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BEITRÄGE ZUR TRANSILVANISCHEN 
ZIGEUNER-FOLKLORE & 

EOM-PHILOLOGIE. 

I. 

Z I N G A R I , vaga kominum colluvies, & 
ab artis Autholicse notitia celeberrima, 
quando Ì Q Transylvaniam penetrarmi;, non 
referunt Annalium Scriptores. Verior est 
conjectura ingressos esse sub Decebalo 
Daciœ Rege, qui seu divitiarum corra-
dendarum spe illectus, seu comparanda-
rum adversus Romanos virium studio, 
facilem peregrinis gentibus aditura in 
ditionem suam concedebat. Tota fere di
spersi Transylvania. Civitates amabant ac 
prsesidia, ad quorum muros erecta etiam-
num tuguria, aut tabernacula incolunt 
cum amplissimis Prineipum privilegiis. 
Infamia alii obeunt munia, symphoniacos 
agunt alii nullis in Dacia secundos, cse-
teri ad ineudem desudant. Reìigionem 
aut seetam ùt plurimùm arbitrariam pro-
fitentur, ac fere quam heri, aut ii, quo
rum ope, ac patrocinio fruuntur. Lingua 
haud multùm ab ^Egyptia dispari utun-
tur : Hinc frequens inter eos Pharaonis 
memoria ; dialectum tarnen locis, in qui-
bus degunt, conformant. (Ortus et Pro-
gressus variarum in Dacia gentium ac 
religionum cum principibus ejusdem. Pri-
mum in lucem datus Anno MDCCXXX 
nunc denuo recusus: Claudiopoli: Typis 
Acad. Soc. J. 1 7 6 4 p. 3 . § II. 

II. 
D I E Z I G E I X E K K I R C H E . 

(Volkssage aus Sz.-Régen, S iebenbürgen . ) 
Die ztgeuner hatten auch einmal eine kirche 

aus »teilen und ziegeln w'e die andern christen 
auch heute; aber sie sind auf eine Inderliche weise 
darum gekommen. Die walachen hatten nämlich 
z u der zeit eine kirche aus käse, mit türen aus 
speck, datlnparren aus bratwurst und einem dache 
aus Pfannkuchen (kletiten.) Da gelüstete die zi
geuner nach dieser kirche, und sie trugen den 
2949 

walachen einen tausch an, den diese gerne zufrie
den waren. Nun assen aber die hungrigen zigeuner 
zuerst das dach, dann die sparren, dann die tü
ren, endlich die gr.nze kirche auf, und seit der 
zeit gibt es in ganz Europa keine zigeunerkirche 
mehr. Die zigeuner gehen jetzt, wenn es sie — was 
jedoch selten geschieht — in die kirche zieht, noch 
immer am liebsten in die kirche der walachen, 
weil sie sich gerne daran erinnern, dass diese 
einst die ihrige gewesen ist. 

A N M E R K U N G . 

I n o b i g e n zwei t r a d i t i o n e l l s p i e g e l t s ich 

e i n e r d e r h a u p t i r r t ü m e r d e r rrom-folklore 

a b : E s is t d e r v o l l s t ä n d i g a u s d e r luft g e 

gr i f fene Vorwurf d e r i r r e l i g i o s i t ä t . 

D i e s a g e (F. M i d l e r ' s Sammlung, wol n a c h 

J . H a l t r i c h ' s a u f z e i c h n u n g ) e n t n o m m e n , w a r 

s chon v o r h e r a u s S c h o t t ' s W a l a c h i s c h e n M ä r 

c h e n 2 8 9 b e k a n n t . ( E i n e b e s p r e c h u n g d e r 

s a g e i n e i n e m B u k a r e s t e r f a c b b l a t t — v o m 

v . j ä h r e ? — g i n g u n s r t icM z u . ) 

E s k o m m t u n s h i e r v o r a l l e m d a r a u f a n , 

d a s s d i e s e m s p e c i m e n end l i ch d ie r e c h t e 

s t e l l e i m c i r c u l u s c o m p a r a t i o n i s u n s r e r W c l t -

l i t t e r a t n r a n g e w i e s e n w e r d e . Sie g e h ö r t offen

b a r zu d e n s o l i d a r i s c h e n anthropophagisch-
m y t h o l o g i s c h e n r e s t e n d e r vo lkspoes i e ; w o r i n 

a l l e r d i n g s d e r u r s p r ü n g l i c h e k e r n f a s t b i s 

z u r U n k e n n t l i c h k e i t z u s a m m e n g e s c h r u m p f t 

u n d e n t s t e l l t i s t . D i e s e m y t h e k n ü p f t n ä m 

l i c h n o c h a n j e n e p r ä h i s t o r . z e i t e n a n , d a 

m a n a u c h b e i u n s n i c h t n u r s e i n e u e b e n -

m e n s c h e n o p f e r t e , s o n d e r n a u c h se ine götter 
aufass. ( D i e m o d e r n e t r a n s u b s t a n t i a t i o n s e i 

n u r i m v o r ü b e r g e b e n h e r b e i g e z o g e n . ) W i r 

e s s e n h e u t e b lo s s d ie e m b l e m e , s c h l i m m s t e n 

fal ls d i e a b b i l d e r , i n k u c h e n g e s t a l t , (s . o. p . 

2 7 5 5 . ) D i e j a h r m a r k t s k u c h e n a u s T o r d a iu 

S i e b e n b ü r g e n s t e l l en oft r o s s u n d r e i t e r v o r 

( d e m p u n i s c h e n s o n n e n r o s s , o d e r d e m W o d a n 

e n t s p r e c h e n d , s. v . a. Sz t . M i h á l y lova ; we i l 

e s z u g l e i c h v e r g o l d e t i s t . ) D e r s e l b e r e i t e r 

findet s ich au f a l t d a k i s c h e n b r a c t e a t e n ( s o g e n , 

r e g e n b o g e n s c h ü s s e l c h e n . ) A u s d e m a u f g e g e s -

2950 
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s e n e n g o t t d e r a r a b i s c h e n s a g e , w e l c h e r b i s 
L e u t e in g l e i c h e r w e i s e d e m v o l k s s p o t t d e r 
n a c h b a r s e k t e n z u r Zie lscheibe d i en t , i s t in 
d e r t r a n s i l v a n . Ü b e r l i e f e r u n g d ie k i r c h e g e 
w o r d e n . I m ü b r i g e n k l a p p t a l l e s . D i e a r a b . 
s i t t e f i nde t s ich v o n J . L i e b r e c h t a u s f ü r l . 
e r l ä u t e r t i n d e r Z e i t s c h r . d. D . M. Gr. X X X . 
5 3 9 s q u . D i e h e u t i g e n Z i g e u n e r h a b e n i h r e 
t r i n i t ä t Dell, Vodyi ( G o d y i ) , Bengh. 

J . GRIMM N I C H T B E G R Ü N D E R D E R 
MÄKCHENFORSCHUNG. 

(Notgedrungene mahnung.) 

— Forts, & schluss. — 
ßenau besehen, haben wir uns noch alle tage 

zu reforrniren und gefeit andere zu protestiren, 
wenn auch nicht in religiösem sinue. 

Wir haben das unabweichliche, täglich zu 
erneuernde, grunilernstüche beatreben, das wort 
mit dem empfundenen, geschauten, gedachten, 
erfahrenen, imaginirten, vernünftigen möglichst 
unmittelbar zusammentreffend zuerfassen. 

Jeder prüfe eich, und er wird finden, dass 
aies viel schwerer sei, als man denken möchte , 
denn leider sind dem menschen die worte gewön
nen Surrogate, er denkt uud weiss es meisten-
theils besser, als er sich ausspricht. 

Verharren -wir aher in dem bestreben, das 
fcische, ungehörige, unzulängliche, was sich in 
uns uud andern entwickeln oder einschleichen 
könnte, durch klarheit und redlichkeit auf das 
möglichste zu beseitigen ! 

(Goethe Sprüche, Ed. v. Loeper 468—471.) 

Man wolle obige Wendungen genau beachten , 
dann wird m a n sie n i ch t missverstehen ; i ch 
meine u . a. die b e h a u p t u n g , dass beide Gr imm den 
grÖBsten lehrmeister der modernen weit , abge
lehnt h ä t t e n . Schliesslich ist es j a ein d ing der 
Unmöglichkeit einen Goethe abzu lehnen , i m 
eigent l ichsten wor tvers tande ; d e n n ebensowenig 
als es einem menschen jemals eingefal len i s t , 
vor der. sonne die äugen zu sehliessen, oder 
sie als nicht vo rhanden zu be t rach ten , ebenso
wen ig wäre es, nament l ich zu anfang uns res 
J a h r h u n d e r t s , möglich gewesen, einen Goethe 
u n d seine werke unbeachtet zu lassen. Wozu 
noch k o m m t , dass ein b rüde rpaa r G r i m m einen 
Goethe auch noch aus einem gründe n icht „ab leh
n e n " k o n n t e , ungefähr aus demselben, aus welchem 
von einem mau lwur f shüge l am fusse des Chimbo-
razo n i c h t ge sag t werden k a n n , dass er sich 
zum berge a b l e h n e n d verha l te (um ein schnei
diges und b e r ü h m t e s bild eines weisen zu 
gebrauchen . ) Das i s t keine Über t re ibung , es is t 
MOBS die reine Wahrheit , wenn auch in einem 
2 9 5 1 

bilde ; ha t doch Wi lhe lm G r i m m nich t um
sons t noch in seiner au tob iograph ie r e c h t be 
zeichnende ph ra sen g e w a g t , wo er auf G o e t h e 
zu sprechen k o m m t ; u. a. „ E r r e g t doch a u c h 
der wunde rba re blick seiner a u g e » ebensowohl 
das vol ls te ve r t r auen , a ls er uns ferne von i h m 
häl t . W e n n in einer zeit eine nat ionei le ges in -
n u n g (!) he r r sch t , m a g ej vun geringerer bedeu-
tung (!) sein, die persönlichkeit des dichters kennen 
zu lernen, der den Charakter des volks in s e ine r 
h ö c h s t e n b l u t e (!) da r s t e l l t , u . s. w." Sonderba re 
widerspruchsvolle u n d quäler ische gedanken , w ie 
sie n u r gemach te bege i s t e rung zu t a g e zu för
dern v e r m a g . I n einer für die öffentl ichkeit be 
s t i m m t e n au to-b iographie pflegt m a n j a j e d e s 
wör tchen genau abzuwägen ! ( E r b a u t e eben vor . ) 

