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MARCHEN DES VOLKES UND DER LITERATUR. 

JE WElTER UNO TlEFER DER E lNFLUSS D E R FINNISCHEN 
Schule in die Marchenforschung dringt, desto gr6fiel' wird def Triumph 

des sogenannten VoU{Smarmens fiber das sogenannte Iiterarif~e Marmen: 
wahrend man die aus clem Munde eines Zigeuners aufgezeichnete Erzahlung, 
wenn fie nicht ganz offenkundig entstellt ift, als Dokument vollgiiltiger Be.=
weiskraft wertet, betrachtet man das etwa ~on einem Prediger des Mitrelalters 
niedergefchriebene Marlein immer haufiger nul' als ein kiinftliches Erzeugnis, 
als eine auf kaltem Wege hergeftellte Mifchung, bei del' nicht nur jedes Ingl'e.=
diens auf feine Echtheit und Urfpriinglichkeit, fondern iiberdies auch die Art 
und Weire del' Verbindllng auf ihre Obereinftimmung mit den landlaufigen 
Schemen gepriift werden miilTe, und im beften Faile ift das Ergebnis diefer 
Priifung, daft bei der wei tern Unterfllchung die feit Jahrhunderten der Litera.=
tur angehorende FalTung mit der Oberlieferungsform gleichgeftellt wird, die in 
einem Kirchfpiel des hohen Nordens erzahlt wird. 

Rimtig ift allerdings, daft z. B. Tied{s Fortunat etwas ganz andres ift als 
im al1gemeinen das Marmen von den verlorenen und wiedergefundenen 
Zaubel'dingen,. ebenfo richtig abel' ift, daft bei einer Unterfuchung des Marchens 
von clem geblendeten Riden und del' Flucht feines Bezwingers die Polyphem=
Epifode der' OdylTee nidir einfach nul' als eine feiner unzahligen Varianten 
aufgefa[)t werden darf. Hierbei liegr der Schwel'punkt natiirlich nid1t in del' 
T atfache, daft das Drama Tiems el'heblich jiinger ift als die Homerifche Dar.=
ftellung, fondern in clem Umftande, daft bei Tiem die Abficht, einen wohlbe=
kannten Marchenftoff Zwemen, die er fur kunftlerifch hielt, dienftbar zu machen, 
belegt werden kann, wiihl'end bei dem altgriechifchen Gedichte el'ft die Not.=
wendigkeit bewiefen werden miifite, folche Erwagungen anzuftellen. Freilich 
muft zugegeben werden, daB in manchen literarifchen Marchen, auch 'wenn ihr 
Erzahler nur von dem Wunfche geleitet war, etwas Hiibfches zu bl'ingen, die 
Oberlieferung zurechtgebogen worden ift, und als gures Beifpiel fei das Marchen 
genannt, das uns bei den Briidern Grimm unter del' Oberfchrift »Die beiden 
Wanderel'« begegnet: del' Franziskaner Oswald Pelbart, delTen FalTung als 
unfer 14. Marchen mitgeteilt wil'd, glaubt es feiner frommen Niichternheit, die 
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ein Wunder auBerhalb der dunh die Religion und die Legende gezogenen 
Grenzen nimt zugeben kann, fmuldig zu fein, die Wiedergewinnung des Augen", 
Iimts auf rationalif!:ifme Weife zu erklaren, und ebenfo hat fein urn drei Jahr", 
hunderte alterer Kollege, der Perfer Nifami getan -- wahren d Pelbart verfimert, 
durm Gottes RatfmluB fei die Sehkraft der Augen unverfehrt geblieben, ift bei 
NiGimi nur die au5ere Membran, nimt jedom aum der Glaskarper verletzt 
worden --, aber folcherlei Einfchaltungen oder Anderungen wird wohl jeder 
in der Marmentiteratur einigerma5en Bewanderte als Verballhornungen er", 
kennen, die dem Marmen iin groBen und ganzen wenig Abbrum tun, tat", 
famtim bilden denn aum die Faffungen des fmolaftifmen Franziskaners und 
des mohammedanifmen Myf!:ikers fruhe Glieder von Mard1enketten, die die 
andern Ziige oder Motive und die Art ihrer Verbindung beibehalten, das Un", 
emte aber abgef!:oHen haben. 

Diefes Marmen ift nimt ohne Nebenabficht als Beifpiel gewahlt worden: 
es ift cines von den jetzt nom nimt zahlreimen Mard1en, an denen die finnifme 
Forfdlllngsmethode nam Antti Aarnes Leit/aden der verg(eic6enaen Mar., 
c6en/or/c6ung CF'F Communications, XIII) fozufagen bumftiiblim ange'" 
wendet worden ift. Die Ergebniffe diefer Unterfumung find nun, wie man fim 
aus unferer Note zu dem Marmen Pelbarts iiberzeugen wird, durmaus falfm, 
fe1bf!:verftandlim tragen die Smuld daran zu einem T eile OberfIamlimkeit und 
Leimtfertigkeit des Unterfumenden, aber die Hauptfmuld liegt woh! an den 
Anfmauungen, auf denen die Methode fuBt. Hier if!: es nun leider notwendig, 
ziemlim weit auszuholen. 

Faft in jeder Abhandlung uber das Marmen wird dem Lefer der Satz ein", 
gehammert, man habe genau zu unterfmeiden zwifmen Marmen und Marmen: 

motiv - aum Aarne findet ihn zutreffend <Leit/aden, 14> -, aber daB die 
Motive untereinander wefentliche Unterfmiede aufweifen, die durm ihre Ent
f!:ehung bedingt find, wird faft durmwegs auBer ad1t gelaffen, und an diefer 
Fef!:ftellung kann aum die Tatfame nimts andern, daB hin und wieder eine 
Einteilung verfucht worden if!:. Seit Edward B. Tylor und Andrew Lang be: 
miiht man fim, maglimf!: viele Marmenmotive auf ihre ethnologifmen Grund: 
fagen, auf die Anfchauungen und die auf ihnen beruhende Denkweife der 
Primitiven zuriickzufiihren, als da find Vermenfmlimung, ja Vergottung des 
Tiers, des Baums, des Ffuffes, Befeelung von Gegenf!:anden wie des Smiffes, 
des Schwertes, ja fogar der Himme1skarper und des Leichnams, Realitat des 
Traumes, Gfaube an die Exiftcnz von guten und bafen Damonen, an die 
jetzt fo genannte Zaubermamt einzelner Menfchen, an die jedem zm Ver:: 
fiigung f!:ehenden Krafte, die an die Kenntnis des Namens eines andern 
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\ oder an den Befitz feines Bildes oder einiger Haare von ihm gebunden find 

ufw., ufw. DaB nch diefe Anfchauungen, die allen Volkern in ihrer Kindheit 

gemeinfam find, in einer graBen Reihe von Mard1enmotiven ausgewirkt haben, 

,kann nicht geleugnet werden, abel' ausfffiliefilich die Motive folcher Herkunft 

als Marchenmotive zu bezeichnen, geht doch wohl nicht an: eine zumindeft 

ebenfo reiche Zahl von Motiven entfpringt nicht diefen gewiffermaBen religiofen 

loder transzendentenMeinungen, fondern ihre Urfachen liegen auf ganz andern 

Gebieten. Gelegentlich, bei Sonderunterfuchungen, ift;a fchon auf diefeverfchie.= 

dene Artung del' Motive hingewiefen worden: Emmanuel Cosquin z. B. nennt 

< COJ1tes popu(aires de Lorrail1e, 1886, I, LXVII> das Motiv der ficb fiir die 

Zuriid(weifung ihrel' Liebe rachenden Frau »une idee qui s' est pr~sente plus 
ci' une fois et tres natul'ellement a I' esprit des poetes et des ecrivains ... , comme 

plus d'une fois aussi Ie fait lui;meme a dli se rencontrer dans la vie reelle«, , 

und ihm folgt Andrew Lang, indem er fagt <lvfJ'tjj, Rittxj; al1d Refigion, 
1887, II, 321>: »This ... seems one of the notions ... which are ,universally 

human' and might be invented anywhere«; allgemein jedom hat von diefen 
Dingen erft Hans Naumann gefprochen (Primitive GeJneil1j'cljajtshuftur-
1921, 63), indem er, nach Betonung del' Notwendigkeit, bei der vergleichenden 

Marmenforfdmng an Motive anzuknflpfen, die mit dem primitiven Gemein.= 

fchaftsglauben zufammenhangen, fortfuhr: »Aber man wird auch an die ein.= 

fachften und iiberall naturgegebenen Verhaltnirre ankniipfen konnen wie zwifchen 
Herr (Konig) und Diener, Mutter und Kind, Liebender und Geliebte, Mann 

und Weih«. Den grundlegenden Wert allerdings hat er diefer fciner AuBerung 

genommen, indem er einfchrankend hinzufiigte: »wenn fie fa alltaglim~ Situ,; 

ationen ergeben, daB eine Entlehnung fd11emterdings als zu kompliziert und 

iiberffiiffig erfmeinen muB und befonders wenn fie mit den Elementen des 

primitiven Gemeinfmaftsglaubens in Verbindung ftehen«, und nimt einmal einer 

befonde1'l1 Erwahnung wiirdigte er diefe Smeidung in feinem fpatern Buche 

Grlllu/ziige aer aeutjiJel1 TJO(hShUl1a(1, derren zehnter Abfchnitt anfonften 

wohl zu dem Beften gehort, das iiber das Marchen g~fmrieben worden ifi:. 

Nun, gar fo viel itt;a auch aus VerhaltniITen, die [man im primitiven Ge.= 

meinfmaftsleben auftreten, nicht zu holen. Das Verhaltnis zwifchen Mann und 

Weib ift zwar fimer in einem gewiITen Sinne von del' Natur gegeben, abel' feille 

Formen haben ebenfo ficher fmon wahrend der erften Jugend des Menfmen.= 

gefchlemts nam Art und Zeit gefmwankt. Sehr vorfimtig war Naumann, daB 

er das Verhaltnis zwifmen Mutter und Kind herangezogen hat und nimt das 

zwifmen Vater lind Kind,. diefes hat;a zu einer Zeit, wo del' Begriff des Vaters 

nom unbekannt war, gar nimt beftehen konnen und fetzt ein allerdings fehr 
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befchranktes MaB von ErkenntnHTen, alfo von Kultur voraus. Primitivitat und 
Kultur haben eben nur relative, aber nicht abfolute Bedeutungen: wir frellen 
primitive Anfchauungen auch in der Gegenwart bei Volkern feft, die zweifel .... 
los das Recht haben, nch Kulturnationen zu nennen; ja es gibt keine Kultur~ 
nation, die nch von primitiven Anfchauungen voHkommen frei gemamt hatte. 
Alles fIieBt, und es gebt nicht an, diefen Strom in feinem Unterlaufe als wefens~ 
verfchieden von dem QgellflulIe zu betrad1ten, obwobl man ibnen verfmiedene 
Namen geben kann. Die Scheidung, die durd1 die Benennungen »Primitivitat« 
und »Kultur« ausgedrtickt wird, i ft nur imaginar; eine Grenze befreht nimt, fie 
wird nur vorgetaufcht, und ebenfo verhaltes fim zwifmen dem Gemeinfmafts~ 
leben der Primitiven und clem modernen. Das Verhaltnis der zwei Gefmlechter 
zueinander kann auf der am weiteften zurtickliegenden Kulturftufe, die wir 
uns vorzufreHen fahig nnd, nimt anders gewefen feip als zwifmen Manmnen 
und Weibmen, und aus diefem hat fich die moderne Ehe entwickelt; an del' 
Hand der Anthropologie find die Zwifmenftadien aufzuzeigen, von denen 
einzelne noch heutebei gemeiniglim primitiv genannten Stammen, andere aber 
auch, nimt nur rudimentar odel' als Dberbleibfel, bei manmen Kulturvolkern 
anzutreffen find. Ahnlich fteht es mit dem Verhaltnis zwifmenHerrn und Knemt, 
das tiber die verfchiedenen Formen der Leibeigenfmatt, der Horigkeit, des 
Zunftwefens in den Gewerkrchaftsvertrag auslauft. Nun befmaftigt fich gltick~ 
licherweife das Marmen nimt mit den zeitlim erfren, den primitivfren Formen 
des Gemeinfmaftslebens, fondern bewegt Hm in einem Ge(ellfchaftszuftande, 
der entwicklungsgefmimtlich zu erfalIen ift. Wie jede Erzahlung braumt das 
Marmen Han'delnde und Leidende, und diefe werden nattirlim aus der Gegen~ 
wart oder aus einer in der Dberlieferung nom lebendigen Vergangenheit 
genommen: in beiden Fallen ift das Verhaltnis zwifchen Mann und Frau, 
Herrn und Knemt, Eltern und Kindern, des Einzelnen zu feinern Stamme oder 
feinem Volke etwas durm den Zuftand des Gemeinfmaftslebens Gegebenes. 
Diefe VerhaltnilIe differenzieren fim nattirHch in manmerlei Weife, und er: 
zahlenswert werden befondere Tatfamen, die AnlalIen entfpringen wie etwa 
diefen: Keufchheit odeI' Unkeufmheit der Gattin, Kindesausfetzung odeI' =ver= 
frofiung, Kindesunterfchiebung, Ungehorfam des Sohnes, MutterHebe, Stief= 
mutterhaB, Freierwettkampf, Entfuhrung, abenteuerlime Reifen, Treue und 
Untreue von Gefahrten oder Dienern, Erniedrigung und Verarmung, Ge= 

