh 89). "

Ob ein soleher Brief noch vorhanden sei, kann nur in Koln
entschieden werden.

Die zweite kniipft sieh an einen Volksbraueh, und hat mehr
das ursprungliche Reeht, als die ursprungliche Heimath der Sach-
sen zum Gegenstande. Im Dorfe Nadesch erscheinen an eineni
Tage im Jahre die Burschen als PiIger gekleidet, die Tasche an
der Seite, und einen Streitkolben in der Hand, urn eine Fahne
geschaart, Voran geht ein Alter und schlagt die Trommel. Wer'"

, ,

87) Reinhart Fuchs, von J. Grimm. Berlin 1834. 8.
88) G. Gervinus, Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deut-

schen. 3. Aull. Leipzig 1846 If. 8. B. 1. S. 155.
89) Siebenbiirgische Quartalschrift. B. 5. 19(}.
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den sie urn die Bedeutung des Umzuges durch , das Dorf gefragt,
so geben sie die Antwort: Also sind einst unsere Vorfahren, freie
Leute, nicht Jobagyen, -wie wir, gcwesen, aus Saxonia in dieses Land
gekommen, hinter der Fahne und der Trommel her u. s. w. 90).

Forschungen an Ort und Stelle miissen entscheiden, was an
diesem Brauche urspriinglich und aus unvordenklicher Zeit uber-
liefert, was spiitere Zuthat und Formgebung ist.

I

Unsere Vorfahren , so beginnen die Bauern in Bodendorf,
wohnten am Meere, wo vier Fliisse elnmunden, welche alle aus
einem kommen, und erzahlen dann von einem reichen Manne, der
seinem Knechte die -Freiheit geschenkt, und ihn auf einem Schiff
ins offne Meer geschickt habe; so sei er dann auf mehrere wuste
Inseln gelangt, u. s. w.

Der reiche Mann, so schliesst die Sage, ist Gott; der Knecht,
dem er die Freiheit schenkt, der Mensch, den er ins Leben ruft;
die erste wiiste Insel, auf die er gelangt, ist die Erde, auf der
er geboren wird. Der Minister, der ihm guten Rath gibt, ist sein
Gewissen; die zweite wiiste Insel ist das Himmelreich; die Die-
ner, die er voran schickt, sind seine guten Thaten, und die griine
Krone, die ihm gereicht wird, das ewige Leben 91). -

Und so sind denn, fuhlen .wir uns versucht beizufiigen, in
dieser offenbaren Allegoric jene Vorfahren wohl nicht die Vor-
fahren der Sachsen , sondern die Vorfahren des Menschen, und
der Fluss mit den vier Miindungen ist nicht der Vater Rhein,
sondern der Strom, der nach der mosaischen Geschichte ausging
aus dem Stammsitze des Menschengeschlechtes, Eden, "zu wassern
das Gebiet, und theilete sich daselbst in vier Hauptwasser" 92).

90) Siichsischer Hausfreund. Jahrg. 1855. S. 87.
91) Siichsischer Hausfreund. Das. 128.
92) 1. MOB. 2. 10.