Man w ü r d e gar sehr i r regehen , w e n n m a n 
liier die zah l re ichen br iefs te l len auch aus den j ü n g -
l i ngs j ah ren des b r ü d e r p a a r s , wo Goethe ' s öfter 
bege i s t e r t e e r w ä h n u n g gesch ieh t , en tgegen ha l 
t en wol l t e : Briefwechsel zw. J . u n d W. Gr . 
aus der Jugendzeit ( W e i m a r 1881.) Es s ind vol le 
65 loci , d e r e n einzelne aber höchs tens zu g u n -
s t en W i l h e l m ' s ange füh r t werden k ö n n t e n . I m 
ganzen jedoch m u s s m a n diese briefe für J a 
kob 's a b n e i g u n g gegen Goethe gradezu en t sche i 
dend n e n n e n *) Übr igens s ieht m a n — z u m a l 
nach d e m ersche inen des A r m e n Heinr ich 1 8 1 5 
— öfter, beide b rüde r ih re aufkeimende a n t i p a 
th ie , j a einen kleinen s c h a t t e n von i n g r i m m n u r 
mit no t bekämpfen ; selbst der j u g e n d l i c h e Wi l 
helm, der doch 1809 in so ungewönl icb , m a n 
möchte fast sagen unmot iv ie r t l i ebenswürd ige r 
weise in Goethe ' s hause au fgenommen ward , 
seh re ib t 1815 im nov. , bez. October: „ich h a b e 
i h m daher ke in wor t von der a l tdeu t schen poe
sie gesagt , bis er in He ide lbe rg von selbst zu 
m i r k a m (!)**) u n d mich f ragte . . . u n d vor
h e r : „ich moch te i h m n ich t s davon sagen , so 
wie ü b e r h a u p t von n ich t s nah l i egendem (!) a n 
fangen ." (p. 475.) „Die m ä r c h e n haben u n s b e i 
al ler wei t b e k a n n t g e m a c h t " (ib.) Le ider b r i c h t 
die publ icat ion des bricfwechsels g r a d e m i t d e n 
zule tz t c i t ie r ten sch re iben Wi lhe lms ende 1 8 1 5 
ab . Aus d e m spä te ren briefwechsel werden s ich 
wol noch schärfere be lege finden lassen für d i e 
b e h a u p t u n g , dass Goethe wenigs tens bei se inen 

*) Man vgl. u. a. Jakobs äusserung vom j . 1809: 
„Den Goethe wirst du nun sehen. Ich wüsste so viel da
rüber ob ich ihn sehen möchte, oder nicht, dass ich wenn 
ich in Weimar wäre, im zweifei wider meinen willen (!), 
aber doch hingehen würde." (p. 196.) Zum „Kaphael" (180b.) 

*+) Soll genauer heissen (an einem neutralen ort, in 
der gemäldeansstellung) Wilhelm b e g e g n e t e ; oder auf 
Wilhelm losschritt; anders lässt sich die situation nicht 
recht vorstellen. 

2952 
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lebzei ten von J a k o b , und zwar von dem in der 
Vollkraft seines männ l i chen a l t e r s s t ehenden J . 
G r i m m , weder r e c h t ve r s t anden , noch r ech t ge 
l i eb t ward , obschon er s te ts gegens t änd eifrigster 
beobach tung war . Die a b n e i g u n g war eben eine 
t ief innere, ke ine so r ech t an ' s äussere sicli wa
g e n d e . (Nach aussen einmal, 1822, — hyperpa
negyr isch. ) 

E r s t spät , a m abend seines lebens , scheint 
J a k o b G. jene f luchtar t ige keh r t* ) g e m a c h t zu 
haben , wie sie leben u n d Wirksamkeit j edes eh r 
l ichen , aber na tu rgemässe rwe i se e inse i t igen, 
w e n n auch noch so grossen ( g e l e h r t e n ) t a l e n t ' s 
cha rak t e r i s i e r t , nämlich in s e inem verhä l tn i s s 
zu d e m bet rächt l ich ä l te ren zei tgenössischen ge
nie . Grosses genie u n d grosses t a l e n t ve rha l t en 
sich eo ipso aufs fe indsel igs te za e inander , ob
w o h l sie sich gegense i t ig doch nur in die hände 
a rbe i t en . (S . z. b . Herde r ' s ve rhä l tn i s s zu K a n t , 
oder Lesş ing . ) Man pflegt diese typische er-
sche inung mi t e inem euphemis t i schen schulaus-
d ruok , e inem leider bis heute g a n g u;;d g ä b e n : 
„s ich gegense i t ig e rgänzen" zu n e n n e n ; wobei 
m a n den handgreif l ichen Widerspruch freilich 
g a r n i c h t m e r k t , welcher in der angebl ichen 
„ e r g ä n z u n g " , wenn auch n i ch t in j e n e r gegen-
sei t igkei t , bei d e r n ich t i m m e r bewuss t empfan
g e n e n a n r e g u n g zur mi t a rbe i t , als solcher , l iegt , 
welcher ein bedeu tendere r Zeitgenosse ebenso
w e n i g zu en t r i nnen ve rmag , als se inem eignen 
s c h a t t e n . Und zumal gegenüber e inem vates , 
wie Goethe , dessen blosser scientifischer eifer 
sogar i m sammeln von a l lerd ings verschieden
a r t i g s t e m rohmate r i a l e dem der beiden Gr. n i c h t 
n u r n icht n a c h s t a n d , sondern ihn u m ein be 
t r äch t l i ches über t ra f ; ganz abgesehen von der 
n iedagewesenen panorami^ ability u n d der ub i -
q u i t ä t eines solchen genie ' s . W e n n auf poli t isch-
p r a k t i s c h e m gebie te ( u m ein nahel iegendes be i -
sp ie l zu wälen, das auch der grossen , allzeit 
po l i t i s ie renden masse des durchschn i t t sge leh r -
t e n t u m s r ech t e in leuchtend sei), j e m a n d m i t 
d e r b e h a u p t u n g aufträte , dass Bismarck u n d 
l a s k e r bei Schaffung des neogerman i schen re ichs 
s ich „ e r g ä n z t " h ä t t e n ; so wäre das ein sei ten-
s tück zu einer b e h a u p t u n g wie die, dass e in 
grosser dova? d u r c h einen, wenn a u c h noch so 
colossalen, f achge lehr ten angeb l i che e r g ä n z u n g 

*) Besonders in der rede a u f — Schiller 1859, und 
im grossartigeu fragment des deutschen W ö r t e r b u c h s (s . 
übrigens weiter u. das c h a r a k t e r i s t i s c h e p l u s q u a m p e r f e c t u m 
des vorher.'s, d a s mehr verrät, als ganze bände za sagen 
vermöchten.) Man m u s s es nur an d i e Z w e i d e u t i g k e i t der 
drittnächsten phrase halten : „und dieses stuck unsres 
Weges wird bald z u r ü c k g e l e g t sein etc. (W. ö. 's roue in 
seinen Kl. Sehr. I. 510.) ; 
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erfahren h ä t t e . Mit derselben logik l iesse s ich 
behaup ten , dass sonne u n d mond sich g e g e n 
s e i t i g e r g ä n z t e n . I m al lgemeinen verha l ten sich 
n ä m l i c h echte poesie u n d echte prosa*) g e n a u 
so zu e inander , wie sonne und mond: Dor m o n d 
der Wissenschaft e rhä l t sein licht von j e n e r 
sonne, und m a g weggefegt w e r d e n ; e3 wird da 
r u m keine lücke i m Sonnensystem en t s t ehen . 
Wahrhaf te fördernng des wisseusganzen v e r m a g 
der re ichste Spezialist n ich t zu bieten ; bes ten
falls wird er eines der ungezäl ten fächer be
g r ü n d e n . U n d das h a t J . G r i m m ehrl ich g e t a n . 
Man lobe ihn also do r t , wo er gross is t , n i c h t 
wo er bloss als mi t te lmäss iger , wenn auch no eh 
so angesehene r mi ta rbe i t e r erscheint . 

D a r u ' n h a t es auch noch nie einen Phi lo
sophen oder ge l eh r t en höchs ten r angs o h n e 
angeborenen poe t i schen s inn gegeben, w e l c h e n 
er n icht product iv zu b e t ä t i g t e n wenigs tens 
versucht h ä t t e ; von Ar i s to te l e s bis K a n t und 
Schopenhauer , von Bmpedoklas bis Lich tenberg . 
J a k o b G r i m m muss te dieses geschenks der na 
t ú r e n t r a t e n ; er fühlte den angeborenen m a n 
gel n u r zu lebhaft, zumal sein j ü n g e r e r b rúde r 
bedeu tend m e h r geschraack besass und feineren 
aes the t i schen t a k t , wie denn dieser auch über e inen 
wei t besseren st i l he r r sch t e ; das liess den J a k o b 
n ich t r u h e n u n d t r i e b i hn zu gewagten, e x p e r i 
m e n t e d E r wol l te n icht zurückble iben u n d 
warf sich u. a. auf die m ä r c h e n , also auf p r o s a , 
welche wen igs tens a l t e r ud imen tä r e poesie ba rg ; 
aber auch hier in Dur dem beispiel des j ü n g e r e n 
b rude r ' s folgend und von ihm gleichsam hinein
gezogen in das modische t reiben der d a m a l s 
he r r sehenden volksliederjagd ; zumal n a c h d e m 
Wilhelm 1809 u. a. die bekanntschaf t des w e s t 
fälischen Sammlers Werner von Hax thausen g e 
m a c h t hat te .**) Jakob G. „g ründe t e " ers t 1815 
in Wien eine „gesel lschaft" u n d erliess e in cir
cular die „volkpoesie e tc . " betreffend, das aber 
m e h r des pos t sc r ip tum^ zu liebe geschr ieben zu 
sein scheint , we lches den zufälligen a u f e n t h a l t 
in Oester re ich ausnü tzend , nach „ a l t d e u t s c h e n 
buche ra u n d handschr i f t en" spähte (Kl. sehr . V I I . 
593 ) Diese Vermutung wird wen igs t ens nahe
gelegt durch den 4 j ä h r e vorher erlassenen auf-
ïuf an die l iebhabor der a l ten niederlünd. l i t t , 
( ib. 590) in hol ländischer spräche . Man ersieht 

*) Jakob G's prosa gehört übrigens zu dem unver
daulichsten stil empesé ; seine prätensiösa gespreiztheit 
und Schwerfälligkeit sucht ihresgle ;-hen in der akade
mischen litteratur aller nationen und telbst sein brúder 
tadelt ihn scharf. 

