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meinet* 20littl>eilun$en.

I. Üifrljof loalrtd) ton öafri.

lUfS um baS 3ahr 1000 ift bie ©cfrbtcbtfcbrribuitg VafefS fn

größer Unßd;erkit über Wanten, 3abt unb Weibenfofge ber

Vifd;öfe, nod) inek' über bie Sf^aten unb Grfebniffe berfelben:
ein empßnbfidjer Wangef, ba er grabe bie 3ak'fiunberte trifft,
dt benen ßd) bie Herrfchaft beS VifchofS über bie neu auffom*
menbe Stabt feff fleüte unb geßaftete.

Ser einjige, Don bem man für jene 3eiten mehr unb

gewiffere «Kenntniß hat, ift Vifd;of Haito weicher fein Wegi*

ment im 3ahre 823 mit Abbanfung enbigte. ©leid) fein Wach*

folger aber ift bisher jwe(fcfl)aft unb nicht Diel mehr afS ein

bfoßer Warne gewefen.

Dd)S nennt nach Haito einen SfbeoboricuS, nach biefein
einen UbalricuS; Anbre laffen ben fegteren unmittelbar auf
Haito folgen unb nennen ben SfbeoboricuS nicht. So ber

Laterculus Monasteriensis, in fofd;en gragen ber gfaubwür*
bigffe 3euge; fo WicofauS ©erung, ber jebocb bie irrige Sak^
jabt 815 l)at; fo aud) ber lateintfdje wie ber beutfdje SBurfttfen,
ber noch berichtet baß UbalricuS im 3ake 834 ber GinWribung
ber St. OtinarSf(rd;e t'n St. ©aüen beigewohnt Ijabe.

Unb biefe fegtern Angaben über Ubalrid) als ben unmit*
tefbaren Wachfofger HaitoS werben burch eine offenbar gleich*

jeitige Wacbricfit beftättgt unb ergänjt.

Kleinere Mittheilungen.

I. Bischof Adalrich von Sasti.

Vis um das Jahr 1000 ist die Geschichtschreibung Basels in

gröster Unsicherheit übcr Namen, Zahl und Reihenfolge der

Bischöfe, noch mehr über die Thaten und Erlebnisse derselben:

ein empsindlichcr Mangel, da er grade die Jahrhunderte trifft,
in denen stch die Herrschaft des Bischofs über die neu aufkommende

Stadt fest stellte und gestaltete.

Der einzige, von dem man für jene Zeiten mehr und

gewissere Kenntniß hat, ist Bischof Haito, welcher scin Regiment

im Jahre 823 mit Abdankung endigte. Gleich sein Nachfolger

aber ist bisher zweifelhaft und nicht viel mehr als ein

bloßer Name gewesen.

Ochs nennt nach Haito einen Tbeodoricus, nach diesem

einen Udalricus z Andre lasscn den letzteren unmittelbar auf
Hatto folgen, und nennen den Theodoricus nicht. So der

I^steroulus Klonsstorisiisis, in solchen Fragen der glaubwürdigste

Zeuge z so Nicolaus Gerung, der jedoch die irrige Jahrszahl

815 hat; so auch dcr lateinische wie der deutsche Wurstisen,
der noch berichtet daß Udalricus im Jahre 834 der Einweihung
der St. Otmarskirche in St. Gallen beigewohnt habe.

Und diese letztern Angaben über Udalrich als den

unmittelbaren Nachfolger Hattos werden durch eine offenbar gleichzeitige

Nachricht bestätigt und ergänzt.
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Unter ben Hanbfdjrtftcu, wcfcbc ber nunmehr Derßorbcne
Somf;crr H«g ju grciburg im VrciSgatt befaß, fanb ßd; aud;
ein f. g. Vcncbictionafc, gefebrieben im neunten 3at;rl;unbcrt
unb innerhalb beS fränfifdjen WcidjcS: eine barin aufgejcidj*
netc Litanei entt)äft aud; ben Abfag: Vt exercitui francorum.

pacem et uictoriam donef tcrogamuf
3n biefem Vcncbictionafc nun ficht auf ber Würffeite beS

fegten VfattcS Don einer Hanb beS sehnten ober gar erft beS

cilfteit 3abrbunbertS fofgcnbe Wott's (id) föfe nur bic Abfür*

jungen auf, ättbre fonß jeboch nichts):
xn. kal. ian. Fuit odalrico commendatuf | epifcopatuf

adbafillaciuitate. Luna xx"'.a | Dicbufnicnfif .xxi. Diobuf
aiwi .ccc. i.. v. | Axno. abincarnatione chrifti .Dcccxxm.
CVCLUS | LDNARUM .IUI. CVCLUS. DeCeNNOUENNaLIS .vjj. | J\Dic-
tio j* eracTa .xvij* | Jntrauit inpre fatam ciuitatem. pridic
kal. iun. indie martif | Jnanno igitur feeundo pol'tprcfatam
ingreffionem. predicti odalrichi. | In Mcxse .im. im. iduf
ipfiuf menfif. Lina xviii. | die .x. Dief uero anni fuerunt

preteriti .c. lxi. axivo. | abincarnatione domini .dccc. xxiiii.
jNDictione .jj. | Tunc affumpfit ipfepater piuf. feliciter
ORdinationem. | presbiterii. | xii kal. iaxuAR. fuit odalrichi
commeNdatio

Alfo am 21. Sccember 823 warb Ubatrfd) Dom LanbeS*

herrn titDeßicrt (odalrico commendatuf epifcopatuf); am 31.

Wai 824 30g er in Vafel ein; am 10. 3uni 825 (beim wie

unfer Witgficb Hr. Dr. Wci;er mir bemerft, iß in ber neun*

ten 3eilc MeNsc .vi, in ber eifften dccc. xxv 31t beffern) empß'cng

er bie 2Bett)e beS ^)ricßcrt(;umcS: bis babin alfo war er Wöud)
gewefen.

Sie herükten unb gebefferten gebfer ber Gbronofogie er*

ffären ßd; afS Vcrfri;cn beS fpätercu AbfdjrcibcrS: bem erßen

Verfaffcr, ber bic felbftgefuchtcit Sd;wierigfciten fonff gtürflicb
überwunben bat, bürfen fie nicht wohl bcigcmcffcn werben.