, winnung von Reichtum und Mamt. 
Diefe und ahnlime Tatfachen ergeben nun zahlreime Erzahlungsmotivei 

zum Beifpiel: Frauenrache ftir verfchmahte Liebe, SteHvertretung der Braut 
in der Hochzeitsnacht, Heimkehr des Gatten nach langer Abwefenheit (jufr an 
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dem Tage, wo nch fein Weib vermahlen will>, unwilTentlidter Inzelt mit del' 
Mutter (und del' daraus entfpringenden Todtter>, unwilTentlidte Weggabe der 
Gattin an einen andern, Uria",Auftrag odeI' ",Brief, Selbftverurteilungdes Schul", 
digen, augenbliddidte Strafe fiir Dbertretung eines Vel'bots, verkehrtes An", 
ziehen del' Sdtuhe odeI' verkehrter Hufbefchlag auf del' Fludtt, Verfdlweigen 
einer Miflhandlung, um fie audt andern zuteil werden zu JalTen, Vertaufdtung 
odeI' Verallgemeinerung von Unheil drohendenKennzeidten, miBgliickte Nach.=-

, ahmung ufw. ufw. Aile diefe Motive konnen zwar, fo wie die del' zuerlt be", 
fprodtenen Gruppe, namlich die, die auf den Anfdtauungen del' Primitiven be", 
ruhen, wandern, abel' das gefdtieht, fo wie bei diden, nul' ausnahmsweife; im 
allgemeinen find fie, wie die fe, heimatlos oder, belTer gefagt, iiberall daheim. 
Nifami, delTen Held Bahram Gur den Gedanken, einen Baumeilter nach voll.=
bradttem Werke riach dem Beifpiele Konig Nu'mans toten zu lalTen, von fich 
weilt, hat fchwerlich von dem Prinz en Bodhiradfcha del' buddhiltifchen Schriften 
mehr gewuBt als Albereda von Bayeux, die, etwa adlt Jahre nach Nifamis 
T od, den Baumeilter Lanfred nach Vollendung des SdtlolTes von Ivry hat 
enthaupten lalTen, damit er nirgends l!1ehr etwas Ahnlidles baue, odeI' als del' 
erlte Erzahler jener in einer fpanifdten Romanze erhaltenen Gefchidtte von 
dem Maurenkonig, del' den Erbauer del' Alhambra mit dem T ode belohnt 
haben foll; daB hingegen Sagen wie die, die fich an den Moskauer Kirchen", 
bau Iwans des Schrecklichen odeI' an Meifrer Habredtts Uhr in StraBburg 
kniipfen, odeI' del' entfpredlende Zug' in dem irifchen Mardten von Goban 
SaoI' unabhangig entltanden waren, darf wohl bezweifelt werden. Del' bib", 
Hfche Jofeph, del' feinen Weisfagungsbecher in Benjamins Sad( Itecken laBt, 
mag ein Vorbild gewefen fein fiir den Bofewicht in man chen Marchen odeI' 
fiir Riibezahl bei dem Streidte, den er dem Schuhknecht fpieh, odeI' fur den 
Herbergswirt in del' Jakobslegende; ficher abel' hat fein Beifpiel wedel' del' 
Konig des Dfchatakas gebraucht, del' fein Kronjuwel verwendet, urn den Gatten 
dergeliebtenFrauausdem Wegezu fchaffen,noch del' SoldatdesDhammapada", 
Kommentars, del' einen koltlichen Edelltein in das Gepack eines Reifenden 
verbirgt, nom die Delpher, als fie die geplante Hinrichtung Adops recht", 
fertigen wollten. 

Die VerhaltnilTe des Gemeinfchaftslebens wirken fich abel' in del' Erzahlung 
nicht nul' in den F ormen aus, die fie jeweilig ange:nommen haben, oder in 
'denZwifchenformen del' voraugegangenen El!twiddung, [ondern iri E l'fmeinung 
tl'eten audt die UmH-a nde, die diefe Entwicklung bedingt oder herbeigefiibrt 
hahen; denn jeder Zuwachs an Kulturgut, gteichgiiltig, ob feine Friichte 
altmahlich heranreifen, wie es meiltens zutreffen wird, odeI' ob er einen 
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plotzlimen Brum mit dem Gegebenen, ein jahes Abweimen von altern Braum,,
tum durmfetzt, vermehrt gleimzeitig die Zahl der Dinge, die eine Erorterung 
heifmen: die Erorterung bedient fi<h mit Vorliehe des Beifpiels, und wo diefes 
nimt vorhanden ilt, wird es gefmaffen, erfunden, erdimtet. Jeder neue Gc<= 
danke erzeugt alfo in dem Kampfe mit dem Widerftande, denernotwendiger<= 
weife hervorruft, eine Reihe von Gleimnilfen, Erzahlungen, Exempeln, und 
diefe Reihe wamft, weil fim die Phantafie nimt Einhalt tun laBt, aum nam dem 
Erlahm~n des Widerftandes weiter. Mit der Bevorzugung der Intelligenz 
vor der rohen Kraft wird das Motiv des fmlauen Ratgebers ebenfo gebildet, 
wie das del' klugen Dirne und das del' Smarffinnsproben. Hohere Re(htsan", 
fmauungen fuhren das Jus talionis und das Ordal adabsurdulll und erfmlieBen 
aus der Charaktererforfmung neue Qgellen del' Remtsfindung. Die Befmafti: 
gung mit dem Verhaltnis del' Gatten zueinander zeitigt einerfeits hohe Lieder 
von Frauenreinheit, andererfeits bis zum Grotesken gefteigerte Beweife, dafi 
die Frau zu huten unnutz und auf ihre Dankbarkeit zu remnen dumm ift. 
Dargetan \xdrn hier die Sittlimkeit der Wohltat, dort die Unvernunft, einen zu 
Grunde Gehenden zu retten. Del' Glaube an eine Vorfehung oder an die 
Unabwendbarkeit des Smickfals wird ebenfo durm erfundenc Erzahlungen 
geftutzt wie die Bedeutung des Zufalls. Die Spekulationsluft der geiftig Ge'" 
wamfenen wirft Fragen auf, wie ob das Gluck mehr vermoge als der Ver,,
ftand, was mehr Vorteil bringe, remt oder unremt zu handeln, ob es belfer 
fei, in der Jugend zu leiden oder im Alter. Del' fich kraftiger und fid1erer 
fuhlende Rationalismus verfmont aum die alten Anfmauungen del' primitiven 
Zeit nimt, fondern ubt fcine Kritikan ihnen und erweiftdurm finnreimeFiktionen 
ihre Unrimtigkeit; das Lamerliche gewinnt afthetifm hohere Formen. Aile 
dide Motive, urfpriinglim felbftverftandlich. von Einzelnen erdach.t, die tiber 
der Malfe ftehen, verfiigen, zum T eile, weil fie an anregende Probleme 
rtihren, zum T eile, weil fie dem Unterhaltungsbedtirfnis dienen, tiber Energien, 
die fim zur Ge1tung zu bringen trach.ten: fie dringen nimt nul' in die alten 
Sagen ein, fondern finden auch. fur ncb, ohne Ankniipfung, ihren Weg wei tel' ; 
fie find, das if\: eines ihrer Kennzeich.en, allefamt Wandermotive. Nattirlich. 

hatten fie an vielen Orten erfunden werden konnen, aber nich.t gleimzeitig, 
wei I die Kulturftufe, die ihre Vorbedingung ift, nich.t uberall gleimzeitig er<= 
reich.t wird; hingegen find fie oft geradezu Trager del' Kultur, weil fie die 
Anfch.auungen, den en fie entfprungen find, wei tel' verbreiten. Nich.t immer 
nattirlich. wandern fie allein, fondern oft in von kunfi:lerifch.em Sinne gefch.affener 
Verbindung mit Motiven ihrer Ordnung oder~_Motiven des Gemeinfch.afts,,
lebens oder mit Motiven, die auf den primitiven Anfch.auungen beruhell, 
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mamhmai, lim fie zu bejahen, hin und wieder, urn fie zu verlachen, das ifi:, 
mit andern Worten, als Marchen oder als Schwank. 

In dem kleinen Rahmen, der an diefer Stelle derlei Darlegungen gewahrt 
( werden kann, ift es leider unmaglich, auf die Berechtigung diefer Dreiteilung 

deffen, was bisher unter ¥archenmotiv verftanden worden itt, naher einzu= 

gehen und fie llberdies durch Analyfierung einiger Marchen zu erlautern. 

Immerhin magen die drei Hauptmotivgattungen, fchon urn die Erarterung zu 
erleichtern, Namen erhalten; fie feien alfo, nach einer gewiffenhatten Priifung 

jedes Fur und ;edes Wider, als 

M ythenmotive, 

Gemeinfchattsmotive und 

Kulturmotive 

bezeidl11et. Was mit jeder diefer drei Benennungen g'emeint irt, daraber wird 
fich wohl jedermann klar fein, aber vielleidlt darf noch, nicht umfmreibungs=, 

fondern befdlreibungsweife ausgefahrt werden, daB fim die Mythenmotiye 
mit Dingen befaffen, die als T atfamen gelten, aber nimt T atfamen find, die 

Gemeinfmattsmotive mit Dingen, die als Tatfamen gelten und Tatfamen find, 

I und die Kulturmotive mit Dingen, die wedel' Tatfachen find, nom als T atfamen 

gelten. A.uf diefe Weife ift ein Tetralemma gewonnen, deffen viertes, hier fehlendes 
Glied ~ Dinge, die Tatfachen find, abel' nimt als folme gelten ~ irrational ift, 

praktifm abel' mit dem erften zufammenfallt. Nimt unterfmatzt durfen freilich 

die Smwierigkeiten werden, die fidl bei einem w~itern Ausbau der Theorie 
werden ergeben maITen,. einen Troft jedoch findet del' Proponent in dem Umftand, 
daft es bis heute nom nimt gelungen ift, einer Definition des 'Begriffes Mardlen 

' . , J die allgemeine Anerkennung Zll fichern: was verfdllagt es, wenn diefe einer 
Definierqng del' Teilbegriffe verfagt bleiben wird? 

Die Novelle begnugt fich, Gemeinfdlattsmotive und Kulturmotive zu vel'''' 

binden,. das Marchen braumt Gemeinfmatts= und My then motive. Das Marmen 
kann nun ~ daruber herrfdlt allgemeine Einigkeit ~ nur in einer Zeit ent", 

ftehen, wo es fchon einen gewiITen kun!1:lerifchen Gefchmack gibt oder, wie fim 
Antti Aarne ausdruckt, »in del' gefchichtlichen Zeit«; diefe Zeit abel' hat fdlOn 

Kulturmotive gefchaffen, fie ift allch die Zeit del' N oveHe. Das Marmen, das 

nm mit del' N oveHe in die Benlltzung der Gemeinfmaftsmotive teilt, verwendet 
die Mythenmotive fo, wie die NoveHe die Kulturmotive,. daralls folgt, daft 

das Maro1en denfe1ben Gefetzen gehormen mu!) wie die Novelle, das heifit, 

den von der Literatllrgefchimte aufge!1:ellten oder aufzll!1:ellenden Gefetzen. 
ZlIdem gibt es wohl nul' fehr wenige Marmen, die keine KlIlturmotive 
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verwenden, hingegen - daher die Bezeidmung »MarmennoveHe« - febr viele, 

bei denen es gerade die Kulturmotive find, die den T ypus bettimmen, wahrend 

die Varianten durm Einfugung von Mythenmotiven verfmiedener Arten ent.=

ttehen, fo daft diefe weit in den Hintergrund treten. Mit diefer unbettreitbaren, 

aber ertt durm unrere Teilung der Motive Idar werden den Tatrame ifr vor all em 

die aum fontt fo fmwel' begreiflicheAnfimtAarnes widerlegt, die (LeitJadim, 16) 
in die Worte gekleiclet itt: »Jeder Zug und jedeEpifode hat urfprunglim ihren 

Platz in einem bettimmten Manhen; aus clem fie fim bisweilen ge!ott haben 
konnen, und in diefem Sinne itt von Ihnen zu fpremen«, eine Anficht iibrigens, 

die ein bezeichnendes Licht auf die Behauptung wirtt <LeitJaden, 14), es rei 
»unJeugbar, daft jene uraiten ,Marchenmotive' das rimtige Verfhindnis der 

Marchen ganz welendim erfchwert haben«. 