**) Prof. A. Reifferscheid hat sowol Jdiese S a m m l u n g , 
als auch den hriefwechsel der gebr. G. mit der familie T . 
H's herausgegeben (Heilbronn 1878—79.) 

2954 

© BCU Cluj



137 ACLV. NS. XIII. 9—10. ACLV. N8. XIII. 9—10. 138 

schon hieraus : J a k o b G r i m m , „der biblio-
thecaris van Z. M. den Koning van Westphalen 
te Cassel,'1 wie er bei dieser ge legenhei t un 
terzeichnet is t , (beiläufig b e m e r k t ein schöner 
t i tel für einen deu t s chen pa t r io t en , dessen Va
te r lands l iebe auf kos t en grösserer pa t r io ten bis 
heu te ve rh i mmel t zu werden pflegt, wärend er 
t a t säch l i ch das a n s t ä n d i g e r e durchschni t t smaass 
n i c h t u m ein h ä r c h e n zu überbie ten vermag , ) 
h a t t e ganz and re ziele im auge, als b e g r ü n d u n g 
e iner kr i t i schen märchenforschung, oder g a r er-
forschung des Volkslieds, oder ü b e r h a u p t der 
volkspoesie . Damal s wenigs tens k a n n t e er seine 
kräf te besser, als seine heut igen lobhudle r j spä
t e r h a t er (1860) al lerdings post festutn einen 
„Aufruf" zur e r r i c h t u n g eines Standbilds Goe
the ' s , e igent l . „Göthes" , erlassen, dessen st i l 
die sat i re herausfordern muss te . H a t er doch 
nie in seinem leben auch n u r ein einziges wirk
liches deutsches Volkslied der aufzeichnung wer t 
e rach te t , oder aufzuzeichnen ve r s t anden . (Man 
wird docli nicht das „Volkslied" „o unerhörtes 
joch" en tgegenha l t en wollen, worin J . G. das h a n d 
greifliche kuns tp roduk t nicht b e m e r k t ha t . ) 

Selbst die f ragmentar i sche auswahl aus den 
heldenliedern der Edda (1815) muss t e in der 
Übersetzung das gewand der prosa sich gefallen 
l a s s e n ; u n d die i n die Volksmärchen e inges t reu
t en Hederstrophen, und änliche e lemente in al
t e r g e b u n d e n e r form sind meis t n u r dor t als 
poesie e rkannt , wo sie das hopsasa eines end-
reim's ersehal len Hessen. 

Bs kann nicht ge l äugne t werden , dass, t ro tz 
aller aes thet ischen Unzulänglichkeit , J a k o b G. 
seine Vorgänger nicht geschickt zu benu tzen 
vers tanden hä t t e . I n Deu t sch land zumal h a t t e 
er hierin m e h r glück, als in den germanischen 
nachba r l ände rn . D e n n z. b . den briefwechsel der 
brüder mi t N y e m p , Rask u. a. K o p e n h a g e n e r n 
zu lesen, i s t noch h e u t e ein wahres vae v! alle 
h a l b - und ganz diplomat ischen, alle feurigen 
bewerbungen wollen n ich ts f ruch ten ; der d i p 
lomat ischere Nyerup l ä s s t sich n icht e rweichen , 
oder wirft nur hie u n d da einen ha lben brocken 
h i n . Bndl ich war der I . bd der Volksmärchen 
fer t ig, an welchem die brüder laut d e m briefe 
W ' s an N y e r u p vom 12 ju l i 1812 bloss — „seit 
drei Jahren etwa" gesamel t ha t t en . Dieser schnell
fert ige band , sowie die 1815 und 1822 nach
folgenden beiden a n d r e n bände sollen also die 
märchen fo r schung b e g r ü n d e t h a b e n ! 

Das haben sie aber n ich t ge tan , t ro tz des 
reichen appara ts wer tvo l l e r a n m e r k u n g e n , wel
che den ganzen l e t z t en band füllen. Schon 
die a r t und weise de r Sammlung i m al lgemeinen 
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beweist zur g e n ü g e , dass den Verfassern i m 
gTunde g e n o m m e n alles übr ige , nur nicht a l lge -
me ing i l t i ge , d. h. a l lgemeinwissenschaf t l iehe , 
u n d noch weniger a l lgemeiumensch l i che oder 
aes thet ische abs i eh t vorsehwebte . Sie wol l t en 
ein „e r z i ehungsbueh" — u n d zwar w o l g e m e r k t 
in prosa — für das deutsche volk (d. h . für 
den m i t t e l - oder b ü r g e r s t a n d ) liefern, u n d nichts 
wei te r ; worüber sie sich doch später unzweideu t ig 
g e n u g ausdrücken.*) Die grosse popu la r i t ä t , wel
cher diese Sammlung sich erfreut — aber a u s 
schliesslich n u r in gebi lde ten s t ä n d e n , keines
wegs im ke rn des Volkes se lbst — kann n u r so 
viel beweisen, dass der zweck der verff. e r re ich t 
worden i s t ; aber ke ineswegs darf diese t a t s a -
che von wissenschaft l ichen p l u s m a c h e r n h i n t e r 
h e r so ausge leg t werden , dass in ds r gebr . G. 
sammelme thode oder da rs te l lung ein mustergül
t iges , oder ga r g rund legendes werk vor l i ege . 
(Diej lob liesse sich ohne b e d e u t e n d e e inschrän-
k u n g n ich t e inmal auf ihr reifstes u n d spä te 
stes grosse werk , das Wör te rbuch , a n w e n d e n . 
Schon die bi ldnisse vor demselben sind ebenso 
t ak t los , wie unpassend , abe r jedenfal ls charak
t e r i s t i s c h : W e n n es dem g u t e n Wi lhe lm wirkl ich 
tiefer e rns t war m i t der phrase des vorbor ient ' s ; 
wo der t e r m i n u s ad quem (Goethe) m i t den Wor
t e n gerechtfer t ig t wird, dass bei Goe the „der 
grist des deutschen volks, der sich am klarsten in 
der spräche (— soll heissen gebundenen spräche, 
oder poes ie ! — ) bewährt, seine volle Jreihe.it 
wieder gefunden hatte" (soll he issen: gefunden 
h a t ! ) —• ei, wäre es da n i ch t passender gewe
sen, Goethes bi lduiss an die spitze eines so lchen 
werks zu se tzen? — Das m o t t o , welches die 
hockende engetsgeöta l t im eichenhusch häl t , i s t 
u m so unwissenschaf t l icher u n d u n p a s s e n d e r zu 
n e n n e n , als es, gel inde gesag t , in bizarrer weise 
viel leicht der eont roverses ten stel le der gesam
ten Heil. S c h r i f t — v o r g r e i f t . (Logosidee.) E i n J . 
Gr imm k o n n t e j a wissen, dass íóyoq u n d a l tnord . 
lag, la t . legs, sich vo l lkommen decken und sum
m u m j u s , d. h. diese ganze teufe lsordnung nns -
r e r wei t , dem L o g i n icht n u r etymologisch n a 
h e s t e h t ; von seinen l o b h u d l e r n w i r d j a d a s 
H a n a u e r we l tk ind g r a d e z u a l s faust ischer se-
h e r seines volks verherr l ich t . W i e viel s a u b r e r 
ver fuhren doch in solchen äusser l ichke i ten San
de r s oder L i t t r é . Ohne rührende b i ldehen! ) 

Mögen die H a u s m ä r c h e n i m m e r h i n m i t fug 
als ein for t schr i t t angesehen werden g e g e n ü b e r 

*) p. IV der vorrede besagt zwar nur : ,a lso aach« 
dass es als ein erziehungsbueh diene* ; aber wir wissen 
gut, dass wer hier dem erziehungsteafel nur den kleinen 
finger reicht, ihm schon ganz verschrieben ist . 
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de r Musäus ' schen üb r igens s icher l ich n i ch t u n 
l iebenswürd igeren a r t der b e h a n d l u n g der vo lks -
poesie, da Musäus m o d e r n e irouisohe anspie-
l ungen in s e ine b re i t e re d a r s t e l l u u g einzuflech-
t e n für g u t f a n d ; so b le ib t d ie G r i m m ' s e h e 
märchen fo r sc lmng — w o l g e m e r k t zunächs t die 
forscbung, als solche — in i h m - a r t g rade so 
fehlerhaft , als die m i t u n r e c h t schäifer g e t a 
del te des Musaeus . Dieser fä l schte die re ine 
volksüber l ieferung meis t u n b e w u s s t dem delec
tare zu l i e b e ; dia b r a d e r G. fälschten sie viel
l e i ch t schon weniger u n b e w u s s t d e m pädago
gischen prodesse zu l i e b e ; sowol der eine, wie 
der andre Standpunkt is t daher auf anticlassi-
ficheni, vor less ingisehem (d .h . an t i laokoonischem) 
boden zu suchen . Aber eher m a g noch Musaeus 
i n die baue rns tube d r i n g e t bevor die G'sche 
Sammlung j ema l s e twas andres sein wird, als 
ein l i eb l ingsbuch der bere i t s in bedenkl icher 
weise ü b e r s ä t t i g t e n gebi ldeten mi t te lk lasse . E i n 
k ind , das e ia Gr immsches g la t t es , schrifthoch
deu tsches märchen herzusagen vers teht , is t kein 
k i n d dea volks ; vielleicht ga r kein rechtes k ind 
m e h r . (Arn im 's pa tchen . ) 

Zu den fast pedan t i sch zu nennenden Schrul
l en dieser G'scben Sammlung g e h ö r t schon de r 
t i t e l hausmärchen. D i e s e r a l t e begriff des h a u s m ä r 
chen '» l ä s s t sich wede r wissenschaft l ich übe r 
h a u p t , noch e thno log i sch oder psychologisch 
i m b e s o n d e r n , r ech t fe r t igen ; ganz einfach, weil 
e r der u n g e s c h m i n k t e n t a t sache widerspr icht . 
D e n n diese angebl ichen „ h a u s " m ä r c h e n sind 
doch g rade in ih ren besten beispielen alles üb 
r ige eher , als h a u s m ä r c h e n ; fcld u n d waldmär-
cben sind sie, falls m a n j u s t m i t solcher rohen 
inha l t l i chen t e rmino log ie vorlieb nehmen will. 