Vcrfaffer unb Abfdjreibcr waren, wie am nächffett ju
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Unter dcn Handschriften, wclchc dcr nunmehr verstorbene
Domhcrr Hug zu Freiburg im Brcisgau bcfaß, fand stch auch
cin f. g. Bcncdictionalc, gcfchricbcn im ncuntcn Jahrhundcrt
und inncrhalb dcs fränkischen Ncichcs: cine darin aufgczcich-
nctc Litanei enthält auch dcn Absatz: Vt exercitui franco, um,

paeem et uictoiiam clones teroAiimiik
Jn dicfcm Bcncdictionalc nun ficht auf dcr Nückscitc dcS

lctztcn BlattcS von cincr Hand dcS zchntcn odcr gar crst dcö

cilftcn Jahrhundcrts folgcndc Notiz (ich lose nur die Abkür-

zungcn auf, ändrc sonst jedoch nichts):
xil. «zi.. !>>.>. ?uit «clnlric« commenclütuk ^ enikcapatiik

»lllmlillaeiuitgtc. I.rxx xx"^ j viebukmcnllk ,xxi. Niedul
««ivi ,ccc. i„ v. s ^x>o. »binearnntiono cnrilti .Ncccxxiii,
cvci,us I l.vx,v»l!» .im. vvci.us, veoe«>'ou»?s?ksi.ls .vz^j. > ^xviv-
t!« .j? evacra .xvij? ^ ^ntrauit innre s»t»m ciuit»ten>, priclie
«xi., um, inclie nmrtik ^ ^imnn« iAitur lecunck« l>oktz>rekatg.m

inZiekkionem, nreclicti «clilli iclii. ^ In moxso .im. ml. icluk

iplius monlik. I.c>v XVIII. ^ àio .x. Diel" uero »nni luerunt

preteriti c, i.xi. «?mo. ^ ildinearnatione llvmini vccc. xxini.
Evictions .^. I 'l'uno ai"klimz>kit iiilelmter piuk. soliciter
««lliillltionem. s rkLssireiìii. ^ xii »xi.. is>u^k. tuit ockalriolii

commexlllti«
Also am 21. Dcccmbcr 823 ward Udalrich vom Landcs-

hcrrn invcsticrt («cialric« commonclstlir emkoopatuk) ; am 31.

Mai 824 zog er in Bascl ein; am 10. Juni 825 (denn wic
unscr Mitglied Hr. Nr. Meyer mir bemerkt, ist in der neunten

Zeile «««se .vi, in dcr cilftcn vccc. xxv zu bcsseru) cmpficng

er die Wcihc dcs Pricstcrthumcs: bis dahin also war cr Mönch

gcwcfcn.

Die berührten und gebesserten Fehler dcr Chronologic
erklären stch als Versehen des spätcrcn Abfchrcibcrs: dcm crstcn

Vcrfasser, der dic sclbstgesuchtcn Schwierigkeiten sonst glücklich

überwunden hat, dürfen ste nicht wohl bcigcmcffen werden.

Vcrfasser und Abschreiber waren, wie am nächsten zu
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Dcrinutfjcn ift, felbß aud; VaSferifdje ©eißliche. 3nfofem
wirb eine anbere Wotij, bie Don berfelben Hanb auf ber in*

nern Seite beS hinteren SecfefS ficht, gfeid;faUS naefi Vafet
gehören:

x kal. septeMbRis. sictranfiuit. emicho.

kal. apRiL. obiit hefmerichuf.

xiii kal. mal Gotalinda femina.

xvi kal. Decembrif. fie obiit cundoltuf. et hiltibirga fsemina.

x kal. apr. fie obiit engilfinduf;
Sarauf aber folgt Don aubrer unb Diel älterer Hanb unb

wo möglich in nod; ärgerer Varbarci ber Spradje ber Gut*

Wurf einer 3nDeutur, bie ju Hauben eincS VifchofS ober einer

Aebtiffinn in einigen Kirchen aufgenommen worben:
Haue conferiptionem aduuilheim feeimuf domine

et fie Inuenimuf. fuNt ibi librof. iii. Lectionarium et liber facra
mentorum et .xl. Omeliaf. et .i. lectionarium adtruet liubingun
calix et patena argentea .i. vi. Caphfaf. aliae quidem deauratae

et quedam deftagno et .i. crux. Paratura altarif .im.
et .ii. palleolof. et cafulaf fericaf .ii. et prefbiteri .ii. paraturaf.

aBilkim unb Sfructliubingun, jegt SBilen unb SfrüUifon,
Tagen beibe int Sprenget beS ViStljumeS Gonßauj: bat fich

alfo bie Hanbfd;rift urfprüngffd) bort befunben, unb (ff fte

DteUetdjt mit unferin Vifd;of Haito Don ber Weichenau her nach

Vafef, unb fo in bie Vibltotljef beS SomßiftS gefangt? Senn
wobt auS biefer rührt fte her, aleid) mancf;en anbern bie nun
in Vabifchen Vibfiothefen unb ArcfiiDen finb.

II. Scfjrtttan von ttHnkclrieir.

GS iff eine befannte Sage/ baß einer beS ©efchfechteS

Don SSÖinfefrieb ju Debwiler in Wibwatben einen Sracheu ge*

tobtet unb babttrd) fein Lanb Don großer Woth befreit habe.

(Beiträge j. paterf. @efch. III. 24
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vermuthen ist, selbst auch Baslerische Geistliche. Insofern
wird eine andere Notiz, die von derselben Hand auf der

innern Seite des Hinteren Deckels steht, gleichfalls nach Basel
gehören:

X »XI.. se?te«b»is. Lictrsnlïuit. emioko.

»xi.. sriiil.. abiit KelmerivKuk.

xlll «xi., «xi. «atslinlls temin«.

XVI «xi., veoembris. sie «diit eunckaltuk. et Kiltibirga ksemins.

X «xi., svr. ii« abiit enZillinckuk;
Darauf aber folgt von andrer und viel älterer Hand und

wo möglich in noch ärgerer Barbarei der Sprache der
Entwurf einer Inventur, die zu Handen eines Bischofs oder einer

Aebtissinn in einigen Kirchcn aufgenommen worden:
Uano consorintionem acluuilkeim teoimiik clamine

et lro Inuenimus. sunt idi librai", iii. I^eotionarium et liber kaora

mentarum et xi. Omeliai". et .i. levtionarium acltruot liubinZun
valix et patena argentea .i. vi. dannisi", alia? czuiàem ckeaurstss

et czueclam clestaAna et .i. orux, taratura «Itaris .mi.
et .ii. vallealas. et vakulas lericak .ii. et presbiteri .ii. parsturas.

Wilhelm und Trnctliubingun, jetzt Wilen und Trüllikon/
lagen beide im Sprengel des Bisthumes Constanz: hat sich

also die Handschrift ursprünglich dort befundrn, und ist sie

vielleicht mit unserm Bischof Haito von der Reichenau her nach

Basel, und so in die Bibliothek des Domstifts gelangt? Denn

wohl aus dieser rührt sie her, gleich manchen andern die nun
in Badischen Bibliotheken und Archiven sind.

II. Schrutan von WinKelried.

Es ist eine bekannte Sage/ daß einer des Geschlechtes

von Winkelried zu Oedwiler in Nidwalden einen Drachen
getödtet und dadurch sein Land von großer Noth befreit habe.

Beiträge »aterl. Gesch. III, 24
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Gttcrfin unb Stumpf bejcidjnen biefen Helben nur mit bein

Warnen Söinfcfrieb; Sffd;ubf, ber ßd; auf baS 3at;rjeitenbucb

Don Stanj beruft, nennt ihn Strutl; Don äSt'nfriricb; 3of).
Don WüUer, obfdjon er außer Sffd;ubi feine ©cwäk*fd;aft an*

führt, baS einemat Struth, baS anbremal Strutban; wie aud;

nad; VußingcrS Angabc (®efd;id;te Don Unterwalben 1, 220)
beibcS, Strutt unb Strutl;an, alte Vciuaiucn beS @cfd;led;tcS

follen gewefen fein.