Von Aa1'l1es Standpunkt itt nun leimt begl'eiflich, daft er fiir das Marmen 
die Gefetze der literarifchen Entwiddung durd1aus ausgefchaltet wilfen will. Er 

&ibt zwar zu, dan jedes einze!ne Marchen »U1'fprunglim eine Fette El'zahlung ifr, 
I die nur einmal an bettimmter Stelle und zu bettimmter Zeit enttanden itt« (Le,~'" 
fade", 12), und das driid,t doch. wohl aus, daft jedes Mardlen feinen Verfalfer 

gehabt haben mufti daft abel' diefer Verfalfer zu&leim auch die Perfon gewefen 
rein kann, die das Marmen zum ertten Male aufgezeimnet oder, bewuftt oder 
unbewuftt, feine Aufzeichnung veranlaftt hat und damit fozufagen der Vater 

einer Marchenreihe geworden if!:, diefe Moglichkeif, ja Wahrfcheinlichkeit laftt 
Aa1'l1e ganzlich aufler amt. Hingegen wirtt er gelegentlich (49) hin, »die lite.=-

I rarifmen Va1'ianten« - die Ve1'wendung diefer Bezeichnung itt ein wiclJtiges 

Requifit feiner Dialektik - feien »gewohnlich fpatere Bearbeitungen der volks.=
tumlichen Erzahlungen«, und fmlieftlich (54) ve1'll:eigt er fidl fogar zu del' Be.=

hauptung: »Als fpatere Bea1'beitungen del' volkstiimlichen Motive konnen die 

literarifchen Varianten nur die fpatell:e Grenze fiir die Entll:ehung der.Marmen 

mitteilen.« Diefes freilich durch den vordern Satzteil (»als fpatere Bearbei"' 

tungen«) einigermaften verklaufulierte »Nur« enthebt uns der Notwendig-", 

keit, die abfolute Unrimtigkeit der Sentenz darzutun, was iibrigens nach dem 

fdl0n Gefagten eine Zeit= und Raumvergeudung bedeuten wiirde. Fall: konnte 

es [cheinen, als ob Karl Dyroff die zukiinftigen Auswuchfe auf diefem Gebiet 

I der Volkskunde vorhe1'geahnt hatte, als e1' 1908 (in feinem Namworte zu der 
Grevefchen Oberfetzung der Taufendundeinen Nacht, XII, 298) in damals 

• vielleimt allzu radikaler K1'itik fagte: »Es hat fim .. allmahlim herausgell:ellt, daft 

die Einfuhrung des romantifmen Begriffes yom ,Volk eigentlim ein Fehlgriff 

der Literatu1'forfmung gewefen ill:«, allerdings nur urn fOl'tzufah1'en: »Abe1' 
man hat unendlim vie! Nelles infolge diefer falfmen ,Hypothefe' heralls= 
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gearbeitet und gefunden, und der Hauptinhalt der Volkskunde, die ,Marmen=
forfmung', wird nimt mehr aus der Literaturgefmimte verfdlwinden.« 

Den Satz Hoffmann" Krayers »Das Yolk produziert nicht, es reproduziert«, 
, hat Hans Naumann <Primitive Gemein/cfjajtsliuftur.. 4f.>fur das fogenannte 

Volkslied, das zumeifi: von einem Kunfilied vergangener Zeiten abfiammt, als 
richtig erwiefen, und er hat als biogenetifches Gefetz fefigefiellt, daB die Volks=
poefie die Stadien del' vorangegangenen Kunfipoefie in ihrer Art rekapituliert. 
Und fo wie Naumann ausdrucklich anmerkt, daB dies fur die primitive Ge=
meinfmattspoefie nicht gelten kanne, fo kann aum von den Volksmarchen gefag't 
werden, daB fie, mit AusfchfuB des auf primitiver Gemeinfchaftskonfiruktion 
beruhenden Mythengefiammels, an die von einer ehemaligen Oberfchimt ge=
fmaffenen Kunfierzahfungen anknupfen. Damit dies gefmehen, damit der neue 
Erzahler die Anknupfungspunkte finden kanne, ifi: es freilim notwendig, daB 
die Grundlagen der Kunfierzahlung urfpriinglim find, daB del' Nachfahre auf 
Anfmauungen fioBt, den en er felbfi noch huldigt oder fur die er zumindefi nom 
Verfiandnis hat. Sofange das zutrifft, ifi das Marmen, wiewohl es das Erzeugnis 
eines einzelnen ifi, volkstiimlim in clem vollen Verfiande des Wortes; hart das 
nam und nam auf, dann muB das mundlim weitergegebene Marmen von 
Generation zu Generation an Urfprunglichkeit verlieren, wenn nimt die Er.= 
zahler immer wieder zu der Jiterarifchen Form zuruckkehren, die ja fur jeden 
Nachkommen [mon ob ihres Alters etwas Ehrwiirdiges hat. 

Andererfeits freilim bnn auch die Moglichkeit einer lang andauernden 
mundlichen Oberlieferung nimt fmlechthin geleugnet werden, und es gibt Faile, 
wo literarifdle Mitte1glieder zwifmen del' Gegenwartsform eines Marchens und 
feinem literarifmen Urfprung, wen~ fievorhanden waren,langfi hatten gefunden 
werden muffen, zumal da auch bei del' Auffindung einer odeI' zweier foldler 
Formen manmmal nom immer remt erhebliche ortliche und zeitliche Zwifchen=
raume zu uberbriicken waren. Ein pramtiges Beifpie1 bietet die in dem Exkurs 
j zu unferm dritten Marchen erwahnte zweite Faffung aus Casteltermini in 
I Sizilien, die ohne Ruckficht auf die Wanderungen del' literarifchen Abwandlungen 
unmittelbar an das alte indifme Marlein anzukniipfen fcheint. Vielleicht nom 
fe1tfamer ifi aber fofgende Tatfachenfefifiellung: In del' Vita Merlini prophezeit 
del' keltifche Weife einem Knaben, er werde durch eineri Sturz von einem 
Felfen fierben. Ais man ihm den Knaben in andern Kleidern und mit abge.= 
fchnittenem l1aar vorfiihrt, weisfagf er ihm den T od durm einen Baum. Beim 
dritten Mal erfmeint der Knabe in weiblimer Tramt, und Merlin verkufldet: 
»Diefes Magdlein wi I'd in einemFluffe fierhen.« Del' T od erfolg"!, indem del' zum 
Manne Herangereifte bei einem Abfiurze von einem Felfen in einen FluB mit 
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clem Fufi an einem Baume hangen bleibr, [0 dall er ertrinken mufi. Greicbgiirtig 

find hier fur uns die Parallelgefd1imten in den Romanen von Merlin, bei dem 

Erzpriefter von Hita und in del' a ltitalienifchen Novelle, um fa w ichtiger aher 
ein bad)tijarifc:hes Marchen, das D .L.R. Lorimer 1919 in feinen Persian Tares 
mitgeteilt hat: Von einem neugehorenen Prinzen weisfagt .ein Aftrolog, er 

werde mit vierzehn Jahren von cineI' SdJlange gehiffen werden, irgendwo 
herabfturzen und in einem Waffer ertrinkeo: als er auf einem Baume nam 

einem Sperlingsneft langt, heiIJt ihn eine Schlange, er fturzt herab und in einen 

Teich und ertrinkt. Z ll die[en zwei Varianten del' erfiilften Weisfagllog von den 

drei einander wide rfprechenden Todesarten aus clem mittelalterlichen E ngla nd 
lind aus del' perfifch en Gegenwart halte ma ll nod) das 1882 von Marpero Vel'''' 
offentlichte altagyprifche Marmen von clem Prinzel1, clem die drei Hathoren 
den Tad durch Schlange, KroKodil und Hund vorherfagen; die Wul'zeleinheit 
ift nlcht verkennbar. Soil hier eine Hypothefe aufgeftellt werden, fo kann dies 

nur die fein, daB es in den zwifchen der Urheimat des Marchens und feinen 

fpatern Fundorten liegenden Erdfi:l'ichen von Zeit zu Zeit El'zahler gegeben 

habe, del'en mfmdlich vorgetragene Kunftwerke gleid1fam erftarrt find, zu= 

mindeft alfo fur Epocben den Charakter von Erzeugniffen der Literatur ange= 
nommen haben und dann von Mund zu Mund verbreitet worden find. 

Aber auch dart, wo man dieWanderung einerGefcbichteaus einemSpracb= 
gebiete in das andere verfolgen und belegen kann, erkennt man, daB fie, wenn 

es fidl nicbt gel'adezu urn die fdl1'iftlicbe Dberfetzung eines fchriftlicb vor/iegenden 

Literaturwerkes handelt, unbedingt einer mundlichen Vermittfung hedarf und 

daB es oft nul' die Art diefer Vermittlung ift, die flit' den Obergang des fl'emden 

Erzahlungsftoffes in das Volk entfcbeidet. A ls Beifpie! diene das Marlein von 
dem entmannten Sklaven, der feinen Herrn zur Entmannung zwingt <Nr. 43). 

Die fcbriftlid1en Oberlieferungen del' Araber erzahlen die Gefchichte in allen 

Einzelheiten gleichformig <daB del' Name des Chalifen, unter deffen Herrfchafi: 

fie ficb zutragt, geandert wird, fallt als geringfi.igigfter Nebenumftand nicbt ins 

Gewicht); fie ift ein fertiges, ausgeglichenes Werk. Diefes nach Europa zu ver= 
pflanzen, ift im Mittelalter zweimal verfucbt worden; abel' in keinem Faile 

gelang es dem Interpreten, eine Form zu Bnden, die das Mar/dn den neuen 

Verhaltniffen angepafit, die es gleichfam akklimatifjert hatte. Aber auch die 

dritte Verdolmetfcbung, die von einem italienifcben Schrifi:fteller der Renaiffance= 

Zeit gefcbah, zeitigte nur literarifche ErfO'lge: das VQjk verhielt fich ablehnend. 

Die Vermittler waren eben allefamt ungefcbiffit; denn hatten fie der Erzahlung 
dne Form zu geben verftanden, die ihm mundgerecht gewefen ware, fa hatte 

fie eine Verbreitung gewinnen mulfen wie die Gefchichte von Grifeldis. 
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Ein guter und dabei treuer Dolmetfdl hingegen war jenel' Mittelsmann, 

del' il'gendeinem Europaer, vieHeimt dem Kardinal Jakob von Vi try, als diefer 
nom Bifmof von Akka war, das Mar/ein von dem Handler erzahlt hat, dem 

ein Affe die Halfte des fur den gewafferten Wein ge10ften Gel des Stud, fur Stuck 
ins WaITer wirfi:. Del' Affe der literarifchen arabifchen Vernon paBte zu diefer 

Funktion viel be(fer als der Habicht~ dem fie Gregor von Tours in der Gloria 

Confefforum zu einer Zeit anvertraut hatte, wo fie Mohammed, der nach 
al Mas'iidi der Urheber des Marleins gewefen ware, noch nimt hatte erzahlen 

konnen, und fa ift die altere europaifche FalTung der jungern orientalifchen 

gewichen. 
Die Tatigkeit der Vermittler zwifchen denLiteraturen hat hier nur in Grenz" 

fallen aufgezeigt werden konnenj andere werden, befonders an der Hand von 

I BoIteundPoHvkas Anmerkungen zu denGrimmfchen Marmen,leicht einzureihen 
: rein. J edenfalls abel' verdient das fich aus folcherlei Erwagungen ergebende Pro" 
I blem, das fur Aarne nicht exiftert, eine eingehende Unteffumung. Als Vermittler 

\ zwifchen den Volksliteraturen-ein Wunderiftes ubrigens, daB gegen diefes Wort 
1 noch nimt Sturm gelaufen worden ift - kommen naturlich auBer Konvertiten 

und Eingewanderten, denen im Orient und im fruhmittelalterlichen Europa 

aum die Sklaven zuzuzahlen waren, nur Reifende del' verfchiedenen Arten in 

Betramt. Vermutlim wird es fim herausftellen, daB der zu folmer Tatigkeit am 

wenigften geeignete der Soldat war, deffen Reife in ein fremdes Land gute 

Beziehungen zu der heimifdlen Bevolkerung gemeiniglim ausfmlofi, und hei 
Geiftlimen momte die religiafe Anfmauung oft ein Hindernis hilden; den 
Vorzug wird wohl der Kaufmann verdienen, delTen Aufnahmefahigkeit nimt 

\ bedingt war, der fich auf die Denkweife der Bevo!kerung einftellen mufite und 

der eine hahere Bildung mithramte als die Manner des Sdlwertes. Und viel" 
leimt wifd [jm auch nOQ~ erg-eben, daB es unter den Kaufleuten del' judifme 

I war, del' aus den Landern del' klalfifdlen ErzahlungsImnft das meifte in das 

Abendland gehramt und hin und wieder als Entgelt eine del' ihm gelaufigen 

Gefchichten zurucl{geialTen hat. 

Sellr merkwlirdig ift namlich die haufige Ubereinftimmung alter judifcher 

T raditionen mit noch altern indifdlen Mal'chen. Zwei Be1ege findet man in den 

Anmerlmngen zu unferm 50. und unferm 53. Marmen verzeimnet; einen weitern 

fmlagenden Beweis hietet die Vergleimung del' in allen Chanukka--Midrafchim 

vorkommenden Legende von Hanna, cler T ochter des Hohenpriefters Matta= 
thias, und del' Erzahlung des T sa pao tang king von einer ZeitgenolTin des 

Konigs Bimhi[al'a und des Buddha: beide hringen es liher fich, fich VOl' aile!' 