Aber wor in be s t eh t de r innere hauptfehler 
der S a m m l u n g ? Die vor rede behaup te t , es gäbe 
n i ch t s änliches, nach d e m wissen der verff. 
Dieses vorgreifen spielt namen t l i ch in des ju 
gendl iehen J a k o b l i t e r a r i s c h e r Wirksamkeit eine 
g a r grosse ro l le . Auch Wi lhe lm schre ib t kurze 
zeit vor Veröffentlichung de r märchen , an N y e -
r u p , i hn u m seine dänischen k i n d e r m ä r e h e n 
e r suchend , dass sie i h m „nich t eigentl ich vor
greifen1' wol l ten (1. c.) F re i l i ch a h n d e t de r laie, 
de r obiges bescheidene se lbs t lob l iest , ga r n ich t , 
wie w e n i g e rns t , j a wie i r re führend es ge
m e i n t sein k o n n t e ; abe r der b e u t i g e faehge-
l e h r t e wen igs t ens sol l te w i s s e n : wie viele d e r 
Vorgänger u n d Vorgänger innen die b rüder n i c h t 
n u r in Deu t sch land besassen. „Dabei haben wir 
einen jeden für das kindeaaller nicht passenden 
autdruck in dieser neuen aufläge sorgfältig ge
lascht" — dieser affektierte g r u n d s a t z p r u n k t 
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in der spä te ren vorrede. Und ein solches buch 
sol l te die moderne märchenforschung beg ründe t 
h a b e n ? . . . . (Der hieb , welchen der vergle 'ch 
m i t Midas aus te i l t , zielt auf Muraeus, der sich 
freilich an d e m schmucklosen a l ten t e rminus 
„Volksmärchen" g enügen liess, ohne neue , voll
tönende , aber leere oder schiefe begriffe, wie 
h a u s m ä r c h e n , t ie repos (zooepica) u. dgl. in U m 
lauf zu s e t z e n ; dafür wird er auch kein denk-
m a l von se inem volk e r h a l t e n ; vielmehr h a t 
ein u n b e k a n n t gebl iebener mensehenfreund sein 
g r a b auf seine p r iva tkos ten der Vergessenheit 
entre issen müssen . ) 

Man sei aufr icht ig u n d i reue sich, dass 
diese G'sche Sammlung eine schöne weihnachts -
gabe e t w a u n t e r dem t a n n e n b a u m des bürge r -
hauses b i e t e t ; aber dabei keineswegs ein Volks
b u c h , u n d noch weniger ein epochemachendes 
werk zu n e n n e n i s t ; wenigs tens ausserhalb der 
jugendschr i f t eu l i t t e ra tu r sicherlich nicht. I n 
m a n c h e n m ä r c h e n i s t die pädagogisch-moral i -
s ierende pointe gar zu dick aufgetragen. So 
erzäl t aber kein volk, und solchen hausbacke
n e n firlefanz b r auch t auch kein gesundes volk . 
Mag m a n i h m solchen immerh in in b i l l igen 
sogenann ten Volksausgaben au fd rängen ; früher 
oder spä te r w i rd es i h n abs tossen . 

Le ide r hat die G'sebe art oder v ie lmehr 
u n a r t schon manche nachfolger, oder vielmehr 
nachäffer gefunden in verschiedenen europäischen 
l i t t e r a t u r e n . Welke Schriftsprache und ans t ands -
r ü c k s i c h t e inerse i ts , frischer rest des volks-
dialekts und gesunder cynismus andrersei ts bil
den in diesen Produkten (für schule und haus , ) 
ein ebenso geküns te l t es gemiseli , wie sie e twa 
die heu tzu tage bel iebten volks t rachtcnbi lder zei
gen, wenn reizende j u n g e damen als echte b a u e r n -
di rnen verkleidet sich pho tograph ie ren lassen, 
die aber in der geschwindigkeib ihre g a n t s 
P o m p a d o u r abzulegen vergassen ; abgesehen von 
ih ren b lassen s tubenges ich te rn , welcher s ie sich 
n icht so leicht en t led igen dürf ten, wie der 
h a n d s c h u h e . 

D ie k i i t i s che folklore g e r ä t diesen halbech
ten e rzeugnissen gegenüber in ziemlich schiefe 
S te l lung ; denn das tatsächlich vorhandene, 
übe raus wer tvol le mater ia l läss t sich ohne m ü h 
selige s ich tung u n d schweres reconstruierungs-
exper iment vergleichend-wissenschaft l ich n ich t 
so le ich t verwenden, und dabei tappt man ers t 
r ech t im flnstern herum.*) Man erhäl t bes ten
falls die zwar aus dem erdreich gerissene pflan-

*) Statt unzäliger beiepiele diene auf's geratewol 
nur eines : -Der Z a u n k ö n i g * gehört zu den kürzesten 
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ze, deren wurzeln jedocb , dea t e u r e n fraü-
m u t t e r l a n d s l e u t e n u n d der heimischen k inder -
s tube zu liebe, z ier l ich zuges tu tz t sind ; oder m a n 
beobach te t d e n S c h m e t t e r l i n g , dessen farbenduf t 
be re i t s abgegriffen i s t ; was hilft es, dass er 
seinen q u ä l e r n viel leicht entwischend, ba ld wie
der frei h e r u m g a u c k e l t , wenn er doch n u r en ts te l l t 
ist u n d b l e i b t ? D e n n die färbe wächst n icht 
wieder . 

SOLIDARITÄT 
D E S 

MADONNA- UND ASTARTE-CULTÜS. 
ZUR MDCCCC-JAHRIGEN GEBURTSFEtER DER 

MADONNA (8 . SEPT. 1884.) 

A D D E N D A 
(Schiusi.) 

(p, 279.Í-2S04.) 
Bei den heidnischen Arabern noch fand 

sich der Ma?can (Lydus de mensur i s IV , 75). 
Mara he i ss t der s a t an , welcher den S a k y a m u n i 
d u t c h S i n n e n r e i z e verführen m ö c h t e (Lal i tavis-
t a r a ) — C b o e i o b o a c u » Anecà . ed B e k k 3 , 1 1 9 2 : 
Mevriîç, Mo).îç, 'Atactic r e t i r a âé tlőív 'ovó/iata 
âae/tovmr Truca 0(iúítv (cit. b . Rosier R o m . Stud . 
60.) Überall begegnen wir also in den n a m e n 
de r hanp tgö t t e r den s t a m m e n Sa, Ma, bez. 
Tarn und Tar. Offenbar ist in den beiden letz
t en das t bloss v praêfix. (cf. o.) 

Hierher gehör t jedenfalls auch die F a t a Morg
ana, (fee = fata, walaeh. bis h e u t e = m ä d -
cheii,*)) aus dem bre ton i schen mor = meer und 
gwen = frau erklär t ; doch beide e lemente zunächs t 
wol n u r aus J e m a l tgermanischon e n t l e h n t ; 
walach. adj . m a r e he iss t „g ros s " (magyar , t en 
ger = meer, see, heisst zugleich „unermess l ich ." ) 
Vielleicht i s t es g e s t a t t e t h ier in auch das con-
c r e t u m zu dem, wie o. e rwähnt w a r d , so oft 
au f t auchenden gemeinsamen praefix m zu ver
m u t e n . — Jlfonuwel is t der n a m e des h a u p t g o t t s 
de r P a p û a s (viel leicht e i n B e l - M a n u ? = Afoui) wä-

raärchen in G.'s S a m m l u n g ; aber der einleitende absatz 
ist offenbar unorganisch. (Wol von den S a m m l e r n s e l b s t 
angeschweisst f) In diesem absatz i. f. ist wol der schöne 
metathetische inlautreim nur von den S a m m l e r n versetzt : 
3/6 v. 8? Erkannt baben sie ihn schwerlich, (cf. walach. 
opt = 8.) — In „quark ok" ist aus pruderie das verbum, 
1. pers., nicht als solches aufgedeckt, (vgl. ä n l . ungar, 
redensavten,) u. ß. w. Raummangel verbietet wenigstens 
bei dieser gelegenheit ein tieferes eingehen. 