Seit SSinfelricb fobann, ber bic Schlaft Don Scinpad;

jum Siege gewenbet, nennen bie allein gültigen 3eugniffe,

HalbfuterS SicgcSIt'eb unb baS 3ahrjeitenbud; Don Stanj,
jenes bloß Söinfclricb, biefeS nad; Sffchubi unb Vußfngcr bloß

Arnofb Don SSinfelricb; Wüllcr bagegen Arnofb Struttt)an
Don aSinfelricb, mit ber Vemerfung, baS fei ber gamiffen*
natue gewefen, cS fominc bcrfelbe in Schriften ju St. Vlaßcn
unb in Urfunbeit beS «KloßerS Gugcfbcrg Dor. Scitbem (;eißt

in ©efd)id)tcn unb ©ebichten auch biefcr Söinfetrieb friftfiweg
Strutbait ober Strutb.

GS wirb ßch auch niebt fäugnen faffen, baß im @cfd;Ied;te

bercr Don SBfnfcIricb ein Veiname biefer Art erblid; gcWcfen

fei; nur iß er wot;I niebt in feiner rechten gornt angegeben:
cS fdjctnt babei ein gd;Icr im Spief ju fein, fei baS ein Lefe*

fehler SffehubiS unb feiner Wadffolgcr ober eine fd)on im Wit*
tclalter felbß eingetretene Laitteiitßellung.

Wänifid; in einer Urfunbe Dom 3af;re 1300, bie gerabe

auS beut Arcbt'D Don Gngdberg mitget(;eift ift in Herrgotts
Codex probationum jur Geneal. Habsb. S. 581, fommt ein

Henricus miies de Winckelriet dictus Schrutan Dor. Alfo
aud) bier ber @efd;fcd)tSbeinamc, aber jweift;Ibig, unb mit
Seh ßatt mit St beginnenb. Unb biefe gornt möd;te wok
bie eigcntlid; unb cinjig richtige fein.

Wan liebte eS im beutfehen Wittelafter, wie natürlich unb

mit jahfreickn Veifpiefcn ju befegen ift, perfönliche Warnen

unb Veinamen auS aUbefaiintcn Sagen unb ©ebichten ju ent*
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Ettcrlin und Stumpf bezeichnen diefen Helden nnr mit dem

Namen Winkclried; Tschudi, dcr sich auf das Jahrzcitenbuch

von Stanz beruft, nennt ihn Struth von Winkclried; Joh.
von Müller, obschon cr außcr Tschudi kcinc Gcwährschaft
anführt, das cincmal Struth, das andremal Struthcm; wie auch

nach Bußiugcrs Angabc (Gcschichtc von Untcrwaldcn 1, 220)
bcidcö, Strutt und Struthan, alte Bcinamcn dcs Grfchlcchtcs

follcn gcwcfcn scin.

Den Winkclricd sodann, dcr dic Schlacht von Scmpach

zum Siege gewendet, nennen die allein gültigcn Zeugnisse,

Halbfutcrs SicgeSlicd und das Jahrzeitcnbuch von Stanz,
jcncs bloß Winkclricd, dicscs nach Tschudi und Bußingcr bloß
Arnold von Winkclricd; Müllcr dagcgcn Arnold Strutthan
von Winkclricd, mit dcr Bcmcrkung, das sei dcr Fami'Iien-
name gewcsen, cs komme dcrsclbc in Schriftcn zu St. Blasicn
und in Urkunden des Klosters Engclbcrg vor. Scitdcm heißt

in Gcschichtcn und Gedichten auch diescr Winkclried frifchweg

Struthan odcr Struth.
Es wird stch auch nicht läugncn lasscn, daß im Gcschlcchte

dcrcr von Winkclricd cin Beiname diescr Art crblich gcwcstn

sei; nur ist er wohl nicht in scincr rcchtcn Form angegeben:
cs scheint dabei ein Fehler im Spiel zu scin, sci das cin Lese-

fchlcr Tschndis und scincr Nachfolgcr odcr cine schon im
Mittelalter sclbst cingctrctcnc Lautcntstelluug.

Nämlich in einer Urkunde vom Jahre 1300, die gerade

aus dem Archiv von Engelberg mitgetheilt ist in Herrgotts
<?«àex urobationum zur 6enesl. UsKsb. S. 531, kommt ein

Usurious miles «le >VineKelriet àiotus 8ol,rutsn vor. Also

auch hier dcr Geschlcchtsbcinamc, abcr zweisylbig, und mit
8oK statt mit 8t beginnend. Und diese Form möchte wohl
die eigentlich und einzig richtige scin.

Man liebte es im deutschen Mittelalter, wie natürlich und

mit zahlreichen Beispielen zu belegen ist, persönliche Namen

und Beinamen aus allbekannten Sagen und Gedichten zu ent-
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lehnen. So nannte SBatthcr Don «Klingen, ber Stifter unferS

«KlingcnfbalS, eine feiner Sfödjtcr Herjelauba, nach einer Haupt*
perfon im ^arjiDal unb tut Sfituref 2öofframS Don Gfd;en*

bad); ein VaSfer Vürger, bcffen Afbrcdjt Don Straßburg er*

wähnt (Urstis. 2,103), hieß Vi'Dt'anS, Wie bei eben bcmfelben

Siebter ber Wcffc beS bciligcn SSifbelm; jett* unb ffcllenwriS
wtmmcfu bie abliefen Stammregißer Don romanhaften Warnen

wie ©aWein, 3>Dcin, ©amuret, ©ramoffanj, SÖigatoiS, Si*
gutte u. bgf.: f. Sd;met(erS Vair. 2Börterb. 2; 8.

Wod; beliebter jebod; als folebe unbetitfdjcn waren bie

Wanten auS ber heimatlichen Helbenfage. Saher tut 13ten

3abr()unbert SLßielaut als VaSlcr(fd;er Vürgcrnantc; baber

anberSwo bie unjäbligcn Wibdung, bic Anialiing, Vriini(;ifb,
©rtmhilb u. bgf., unb ju Augsburg gar ein Vürger, wcfd;cr
Sfetertä) Done Vcrne I;icß (Haupts 3dtfd;r. 4, 579).

Legrerer Art ift nun aud; Sdjrutan. Sie beutfd;c Hefben*

fage fennt jwei sJ5erfonen biefeS WaincnS: ein Scbrutan iß (in

Wibelungenltebe Sienßmann «König GgelS, im Sieffeib mit
beßimmter unb pornebmerer Vetitcfung Herjog Don Weran;
ein anberer, «König Don Preußen, fäinpft im Wofengarten auf
ber Seite «König ©ibcfeS, er iß ein Wiefe unb bat nad) einem

Sferte biefer Sid;tttug Dier Arme b. f;. jwiefacbe WanncSßärfe.

Unjweifrihaft waren biefe unb war befonberS wobt ber

fegtere Helb gemeint, wenn baS ©efebfecht ber SBinfelricbe ben

Vcinamen Scbrutan ßd; felbft erwählte ober ihn Don Anberen

einpßeng.