Welt in Nadttheit zu zeigen, urn [0 das ftarke Ge[o~leci1t zu del" Vernichtung 
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des Herrfmers zu entfIammen, der die erfte Namt jeder Neuvermahlten be=

anfprumt. Hier wird trotz der unumganglimen Annahme einer Vermittlung 
die literarifme Abhangigkeit nimt geleugnet werden konnen) und ahnlime 

Beobamtungen konnte man an einer ganzenReihe der funfhundert Erzahlungen 
mamen, die Edouard Chavannes aus dem chinefifmen Tripitaka veroffentlicht 
hat. Und dabei haben die Leute, die in den erften Jahrhunderten unferer Zeit=
rechnung aus dem Sanskrit oderdem Pali in das Chinefifme ubertrugen und 
folmerweife manmes Marmen erhalten haben, nul' ausgewahlt, und von ihrer 
Auswahl kennen wir wieder nur eine Auswahl. Und eine gleimartige Uber=
fetzertatigkeit ift aum bei den zentralafiatifmen Volkern ausgeubt worden, und 
jeder Tag kann in diefer Hinfimt Entdedmngen bringen. Bis jetzt aber' hat jeder 
neue Fund neue Beweife 'gdiefert, daB das Marmen keinen andern Gefetzen 
gehormt als die gefamte ubrige Literatur, 

Dasfelbe erhellt aum aus der Unterfumung cler Marmen unferer eigenen 
Vorzeit. Aarne fe/ber halt das Mitte/alter fur eine der Epomen, die befonclers 
viel Marmen erzeugt haben, und meint, die kunfrige Forfmung werde wahr=
fmeinlim viele europaifme Marmen als mittelalterlim erweifen. Als Aarne dies 

J fmrieb, war von dem Werke Johannes Boltes und Georg PoHvkas der erfte 
Band erfmienen, und auf das dort zufammengetragene ungeheure Material 
ftlitzte fim wohl diefe Erkenntnis; die fpatern Bande widen dann an vie/en 
und vie/en Proben nam, was fur ein Smatz an fo lange verachtetem Marmen=
gut in den Smriften jener langft verwimenen Zeiten nom zu heben ift. 

Diefep Smatz wenigftens zum T eile der Allgemeinheit zuganglim zu 
mamen, ift del' Zweck diefes Bumes, das neben Marmenfaffungen, die den 
Famleuten bekannt find, aum bisher unbeamtete bringt, die es aus dem Dunke/ 
zieht, und andere, im T extteil und in den Exkurfen, zum erften Male ver=
offentlimt. Die Kenntnis cler meiften nom ungedrudtten Marlein verdankt der 
Verfaffer Herrn Profeffor Dr. Alfons Hilka in Gottingen, der ihm feine nam 
der Handfmrift cler Stacltbibliothek von Tours angefertigte, mit den Hand=
fmrifien von Bern und Upfala verglimene Kopie der Compilatio singularis 
exemplorum, die nimt nur fur die MarmenforfdlUng, fondern fur die ver=
gleimende Literaturgefmimte uberhaupt von der groBten Bedeutung ift, in felbft=
lofer Liebenswiitdigkeit zur Verfugung geftellt hat. Nimt aile Gefmimten freilim, 
die die folgenden Seiten enthalten, find Marmen in dem rimtigen Sinne des 
Wortes, liber den wir uns allefamt klar find, obwohl nom keine jedermann 
durmaus befriedigende Umfd1feibung gefunden ift; hier fei auf clas Beifpie! der 
Bruder Grimm verwie[en, aus deffen Befolgung gewiB niemand einen Vorwurf 

wird erheben konnen. 
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Offene Tiiren einzurennen, fmon Gefag"tes zu wiederhalen, lag nid!.t in 

der Abficht des Verfalfers/ im atlgemeinen hat er nch bemiiht, Tatfachen feft", 
zuhalten ode\' zu erharten. Immerhin bittet er den Lefer, ihm hin und wider 
aud!. weiterhin auf Gedankengangen zu falgen, die abfeits fiihren von den 
viet befmrittenen Wegen. DaB dies eine Kiihnheit ift, gibt er zu, und er wird " 

dankbar fein, \Venn es ihm nicht als Vermelfenheit ausgelegt wird. 
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1. 

DIE FRAU 1M SCHRE1N. 

IN NEAPEL WAR ZU DER ZEIT DES ALTEN KbNIGS, 

namlidl des Konigs Manfred, ein Ritter, Altulf mit Namen, der hatte eine 

wunderfchone, wohledJe Gemahlin, Madonna Lagrinta genannt; und ihr ward 
aile Lurt, die ein Gatte feiner Frau gewahren kann, und beide glaubten in einem 

zweitenParadiefe zu leben, und das dauerte eine lange Zeit: Dann aber gefmah 
es, daB flch Madonna Lagrinta zu otten Malen mit andern Damen und mit 
einigen Baronen bei Gartenfelten vergntigte, und da entbrannte lie in hettiglter 

Liebe zu einem Edellmappen, Nieri mit Namen, einem gar mindern Menfmen 

im Vergleiche zu ihrem Gatten, und nam vielen Tanzen und Liedern faBte lie 
Mut, mit ihm zu reden und ihm von der Liebe zu fpremen, die fie Zll ihm gefaBt 
hatte, undNieri willigte in alles, was fie von ihm heifcbte; und lie trafenAbrede, 

wie lie zusammenkommen wollten, und hatten ihre Luft aneinander, und daran 

gewannen lie beide groBe Befriedigllng. Das konnte aber nimt fo heimlim her=
gehen, daB es nimt fffilieBlim ans Limt gekommen ware. Eines Tages verlieB 

Herr Altulf aus irgendeinem Grunde den Hof frtiher als fonlt und begab lim 
nach Haufe, und die Frau hatte, da lie lim feiner fruheren Rtickkehr nimt verfah, 

die Ttiren offen gelaffen; und fie und Nieri trieben im Bette ihr fuBes Spiel, als 

Herr Altulf ins Gemam trat, und tiber das, was er fah, war er fo entfetzt, da!) 

er vor Schmerz fmier in Ohnmamt fie!' Nieri fprang aus dem Bette und lief, was 

er konnte, und Herr Altulf fagte als weifer Mann: »Frall; du halt, indem du 

mim gefdlandet, allzu arg gefehlt, und dein Fehler wtirde, wenn du flohelt, 

nur nom groBer; mit dem, was du mir angetan halt, werde im mim nie abfinden 

konnen, und darum will im nimts mehr mit dir zu fchaffen haben, bis im vcr ... 

nehme, daB du deinen F~hler vollig gefiihnt halt.« Und tief betriibt vertieB er 

fein Haus und kehrte an den Hof zurud{ in der Abfimt, zu verreisen und nimmer 
zu seiner Frau zurtickzukehren. 

Konig Manfred, dem fein Kummer auffiel, fragte ihn ott und ott um den 
Grund, lInd einmal fagte er ihm dies, ein andermal das, aber von der Verfehlung 
feiner Frau fagte er ihm nimts; und fo vergingen etlimeMonate. Und eines T ages 

ftand er triibsinnig an einem Fenlter feines Gemams in dem koniglichen Smloffe 

und bedachte, was ihm [eine Gattin angetan habe und ob Cl' sie nimt toten 
l' 
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folie und ob ihn nimt das ObermaB des Smmerzes zur Verzweiflung treiben 
werdt'. Und wahrend erlim foHen Gedanken hingab, fah er, wie ein KerI, 

der den Hintern auf einer Britfd1e namzog, zu der Tiir des Palaffes von Madonna 
Fiammetta, der Konigin und Gattin des Konigs Manfred, rutfmte und mit def 
Kriicke an die Tur pomte. Nam langem Pomen kam die Konigin an die Tilr 

. und offnete lie, und der Burfme, der auf der Britfche faB, fchleuderte ihr die 
Kriicke an die Bruff und befchimptte lie, daB lie fo lange verzogen habe. Die 
Konigin entfchuldigte lim, lie fei fo rafch wie moglim gekommen, umfing ihn 
mit ihren Armen und zog ihn hinein, und lie entledigte ihn der Britfche und gab 
lim ihm auf dem Eftrim hin. Und nam einer Weile, namdem lie ihn wieder auf 
dieBritfme gefetzt und ihm eingemamteFriimte und einen Trunk gereimt hatte, 
entlieB lie ihn aus dem Haufe. 

Herr Aftulf, der alles gefehen hatte, begann lim der Trilbfal, von der er 
bis zu diefem Augenblicke befangen gewefen war, einigermafien zu getroften, 
und er fagte bei lich: »Jetzt will im darilber, daB mir meine Gattin einen Smild: 
knappen vorgezogen hat, nimt mehr verzweifeln, da im fehe, daB die Konigin 
dem Konig einen Lumpen vorgezogen hat, der mit dem Hintern auf der Britfme 
rutfcht«; und er nahm Jim vor, fortan frohlim zu leben und guter Dinge zu 
fein und allen Triiblinn abzutun. Und er ging zu der Hofgefellfchatt und gab 
Jim dem Vergniigen hin und tanzte und fang mit den andern, fo daB lim 
Konig Manfred fragte, wie es denn zugegangen fei, daB lim die fo groBe 
Trauer einer fo langen Zeit in einer kurzen Stunde in eine folche Frohlimkeit 
habe verlcehren konnen, und er lag ihm an, ihm Grund und Urfame zu erzahlen. 
Herr Aftulf, der es verheimlimen wollte, gab bald das, bald jenes vor, aber 
der Konig, der all diefe Reden als Ausflumte erkannte, fagte: »Wahrhattig, 
Herr Aftulf, wenn Ihr nimt die Wahrheit fagt, fo werdet Ihr die Liebe ein=, 
huBen, die im zu Eum trage, LInd fortan werde im gering VOn Euerer Freund: 
[matt denken.« Herr Aftulf fagte lim: « Verheimliche ich die Gefmimte, fa gerate 
ich in MiBamtung hei dem Manne, den im mehr als je liebe, und enthiille im 
die Tat, fage im ihm, welche Smmam ihm die Konigin angetan hat, fo kann 
er daran fterben.« Endlim entfchloB er lim, ihm auf fchiddime Weife alles zu 

erzahlen, und bat ihn umVerzeihung, wenn er etwasihm Widerwartiges fpremen 
werde, und der Konig fagte: »Sprim nur kuhnlim; alles, was du fagen wirft, 

foil dir vergeben fein, und nimts als Gutes foil dir daraus erwamfen.« Und 
Herr Aftulf fagte: »Herr Konig, da Ihr es denn durmaus verJangt, werde im 
Euch alles der Reihe nam berimten; weil das aber eine lange Gefmimte fein 

wird, fo bitte im Eum, laBt es Eum belieben, daB niemand fonft dabei ift.« 
Der Konig war einverftanden und begab lim mit ihm in ein andres Gemam, 
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und das ganze Gefolge mu/}te drauf}en bleiben; und nachdem die Tur verfchloITen 

worden war, begann Herr Aftulf zu erzahlen: wie ihn feine Frau mit Nieri 

betrogen habe, den er bei ihr im Bette gefunden, und wie darob ein folcher 

TrfIbrinn fIber ihn gekommen fei, da/} er ottmals befchloITen habe, rich zu rachen, 

lind wie ihm viel andere abfonderlime Gedanken gekommen feien, und das fei 

del' Grund feiner Traurigkeit gewefen; und er fuhr fort: »Solcherlei Gedanken 

waren es, mit denen im an dem Fenfter meines Gemachs in Euerm Schloffe 

ftand, als im einen Kerf kommen fah, del', weil er lahm war, mit dem Hintern 

auf einer Britfme rutfchte. Und er fmob rim zu del' Pforte des Palaftes del' Frau 

Konigin und pomte mehrmals mit del' Kriicke an, und nam einer Weile fah 
.-1.. wie die Frau Konigin kam und die Pforte offnete. Del' Kerl befchimpfte 
lUI, 

fie und warf ihr die KrfId{e, die er in del' Hand hatte, an die Bruft und fchrie: 

»Lang haft du gebraucht, zu offnen!« Die Konigin entfdllIldigte Iid1, lie habe 

nimt frfIher kommen konnen, offnete die Arme, nahm ihn unci zog ihn ins 

I-laus, und in metner Gegenwart, fo daf} im alles fah, nahm lie ihm die Britfdle 

ab und ftieg auf ihn. Nach einer Weile brachte lie ihm Frlichte und einen Trunk 

und fetzte ihn wieder auf die Britfme und entlief} ihn. Und da er fo dreift learn 

und lich betrug, fo fchlof} ich, daB del' Handel mit der Konigin fchon eine langere 

Zeit dauere, und wie ich mil' fo iiberlegte, wem Eud1 clie Konigin vorgezogen 

hat, fo fah id1 ein, daB das Betragen del' Konigin nom viel fchlecbter als das 

meiner Frau ift, weil Ihr taufendmal mehr wert feid als del', den Eud1 die 

Konigin vorgezogen hat, wahrend ich nicht viel beffer bin als Nieri. Und darum 

nahm im mil' vor, wieder luftig zu fein und den TrfIblinn fahren zu laffen.« 

Del' Konig fagte: »Wahrhattig, wenn es fo 1ft, wie du fagft, fo fage ich 

dir, daB du Grund zur Frohlichkeit haft und ich zur BetrfIbnis; gleichwohl will 

es mir nicht in den Sinn, daB die Konigin fo toricht gewefen fein follte, fo weit 

zu gehen, und ware es wirklid1 wahr, fo wfIrde ich nimmer froh werden.« Sagte 

Herr Aftulf: »Wahrhattig, ich verlichere Euch, es ift wahr I aber herzlich leid 

tut mir, daB Ihr mich gezwungen habt, es Eum zu erzahlen.« Und del' Konig 

fagte: »Wie ich dir frliher gefagt habe, fo bewahre ich dir jetzt, daB ich dich, 

wenn im dich je geliebt habe, nun noch hundertmal mehr liebe; abel' ich bitte 

dim, verfmaffe mir in diefer Sache GewiBheit, auf daB ich mirvon den fmwarzen 

Gedanken helfen konne.« Herr Aftulf fagte: »Ich gedenke es Euch [ehen Zll 

laffen, fo daB Eum kein Zweifel bleibt, und das kann am beften von dem 

Fenfter meines Gemams gefmehen, und ich werde Eum zur Zeit verftandigen.« 
Und cler Konig war es zufrieden. 