*) fa tua hiessen die närrinen, welche die römischen 
damen z u r kurzweil sich hielten (Seneca Ep. 50, 2.) — 
Eine sitte, die noch heute bei den nordafrikanischen da
men existiert. 
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rend in der a l tb r i t . sage .Merlin bloss zu e inem, 
a l le rd ings übe raus m e r k w ü r d i g e n , Zauberer deg ra 
d ie r t ward . Dagegen i s t dem Araber b is h e u t e 
m t r a b ^murabet in Nord-Afr ika = m o r â b e t , 
m a r a b u t ) der Inbegriff alles h e i l i g e n ; eine b e -
ze ichnung , d e r e n Ursp rung i r r tüml ich erBt v o n 
der g le i chnamigen sek te u n d spä te ren dynas t i e 
abge le i te t wird . Ausdrücke wie , lune da mie l ' , 
monna die h immelsspe ise u. dgl . m . deu ten alle 
aus grösserer oder ge r ingere r en.tfernung auf 
die (für u n s freilich zunächs t weibliche) n a u p t -
go t the i t Mara -Mar ia A s t a r t e . 

Das höchs te wesen im Sin tog lauben u n d 
h a u p t g e g e n s t a n d seiner a n b e t u n g i s t : Tensio 
daisin, die s o n n e n g ö t t i n : Sie wird in den Miai 
oder Sin to tenipeln durch das symbol eines 
k re i s runden meta l l sp iege l s darges te l l t , vor d e m 
jeder andäch t ige sich niederwirf t u n d sein ge 
bet ve r r ich te t (Re inho ld 1863.) (Vgl. Siegfried 
als Susano bei den J a p a n e r n A c t a Comp. p . 
2 8 5 3 ; beide , Sus & Sieg = scr. Sau i t a r & 
prasf. su.) 

E i n e n besonders s ch l agenden be leg für d ie 
r i ch t igke i t obiger e tymolog. e r ö r t e r u n g de r m e i 
nes wissens n icht wei te r b e a c h t e t e n e t rusk . auf-
sebrift T V R A N , finde ich i m n a m e n der sey th i -
schen Taranis, we lche von Lucan ausdrückl ich 
de r infernalen V e n u s - D i a n a der K e l t o g e r m a n e n 
gle ichgeste l l t wird . ( I . 440.) Taranis ist eben 
n u r eine va r i an te für Tanais (weibl. form zu 
* T a n a z ; wol ungefähr wie Mara -Maja zu Mavors-
Mars) Ad. H o l t z m a n n h a t ganz r i c h t i g e tymo
log. Z u s a m m e n h a n g mi t den ind . ü o n n e r g o t t 
Indra v e r m u t e t (Deutsche mythologie Leipz. 
T e u b n e r 1874 p . 57 , cf. 127, g le ichsam e ine 
Tunar-a * Dunara (* U n d a r a ) , bei Ho l t zm. * T u 
nară . Hiebei d r ä n g t sich folgende, a l l e rd ings n u r 
als bescheidene V e r m u t u n g ausgesprochene b e -
t r a c h t u n g von se lbs t auf: I m n a m e n grösserer 
flüsse, der D o n a u (mhd . Tunnuwe , = gr iech.-
sky th . * IsTar, des Don, des Dniepr , j a der 
T a m e s , cf. Tömös , Szamos a l t t rans i lv . = Timet 
u . s .w . scheint s t e t s derselbe s t a m m , zu s t e c k e n , 
d. h . dieselbe u ra l t e fluss- oder wasse rgö t t in . M a n 
wolle dieser Vermutung u m so m e h r aufmerksam-
k e i t schenken, als sie auf dem soliden basis der 
a l l e rd ings neuen lehre v o m m y t h o l o g . a l l o t ro -
p i s m u s b e r u h t . Die begriffe donner u n d b l i t z 
s ind eben von der Vorstellung des wassers , (wet
tere oder gewit ters) unzer t renn l i ch . E s is t e b e n 
s te ts n u r die hochzei t von sonne u n d m o n d ; 
eine ehe , wie sie der m e h r z a h l nach a u c h den i r 
dischen wesen beschee r t ist, sobald, wie es i m 
volksmund bis h e u t e h e i s s t : „der teufel se in 
weib p rüge l t " d. h. der a l l es ve r sengende son-
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*) Einer ihrer beinamen war aneli I l i a , sie galt 
identisch mit der städtebauenden Cybele, die eine turm-
krone trug (Ov. Fast 4, 201. cf. Virg ten. 7, 659.) Wem 
obige etymologiea vielleicht etwas zu gewagt erscheinen 
sollten, der ziehe n. a. r i m a hei Juvenal. (3, 97) spalte, 
=zcnnnus herbei, und vergesse nicht auch riguus — stroz-
zend, waseerrich, u. ß. w., alle gleichen starames mit 
TOS (ror.s) .ros vitális" (b. 0?id = milch aus den brüsten,) 
au vergleichen. Aus grösserer entfernnng taucht altisländ. 
r y g r = frau, mädchen, (also genau wie walach. le le ) 
auf, wo der auch etymol. identische m ä m l . naçedçoç 
in Kígr (ef. I m ) ebensowenig fehlt, wie der Mara ein 
Vorio (Mors, Mars.) Die Homer hielten sich eben mit fug 
ebenso sehr für söhne des Marmor-Horue, wie der Venus-
Bumia-*Marja(ro). 
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v. 1882 B a s t i a n zieht hier, mi t be ru fung auf 
Schwenck den m y t h u s der Serben herbei , d e m 
zufolge die sonne a m Johannisfest dreimal s t i l l 
s t e h t vor f reude ; wenn er aber dabei nur noch 
den Kave der P i n n e n , der Managarmr der Scan
dinavici-, den Aracho der Mongolen, sowie l i t -
thauische u n d hebrä i sche vorstel lungsreste (Jo-
sua) anzuführen weiss ; so sind i hm wol die wich
t i g s t e n , weil ä l t e s ten anknüpfungspunk te auf 
as ia t i sch-europäischem boden en tgangen : z. b . 
die s te rnenschaukel der schmollenden sonne (de r 
bulgar i schen W y l k a n a ) einerseits (Acta C o m p , 
v. 1879) und die schlinge an accadisch-assyrischen 
sonnenidoien andrerse i t s . (Auch Petöfi 's o. e. 
„Wahns inn ige r " „flicht sich" eine geissei „aus 
den s t r a h l e n " der sonne, u m damit die sündige 
m e n s c h h e i t zu zücht igen, ) Auf dem täfeleheu 
von Sippara, nach Pe r ro t bei J u s t i abgebild. 
Al lgem. Weltgesch. I . p . 137, zeigt sich dieser 
näml iche m y t h u s gar zu deut l ich , freilich ohne, 
dass der cu l turh is tor iker Ju s t i ihn im en t fe rn 
t e s t en zu er läutern wüss te . Ebenso deutl ich auf 
dem Cylinder des Muses-uinip, und auch soüs t 
ö f t e r : d ie d e m menschen l iebste und wich t igs t e 
aller go t the i t en , die sonne, i s t n ä m l i c h ü b e r a l l 
angebunden an ihxam s t rah l : es i s t eben das u n s 
verbundene t e u r s t e . D a r u m ist es b is heu te in 
Trans i lvan ien si t te , dass wir uas re teuren an 
ih rem gebur t s - , d. i. namensfeste u n v e r m e r k t an 
ein hausge rä t e (tisch, b e t t u. s. w.) anbinden. 
(Viel leicht u rsprüngl ich ein m i t dar Quipogra-
phie , als dem ä l tes ten scliril 'twesen, zusammen
h ä n g e n d e r brauch, g le ichsam nach a r t i insrer 
heu t igen gebur t s t agsged ich te ? Cf. „Devanagar i 
als k ipu.") Der iihd. t e rminus angebinde is t also 
sensu proprio zu e rk lä ren . (Mit der zeit freilich 
e rh ie l t sich bloss das accessorische des geschen-
kes, das für den fast schon gänz l ich verschwun
denen weiheakt des anbindens v icar ie r t . M a n 
vergi , auch r edensa r t en , wie „einem etwas auf
b inden" , „einen b a r e n b inden 1 4 od. „aufbinden" , 
j e m a n d „am nar rense i l fuhren* u . s. w.) 

Der leider der d i ch tkuns t und Wissenschaft 
zu früh entr issene soc. P r inz von Gala t i hat eines 
de r in t e re s san tes t en amule te publiziert , das nach 
i h m aus dem 1. j a h r h . h e r r ü h r t und eine gnos t i -
sche aufsehrift t r ä g t . Der avers zeigt den Ju 
p i te r Serapis als e inen : „Giove-Febo-Plutone-
Nettuno-Esculapio-Serapide, che fa bel r i s con t ro 
al la ce leberr ima p a n t e a d ' A n t . Pio, nel la qua l e 
si t r ova p u r e effigiato cotesto nume nel la pie
nezza dei suoi a t t r i bu t i . " Überhaup t m ü s s t e m a n 
die r e i che myst isch- theurgische e t c . l i t t e r a t u r 
über den Semichris t ianismus, wie Or i en t a l i smus , 
Neopla ton ismus etc. in philosophie u n d re l ig ion , 

i i ens t ra l den f ruch tbr ingenden r e g e n n icht ge
w ä h r e n lässt . 

I d e n t i s c h , auch in e tymologischer bez. m i t 
d e r M a r a - M u r j a m - E i a ist die Rumia, R u m i n a , 
die r ö m . g ö t t i n der sängenden , die ih ren e ignen 
t empe l in der n ä h e des feigenbaumes h a t t e , un 
t e r we lchem der m y t h u s den R o m u l u s und R e 
m u s aufsäugen Hess (Varr . R. A. 2, 11 , 5.) D i e 
ser fe igenbaum (vgl. o. 2792) hiess daher romu-
l a r i s od. romüla (Liv. 1. 4.) Die u r a l t e la t . be-
z e i c h n u n g ruma aber , für m a m m a ( = säugende 
b r ü s t , ) h ä n g t d a m i t z u s a m m e n . Hiedurch fällt 
auf das e tymon , das so l ange vergebens gesuch
t e des n a m e n s der metropole selbst sowol, als 
des ganzen volks , erst das rech te l i ch t : Die Rö
m e r n a n n t e n sich nach ih re r s chu tzgö t t i n der 
Bhea {Sylvin*)) -Íüumí'a-Venus, d. h. aegypt . - tu-
r a n . AT-OR- I s tAR oder semit ischen M a i a (Mir
j a m ) : .Romani (Rom's) u n d so sehr blieb dieses 
ehrenvol le , geweih te ep i the t haf ten , dass es 
s e lb s t die neuhel lenische Volkssprache bis h e u t e 
(in der dem T e u t , thiols., deut- der Germanen 
en t sp rechenden weise) bewahr t , aus welcher 
selbst der vagabund ie rende n o m a d e n s t a o i m der 
Zigeuner es sich beigebogen h a t als na t iona len 
Tolksnamen. 