Struu)an, wie 3enc ben Sradjentöbter nennen, mag ein

Lefefebfer, cS mag aber aud) Wirffid; in Schrift unb Spradje
fo cntßeUt worben fein. Senn aud; ber fagenbafte Wiefe beS

WofengartenS beißt in einjelnen Hanbfd;riften Strtttt)an, ja fo*

gar Strwban, unb cbenfo lautet unfer borbbcutfcbcS fd;rciten
auf angetfäcfißfcfi stridan, auf mittelnicberbeutfd; striden
(Sachfenfp. 2, 28, 4 neben scriden; stret VrunS 41); mit bein

uutgefefwten 2Bed)fef iff auS beut alten unb nod; munbartfiefien

24*
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lehnen. So nannte Walther von Klingen, dcr Stifter unsers

Klingcnthals, eine scincr Töchter Herzelauda, nach ciner Hauptperson

im Parzival und im Titurel Wolframs von Eschcn-

bach; ein Basler Bürger, dessen Albrecht von Straßburg
erwähnt (vrstis, 2,103), hieß Vivians, wic bci eben dcmsclbcn

Dichtcr dcr Ncffc dcs hciligcn Wilhelm; zeit- nnd stcllenweis
wimmeln die adlichen Stammregister von romanhaften Namen

wie Gawein, Zwei», Gamuret, Gramoflanz, Wigalois,
Sigline u.dgl.: s. Schmellers Bair. Wörterb. 2/ 8.

Noch beliebter jedoch als solche undeutfchcu waren die

Namen aus der hcimatlichen Heldensage. Daher im 13tcn

Jahrhundcrt Wielaut als Baslcrischer Bürgcrnamcz dahcr
anderswo die unzähligcn Nibelung, dic Amalnng, Brunihild,
Grimhild n. dgl., und zu Augsburg gar ein Bürger, welcher

Dieterich vone Berne hieß (Haupts Zci'tschr. 4, 579).
Letzterer Art ist nun auch Schrutan. Die deutsche Heldensage

kennt zwci Personen dieses Namens: ein Schrutan ist im
Nibelungenliede Dieustmanu König Etzels, im Dietleib mit
bestimmter und vornehmerer Betitclung Herzog von Meran;
ein anderer, König von Preußen, kämpft im Rofengartcn auf
dcr Seite König Eibeles, er ist cin Niese und hat nach einem

Terte dieser Dichtung vier Arme d. h. zwiefache Manncsstärke.

Unzweifelhaft waren diese und war besonders wohl der

letztere Held gemeint, wenn das Geschlecht der Winkelricde den

Beinamen Schrutan sich selbst erwählte oder ihn von Anderen

empsieng.

Struthan, wie Jene den Drachentödtcr nennen, mag ein

Lesefehler, cs mag aber auch wirklich in Schrift und Sprache
so entstellt worden sein. Dcnn auch der sagenhafte Riese des

Rosengartens heißt in einzelnen Handschriften Struthan, ja

sogar Struchcm, und cbenso lautet unser hochdeutsches schreiten
auf angelsächsisch strîàsn, auf mittelniederdeutsch strillen
(Sachsensp. 2, 28, 4 neben sorîàon; strêt Bruns 41) z mit dcm

umgekehrten Wechsel ist auS dem alten und noch mundartlichen
24 «



372

strübe jegt Sd; raube geworben. Strutb, wenn fm 3abrjeiten*
bliebe Don Stanj wirtlich fo gelefen wirb, ifi nur ein ßarfer

Sd;ritt weiter in ber GntßeUung.

2ßefd)cn Sinn aber hat nun Schrütän, bie gefiederte echte

gorm beS WamenS? ©cl;ört eS als eine tateinifd; gcbilbete

Ableitung (unfre Sage (;at bereit mcl;rerc, unb aüe finb Wobt

auS frübjeitigcm Surcbgangc berfelben burd; bie latcinifcbe

gjoefie beS WittcfatterS ju crflären) gehört eS in bie Ablaut*

rcifie, welche beut rebuptirierenben 3eitworte serötan b. b. bauen,

febneiben, sum ©runbc liegt? ober gel;t cS felbß wieber mit
eben jenem 2£ed;fri Don st unb sc auf baS angclfäcbftfcbe strü*

dan b. I). rauben suriief Ser Gtgciinamc Scrutoff, Sd;rutoIf
(Urfunben Don 1147 unb 1288) lautet stt Anfange beS neun*

ten 3at;rbunbcrtS Strutoff (Wone, Anseiger 8, 433). 3m
fegtercu gall wäre Striitf;an mit St neben bem Scbrutan ber

aftett ©ebichte unb ber Gngefbcrgcr Urfunbc eine 2Bieberkr*
ßeUung beS urfprüngtichen SSurjeffauteS, aber bod; nur eine

jufäüige unb unbewußte.

III. Bete rtofenbatj unir fcer Wofenijarten mm St. 3arok

2US Vurf(;arb Wönd; Don LanbSfron nad; Vecnbigung
beS «Kampfes bei St. 3acob über baS Sd)fad;tfelb ritt, foü

er ausgerufen haben „Heut haben wir in Wofen."
3rf) weiß nidjt ob man biefen AuS ruf fo ju Derfteben

pflegt, wie ex urfprüngtid; gewiß gemeint war: id) glaube,

man benft ßd; babei nur baS ffrömenbe Vfut mit einer güUc

Don Wofen Dergfid;cn, burd; Wcfche wanbetnb man gteicbfain
in Wofen babe wie fonß in Söaffer; ähnlich bem alten Weim*

Derfe „Sod; wiü id) liebex bfoß in Sont unb Siffel haben,

„als mit faffeben 3ungen unb Lügen fein befaben" (HofftnannS
Spcnbeit 1, 29). 3nbeß ju ber 3eit, wo bic SBorte foUen

gefprod;en fein, muß matt fte anberS Derffanben fjaben.
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strüdo jetzt Schraube geworden. Struth, wenn im Jahrzeitenbuche

von Stanz wirklich so gelesen wird, ist nur ein starker

Schritt weiter in der Entstellung.
Welchen Sinn aber hat nun Svllrûtân, die gesicherte echte

Form des Namens? Gehört es als eine lateinisch gebildete

Ableitung (unsre Sage hat deren mehrere, und alle sind Wohl

aus frühzeitigem Durchgange derselben durch die lateinische

Poesie des Mittelalters zu erklären) gehört es in die Ablaut-

rcihe/ wclche dcm rcduplicicrcndcn Zcitworte scrown d. h. hauen,

schncidcn, zum Grunde liegt? odcr geht cs sclbst wicdcr mit
cbcn jcncm Wcchsil von 8t und so auf das augclsächsische strü-
llem d. h. rauben zurück? Dcr Eigcnnamc Scrutolf, Schrutolf
(Urkunden von 1147 und 1283) lautct zu Anfange des neunten

Jahrhundcrts Strutolf (Mone, Anzeiger 8, 433). Im
letzteren Fall wäre Struthan mit 8t ncbcn dcm Schrutan der

alten Gedichte uud dcr Cngclbcrgcr Urkunde eine Wiederherstellung

des ursprünglichen Wurzellautes, aber doch nur eine

zufällige und unbewußte.