Herr Aftulf begann lich verborgen Zll halten, und nach einigen Tagen, es 

war gerade ein Feiertag, fah er den Kerf wieder kommen. Sofort holte er den 
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Konig, und der trat an fein Fenfter, und nun fah er, wie del' Kerl mit def 
Krud{e pomte und, weil die Konigin nimt zur Stelle war und er lie nimt kommen 

horte, wieder und wieder pomte; und fmlieBlim kam die Konigin,leimt gekleidet, 
und offnete ihm, und der Lump holte aus, um ihr die Krullie an den Kopf zu 
werfen, und er hatte fie getroffen, ware lie nimt ausgewimen, und er fmrie lie 
an: »Ou Hure, warum kommft du fo fpat?« Und lie nahm ihn furmtfam in die 
Arme und fmaffte ihn hinein und tat mit ihm in Gegenwart des Konigs, wie 
Herr Aftulf gefagt hatte, und dann entlieB lie ihn. Und der Konig fagte zu 
Herrn Aftulf: »\Vahrhafi:ig, Aftulf, im bin entfmlolTen, nimt mehr in der \Velt 
zu leben, und im momte, daB du 'und im aufunddavongehen und es niemand 
fagen, und wir nehmen uns genug Geld mit und gehen unerkannt und ohne 
Begleitung zu FuB; und wir kehren nimmer zurulli, es ware denn, daB uns 
ein Abenteuer zuftoBt, das uns zur Heimkehr beftimmt.« Herr Aftulf fagte, 
er gehe gern von feinem Weibe und mit ihm, und der Konig nahm viel Geld, 
und lie mamten lim insgeheim auf den Weg. 

Auf ihrer Wanderung kamen lie einmal in del' Gegend von Lucca an""ein 

lufi:iges, fmattiges Platzmen, wo ein lieblimes WalTeriein flaB, und ob der Hitze, 
es war im Juli, hielten fie dort Raft. Oa fahen fie einen Mann kommen, del' 
trug auf dem Rud,en einen graBen, gewimtigen Smrein, und er fchritt leimt 
genug unter ihm einher; und als er lim Ihnen auf BogenfmuBweite genahert 
hatte, befmlon'en lie, fim in einem Geholz in einiger Entfernungvon dem WaITer 

zu verftellien, um Zll fehen, welmen Weg er einfmlagen werde, und das taten 
lie. Oer Mann kam heran, tumtig verfmwitzt von der Hitze fowohl als aum 
vom Gehen und von der Last, und als er den Smatten und das Bamlein fah, 
gedamte er zu raften und fetzte den Smrein auf den Boden. Dann nahm er 
aus der Tafme einen SmlulTel und offnete den Smrein, und heraus fprang ein 
gar hiibfmes Magdlein, et~a zwanzig Jahre alt, und die fetzte fim an feine 
Seite, und namdem fie aus dem Smreine Brot, Fleifm und eine Flafme Wein 
genom men hatten, begannen lie in Frommer Eintramt ihr Mahl zu halten. Und 
nam dem ElTen, es war um die dritte Nammittagsftllnde, legte der Mann fein 
Haupt dem Madmen in den SmoB, und er entfmlief und bl'gann zu fmnarmen. 
Der Konig un~ fein Gdell, die alles beobamtet hatten, horten den Mann nimt 
fo bald fmnarmen, als lie befmlolTen, dem Madmen zu eroffnen, wie fehr fie 
einerihresgleimen bedurften; hatten lie dam feit ihrer Abreife mit keinem Weibe 
zu fmaffen gehabt. Sie traten ein wenig vor das Geholz und winkten ihr, zu 
Ihnen zu kommen, und das Madmen, dem lie anftandige Lellte zu fein fmienen, 
[mob famte, [amte dem Mann die Flafme unter den Kopf und lim felber weg, 

und fie ging zu ihnen, und fie wurde trefflim empfangen und von dem Konige 
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LInd feinem Gdellen viennal beffiedigt; LInd gar froh liber cliefes Abenteuer 

lobte fie den Herrn undo die zwei Manner. Dann fragte fie del' Konig, wer fie 

fei und woher und wer der Mann fei, der fie in einem Schrein alif dem Rilcken 

trage, und warum er das We. Das Madchen fagte: »Ich bin aus Siena, LInd 

man nennt mich die Savia odeI' die Kluge, LInd ich bin die Frau des Mannes, 

. del' dort fchlaft, und er heiGt Arnulf, und der Grund, daG er mich folcherweife 

mittragt, ill: Eiferfucht, damit ich es mit keinem andern als mit-ihm halte; darum 

l1i111mt er diefes Ungemach auf fich, fooft er des Handels halber Siena verlalTen 

muG, und find wir in Siena, fo fperrt er mich in eine Kammer im ErdgefchoG, 

. die keine Tilr hat und kein Fenll:er, auBer ganz oben ein paar Luftlocher mit 

Eifengittern und Zll der es keinen Zugang gibt, afs eine Falltilr in dem FuB~ 

boden del' obern Stube, und auf diefer Falltilr litzt er Tag und Nacht bei 

feiner BefchaftigLIng; er offnet und verfchlieBt lie mit einem SchliilTei und fchlaft 

bel mil', und fo macht er es immer. Abel' die Natur hat mich und iiberhaupt 

die Frauen Sienas dcrmaBen begnadet, daB wir auch gegen folfie MaBregeln 

Rat finden; ich habe unter meinem Bette ein Loch gegraben, das aus dem Haufe 

flihrt, LInd fo lalTe ich al/taglich einen oder den andern zu mir ein, und hin LInd 

wieder gehe ich auch aLIswarts meiner Lull: nach, und auf diefe Weife verfdlaffe 

ich mir Troll: und Zeitvertreib, und das Denken und die TrlibfallalTe ich meinem 

Gatten Arnulf. « Der Konig, del' mit Vergniigen gehort hatte, welches Verfahren 

der Mann beobachtete und daG lie lich die Savia oder die ~lLIge nennen lieG, 

fagte zu feinem Gefellen: »Von ihr haben wir fo viel gelernt, daB wir mit treff= 

Hcher WilTenfchaft heimkehren konnen. « Und das Maddlen, dem es an del' Zeit 

fdlien, wieder zu ihrem Manne zu gehen, fagte zu den beiden, wenn lie bisher 

mit ihr zufrieden gewefen feien, fo mage jeder noch ein Apfelchen aus ihrem 

Garten pfIiicl,en, LInd auf di'efes gefallige Angebot pfIiid,te del' Konig ein 

Apfelchen, LInd cines pfIiicl,te fein qefell; LInd zm Be10hnLIng fiir die g'LIten 

Dienfte gab ihl' der Konig einen fchonen, wertvollen Ring; fachkundig, wie lie 

war, erkannte lie den Wert des Kleinods, LInd lie fagte lich, daB das Herren 

VOll hohem Stande fein miiBten, lind lie befahllie Gott. Und lie ging zu inrem 

Gatten zuriid" wed,te ihn und fagte , als ware lie immer bei ihm gewefen: »Ach, 

fchwer bill: du mil' auf den Schenkeln gelegen!« Der Mann fteckte fie in den 

Schrein, verfchloG ihn, nahm ihn auf den Riid,en lind fchlug den Weg nach 
Siena cin. 

Und Konig Manfred fagte: »Herr AlI:ulf, nun brauchen wir nicht weiter 

durch die Welt zu tappen: das Madchen hat uns unterwiefen, daG man eine 

Frall nie fo hiiten kann, daB Ge keinen Feh!tritt beginge; vereite1t man Ihnen 

allen diefes oder jenes Stuckchen, fchlieBlich tun Ge doch , was lie wollen. Und 
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darum fage im dir: kehren wir nam Neape1 zurum und ftrafen wir unfere 

Frauen auf ziemlime Weife und geben wir uns wegen diefer Gefd1imten keiner 
Trubfal mehr hin. « Und fo befmlolTen fie, und fie zogen heim nam Neapel, und 

dort bertl'afie jeder feine Frau hiibfch nam Gebiihr. 
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,2. 

RITTER", UNO FRAUENTREUE. 

Es WAR EINMAL EIN RITTER, DER WAR EIN ARGER 

Feind [eines Heimatlandes, und nachdem er vieler Verbrechen uber .. 

wiefen und des Todes [chuldig erkannt worden war, wurde er auf koniglichen 

Befchl lind Volksgeheifi verbannt. Und weil er weder in der Heimat, noch 
in del' Umgebung einen Freund hatte, floh er weit weg in die Fremde, wo 

nidlt nm [eine Mirretaten, [ondern auch fein durch lie gefchandeter Name unbe-

kannt war, und er nahm lich in lobenswerter Sinnesanderung vor, feine alte 

Graufamkeit in Milde und [eine zugellofe Uberhebung in mafivolle Tapferkeit 

zu verkehren. Er fugte lich zu einem machtigen Herrn, und dem diente er fa 

weislich, daB er derren Untertanen moglichft wenig Abbruch tat und lich grofien 

Nutzen fchaffte; er half ihnen, fow-eit es die Treue zuliefi, und fchadete ihnen 

weniger, als es die ihm angeborene Graufamkeit heifchte, nicht ohne folcher; 

wei[e deutlich zu zeigen, um wievie1 mehr er vermocht hatte, als er tat. 

Unter [einen Gefellen bei jenem Machthaber war auch ein gar wad,erer 

M ann, und der bat ihn, weil er ihm gleich trefflich zu fein fchien, urn feine 

Freundfd1aft. Er weigerte lie ihm nicht, und lie bekraftigten die Freundfchaft 

mit Schwuren und machten miteinander ab, jeden Schaden und jeden Gewinn 

zu teilen, und dider Ritter nahm ihn in feine Stadt mit. Da er ihn aber nicht 

mit feiner Gattin bekannt machen wollte, [0 fuhrte er ihn, ohne ihm [agar rein 

Haus zu zeigen, in eine Herberge. Nun wurde die[e Stadt von Nachbarn 

bekriegt, aber deren Krafte vernichtete in wenigen Tagen die Kraft des Ver-

bannten, und er teilte mit feinem Gefellen alle Beute und allen Gewinn. 

LInd als dann wieder Friede war, ritt eines Tages der Fremde, trefflich 

angetan mit Gold und Put'pur, auf einem prachtigen Streithengft durch die 

StraBen, und da fah ihn die Gattin [eines Fre~ndes, und fchon enlbrannte 

lie auch in Liebe zu ihm. Und lie enrbot ihm durch ihre Kammermagd, er 

folie in der Nad1t zu ihr kommen, und er ging zu ihr, und beim Abfchiede 

befd1enkte lie ihn mit einer grofien Menge Goldes und allerlei koftbaren 

Steinen. Bei del' Teilung diefes Gewinftes fragte ihn fein Freund, woher 

er ihn habe, und [0 kam er 'darauf, dafi feine Frau verdorben und fein Geld 

vermindert worden war. LInd da er feinen Reden entnahm, dan er in der 
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namften N amt wieder hingehen werde, [0 gedamte er ihm das Spiel ZLI 

verderben. 

Er gab eine langere Rei[e VOl', kam. aber mitten in der Namt unverfehens 
zuriid{. Seine Frau verbarg ihren Buhlen in dem Troge, in dem der Ritter 
feinen Harnifm zu fegen pfIegte. Trotz eifrigem Sumen fand ihn der Ritter nimt, 
wohl aber hatte er ihn, wie er, erboft fmreiend, mit dem Smwerte blindlings 
herumftadl, bald verwundet: Endlim lieB der Eiferfudltige von feinem Lannen 
und ging, und nun ging aum fein Freund, nom mehr mit Gefdlenken beladen 
als das effte Mal. Wieder wurde der Gewinn geteilt, wiederum Tiicke geplant. 
Diesmal wurde der Buhle hinter der Tiir verfted\.t; er wurde nimt gefunden . 
Der Gewinn wurde wieder geteilt, und zum dritten Mallegte es der Gatte an, 
ihn zu ertappen. Als er in der Namt kam, fteckte die Frau ihren Liebhaber 
in eine Kleidertruhe. Er woHte die Truhe durmfumen, und die Frau ftimmte 
gleimmiitig und unveranderten Gelimtes zu und fagte nUf, lie wolle lie felber 
offnen, weil fie lim belfer darauf verftehe, die Kleider zu behandeln und Lim=
zLiwenden. Und lie zog einen langen Mantel hervor und breitete ihn aus, und 
dahinter verbarg lie ihren Buhlen, und dann warf lie den Mantel fiber ihn; 
und der Ritter ging tiefbetriibt weg. Nun wurde aum der Buhle entla!fen, nimt 
ohne daB ihm fein Gefmenk, ob der ausgeftandenen Furmt, vervielfamt worden 
ware. Als er aber mit feinem GefeHen geteilt hatte, fmwor er, nun werde er 
nimt mehr hingehen. 