D e r of te rwähnte w o r t s t a m m Ma, p r m e t a t h . 
Arn k e h r t i m m e r wieder i m n a m e n von hat ipt -
(also sonnen- oder mond- ) g o t t h e i t e n , sogar auf 
den ferns ten inseln in Océanien. B a s t i a n (in sei
n e m fast ü b e r s c h ä u m e n d e n sa i r .melwerke : I n 
se lg ruppen in Océanien) zieht die über raschend
s ten para l le len zwischen den m y t h e n dieser 
en t l egenen Völker, die wir m i t g rossem u n r e c h t 
als wi lde zu befrachten g e w o h n t sind, und den 
re l ig iösen Vorstel lungen der E u r o p ä e r : So h ä l t 
z. b . der h a u p t g o t t der M a o r i : Maui ( de r in 
zahl losen g e s t a l t e n auf taucht , s te t s m i t neuen 
ep i the t i s versehen, ) die sonne auf, ih ren lauf 
ve r l angsamend , i n d e m er m i t seinen b r ü d e r n 
Söhlingen für sie ver fe r t ig t , (p. 158.) Vgl . n n s -
ren Aus t r a l i s chen s o n n e n h y m n u s Acta Comp. 
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namentl ich des ka iser l . K a r t h a g o , Kom & Byzanz 
gründlich ausbeu ten , bevor man auch historisch 
unwider legl iche beweise für die erhemer is ie-
n m g der m u t t e r Go t t e s und ihres sobnes vor
b r ingen k ö n n t e . Cf. : 

H A U P T J O S . Das spott-krucifix im ka iser l . 
P a l a s t e zu R o m . (Mit te i lungen d. k. k . Cent ra l -
Commiss ion zur erforschung et«;, der B a u d e n k 
males he rausg . un t . der l e i t ung Sr. Exe . des frh. 
v . Be l fe r t , Bed. Dr. Kar l Lind . . . Wo „Excel 
l e n z e n " als solche — fachblä t ter leiten, da i s t 
wahr l ich kein wunder , dass die W i s s e n s c h a f t zu 
ku rz k o m m t . X I I I . Jahrg . Wien 1868, p . 150— 
108. Ich bedauere , dass ich diese trefft. Abhand
l u n g ers t während d ruck legung meiner Unter
s u c h u n g k e n n e n lernte . Doch muss es mich 
doppel t freuen, dass Haupt (freilich ke in theo-
loge ') — in ganz andrem zuf a m e n h a n g e , als 
ich —, zu dein nämlichen r e s u l t a t e g e l a n g t : 
„Die wahrhe i t lässt sich nicht ve rhü l l en , dass 
alle die historischen (!) Völker, wie sie n u r die dia-
lekte e iner U r s p r a c h e reden, so auch n u r die 
var iau ten einer und derse lben uvreligion b e 
si tzen." (p . 153.) D e r mexican, beleg, weichen 
H . aus dem mexican, eod. der Wiener Hofbib-
l ioth. a n t ü h r t , i s t in der t a t übevraschend ; aber 
das wird die' he rkömml iche b e q u e m e h e t r a c h -
tungsweise eines ge lehr ten mob heu tzu t age n ich t 
s tark beunruh igen : und in der t a t n i m m t sich i 
die de facto abbi t te le is tende cn t schu ld igungsno- ; 
t iz, welche die redact ion der H 'sc'uen abhand-
Jiuig anzuhängen sich g e n ö t i g t gesebsn h a t , g ra - i 
de so aus , wie der t i n t e u k l e x an der aufgegan- ' 
genen n a h t , mi t welcher der zu gas t e geladene '. 
s t uden t seinen frack wiederhers te l l t . Doch mö- j 
ge auch dei- verf. be ruh ig t sein ; das duvschn i t t s - ; 
ge le l i r t en tum läss t sich sein Vorrecht -auf s t u - j 
pid i tä t n u n e inmal n i c h t rauben , zu ke iner zeit , j 
unte r keinem h imine l s t r i ehe ; J . Haupt f ragt i 
umsons t ganz e r reg t , u n d kann fragen so l ange , 
die weit s t e h t ; es wird n i ch t s he l f en : „ Ich j 
frage diej., ' die wü thend sind darüber : s ind alle i 
diese denkmäler , die münzen u n d die s t e ine j 
vorhanden , oder n i c h t ? K o m m e n die in rede ! 
s t ehenden zeichen auf denselben schon j a h r h u n - ! 
der te vor Chr i s tus von I r l and bis China, von ! 
dem Ni l l ande bis Skandinavien vor, oder n i ch t ? j 
Das ist die frage und sie muss m i t einem nn- j 
bedingten j a b e a n t w o r t e t werden. Hoffentl. i s t die 
zeit vorüber , wo so lche denkmäler ver t i lg t wur
den, wie es geschehen is t , da z. b . das b i l d des 

an den kreuzpfahl gefesselten Typhon in Aegyp
t e n schon in sehr frühen, n a t u r i , chr is t l . Zei
t en , aüsgemeis se l t w u r d e . " H a u p t i r r t oben, 
wenn es- auch a n d r e na t ionen , ausser den • 
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„h i s to r i schen" k e n n t — denn t i n t e , kiel u n d 
pap ie r machen noch keine his tor ié aus u n d ke i 
ne na t i ona l i t ä t ; hier abe r i r r t er in der a n n ä h 
me, dass chr is t l iche fauat iker ärgere fana t ike r 
wären , als andr« : fanat iker sind s t e t s t ropfe u n d 
die waren s t e t s u n d we iden s te ts v o r h a n d e n 
sein. A b e r durch solche ausfälle gegen das Chris
t e n t u m , welche übr igens heu t zu t age , in l ibera
len schr i f ts te l lerkreisen, ga r zu billig zu h a b e n 
sind, begeh t m a n eine unger ich t igke i t . Das ewi
ge gese tz von der gleichwerligkeii religiöser Vor
stellungen h a t n i ch t ger ingere g i l t igke i t , als das 
der grav i ta t ion . Der rel ig. g lauben i s t ü b e r a l l 
ein andre r , u n d doch i m m e r derse lbe . D iesen 
W i d e r s p r u c h aber , welcher das ,semper idem, sed 
a l i te r ' in s ich schliesst, v e r m a g eben nur die 
lehre vom mytho log . a l lo t rop ismus etc. zu lösen . 

(p. 2671.) Das mi lchgebende zicklein i s t , 
sozusagen fast zu spä t , zu einem ers t in u n s r e m 
modernen Zeital ter sane t ion ie r ten d o g m a g e w o r 
den, für das bere i t s ein so scharfs inniger köpf 
wie der doctor subtilis m i t r e c h t e in t r a t . E s 
i s t freilich ein mys t e r ium, wie es wenige g i e b t . 
I nzwischen n e n n e n es die m o d e r n e n na tu r fo r -
scher : gene ra t io spontanea , bez. pa r thenogenes i s . 

(p. 2672.) Die r e t t u n g des A t l a m á l i s t b e 
rei ts in verschiedenen j a h r g g . der A c t a Compa-
ra t ionis seit 1879 ve r such t worden . Eine andeu-
t u n g e n t h ä l t auch die anzeige der Mi t t e i l ungen 
von T e u b n e r Leipz. 188.?. 

(p. 2673) L. führt diesen h y m n u s nach Say-
ee's version an (Records of the P a s t tom. I X , 
p . 146.) Auch dieser a ' t accad ì sche k i r c h e n s a n g 
i s t n e b s t assyr. in te r l inearvers ion erha l ten ; u n d 
sehen Sayco ha t darauf h ingewiesen (Baby lon i aa 
L i t e r a t u r e p . 39), dass dieses m e r k w ü r d i g e f rag
m e n t n u r den e i n g a n g zu e iner da r s t e l l ung d e s 
todes des D u m u z i geb i lde t h a b e n könne . Wi r 
geben es hier nach L. 's i t a l . Übersetzung (p. 152) : 

In Erida ist gewachsen eine dunkle pinie, an geweihtem 
orte, schön geformt, 

Ihr . . . i s t von leuchtendem onyi , gegenüber dem ocean; 
Das . . . von Ea ist ihr W e i d e p l a t z , in Eridu an dem 

ström dea Überflusses; 
Ihr platz ist der mittelpunfet der erde, 
Ihre wurzeln sind das bett der mutter Babi, 
Der [wald] des geheiligten ortes, dessm schatten dicht 

ist , wie der eines waldes, welchen 
noch nie ein mensch betrat, 

Neben [der Wohnung] der grossen mntter, welche den 
gott Anu gebar. 

Da hinein Dnmnzi [trat.] 

Er idu i s t eine der ä l t e s t en cha ldä ischea 
s t ä d t e u n w e i t des pers i schen m e e r b u s e n s , h a u p t -
sitz des c u l t u s de r g ö t t i n E a . L. e r inne r t a u 
die a l t skand inav . esche Yggdrast'Z u n d definiert 
die m u t t e r Babi als „madre pr imord ia le , perso-
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nifioazione del la mate r i a umida, ehe ha parto
rito le pr ime generazioni d ivine ." Ich g laube i a 
de r i rminst ì l h a b e n wir dasselbe symbo l , das 
m i t den phän i schen S y m b o l e n d e r . a l ten sich 
vo l l s tändig zu decken scheint , (cf. Ähnl iches in 
Herzog ' s Reallex. s. v. As ta r t e I . 566 , wo J . G. 
Mül le r des Movers sehr ums ich t ige b e h a u p t u n g 
m i t grossem u n r e c h t „ g e w a g t " nenn t . ) Ait is i . 
aula! cf. F . B e r g m a n n ' s Origine de la cas t r . 277 . 