Iiis. Das Nosenbad und der Uosengarten von St. Jacob»

Als Burkhard Mönch von Landskron nach Beendigung
des Kampfes bci St. Jacob über das Schlachtfeld ritt, soll

er ausgerufen haben „Heut baden wir in Rosin."
Ich weiß nicht ob man diesen Ausruf so zu verstehen

pflegt, wic er ursprünglich gewiß gemeint war: ich glaube,

man denkt sich dabei nur das strömende Blut mit einer Fülle
von Rosen verglichen, durch welche wandelnd man gleichsam

in Rosen bade wie sonst in Wasser; ähnlich dcm altcn Reimverse

„Doch will ich lieber bloß in Dorn und Distel baden,

„als mit falschen Zungen und Lügen sein beladen" (Hoffmanns
Spenden 1, 29). Indeß zu der Zeit, wo die Worte sollen

gesprochen sein, muß man ste anders verstanden haben.
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Vefanntft'd; Warb im Wittefaftcr nidjt bloß Dief gehabet,

fonbern aud; atterlei Ueppigfcit bamit getrieben. Gine fofebe

war ber ©ebraucf) Wofen in unb um baS Vab ju ftreuen.

So beißt eS in SBSofframS ^3arjiDat 166, wo beut jungen «£>el*

ben an einem gafflid;eu Herrcnf;ofe ein Worgenbab gcrüßct
Wirb: man warf da rosen oben in. Unb afS Ufrid; Don Lied;*

tenßcin, in grau VcituS Derffeibet, feine große Sfurnterfaf;rt
Don griattf nad) Vöf;men macfjte (1227) unb naef; Wcußabt

fain, gefd;ab ihm, Wie er felbft in feiner Autobiographie, beut

grattenbienff, berichtet, fotgenbeS (AuSg. Don Ladjmann

S. 226 fgg.). Gr t)atte fid) außerhalb ber Stabt, bamit nie*

inanb eS beinerfe, ein Vab bereiten laffen. 3nbem nun fein
«Kämmerer in bie Herberge gi'cng um «Kfciber für ben Herrn

ju boten, unb Utrt'd; ganj aUein im Vabc ba faß, trat ein

frember «Knappe km'n, breitete einen ^eppid; Dor baS Vab
unb fegte barauf allcrbanb fd)öne grauenffeiber nebß einem

Wing unb einem Vricfe. Ufrid) weigerte fid; jürnenb unb

fragenb ber Annahme; bod) umfonff. Der knappe sweic und

gie zehant da er zvven ander knehte vant: die truogen nach

im rosen dar, gepletert vrisch und wol gevar. der streut er
dar üf mich so vil, für war ich iu daz sagen wil, daz mich
noch daz bat niemen sach; dar zuo der knapp nie wort
gesprach. Swaz ich gezürnt, swaz ich gebat, er streut die
rosen umb daz bat, so vil daz al diu dille gar wart wün-
neclich nach rosen var. Sarauf Demefgte fid; ber «Knappe

unb gteng ohne Antwort auf aüe Weben Ufrid;S hinaus.

Aud; ber Don uns bewohnte SEhetT Seutfd)IanbS fannte
ben ©ebraud;. Scr Wt'nneßnger 3acob Don 2ßarte, ein Vet*
ter beS «KönigSmörberS Wubotf unb mit biefem Don ber

Vtutradje getroffen, wirb auf bem Vifbe, baS in ber f. g.
Waneffifd)en Hanbfd;rift feinen Liebem heigegeben iß, bärge*
ßeUt in einer Vabewanne ßgenb, t'm grefen, unter einer Linbe,
unb mit Vlitmen beßrettt, wäbrenb (hm ein grättfein (benn

aud) Don Samen würben bie babenben Witter unb würbe bort
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Bekanntlich ward im Mittelalter nicht bloß viel gebadet,

sondern auch allerlei Ueppigkeit damit getrieben. Eine solche

war der Gebrauch Rosen in nnd um das Bad zn streuen.

So heißt es in Wolfrains Parzival 166, wo dcm jungen Helden

an einem gastlichen Herrenhose cin Morgcnbad gcriistet

wird: man warf età r«8«n «bon Zn. Und als Ulrich von
Liechtenstein, in Fran Venus verkleidet, seine große Turnierfahrt
von Friaul nach Böhmen machte (1227) und nach Neustadt

kam, geschah ihm, wie er selbst in seiner Autobiographie, dcm

Frauendicnst, berichtct, folgcndes (Ausg. von Lachmann

S. 226 fgg.). Er hatte sich außerhalb der Stadt, damit
niemand es bemerke, ein Bad bereiten lasscn. Indcm nun scin

Kämmerer in dic Hcrbcrge gicng um Klcidcr für den Herrn
zu holen, und Ulrich ganz allein im Bade da saß, trat cin

frcmdcr Knappe herein, breitete cincn Tcppich vor das Bad
und legte darauf allerhand schöne Fraucnkleider ncbst einem

Ring und einein Briefe. Ulrich weigerte stch zürnend und

fragend dcr Annahme z doch umsonst. Nor Knappe 8weio unci

Aie «eKant ctâ er «wen ancler Knebto vant: àie truogen nûoll
im rôsen àsr, gepletert vrisob unà wol Zevar. «1er streut er
àsr ük miok 8« vil, kür wär i«K iu às« sagen wil, cka« mivk
nook äs« bat niemen ssvd ; dar «u.« àer Knapp nie wort ge-
8praoK. 8wa« iok geturnt, 8ws« iok gebat, er 8treut àie
r«8en umb àa« bat, s« vil às?i »l àiu àille gar wart wün-
neolîed nâvk rôsen var. Darauf verneigte stch der Knappe
und gieng ohne Antwort auf alle Nedcn Ulrichs hinaus.

Auch der von uns bewohnte Thcil Deutschlands kannte

den Gebrauch. Der Minnesinger Jacob von Warte, ein Vetter

des Könlgsmörders Rudolf und mit diesem von dcr

Blutrache getroffen, wird auf dem Bilde, das in der f. g.
Manessischen Handschrift seinen Liedern beigegeben ist, dargestellt

in einer Badewanne sitzend, im Freien, unter einer Linde,
und mit Blumcn bestreut, währcnd ihm ein Fräulein (denn

auch von Damen wurden die badenden Rittcr und wurde dort
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j. V. ^ParjiDat bebt'ent) efneit Vfumenfranj auffegt, ein an*
breS aber (bin einen gofbcncn Vecher bietet. Vgf. D. b. HagenS

Winneßnger 4, 97.

Somit erhalten bie blutigen 2ßorte Vurfl;arb WöndjS
einen anbern unb beßinuntercn Sinn: „Heut haben wir in
Wofen" fonnte (hm nur f;c(ßen „Heut ßgen wir in einem mit
Wofen heßreuten Vabe."

GS werben aber biefe SBorte erft in beu fpätcren Vcrid;*
teil fo angegeben, als WotiD für ben töblid;cn WofenWurf
Slrnolb SdjirfS. Von ben 3eitgenoffen berührt baS Grciguiß
nur ein Gt'njtger, Gvbarb dou Appcnwcilcr, unb biefer ab*

wcirf;cnb: „Herr Vurfbarb Wöncfa fab in ben ©arten, fprad;
„3d; febe in einen Wofengarten, ben meine Vorbern gepflügt
haben Dor hunbert 3al;rcn,"" b.h. heute fleht ber Wofengarten,
ben meine Vorberit im porigen 3akl)unbert angelegt haben,

in Vlüte; beut Wirb unS bie altgcfd;worene Wad)e.