Traurig liber den Verluft feines Eigentums, nom trauriger aber fiber den 
Ehebrum feiner Gattin, plante der Ritter, feinen Gefellen und feine Gattin als 
Ehebrecher und Ehebremerin zu verderben. Er ftellte ein reimes Mahl an und 
Iud feine vornehmften Nambarn und feine Verwandten und Freunde; feine 
Gattin aber lieB er gefefi(dt hinter einem Vorhang litzen. Und als dann fein 
Gddl trunken war, fragte er,ob er nimt zur Unterhaltung den Tifmgeno!fen 
erzahlen wolle, wieviel Geld er von jener Frau, mit der er die Ehe gebromen, 

erhalten habe und unter we1<hen Umftanden. Durm die vie1en Bitten und das 
viele Trinken verleitet, erzanlte er die Gefmimte. Als ihm aber gegen SmiuB 
der Erzahlung VOl' vielem Lamen die Stimme, wie das ott gefmieht, erftid\.en 

woHte, hob er, um auszufpeien, den Vorh~mg, und da fah er jene gebunden 
mid in Qualen. Sofort kam er zur Vernuntt; und um alles, was er erzahlt 
hatte, als Luge und Erfindung hinzuftellen, fmloB er feine Gefmimte [0: » Und 
nachdem im das und andres getan hatte, war es mir, als ftiinde im auf einer 
Briicke aus Glas, und es donnerte flirmter!im, und die Briid\.e bram unter mir, 
lind im fiel in einen reiBenden Strom, und in ent[etzlimem Sdlrecken erwamte 

im alls meinem Traume.« Und [0 verkehrte er in behender Lift die Wahrheit 
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feines Tuns in aus[chweifende Dichtung und rettete die Frau, die er [chier [dlOn 

verdorben gehabt hatte. Ins Verderben abel' brachte er faft feinen Gefellen, 

und der ware auch verdorben gewefen, harte er nicht eidlich gelobt, er werde 

aller MiBgunft gegen ihn und allen Grolls auf feine Gattin entfagen. 

Die Frau aber gab fldl damit nicht zufrieden, fondern erfann nadl del' 

Verfohnung neue Plane des Ehebrudls. Auf ihren Rat kaufte ihr Geliebter 

das Haus neben dem, wo fie wohnte, und grub einen unterirdi[chen Gang von 

dem einen in das andere, fa daB er frei hinundhergehen konnte, fooh: er 

wollte. Da ihr aber auch das noch nicht genligte, [chlug fie ihm Ehe LInd Hochzeit 

VOl', und das legte fie ihm fo dar: »Mein Herr ift dein Gefell. Sag ihm, aus 

deiner Heimat fei ein Maddlen gekommen, und die wol/eft du zm Frau 

nehmen, und es fei euere Sitte und farazeni[ches Gefetz, daft eine Frau red1ts= 

gi'lltig nur aus den Handen eines Mannes genommen werden konne,. und da 

du in diefer Stadt keinen Freund habeft, fo mochteft du fie aus feiner Hand 

empfangen. Wenn er dann mich fleht, wird er meinen, ich fei feine Frau, und 

wird ftutzig werden. Und er wird in fein Haus hinuberlaufen, um flch zu liber=, 

zeugen, ob ich es bin, und ich werde frliher als er im Schlafgemach fein. Da 

wird er glauben, er habe flch getau[cht, und wird zu dir zurlickkommen; und 

ich werde [mon Val' ihm wieder zur'Stelle fein, lInd er wird mich dir VOl' allen , 

die dafein werden, zm Gattin geben. « LInd [0 ift es auch ge[d1eh en. 
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3. 

DIE VERSCHENKTEN LEBENSJAHRE. 

IN EINER STADT, DIE ICH NICHT WOHL NENNEN KANN, 
haufte einmal ein ehrbarer Mann, der hatte die allerfchonfte Frau zur 

Gattin und lebte mit ihr in Freuden und Wonnen. Da gerchah es, daB die 
Frau ohne jegliches Siechtum eines jahen Todes verblim, und vor Schmerz 
darob wufite lich der Mann fchier nimt zu falfen. Und fo wert hielt er· ihren 
ftolzen Leib, fa feft blieb fein Sinn nach ihrl, daB er es nimmer leiden wol/te, 
daB lie begraben wiirde; und ohne vor dem Jod ein Graufen zu tragen, behielt 
er die tote Frau nicht nur zu Haufe, fondern bot ihr auch, gleich als ware fie 
noch lebendig gewefen, zu Tirche und zu Bette aile Zucht. 

Die Mar von diefem feltfamen Tun fprach lich in der Stadt herum, und 
auch feine Verwandten und Freunde erfuhren davon, und lie ftraften ihn mit 
hartem Smelten. Das lieB er lich aber nicht anders anfechten, als daB er alles, 
was er befaB, verkaufte und zu barem Gelde machte, und er liefi einen fchaneo 
Smrein anfertigen, und dardn legte er die tote Frau. Und er zag mit ihr, nur 
nom von einem Knemte begleitet, weg aus feiner Stadt und in eine andere, 
wo ihn niemand kannte, und dart machte er lim in der Ablicht, nimmer 
heimzukehren, anfaflig; er erwarb ein Haus, und das bezog er mit der toten 
Frau, und lie muBte mit ihm zu Tifche litzen und zu Bette liegen wie dne 
Lebende. 

In feinem Herzen aber war immerdar del' Wunfch, feine Frau momte 
doch wieder lebendig werden, und als er einmal nachtens im Bette lag, betete 
er: »0 Herr Gatt, kannte ich dam den Tag erleben, daB die Frau wieder 
lebendig wiil'de und wieder frirch und gefund mit mir zu haufen anhiibe!« Und 
wie er das fa inbriinftig begehrte, fa fandte ihm Gatt in feiner Onade einen 
Engel, und der fagte zu ihm: »Deine Frau mag wieder lebendig werden, mit 
dem Geding jedoch: von den Jahren, die du noch zu leben hatteft, miiBteft du 
ihr zwanzig geben, und zur Stunde wiirdeft du urn zwanzig Jahre alter werden. « 

Darob war der Mann iiber aile MaBen froh, und er fagte: »Gern gebe ich ihr 
die zwanzig Jahre, und gern will im lie verlieren. « Und fchon war aum die 
Frau wieder lebendig und, wie vordem, frirch und gefund; er aber war gealtert, 
und war er bisher vierzig gewefen, fo war er nun femzig und fein Haar grau 
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und weiB. Und voller Freude rief er: »Willkommen, Frau! Aus Gottes Gnade 
bift du genefen!« Und lie fagte: »Wie ifi mir? Wie habe im fa lange 

gefmlafen? Das war nimt remt von mir.« Und ('r fagte: »Nimt fa! Mein 
Herz war traurig; nun ift es wieder froh. Zwei Monde bift du tot gewefen, 
und nun hift du, da im dir zwanzig Jahre meines Lehens gab, genefen; 
die folia jetzt du leben, und liehe, mein Haar ift grau geworden.«( Die Frau, 
in frifcher Jugend prangend, dankte ihm, und fa hegannen lie von neuem in 

Freuden zu leben. 
Nun gefchah es, daB lim vor ihrem Haufe ein Tanz begah, und die Frau 

lugte beim Fenfter hinaus, wie das junge Yolk del' Stadt fcine Kurzweil hatte. 
Da kam ihr die Luft, auch zu tanzen, und fie bat ihren Mann, und er gewahrte 
ihr es gern und hieB feinen Knemt, lie hinauszufuhren und ihrer zu achten. 
Und fa ging lie und tanzte frohlim, und der Mann legte lim ins Fenfter und 
fah zu, und er -freute lim ihrer Freude. Und ein junger Mann, ein Gefell mit 
ftolzem Leib, tanzte mit ihr, und lie fah ihm in die Augen, und er fragte lie, 
ob fie, die doch mit allem Reiz begaht fei, keinen Gatten hahe; und lie fagte 
zu ihm: »Seht den alten Smelm dart im Fenfter, das ift mein Mann, und ware 
im feiner ledig, an nimts gewanne ich groBere Freude. Mit Liften hat er mich 
von meiner Verwandtfchaft weg und in die Fremde gehramt, und wer mir 
von ihm hulfe, dem ware im hold.« Und fa redeten lie nodl mehr miteinander, 
und der Jungling verhieB ihr, nam ihrem Willen zu tun und lie nam dem Tanz! 
an einen limern Ort zu fuhren. Da fagte der Knemt zu ihr: »Frau, wir fol/ten 

heimgehen, fonft mochte lim der Herr erzurnen.« Sie aber antwortete ihm: 
»Im hab mir einen erlefen, und zu dem gehe im Heber als zu dem alten 

unreinen Smelme.« Und der Jungling nahm lie in feinen Arm und fuhrte 

fie weg. 
Del' Knemt lief heim und fagte zu feinem Herrn: »Smaut, Herr, wie 

dem ift. Euere Frau will zu einem andern, und feht, lie geht mit ihm.« Der 
arme Mann lief ihr nam, und er rief lie: »Wohin, Frau? Geh her zu mil'! Hab 
im dir nicht genug del' Treuen erwiefen?« Die Frau abel' fagte ihm ab, und der, 
der lie fuhrte, fpottete feiner. In feinem Smmerze ging der Mann zu den Stadt" 
gewaltigen und hat lie um Hilfe und klagte und erzahlte ihnen den ganzen 
Handel und heifchte Gerimt von ihnen. Sie willigten ein und 1egten den J ungling 
und das Weib und aum ihn, jedes fur lim allein, ins Gefangnis. Und am 
Morgen gingen die Weifeften der Stadt zu ihm und fragten ihn, was lim vel''' 
laufen, und er berimtete ihnen den ganzen Hergang und wie er fur ihr Leben 
feine Jugend gegeben hatte. Und lie fpramen Remt, die Same folle er fchlimten, 
und er bat lie, die Leute einen Kreis hilden zu lalTen und die Frau in die Mitte 
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zu ftellen und ihn und den Jungling gleich weit von ilir, und dann wolle er 
fehen, ob fein Zureden fo vie! uber fie vermagen werde, daO fie von ihrer 

I Unziemlichkeit latTe; witTe ihr aber der Jungling einen andern Rat zu fagen und 

wolle fie zu ihm, fo folie fie mit ihm ziehen durfen. 
Und dfe Weifen waren damit einverftanden, und fie taten es dem Weibe 

und dem J ungling kund, und denen gefiel das fonderlich, und die Burger bildeten 
auf dem Plan einen Kreis, und der Alte und der Junge und das Weib wurden 
hineingefuhrt und fo, wie der Alte geraten, geftellt. Und dem Alten ward 
Verlaub gegeben, mit feinem Weibe zu reden und fie zu mahnen, wie er wolle. 
Und er fagte ihr, lie mage bedenken, daB nom nie ein Mann erfehen worden 
fei, der folmes wie er fur fein Weib getan habe: wie er ihren toten Leib 
gegen den Willen der Seinigen aufbehalten habe und wie er mit ihm in 
die Fremde gezogen fei und ihn weder Tag noch Namt, von lim. gelatTen 
habe; und fie mage hedenken, daO er feine jungen Jahre hingegeben habe, 
urn fie aus der T odespein zu loren, und er [chloO: »Komm wieder in mein 
Haus, wo im dir Zumt und Ehre hieten will, und kehre dich ab von folmem 
\Vandel!« 

Die Frau aber fah nur den jungen Gefellen an und fagte: »Ich weiO nicht, 
was er redet, und kenne ihn nimt. Wer hat mir den Schelm auf gel aden ? Ich 
finde mein Genuge an demJungen.« Und damit wollte lie aum fchon zu diefem 
laufen, aber man hieO fie warten, bis auch er geredet haben werde; und der 
Jungling fagte: »Frau, zu Recht gehart Ihr mir zu, und all mein Gut will im 
mit Eum tei/en; mit mir fahret Ihr wohl betTer als mit dem Grei[e. Soli Euer 
ftolzer Leih eines alten Mannes fein? Kommt her zu mir, da habt Ihr guten 
Fug.« Und fie fagte: »Ja, das tu im gern.« 

Da fagte der Alte: »Hore nom mein letztes Wort. Nom einmal mahne 
ich dich an all die Treue und Liebe, die ich dir nach Kraften getan; willft du 
aber' dennoch von mir weg und zu einem gehen, den du geftern nodl nimt 
kannteft, fo gefchieht dir fchweres Leid, und des mag alles Volk, das hier fteht, 
Zeuge fein. Ich fage es dir vorher: in dem Augenhlid{, wo du dich von mir 
kehrft, bift du tot, und dein toter Leib leidet dann viel mehr denn ehedem; ich 
werde wieder jung und fmon werden, und- du wirft ein fauliges Madenaas 
fein. Willft du des Leidens ledig fein, fo komm 'zu mir, und dann lebft du 
noch, wie der Engel gefagt hat, zwanzig Jahre. Nun wahle, oh Lieb oderLeid. 
und tu, wozu dim dein Wille treibt.« Und zur Stunde lief fie zu dem Jungling 
hi~ und fiel ihm urn den Hals, und fchon war fie ein faulender Leimnam. Ihre 
Frifche war Verwefung, ihre' Schonheit war Geftank; ihr freveliger Sinn gab 
ihr den Lohn. 
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Das Wunder fahen all die vie/en Leute, und ~~ [ahen auch, wie dem 

alten Manne Gnade gefchah und ihm [eine Jugend wieder ward. Und er dankte 

Gatt fur [eine Gnade und lobte ihn mit lauter Stirnrne und bat ihn urn Vel': 

gebung feiner Sun den. Und fortan belTerte er rein Leben. Und er zag zurud, 

in feine Heirnat und diente Gatt, und er verfchwar es, jemals mehr einem 

\'Veibe zu trauen. 
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I. 4. 