(p. 2674.) iVehik und A a ï l a h e tymolog. m i t 
Mars (Nâr ) , wie m i t A Targal u n d A T in-akka-kuddu 
v e r w a n t (s. o.) ; der s t a m m s t e c k t im zweiten 
e l emen t auch von Mi-ne r -va : Zend: nara — was-
ser. N u m e n , vàçoi; (I-JJ^O?) feucht, Nere iden , 
2Vep-tun. Nixen. Szt. Niklas , a l tmagya r , i l i ikulás 
(Man verzeihe hier , wie an äa l i chen s tel len das 
desu l tor i sche in derlei enumera t ionen . ) 

(p. 2675.) Al le rd ings eine ebenso u n d a n k 
ba re , wie paradoxe u n d schwer zu begründende 
t h é o r i e : Mag ein phantas iegebi lde n o c h so sub
l im und ae ther i sch erscheinen, i rgend ein ver
borgener mater ie l le r p iocess muss ihm zu g r ü n 
de l iegen. E s ist wie wenn, u m g e k e h r t , aus 
eiDem mikroskopisch k a u m w a h r n e h m b a r e n ei, 
das m ä c h t i g s t e Säugetier s ieh entwickel t , oder 
wie wenn der weiche pfirs ichkern die h ä r t e s t e 
schale zersprengt , durch „die kraft , so da r innen 
w o h n e t " (Luther . ) Die auffallende Übereinst im
m u n g , m i t u n t e r sogar in ganzen Sätzen und 
Worten, welche grade in den t iefsten ge i s t esge-
b i lden aller Zeiten u n d Völker auf taucht (Goe
thes Weltlilteralur), führt auf obige théorie von 
der organisch-sinnlichen beschaffenheit und spon
tanen fortpflanzungsfähigkeit dichterischer Pro
dukte. Dies m a g freilich derzeit noch e twas mys
t i sch k l i n g e n : aber es ist doch noch viel n ü c h 
terner, als die der heu t igen phi losophie ge läu
fige weltseele oder ga r „Volksseele" (!) u . dgl . in. 
H a b e n d<mn diejenigen, welche diese „Volks 
see le" u n d „Völkerpsychologie" u. dgl . im m u n d e 
führen, j ema l s sich klar ü b e r l e g t , was diese 
u n w o r t e heissen wol len? Tansende p l appe rn sie 
nach, ohne zu wissen, was sie me inen . Die prak
t i scheren E n g l ä n d e r , F ranzosen u n d I ta l i ener 
b e g n ü g e n sich m i t d e m vers tänd l icheren begriff 
„folklóré11; der aber freilich zu e n g ist. D e n n 
die t iefs ten mani fes ta t ionen eines Homer , Sha
kespeare, Goethe gehören g i a d e so g u t zur folk
lore, wie die eines zufäll igen adespoton ' s . 

(p . 2676.) Siegfried i s t von Ad. H o l t z m a n n 
e t w a s zögernd dem K á r n a g le ichges te l l t worden. 
U n t e r s u c h , üb . das N L . 1854 p . 1 9 5 ; D e u t s c h e 
Mytho log ie (Leipz. T e u b n e r 1874) p . 78. vg l . 
47. D e r n a m e des deu t schen heros i s t jedoch 
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bis h e u t e n i c h t rech t etymologisiert . Offenbar 
is t sieg = * s i gu ; pr . m e t a t h . = a l tgerm.sugi -1 ; 
das zweite e l e m e n t fried = freyr («rei = uráh ; 
also a l tnord . S igurdhr keineswegs dem con t i -
nen ta l -ge rmanischeu en t lehn t , wie man al lge
mein a n n i m m t ! Hrab . M. b i e t e t die rune S als 
„sugi i" = sol. (Cod. Is idor . P a r i s . = s ig i i ; Cod. 
Vindob. 64 — suhil etc.) 

(p. 2686.) S t a t t moderne , lies : künftige n a -
tu r forschuug ! 

(p. 2689.) I rka l la = I rk -E l , ist der ge r 
manische g o t t Spirkel (der lutein. Februo) , noch 
heu te u n t e r den t rans i lvan . Sachsen l e b e n d i g . 
(3 . lehre vom Verst . praefix.) 

(p. 2699.) Wasser und feuer gel ten n a m e n t 
lich a m fusse schneebedeckter vulcane t rop i scher 
gegenden dem Volksglauben für identische oder 
wenigs tens verschwis te r te mächte; übr igens muss -
t e in dieser r i c h t u n g die a l l tagerscheini ing je
des gewi t t e r s , un t e r zündenden blitzen, den 
nahe l iegends ten fingerzeig geben . 

(p. 2704.) Das eben berühr te dogma von 
, der Ident i tä t des wassera und l'euers wird u. a. 
I be s t ä t i g t durch die magyar i sche e tymologic ; 
! m a n vergi , m i t d e m kel t ischen gote H u (cf. 

a l t no rd H a d h u r , U:IBS, heisa ; assyr. A i a r , H a d a d , 
feuer) magy . h° (hi tze), hó (mond u n d schuee ) 
híg, (flüssig) : ferner hiígy, urin ; hogy, weiss ; 
hölgy, (frau) hőgy-rnenét , hermel iu , ii. s. w. I m 
nhd. die analogiea b run i i en , mi t brenne.] , b r ü s t , 
b runs t , alid. inbrus t ------ i n b r u n s t ; end l i ch : b n m -
zen, brio, b ruma, brulichio (mut to rue ' i . ) it. v. a. 

(p. 2747—2753 . ) r i v a gi l t gleich D u m u z i 
als b i r t und herr der berge ; m i t u n t e r re i t e t e r 
auf einem stier. Das weib aar ' 'eHoztjr, d. h. 
seine frau Parvat i -Bhavani-Durga-Devi-Kal i h ä l t 
er in seinem schooss ; n icht u m g e k e h r t die g ö t -
t in den g o t t ; b e k a n n t is t der L inga & Yoni -
cu l tus , welcher haup t säch t l i cb an Çiva anknüpf t . 
Zeising in seiner abhand l . über das P e n t a 
g r a m m (1867) ve rkenn t dieses symbol , das of
fenbar aus u r a l t e r k ipographie he rvo rgegangen , 
ebenso wie das aegypt ische Ta t - symbol phal l i 
schen Charakter ve r r ä t . Man beachte die légio
n é n moderner wandkri tzele ion (graffiti) an häu-
sern, in oest l ichen gegenden E u i o p a ' s . 

(p . 2783.) W a r a m muss te es grade ein 
goldschmied sein, der den aufruhr wegen der 
&eótoxoí hervorr ie f? Nach dem grundsatz des 
cui predestV wird die an twor t nicht schwer fallen. 

(p . 2786.) Vielbrüs t ige (dreibrüst ige) idole, 
kle ine t e r aco t t en fand in Siebenbürgen, soga r 
aus p raeh is to r i scher zeit, fri. Sophie von T o r m a . 
Dieses naturspiel ist übr igens wie u n s r e p h y -
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l ineare symbol der schmach tenden Sehnsucht : 
einen kno ten , dessen lösung l aby r in th i sche r u n d 
schwerer ist , als selbst der des g o r d i a n i s e h e n 
k ipu ' s . 

(p. 2756.) Übe rhaup t würde es sich ver 
lohnen nachzuweisen, dass E o m ' s k u n s t u n d re 
l igion von Hellas n i c h t m e h r e n t l e h n t h a t , als 
von K a r t h a g o . Aber n ich ts beweis t besser die 
g le i chg i l t i gke i t imsres heu t igen geseh leeh t s — 
in fragen höchs te r u n d a l l geme ins t e r geis tesin-
teressen, — als die t a t sache , dass K a r t h a g o s 
ru inen auf archäologische kre ise n u r g e r i n g e 
anz iehungskraf t üben , u n d dass j e n e hoch
wicht ige cu l t u r s t ä t t e noch immer von s c h u t t 
b e d e c k t is t , zur schände der europäischen W i s 
senschaft. Beule und Davis haben k a u m den b o -
den an e in igen stel len aufgekra tz t . Die heu t igen 
r eg i e ruugen sehen g l e i chg i l t i gzu , und doch wären 
hier mehr lorbeeren zu holen, a 's selbst in 
Olympia . Die r epub l ik P r a n k r e i c h , u n i e r deren 
protec t ion T u n i s s t e h t ha t , derzei t kein geld für 
scheinbar so pla tonische zwecke. Der erzbischof 
von Algier h a t inzwischen den ganzen k ü s t e n -
s t r i ch sich s chenken lassen, wie es heisst ; abe r 
noch i s t sehr viel P r iva t e igen tum (Durrahfe lder u . 
dgl.) vo rhanden , an der s tel le der für uns E u r o 
päer n ä c h s t R o m m e r k w ü r d i g s t e n Weltstadt. 

(p. 2759.) Der Schleier auf den schlecht e r - . 
ha l t enen s te len ist sel ten s ich tbar , öfter m a g 
er ü b e r h a u p t gefehlt haben . 

(p. 27G1.) Diese e rk lä rung der e n t s t e h u n g 
des m o n o t h e i s m u s sei nach reiflicher, j a h r e l a n 
ger e r w ä g u n g nur oberflächlich v o r g e b r a c h t , da 
n ä h e r e Begründung, wegen r a u m t n a u g e l s , h ier 
noch n ich t folgen kann . Schon Var rò , S. A u g u s 
t i n u s , L a c t a n t m s u. a. sprechen von der meh r -
hei t der g ö t t e r , aus welcher nach dem na tü r l i 
chen pr inz ip des k l e in s t en kraffcmaasses, die 
„dii se lecţ i" ausgewä l t wurden . E s ist ein p r o 
cess, welcher fast wie ein the i s t i sehe r Darwin i s 
m u s auss ieht ; abgesehen von Schopenhauer ' s 
gründl icher , w e l t b e r ü h m t e r a the t e se . 