Sicfc gaffung inödjte afS bie frühere unb glcid;scitig be*

glaubigte wobt beu Vorjug Derbicncn. Unb aud) ße enthält
eine weiter geknbe Vejiehung.

Gin grabe im fünfzehnten 3af;rf)unbert allbclicbteS ©cbid;t,
ber f. g. Wofengarten, erjäbtt Don einein großen «Kampfe im

Wofengarten su SGSormS jwifeben ben Wf;einifd;cu Heiben auf
ber einen, ben gothifeben unb bunnifeben auf ber anbem Seite;
ber ^)reiS beS Siegers iß ein Wofenfranj unb ein «Kuß auf
ben Wuub ber «Königinn «Krim(;ilb. Wan freute fich au bie*

fem ©egenfage Don Gruß unb Sd)erj, Don Vlitt unb Vlu*
inen, Don SSunben auf ben Sfob unb Wofenfränjen jum Scfimucfe;
in ben fd)weijcrifd;en SiegcSlicbern beS Dierjchuten 3abrbun*
bertS unb in ben Liebem, welche bic Sd;taa)t Don St. 3acob

felbß begleiteten, waltet baSfdbc Spiel bitterfüßer 3ronie.

3n einem anbern altbeutfdjen ©ebid;te, bem «König Laurin,
foinmt ein Wofengarten biefeS Sf(roter 3wcrgcnfönigeS Dor:
aud) biefer iß ber Sd;aupfag unb AnfangSpunft blutiger Aben*

teuer, wetd)e Sietrich pon Vern unb feine Heiben beßeben.
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z. B. Parzival bedient) einen Blumenkranz aufsetzt, ein
andres aber ihm einen goldenen Becher bietet. Vgl. v. d. Hagens
Minnesinger 4, 97.

Somit erhalten die blutigen Worte Burkhard Mönchs
einen andern und bestimmteren Sinn: „Heut baden wir in
Rosen" konnte ihm nur heißen „Heut sitzen wir in einem mit
Rosen bestreuten Bade."

Es werden aber diese Worte crst in dcn spätcrcn Bcrich-
tcn so angegeben, als Motiv für den tödlichen Nosenwurf
Arnold Schicks. Von dcn Zcitgenosscn berührt das Ereigniß
nur cin Einziger, Erhard vo» Appenweiler, und dieser

abweichend: „Herr Burkhard Mönch sah in den Garten, sprach

„Ich sehe in cincn Rosengarten, dcn mcine Vordcrn gepflügt
haben vor hundert Jahrcn,"" d.h. hcutc steht der Rosengarten,
den meine Vorder» iin vorigen Jahrhundcrt angclcgt habcn,
in Blüte; heut wird »ns die altgcschworcne Rache.

Diesi Fassung möchte als die frühcrc und glcichzcitig
beglaubigte wohl dcn Vorzug verdicucn. Und auch sic enthält
eine wcitcr gehende Bczichiing.

Ei» gradc im fünfzchiltcn Jahrhimdcrt allbclicbtcs Gcdicht,
dcr f. g. Nosciigartcn, crzählt von cincin großcn Kampfe im

Nosiiigartcil zu Worms zwischen de» Rheinischen Hcldcn a»f
dcr eincn, dcn gothischem »nd hunnischen auf dcr andcrn Scitc;
dcr Prcis dcs Siegers ist ein Rosenkranz und ein Kuß auf
dcn Mund dcr Königinn Krimhild. Ma» frcutc sich an die-

sim Gcgciisatze vo» Ernst und Scherz, von Blut und Blume»,

von Wunden auf dcn Tod und Rosinkräiize» zum Schmucke;

in den schweizerischen Siegcslicdern des vierzehnten Jahrhunderts

und in dcn Licdcrn, wclche dic Schlacht von St. Jacob

sclbst bcglciteteii, waltet dasselbe Spiel bittcrsüßer Ironie.
Jn einem andern altdeutfchen Gcdichte, dem König Laurin,

kommt cin Rofengartcn dicsis Tirolcr Zwcrgcilköiiiges vor:
anch dicscr ist dcr Schauplatz und Anfangspunkt blutiger
Abenteuer, welche Dietrich von Bern und scinc Hcldcn bestehen.
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3n Grinnerung an biefe Wofengarten ber Sage nannte

man in Deßreid; eine SteUe oben auf bem Agßct'u bei Wolf,
wo ein Wäubcr SchrccfenWafb feine ©efangenen hinfegte unb

ihnen bic 20ak ließ jWifchen bem Hungertob unb einem tob*

bringenben Sprung in ben Abgrunb, biefe angffDoUe SteUe

SdjrcrfenwalbS Wofengärtlciu (Sagen b. Vr. ©rtinin 2, 212).
Unb eben biefe bem ganjen Volf inuewohnenbe fagen*

f;afte VorßeUung unb Grinnerung tag wol;l aud) bem Wönd;
Dou LanbSfron in ©ebanfett, ba er rief „3d; febe in einen

Wofengarten, ben meine Vorbern gepflügt haben Dor bunbert

3ahren."

IV. «tfutk irid), Sädtlitt! fcu muß in ©fen.»

AIS unfer SfhomaS glatter in 3ürid) GuffoS beS Wl)co*
niuS war, bat er einmal um baS Schuljiutmer 3U beijen ein

böljerneS Vilb beS 3obanncS auS ber «Kird;c (beut grattinün*
ßer) gebolt unb eS in ben £)feu gefd;oben mit ben SBorten

„3ögti, nun buef bich! bti muß in ben £)fcn." Sfl;. glatter
Don gccf;ter S. 39,

GS fäUt auf, wie er „3ögfi" fagen fonnte, ba biefeS

bod; bie Scniiuution dou 3acob ifi, baS Vilb aber ein 3o*
banncS war.

GS fällt jeboa) nicht mehr auf, fobatb Wir feben, wie er

felbß baS gute Sprüd;Iein niebt juerß erfunben, fonbern nur
bei biefein Anlaß ein altüberfonnneneS 2Bort wigig angcWen*
bet bat.

3n ber erßen Hälfte beS Dierjeljnten 3abrbunbcrtS febte

auf bem «Kalenbergc bei Sßien ein Pfarrer, ber burd; jal;I*
reiche berbe Scbwänfe in 2Bort unb Sfhat eine LieblingSpcrfoit
ber Sage unb ber tyoefie beS VolfeS unb für Sübbeutfd)fanb
baSfefbe warb, waS für ben Worben Gulenfpiegef. Ser Warne
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Jn Erinnerung an diese Rosengärten der Sage nannte

man in Oestreich eine Stelle oben auf dcm Agstcin bci Molk,
wo cin Näubcr Schrcckcnwald scine Gefangcncn hinsitzte und

ihnen dic Wahl licß zwifchcn dcm Hungertod und cincm

todbringenden Sprung in dcn Abgrund, dicfe angstvolle Stclle

Schrcckenwalds Noscngärtlcin (Sagcn d. Br. Grimm 2, 212).
Und cbcn dicsc dcm ganzen Volk innewohnende sagenhafte

Vorstellung und Crinucrung lag wohl auch dcm Mönch

von Landskron in Gcdanken, da er rief „Ich fche in einen

Rofcngarten, den meine Vordern gepflügt haben vor hundert

Jahren."