FRAUENHUT. 

Es HATTE EINMAL EIN MANN EIN WEIB, DAS 
durchaus fdllecht, ftreitfuchtig und verbuhlt war, und da er es nicht mehr 

mit ihr aushalten konnte, befchloB er zu St. Jakob von Compoftella zu pilgern, 
urn ihr auf eine Weile zu entrinnen. Und da lie zu ihm fagte: »Herr, feht, Ihr 
verreifet; wem befehlet Ihr mim?«, antwortete er erboft: »Dem Teufel befehle 
ich dich!« Und damit fchied er. 

Kaum aber kam zu der Frau einer ihrer Buhler, fo war aum fchon der 
Teufel da in gar erfchrecklicher Geftalt, und er fuhr ihn an: »Weiche und lieh 
ZLI, daB du diefes Weib nicht beriihreft, fonft tote im dich, da mir lie ihr Mann 
befohlen hat.« Und arg erfchrocken entfIoh der Buhler. Und fo tat es zum 
andern LInd zum dritten Male der fchlaue Erbfeind, der dann und wann die 
Erfiillung ftart, auf daB das Feuer des bafcn Willens defto haher lodre. Und 
als nach langer Zeit der Mann von feiner Pilgerfahrt heimkam, erfchien ihm 
der Teufel und [agte: »Empfange deine Gattin, wie dLI lie mir befohlen haft 

LInd ich lie mit arger Muhe bewahrt habe. Lieber wiirde ich zehn wilde Stuten 
huten, als ein fo durch LInd durch fdllechtes Weib.« 
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5. 

SCHLIMMER ALS DER TEUFEL. 

Es WAR EINMAL EINTEUFEL, DER STELLTE MANCHEN 

Tag und manmes Jahr einem liebenden Paare nam, einem Ritter und 

[einer Frau, und nie konnte er ihre Eintramt ftoren. SmlieBlim ging er zu einem 

alten Weibe und verhieB ihr ein Paar Smuhe und ein Smoci, Pfennige, 'daB fie 

die zwei Gatten verwirren lind Unfrieden unter Ihnen (linen Colle. 
Das alte Weib ging Zll del' Rittersfrau und [agte zu ihr: »Ach, Frau, ich 

habe Bum [0 lieb ob Euerer groBen Tugend, daB im Euere Schande und Euer 

Leid nicht mehr el:tragen kann,. l ~nge genug habe im es, daB Gott erbarm, 
ertragen.« Und lie machte der guten Frau [0 groBe Angft, daB lim die kaum 

falTen konnte, und das [agte fie ihr und bat lie: »Sag an zm Stunde: was 

Schande und Leides liegt auf mi1'7 ,( Und das alte Weib [agte: »Das Herz drtidct 

es mir ab, daB mein Herr, Euer Mann, [0 fmon und gelittet Ihr feid, mit andern 

Weibern bofesSpiei treibt. « »\Viefo 7« [agtedieFrau,. »dasglaubeim fmwerlid1 .« 

Sagte das alte Weib : »Im will es Eum beweifen. Wie Ihr wiBt, fo reitet er all: 

taglim mit feinen Hunden und feinem Habimt zu Felde auf die Beize; aber 

da reitet er ins Dorf zu des Meiers Tomter, und mit der geht er urn und liegt 

bei ihr (ll1d ubt an Eum Untreue. « Und lie machte es del' Frau [0 fd1wer, da!) 

die wahnte, alles rei wahl' . . 

Darauf ging das alte Weib zu dem Herrn und [agte, wenn er zu Felde 

und auf die Beize reite, fo habe feine Frau Umgang mit andern Mannern, 

und das fagte fie ihm fo offenbarlim, daB er wahnte, es fei wirklim fo. Und 
dann ging !i.e wieder zu del' Frau und fagte: »Frau, wenn Ihr wollt, fo will im 

Eud1 lehren, \Vie Ihr ihm tun mtiBt, auf daB er keiner Frau mehr ntitze 

werden mag denn Eum, und das kann mit ldeinen Dingen gefmehen, daB er 

es nimt gewahr wird, und wedel' Euci1 nom ihm foll daraus ein Smade an 

Leib oder Seele erwachfell, und nie wird er es inne werden .« Die Frau fagte: 

»So es weder ihm nom mir fchadete und er es nimt inne wtirde, fo tare im es 

wohl. Habe im ihn dod1 fo lieb, daB im ihn, ehe denn er je inne werden follte, 

daB ich ihm etwas getan hatte, tun lieBe, was er will. « Sagte das alte Weib: 

»Er wi I'd es nimmer inne werden, wenn Ihr tut, wie im Eum fage. Ihr nehmet 

ein neugefchliffenes Schermeifer, womit nod1 nie gefchoren ward, und das ftedcet 
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Eum in den Bufen, und wenn er zu Mittag in Euerm SmoBe fmlatt, fa neh'met das 

Meffer aus clem Bufen und fmneidet ihm wahl fems I-iaare von denen ab, die ihm 

an der Kehle an einer Warze wamfen, und deffen wird er im Smlafe nimt gewahr 

werden~ und die Haare gebt Ihr mir, und ich will damit tun, daB er keiner Frau 

mehr ntitze fein mag denn Eum und es auch nie wird inne werden,« Die Frau 

fagte: »Das will im tun«, und lie fteckte ein neugefmliffenes SmermelIer zu lich. 

Nun ging das bore alte Weib zu dem Ritter und [agte: »Herr, Ihr wahnt, 
idJ hatte Eum belogen, als im Eum gefagt habe, Euere Frau halte es mit andern 

Mannern; nun will im Eum die Wahrheit [e1ber erfinden !alIen. Ihr pfIegt all", 

weg~ mittags in ihrem SmoBe zu fchlafen. Heute aber hutet Eum, [0 Eum 
Euer Leben lieb ift, einzufchlafen; dentl lie hat ein neugefchliffenes Smermeffer 

im Bufen und will warten, daB Ihr einfehlafet, aber deffen mtiBt Ihr Euch huten, 
fonft fehneidet lie Eum die Kehle ab, und das bl'aucht Ihr mir nicht zu glauben, 

fondern [01lt es felber erfinden.« Der Herr erfmrak, ob er es gleich nicht zu glauben 

vermoehte, und gedaehte: »Du willft fehen, ob es Wahrheit oder Luge ift.« 

Und zu Mittag legte er lich feiner Frau in den SmoB, wie er a1lwege 

gewohnt war, und ftellte fich fchlafend und fmnarmte laut. Und die Frau glaubte, 
er fchlafe, und zog das Meffer aus dem Bufen, und mit der andern Hand griff fje 

ihm an die Kehle und wollte ihm die Haare von der Warze ahfmneiden. Und 
der Ritter fuhr auf und packte fie bei der Hand, in der fie das MelTer hielt, und 

brach es ihr aus der Hand; und bevor fie hatte zu Worte kommen konnen, auf daB 

fie ihm gefagt hatte, warum fie das getan habe, hatte er fie zu T ode geftochen. 

Alfo hatte das bore alte Weih verrimtet, was der Teufel nie hatte ve~richten 
konnen. Darum ift ein bofes altes Weib fchlimmer als der Teufel und nom 

taufendmal fehlimmer; denn der Teufel war den zwei Ehe1euten manmes Jahr 

namgegangen, ohne nach etwas anderm zu trachten, als daB fie tibel miteinander 

lebeten, und hatte es dom nicht zuwege bringen konnen. Und der Teufel fuhf 

hin und nahm einen Stecken und tat ein Smock Pfennige in ein Tumlein und 

hangte es vorne an den Stecken und hangte aum ein Paar Smuhe dran und 

ging zu dem alten 'Weihe - daB fie Gott fchande! - und fagte: »Nimm dir, 
was dir verheiBen; denn du bift fmleehter als im, und was im in langer Zeit 

nimt habe fchaffen !connen, das haft du in kurzer Frift gefchafft.« 

Darum hute fim manniglim vor den alten Weihero, die find allefamt 

Hexen; habt ihr doch gehort, daB fim ihr der Teufel den Lohn nicht mit der 
Hand zu bieten getraut hat, [0 [ehr furmtete er fie. Darum Ilute 'manniglim 

feines Weibes und [einer Tochter vor ihnen; denn fie verfiihren fie mit Liften, 

derengleichen kein Mann je zu erdenken vermochte. Es war nie etwas fo gut 

wie das gute Weib, und nie etwas fo bore wie ein bofes Weib. 

18 



. 6. 

LIEBES ZAUBER. 

E INE EHEFRAU NAHM EINMAL IHRE ZUFLUCHT ZU 
einer Hexe, und fie verlangte von ihr, daIl fie durch Befchworungen ihren 

Gatten zwinge, ihr feine Liebe zuzuwenden. Und die Hexe trug ihr auf, ihr 
ctfiche Haare aus den Augenbrauen ihres Gatten zu bringen. Ais nun ihr 
Mann mit einigen Gefellen eine ·Handelsreifl' in ein femes Land antrat, bat 

ihn die Frau: »Ach, Heber Herr, gib mir ein paar Haare aus deinen Brauen, 
damit ich fie bei mir verwahre zum Gedenken an deine Liebe.« Und der fchlaue 

M ann gab ihr einige Haare von dem aus Fell verfertigten Kod1er, den er trug. 
Und nachdem er mit feinen Gddlen eine Tageniife zuri.ickgelegt hatte, 

kehrten fie in einer Herberge ein; dort hatten fie am Abend ihre Kurzweil 

mit luftigem Gdprach, als nch auf einmal jener Korner, den er an einen Nagel 

in der Wand gehangt hatte, geraufchvol1 zu ruhren begann. Und fie fagten: 

»Was ift das?« Der Gattl' aber, der erkannte, woran er war, [agte: »Vielleich t 

will er weglaufen. « Und der Kocher ftrengte nch noch mehr an und drehte fich 
urn; fo daB die Pfeile zu Boden fieien, und fprang hinab und lief bei der Tur 

hinaus und lief und lief, bis er wieder daheim war. Und [0 hatte das Weib 

unverhoffter Vlei[c die Befchamung und die Befcherung, und iiberdies erhielt 

fie noch eine tiichtige Tracht Pruge!. 

2' 
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7. 

DER AFFE DER KONIGIN. 

OER KONIG VON SABA, DER SEINE GEMAHLlN ALLZU 
fehr liebte, vernahm im Traume eine Stimme, die fief: »Ein Affe [chlaft 

bei deinem Weibe.« Da ginger hin, wa feine Gemahlin [mlief, und trug Sorge, daB 
dart keine Affen feien. Wiederum horte er im Schlafe die Stimmel da lieB er 
aile Affen in feinem Reime toten. Und er horte die Stimme zum dritren und 
zum vierten Male und dann nom oft, und da erhalte er Jich Rats bei einemRitter, 
der ihm gar getreu war, und der antwartete ihm: »Ifi: da irgendein Tru&, der 
Konigin, fa wird ihn ein Weib belrer entdecken; und im habe, es iii: [chon lang 
her, ein wunderbar kluges ade1iges Magdlein gefehen, und wenn es dir beliebt, 
fa gehe im und hole fie.« Da fagte der Konig: »Mir ifi's recht.« 

Unci der Ritter zag aus mit groBem Geleite. und als er etwa nqm zwei 
Meilen von dem Schlaffe war, wa das Fraulein lebte, traf er auf eine Smar 
von Rittern und Knappen; fie leHi:eten einem Manne Gefolg[maft, der hinritt, 
um jenes Fraulein als Gattin heimzufuhren. Der Ritter gefellte Jim zu innen 
und begann ein Gefprach mit dem Brautigam und fragte ihn: »Wie weit Hi: es 
nach bis zu dem Schlaffe, das unfer Ziel ifi:?« Und dann: »Kurzet uns dam 
den \Veg!« Argerlim antwortete der Brautigam, del' ihn flIr einen Narren 
anfah: »Schon ifi: der Weg und kurz; wie konnte ich ihn kiirzen?« Wieder 
fprach der Ritter des Konigs und fagte: »Traget mim dach ein Stuck Weges, und 
dann will im Eum tragen,« Da fiigte Jich der Brautigam zu feinen Gefellen 
und fagte: »Einen guten Nan'en habe ich gefunden; ·dasunddas hat er zu 
mir gefagt, ich will aber nom mehr von ihm horen.« Und zu ihm zuruck", 
gekehrt, begann er ein [chones, graBes Getreidefeld, an dem lie vorbeiritten, 
zu preifen, und der Ritter des Konigs fragte ihn, wem es gehore; er antwartete 
ihm: »Demunddem Ritter.« Undauf die weitere Frage: »Ifi: es [man geerntet?« 
fagte er: »Bei Gott, Ihr feht dad1, das Getreide fteht nom in den Halmen ,.'bis 
zum Schnitt ifi: nach eineJange Zeit. « W eiter begegneten [Ie einem T rauel'zuge 
mit der Leiche eines Ritters, die zu Grabe getragen wurde, und da fragte ihn 
def Ritter des Konigs: »Ift der Mann ganz tat?« Und del' Brautigam antwartete, 
urn noch mehr Dummheiten von ihm herauszuziehen: »Wahin zieht Ihr? Waher 
feid Ihr?« Der Ritter antwortete: »Ich ziehe in den Wald dart, lim eine Hindin 