(p. 2774.1 „Die prüfung u n s e r e r gebäcke 
auf s innformen, z. te i l rel igiöser b e d e u t u n g , z . 
te i l geschlecht l . da r s t e l l ungen — u n d es i s t j a 
begreift., dass die re l ig ion übera l l das geschlecht
l iche u n t e r ihren einfluss zu b r i n g e n wuss te —• 
wäre gewiss ein dankbares geschäft I n m e i n e r 
Vaterstadt (Lüneburg) w u r d e n die beiden wol-
schmeckends ten gebäcke „ E i e r m â n " (p la t td . eier-
mond) und „maulsche l len" g e n a n n t u. s. w . " 
(Nach dankenswer t e r briefl. m i t t e i l u n g Dr . O t to 
Volger 's v. 26 . mai 1885 aus F r a n k f u r t a/M". 
Das ausfurliche sch re iben e n t h ä l t e ine fülle de r 
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siologeu wol wissen werden , kein leeres phan-
tasiegebilde. 

(p, 2787.) Ve rg i , u. a. den ausdruck „ga-
belfahrerin" = hexe (heks, cf. haksen, im oes-
te r r . dial.) D e r bis nach J apan verbrei te te Zieh
brunnen der ungar , puszta heiss t gémkút ; wo 
gém e tymolog . sich deckt m i t hin (maseulus.) 
Offenbar h a t die mi t te la l te r l . hexe vieles ge 
m e i n m i t der àçeia, der al thellenischen Aphro 
d i t e , die als mannweib gal t . (Man sehe die här
t i g e Venus der Kyprier , u. a. bei Oolonna-Oe-
caldi G. Monuments an t iques de Cbyprie, de 
Syrie e t d' E g y p t e , Par i s 1882.) 

(p. 2805.) Die falschcitierfe s tel le zu dem 
svastika, ist ein lapsus m e m o r i a e ; g e m e i n t war 
diejenigo a b h a n d l u n g dos vortrefflichen prof. 
Pol i t is , welche im Del t ion der His to i ' . -e thnolog. 
Gesellschaft in A then 1883/84 erschien. Auch 
der svast ika, wie die m a g y a r i s c h e vitézkötéi i s t 
ursprüngl ich kipu (S. Devanaga r i als kipu Ac ta 
Comp. 1885.) Möglicherweise holz-, haa r - oder 
s t rohhal in-k ipu . Die vergi . E t h n o g r a p h i e u n d 
Ethnolog ie wird wol noch manches e inschlägige 
ma te r i a l zu tage fördern, zumal im oest l . Eu ro 
pa. Daher soll te der mater io l l güns t ige r s i tu ier te 
wes ten , dessen Steuerträger der os ten Eu ropas 
o h n e h i n is t , be i Zeiten weniger knause re i a n 
den l ag legen, wo es sich um förderung und 
lösung der tiefsten probleme hande l t . So lange 
m a n jedoch phänischen bezügen selbst bei vergi , 
mytho log . Untersuchungen, welche doch wahrl ich 
nicht für al te oder j u n g e k la t schbasen u t r . gen. 
anges te l l t werden, scheu aus dem wege g e h t ; 
w h d m a n auch hei e r k l ä r u n g des rä tse ls des 
svast ika s t e t s im f ins t t rn h e r u m t a p p e n . E s fin
det sich doch deutlich auf a l t e n A s t a i t e s t a t uen 
au stello des cunnus . (Schliemann, I l ios Lpz. 
1881, p . 380.) Wozu also dieses myst ische zei
chen für das ä l tes te feuerzeug aus dre i holz-
s täben erklären wol len? E s i s t a l le rd ings ein 
vieldeut iges , ehrwürdiges , heiliges symbol , zu 
gleich das sacrament der ehe vorstel lend u n d das 
bi ld des labyr in th ' s . Sonst würde m a n es n icht so 
häufig auf dem mosaik kar thagischer Wohnhäuser 
finden. ( L h bin überzeugt , dass P y t h a g o r a s , d e r 
dieses mys t i sche zeichen s te t s vor äugen ha t t e , 
seineu b e r ü h m t e n l ehrsa tz a m svastika-mosaik 
entdeckt ha t . H ie r k o n n t e er ihn wenigs tens 
seinen Zeitgenossen a m handgre i f l ichs ten ver
deut l ichen und beweisen ; u n d zumal seinsn 
Schülern, denen die T c t r a k t y s ohnehin so ge 
läufig war, diese vierfache wurzel Schopenhauers . ) 
M a n donke sich die l inien gezogen zwischen 
auge dicA< an auge, vom l inken zum linken, vom 
rechten zum rechten, u n d hat das na tü r l i chs t e 
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lehrre ichs ten winke, über welche bei a n d r e r ge
legenhei t mehr . ) 

(p. 2 6 8 2 . ) Ohne die E d d a s tud i e r t zn ha
ben, k o n n t e F . L e n o r m a n t das ideog ramm des 
verses 112 der Höllenf. u n d die ganze stel le 
freilich n i c h t rech t vers tehen , oder e i k l ä r e a . Mut
m a s s l i c h e r Zusammenhang m i t dem meteorcu l -
t n s , wie dem wei tverbre i t e ten ostasiat ischen 
g l a u b e n an „we t t e r s t e ine" bleibe e ins twei len da
h inges te l l t . (8. Willi. Schot t ' s abhand l . in der 
Ber l iner Akad . „Ein iges zur Japan, d i ch t - u n d 
ve r skuns t " (1878) „Ausschweif über l euch tende 
s te ine u n d w e t t e r s t e i n e " (p. 170—175. ) Vergi , 
den weissen s t e in Okala der Maori, Bas t ian , 
Océanien p . 162.) Abe r die zahllosen arcliaeolog. 
funds tücke aus Aegypten hä t t en i hm wenigs tens 
d ie r i c h t u n g der r ech ten fürte andeu t en können . 
Al le rd ings s ind die vot ivaugen, die in eigen
tüml i ch bizarrer, aber fes ts tehender form so 
massenha f t vo rkommen, meines wissens n i c h t 
gedeu te t : Es sind krähende hahnenköpje ; (cf. 
Tancred) embleme der aufgehenden sonne, (cf. 
Hahnenopfer , hahnenkämpfe , münzen von Seli-
n u n t u. s. w.) I n der Vólundarkv. verfer t igt der 
teufel den jarcnastein (ags . eo rcnans tân ) aus 
den ä u g e n der e r m o r d e t e n unschu ld igen kön igs -
k inder : und , gleich N a m t a r , schmückt u n d ver
f ü h r t er die unschu ld ige Jungfrau. I n de r 
G n d h r u n a r k v . I I I . l i eg t derselbe (sonst n i rgend 
be l eg te ) j a r cnas t e in a m gründe des siedenden 
kessel ' s , aus welchem die des ehebyuchs be
schuld ig te königin ihn hervork laubt . 

P R O B E AUS Dr. K I R Ä L Y ' S U N E D . 

M N D . CODEX. 
(S. p. 71.) 

XIV-tes GEBET. 

(Die senkrechten einfachen linien bezeichnen 
das ende der zeilen, die doppelten das ende 
der weiten: die ia schiefstehenden lettern 
gesetzten stellen sind im tes te mit roten 
bnchstaben geschrieben.) 

Van sute Anne vn yoachi | den 
hilhge oldere marien. i 

Gegrot syn gy hilh'' j gen olderen 
i/oa" I clnm vn anna 1 vader vn mod' der 
hilhge I lucfrouwe | mane moder j th'u 

xpi. God heuet vu j vthúkoren vme yuwer | 
hilhge rechtúdicheit w i r j l e n wante gy 
hebben alle | rechtúdicheit an yú ge" i 
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hat vn leiflike ghelenet jj in oetmodicheit, 
barmh"' j tieheit kuesscheit vn m | 
godliker mildicheil. Hyr J vme so bidde 
ick yû dat | gy my gonade venverue j 
dat ick in allen dyncgen j rechtuerdich 
oetmodieh | barmh'tich kucscli vnde | 
to gode milde mote wesen. ! 0 scie mod' 

j anna als ick \ des wis byn dal dyne hilli" j 
; gen kindere dy nicht en j weyghere waer 
i du se v"!me biddest. So bulde ick dy 
I dattu wiliest anseen j myne notlrnfle in 

dus ' : i sen gebede v n m allen 1 sakcii daer 
ick dy vme | anrope vn bidde dynen j 
hillige name vn truwe ! hnlpe dal fu my 
verweruest by dyne billige kin' ! dere 
rechte geloue vn ste" J den hopen. vulle-
komene j leue. rechte roúwe to àen\ hor
ned' trttwe bitteren' | bicht. waeraftige 
waldat. j vlibghe hoede vor do sudo. I 
bekericge mynes sudige j lcuens. 'vsma-
dinge der [ werlt. ware leue l.o gode \ vu 
to myne euene me"; sehen. V n dat kde ^ 
vnses I hc'n iVu xpi vnde dyner ji etc. 

B I B L I O G R A P H I E . 
Enthaltend nur diejenigen vergi, littcrar. nova u. a. 

•werte, welche der redaction zugeschickt worden sind. 

Mm e D O R A D ' I S T R I A Excurs ions en Roumélie 

et en Morée. Avec le po r t r a i t de l 'auteur , d. à 
Venise par F . Schia von i Zur ich Meyer et Zeller 
Libra i res-éd . P a r i s Cherbuliez. 18K3. 8». Vol. I . 
X U + 5 8 4 . Vol. I L 658 . i 

Phillips Jr., II. A Preh i s to r i c Epic. Ph i la 
delphia P r e s s of E . S te rn & Co. 1882. (Reprint 
from P e n n Month ly March, 1882.) gr. 8«, 7. 
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