IV. «Sllck dich, Jäcklin! du must in Gfen.»

Als unscr Thomas Platter in Zürich Custos des Myco-
nius war, hat er einmal um das Schulzimmer zu heizen ein

hölzernes Bild dcs Johannes aus der Kirchc (dem Fraumünster)

geholt und eS in dcn Ofcn gcschobcn mit dcu Worten

„Jögli, nun buck dich! du must in den Ofcn." Tb. Platter
von Fechter S. 39.

Es fällt auf, wie er „Jögli" sagen konnte, da diefes

doch die Dcminution von Jacob ist, das Bild aber cin

Johannes war.
Es fällt jedoch nicht mchr auf, sobald wir sehen, wie er

sclbst das gute Sprüchlein nicht zuerst erfunden, fondcrn nur
bci diesem Anlaß ein altüberkommenes Wort witzig angewendet

hat.

Jn der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhundcrts lebte

auf dem Kalenbergc bei Wien ein Pfarrer, der durch
zahlreiche derbe Schwänke in Wort und That eine Liebliugspcrson
der Sage und der Poesie des Volkes und für Süddeutfchland
dasselbe ward, was für den Norden Eulenfpiegel. Der Name
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beS «KalenbergerS war fpricbwörtlicf), feine Abenteuer fanb*

fäußge Anecboten, nod) im fed)jebnten, nod; t'm ftebenjefmten

3at;rfjunbert. Aud; Lutkr wußte Don ibm, ja nennt iljn fogar
einmal in ben Wanbgloffen jur heiligen Sd;rift, ju 3efuS
Sirach 19,5: „SBcr fid; freuet baß er Scfjalfbeit treiben fanu,
ber wirb Derad;tct. AIS Gulenfpieget, VtiicenttuS, ^3faff Don

.Kalcnberg." Selbff bie GalembourgS ber granjofen mögen
Don ihm ben Warnen haben.

Vielleidjt fdjon im Dicrjchnten 3abr(;unbert Dcrfaßte ritt
gewiffer ^ßln'lfpp granffurtcr baS Leben beS «KalenbergerS (n

Wct'mcn. SaS Vud; (ß t'm fea)jcbnten unb noch im ßeben*

jet)utcn wfeberbolcnbl id; gebrurft worben ; ben Warnen beS Sid)*
terS giebt nur bie granffurter Ausgabe Don 1550 wdd;e id)

beftge: D. b. Hagen (im Warrenbud; unb im ©runbriß) bat

biefelbe nod; niefit gefannt, fomit aud; ben Warnen beS Sid)*
terS nid;t, unb Dcrjetdjnet afS beu ältcßen Srttcf einen Don

1582.

Hier wirb nun auch fofgenber Schwant beS «KafenbcrgcrS

erjähft. Gfifabetb Don Vaiern, bie als ©einaf;linn Herjog
CttoS Don Defierreid) nad; SÖien gefommen, bcfud;te ben

Pfarrer; ber ließ eS niefit an feinen Späffeu fehlen um ben

Dornehinen ©aft ju neefen unb ju belitftigen.
Scr gramen rotber munbt fad;t,

Sie hieß ben spfarrberr niber ßgen

Vnb ba pffag er Diet großer wigen,
©nab graw eS ift hinn Diel ju faft
3d) muß ein hc);gen alfo balbt,
3n ben Ofen, er an fieng

Gifenb in bie Gapctt gieng,
Sa er benn bie 3»>ölff Votten fanb

Gr nam ben erften bei; ber hanb,
23ol auff mit mir, faitnt biet) nicht ntek
Scr beinen bilffe ich beger,
SaS bu bic Stube inacbeff wann
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des Kalenbergers war sprichwörtlich, seine Abenteuer

landläufige Anecdoten, noch im sechzehnten, noch im siebenzehnten

Jahrhundert. Auch Luther wnßte von ihm, ja nennt ihn sogar
einmal in dcn Randglossen zur hciligcn Schrift, zu Jesus

Sirach 19,5: „Wcr sich frcuct daß cr Schalkhcit treiben kann,

der wird verachtet. Als Eulcnspiegel, Vinccntius, Pfaff von

Kalenberg." Selbst die Calembonrgs der Franzosen mögen

von ihm den Namcn habcn.

Vielleicht schon in? vierzehnten Jahrhundert verfaßte ein

gewisser Philipp Frankfurter das Leben dcS Kalenbergers in
Reimen. Das Buch ist im sechzehnten und noch im sieben-

zehntcn wiederholcndlich gedruckt worden ; dcn Namcn dcs Dichters

giebt nur dic Frankfurter Ausgabe von 1559 welche ich

besitze: v. d. Hägen (im Narrenbuch und in? Grundriß) hat

dieselbe noch nicht gekannt, soinit auch den Namcn dcs Dichters

nicht, und verzeichnet als dei? ciltcstcn Druck cincn von

158Z.

Hier wird nun auch solgcndcr Schwank dcs Kalcnbcrgcrs
erzählt. Elisabeth von Baiern, die als Gcmahlinn Hcrzog

Ottos von Oesterreich nach Wien gekommen, besuchte den

Pfarrer; dcr licß es uicht an seinen Spàsici? fchlen um den

vornehmen Gast zu necken und zu belustigen.

Dcr Frawen rother inundt lacht,
Sie hieß den Pfarrherr nider sitzen

Vnd da pflag er vicl grosscr Witzen,

Gnad Fraw cs ist hin?? vicl zu kalt

Ich muß ein hcytzen also baldt,
Jn dcn Ofen, er an fieng

Eilend in die Capcll gicng,
Da er denn die Zwölff Botten fand

Er nam den ersten bei) der Hand,

Wol auff init mir, saun? dich nicht mchr

Dcr deinen Hüffe ich begcr,
Das du dic Stube machest warm
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Sßift btt niebt gebit, trag birf; beim Ann,
Vnb wercß nod; fo üppig Dnnb ßofg

Sit muß brinnen id) i)ab fein Hofg,
Scn anbern nam er bet> beut Vart
©fcU bu muß aud; an bie faf;rt,
Vnber bic üd;ffcn er jn fd;murft
Hin ju bem erßen er jn brttrft,
Wad; bem brüten er batbt ba fam

©Ott geh bu fefeff fruinb ober fahtn,
So tmtßu auch ba mit mir gebn

Sa nam er afS bfefen Dnnb ben,

Vnb trugS all für baS Ofenfod)
Gin l;ct er Dbcrfe^en noch,

Ser ßunb bort inn einfeftigfeit
Sem felben t(;et er barnad) feibt,
Gr nam jbn ba bei) feinem Har
Viel jemcrlid; trug er jbn bar,
Sit mufft bei) beuten ©feüen tigen
Vnb betftu noch fo fang gcfdjWt'gen,
Gr warff jn niber auff bie Grbt
SaS fid; crfdjüttet £)fen Dnnb Herbt,
Vnb afS baS in ber Stuben waS

Sie giirßin fprad), Gib waS iß baS,
Giner lieff halb, bie bing befad)

©cnab graW nun feinb niefit ju gach,

Vnb gek gar reife ba berfür
Vnb fef;t heimlichen burch bie Sfhür,

3r feht waS fan ber 2Bunberer [ber 2ßein]
Au ewerm guten ^farrfierr.
Viel leife bie graw babin trat
Gin guteine fiiüe man ba bat,
Viß baS bie graw eS aUeS fad;
Wim höret waS ber "jßfarrijerr fprad),
Gin Löcbfin baS gt'eng burd; bt'e Sfbür
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Wilt du nicht gehn, trag dich beim Arm,
Vnd merest noch so üppig vnnd stoltz

Du must brinncn ich hab kein Holtz,
Dcn andcrn nam cr bcy dcm Bart
Gscll du must auch an die fahrt,
Vnder die üchsscn cr jn schmückt

Hin zu dcm crstcn er jn druckt,
Nach dcm dritten er baldt da kam

Gott geb du seiest krumb oder lahm,
So mustu auch da mit mir gehn

Da nam cr als diescn vnnd den,

Vnd trugs all für das Ofenloch
Ein hct cr vbcrsehen noch,
Dcr stund dort inn einfeltigkeit
Dcm sclbcn thet er darnach leidt,
Cr nam jhn da bcy seinem Har
Vicl jemcrlich trug er jhn dar,
Du musst bey deinen Gsellen ligen
Vnd hctstu noch fo lang gcschwigen,

Cr warff jn nidcr auff die Erdt
DaS stch crfchüttet Ofen vnnd Herdt,
Vnd als das in der Stuben was
Die Fürstin sprach, Eil) was ist das,
Einer liess bald, die ding besach

Gcnad Fraw nun seind nicht zn gach,

Vnd geht gar leise da Herfür
Vnd feht heimlichen durch die Thür,
Jr seht was kan der Wunderer sder WeinZ
An cwcrm guten Pfarrherr.
Viel leise die Fraw dahin trat
Ein gmcine stille man da bat,
Biß das die Fraw es alles sach

Nun höret was dcr Pfarrherr sprach,

Ein Löchlin das gieng durch die Thür
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Gr jucft Sanct 3acobS bifb herfür,
Vnnb fprad;, id) muß r>id) aud; brennen

©ar wol tan id; bid; jcgt erfennen,

Sit wofteff mid; Icngcr reigen

Sid; bifffet bic ntebt bein fpreigen,
Vud bid; 3ärflin bu muß in Ofen
SBerefi Vapß ob aUcn Vifrf;offen,
Sie Stub bie muß werben wann
3d; weif) aud) nicht wen cS erbarm,
So Diel Derberben eS guter Lcut

Sie alt fommen Dmb Hafß Dtib (;eut,

Ser ?5farrherr ju jtn fefber fprad;
AfS er fie in bein Ofen fad),

So jemerfidjcn ba Derbrennen

Gr gebadjt jm in feinen ßnnen,
GS iß bod; nun fd;on gcfd;cf;cn

SaS beft fott man barju jel;en,

©efd;et) ba waS gcfci;cbcn fott
Weiner grawen ©nab traw id) Wol,
Sie tbut ewern fummer rewen

Vnb mieb ergeg mit anbern newen,

Vnferut HGWWW fein 3wötff Sicnßman
So id; in jrem bienß Dcrbrent hau,
Vnb fie fo jemerlid) Derberbt

SaS Hiinmelrcid; baratit ße erbt,
SaS foll ße haben auff mein trew
Vnnb baS fie cS ba nimmer r(;ew,
Sie graw mod;t nicht fchwetgen (enger
Sie fprad;, pfet; jr rcdjter Hengcr,
2ßo kfit yl)x ewex tag gelcfen

SaS jr treibt alfo Werrifd; wefen,
Vnb jr bic Heiligen ©ottS Dcrbrent

Vnb auch mit torbeit alfo fd;enbt,
Gr fprad), ©nab graw öerfiebt recht
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GS fct'nb nicht ©ottcS flehe «Kncd;t,

Sie bei; jm in bem Himcf.ßnbt
Sie waren a'te ©ögen blinbt,
Wir fam ein gftebt inn SfratimcS feblaff

^5farrberr nu wiffc baS id) febaff,
Vnnb baS allbfc bie aften Vilbt
Vernew bie Hergogin fo niilbt,
So fol ße warten ftdjerltd;
Von ©Ott baS Gwtg Hiinmefretd),
Saruinb graw fo Iafft mid; Ditgeßrafft
2ßaS id) bat» getban baS ift gefebafft,

Vnb wött jrS benn nicht Derbringen
«Kan id) cud; barju niebt gejwingen,
So wil id) fein Dnfefiuibfg gar
Sie Hergogin fprad;e nun bar,
GS wirbt Dt'eUeicfit alles Dotbrarbt

GS ift ein 3acobuS, ben ber^farrer in ben Ofen \d)iebt:
barunt „Vitcf biet;, 3ädlin!" 3m Wunbc glatteres bagegen

waren bic gfeidjen SBorte nur ein Gitat, aUcrbingS ein gar
wohl angebrachtes. Sie fdjeineit aud) fonft in fpricfiwörtftcfier
Sffieife umgegangen ju fein. Wod; 1611 foinmen ße wieber in
WelanbcrS Joco-Seriis Dor (Wr. 291): De Pfaffo Kalenber-
gensi. Pfaffus Kalenbergensis, cum ligna deessent, idolo
Jacobi hypocaustum calefecit, dicens „Bück dich, Jacklein!
du must in ofen kriechen."
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Es scind nicht Gottes liebe Knecht,

Die bey jm in dem Himcl, sindt

Sie waren a!te Götzen blindi,
Mir kam ein glicht inn Traumes schlaff

Pfarrhcrr nn wisse das ich schaff,

Vnnd das allhic die alten Bildt
Vernew die Hcrßogin so mildt,
So sol sie warten sicherlich

Von GOtt das Ewig Himmelreich,
Darumb Fraw so lasst mich vngestrafft
Was ich hab gethan das ist geschafft,

Vud wölt jrs denn nicht verbringen
Kan ich cuch darzu nicht gezwingen,
So wil ich scin vnschuldig gar
Die Hertzogin spräche nun dar,
Eö wirdt vielleicht alles volbracht

Es ist ein Jacobus, dcn derPfarrcr in dcn Ofen schiebt:

darum „Buck dich, Jäcklin!" Jm Munde Platters dagcgcn

waren die glcichcn Worte nnr ein Citat, allerdings ein gar
wohl angebrachtes. Sie scheinen auch sonst in sprichwörtlicher
Weife umgegangen zu scin. Noch 1611 kommcn sie wicdcr in
Melcmdcrs ^vco-Seriis vor (Nr. 291): ve ?tako Kalender-
gensi. I^lalku» XalenKergensis, oum ligna lleessent, idolo
^aool» Kvnoonustum oslekevit, llioens „LüoK lliok, ^soKIein!
clu must in oten KrievKen/
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