20 



zu jagen, die ich gut vor zehn J ahren gefehen habe.« Und der andere: »Bei 
Gott, ich und vide andere Ritter jagen dort tagtaglich, und Ihr wollt dort eine 

Hindin finden?« Nun vedie/) er ihn gleich als einen Nan'en und begab lich zu 

feinen Gddlen lind da fie eben an ein WaITer gdangt waren, fagte er Zli 

ihnen: »Das ifi 'ein klciner Flu/); durchreiten wir ihn rafch gefdllolTenen Aliges, 

und niemand fume edt eine Furt!« So ritten lie denn durch, und viele fie/en 
hinein, fo daB fie ertrunken waren, hatte nimt einer dem andern geholfen. Der 

Ritter aber zog fJu/)aufwarts lind lie/) einen Knappen mit der Lanze nam einer 
Furt fuchen, und fo kamen fie ohne Fahrlichkeit hinuber; und als fie wieder 
zu den andern ii:ie/)en, tfodmeten die ihre Kleider. Und der Brautigam ging 

clem Ritter entgegen und fragte ihn: »Wie feid ihr hertibergekommen?« Er 
antwortete: »Auf der Efmenbrtidce.« Darob eramtete ihn der Brautigam, der 
wu/)te, daB zwei Meilen weit keine Brticke tiber den FluB fiihrte, fUr einen 

noch groBern N arren. 
Der Brautigam ritt mit feinen Mannen in das SmloB ein, abel' der Ritter 

des Konigs trennle fim von ihnen und begab fim in die V~rburg, lind dort 

herbergte er. Es wurde dem SmloBherrn gemeldet, daB fim in der Vorburg 
Ritter aufhielten, die nimt zu der Homzeit feiner T omter gekommen feien, 

lind er fmidcte an fie einen Knappen mit der Einladung, hcraufzukommen. 
Und del' Knappe fand den Ritter, wie er in fmoner Gefellfmafi: feinen 

Falken fiitterte, und er bat ihn im Namen des SmloBherrn hinaufzukommen, 

aber der Ritter fagte frohlim: »Im kann nimt; im bitte Eum, entfmuldiget 
mim«, und er fchenkte ihm den fmonen Falken, den er gefiittert hatte. Als 

der Knappe die Entfchuldigung bramtc, fagte der Brautigam zu dem SmloB= 

herrn: »Bei Gott, fmicket nom einmal urn ihn; denn er iii: ein trefflimer Narr.« 

Und der SmloBherr fchickte einen feiner Ritter, aber bei dem entfmuldigte fim 

der fremde Ritter ebenfo wie fruher lind begabte ihn mit einem fmonen RolTe. 

Nun ging der SmloBherr fe/ber und bat dringend, ja forderte und fagte: »Im 

werde verbieten, Eum Speife und fiir Euere Pferde Futter zu verkaufen; 

kommt dom, laBt es Eum gefallen, hinauf zu der Homzeit meiner Tomter.« 

Da ging er mit dem SmloBherrn hinauf, und der fetzte ihn oben an den Tifm 

ZLI feiner T omter. Er fpram bei Tifme nur wenig LInd klug. 

Und gegenEnde des Mahls,' als del' Wein allen warm gemamt hatte, wurde 
def Brautigam von den andern mit Winken und Zeimen gefmolten, daB er 

ihn fur einen Narren gehalten hatte, und er antwortete: »Ihr werdet es ja 

fe/ber horen.« Und er fagte zu ihm: »Habt Ihr mir nimt gefagt, im folie Eum 

den Weg kiirzen, LInd im folie Eum tragen und Ihr wtirdet mim tragen?« 

LInd der Ritter des Konigs antwortete, indem er Zll dem Fraulein fagte: »Im 
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bitte Emit, antwortet fiir mich.« Und fie fagte: »Wenn zwei Ritter reiten, 
und einer erzahlt ein hiibfmes Mariein, fo fagt man, der eine Gefell trage den 
andern und kiirze ih m den Weg.« - »Wahrhaftig ,« fagte der Ritter des Konigs, 
»das war meine Meinung«, und aile fagten: »Das Ht kein Narr.« Und der 
Brautigam fuhr fort: »Habt Ihr mim nicht gefragt, ob jenes Fe1d, das noch in 
den Halmen fteht, fchon geerntet fei?« Zum zweitenmal bat der Ritter das 
Fraulein, fiir ihn zu antworten, und fie fagte: »W enn ein verfchwenderifcher 
Ritter mit viel SchuldverpfIichtungen fchone FelderChat, fa fagt man, auch wenn 
fie noch in den Halmen ftehen, fie feien fchon geerntet.« Nun fagte der Brautigam: 
»Dann find wir einemLeichenzuge begegnet - derundder wackereRitter wurde 
namlich zu Grabe getragen - , und da habt Ihr mich gefragt, ob er ganz tot 
fei.« Wieder bat der Ritter das Fraulein, an fein~r Statt zu antworten, und 
fie fagte: »Wenn ein guter Menfm ftirbt, und ,er laBt einen guten Er ben zuriid" 
dann fagen wir: Er ift nicht ganz tot.« Und wieder fagte der Brautiga~: »Er 
hat'mir gefagt, er habe denundden FluB auf der Efchenbriicke iiberfetzt, und 
Ihr wiBt doch, daB dart weit und breit keine Briicke ift.« Das Fraulein f~gte: 
»Vielleicht hat er mit einer EfmenlanzeeineFurtgefucht.« Undallebewunderten 
die Klugheit des Frauleins und entfchuldigten den Ritter des Vorwurfs der 
Narrheit. Und wiitend dariiber, fagte der Brautigam: »Eine Narrheit habe 
ich vergeITen, die die ganze Welt nicht erklaren konnte. Er hat mir gefagt, er 
komme hierher, urn eine Hindin zu jagen, die er in jenem Walde vor gut zehn 
Jahren gefehen habe«. Da fagte der Ritter des Konigs zu dem Fraulein: »Jetzt 
werdet nicht Ihr antworten, fondern ich: die Hindin feid Ihr.« Und er zag die 
Briefe mit des Konigs Siegel hervor und iibergab fie dem SchloBherrn und 
fagte zu ihm: »Der Konig befiehlt Euch, Euere Tochter zu ihm zu bringen.« 
Und zu dem Brautigam fagte er: »Einem beITern Gatten wird fie gegeben 
werden, als Ihr feid.« 

Vater und Tochter erfmienen vor dem Konige, und der enthiillte dem 
Fraulein fein Geheimnis, wie er fooft die Stimme gehort habe: »Ein Affe 
fchlaft bei deinem Weibe.« Das Fraulein antwortete: »LaBt micb eine Zeitlang 
bei der Konigin weilen.« Und das gefchah, und am dritten Tage kam fie zu 
dem Konige und fagte zu ihm: »Ich habe gefunden, was Ihr heifchet'. LaBt 
morgen in Euerm Palafte ein Spiel anftellen, und alle Fraulein del' Konigin 
fallen dafein und auch fie felber.« Und der Konig tat, wie fie gefagt. Und das 
kluge Fraulein erhob nch vor dem Konige und vor allen, die da waren, und 
ftimmte ein Tanzlied an, und dann fagte fie: »Herr Konig, allein !>:ann ich nicht 
vor Euch tanzen;gebt mir diefes Fraulein def Konigin zurGefellin.« DieKonigin 
widerfprach und fchalt diefes Fraulein eine fchlechte Tanzerin, aber der Konig 
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befi:and darauf. Und als (ie, Hanel in Hanel, im Reigen hinundwiderfmreiteod, 
fangell, fagte das Fraulein: Mit den Manteln konnen wir nimt tanzen« I lind 
fie legten fie abo Und wieder fmlangen fie den Reigen, und das Magdlein fagte: 
»Legen wir allrn die Oberldeider ab. « Und fie taten es, lind nun waren fie 
in vornehmen Pelzfmaubeo und fangen .. Und fmlie(}Jlch fagte fie: »Audl die 
Smauhen murren wir ausziehen. « Die Konigin wollte Einfprum erhehen, abel' 
der Konig erzwang es, daB aum das gefdlah, und nun trugen fie nul' nom die 
Hemden. Und da zerrifi das Fraulein mit einem Jahen RiB an del' Naht ihrer 
Gefelfin das Hemd his herab zu den FoBen, und allen ward olfenhar, daB fie 
ein Ma.nn war. Und das Fraulein fagte: »Herr Konig, das ift der Affe, del' 
bei cleiner Frau fmlief. « 

Auf der Stelle hie!r der Konig Gerimt libel' das ehehredlerifme Paar, 
und das Fraulein, deren Klugheit er alIa erltannt hatte, nahm er zur Gemahlin. 
Und fie empnng von ihm, lind das Kind lehrte und erzog fie in Frommigkeit. 
Und fie war, nam dem Tode ihres Gatten, jene Konigin, die zu Saloma kam, 

lim feine Weisheit zu horen. 
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8. 

SALOMOS UNTREUE GEMAHLIN. 

SALOMa LIEBTE SEINE AETHIOPISCHE GATTIN SEHR, 
. und urn ihretwillen veramtete er Gott und wandte fim ab von ihm und 

opferte den Gotzen, denen fie anhing 1>. Da gefmah es, daB einmal ein heid=

nifmer N ambarkonig als Gaftfreund ZLI ihm kam, und der lag ehebrecherifmer 
Weife bei feiner Gattin, und er traf mit ihr die Abrede, daB er fie Salomo 

entfuhren werde. Markolf, der Hofganger, der hinter die Smlechtigkeit del' 

Konigin gekommen war, tat davon Salomo Meldung; diefer aber, der ihm nicht 

glaubte, erbofte fim wider ihn und uberhaufte ihn mit Schmahungen. Da fagte 

Markolf: »Du glaubftmirnimt? Wahrhaftig, Wunderdinge wirftdu zum Kummer 
deines Herzens fehen und horen.« Und die Konigin ftellte fich, gemafi der 

Abrede mit dem Heidenkonig, hank lInd fchlieB1im gar tot. Und Markolf, der 
urn ihre Arglift wuBte, fagte zu Salomo: »Einem Weibe darf man gar nichts 

glauben; fie ift nicht hank, fondern gefund, fie ift nicht tot, fondern lebendig.« 
Und von neuem erboft, fagte Saloma: »Du Illgft, elender Schurke!« - »Nein, 

ich luge nimt, und ich werde dir die Wahrheit beweifen.« - »Wie willft du fie 

beweifen?« - »Man gebe mir Blei.« Und er nahm das Blei ~nd fmmelzte es 
im Feuer, fo daB es flumg wurde, und dann goB er es der Konigin auf die 

Hand, und das Blei brannte ihr fte durm und durm. Sie aber zuckte nimt ein~' 
mal, gleim als fuhlte fie den Smmerz nimt. Und Markolf fagte: »Im will cs 

dir doch beweifen, und du wirft es fehen, aber eine Weite muBt du warten.« 

Und als die Konigin in das Grab gelegt wurde, machten ihre Kammer", 

linge, wie ihnen befohlen worden war, eine Offnung, auf daB fie Luff habe. 

Und urn die Dammerungsftunde ging Markolf insgeheim ZlI Konig Salomo, 

der fim in tiefer Betrubnis fiber den T od feiner Gattin nom vor Sonnenunter=

gang in fein Gemam zurud<gezogen hatte, und fagte zu ihm: »Steh auf, und 

du widi: [ehen, daB deine Gemahlin lebt; im will dir die Wahrheit beweifen.« 

Und fie gingen felbander zu clem Grabe, und Markolf ftieg hinauf und begann 
wie ein Stier zu brullen und mit Handen und Fullen die Erde zu [marren. 

Die Konigin aber im Grabe, die wirldich meinte, ein Stier fei da, [agte: »Pft, 

pft«, und das harte der Konig. Und Markolf [agte: »Nun, ift es nimt wahl', 

1> 1 KOl1ige 11. 
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was im dir fagte?« Saloma fagte: »Du liigft, Smurke! Der Teufel verfuhrt 
did1 und fmier aum mim.« Und Markolf: »Morgen wirft du deine Wunder 

erleben und wirft glauben, daB im die Wahrheit gefpromen habe. Komm in 
der Friihe her zu dem Grabe, und du wirft fie nimt mehr finden.« 

Und es gefmah in del' Namt, daB jener Heidenkonig kam und fie entfiihrte. 

Und am Morgen ging Salomo zu dem Grabe, und das war leer. Und mit 

argem Smmerze und harter Klage kehrte er in fein Gemam zuriirn:, und bitter.=

lim weinend fagte er: »Wer wird mim aus meinen N oten losen? Weh mir 

Elendem!« Und er befmied Markolf zu fim und fagte zu ihm: »Es tut mir 
leid, daB im deiner wahren Rede nimt geglaubt habe. Nun abel' bitte im did1: 

reiB mir das Herz aus dem Leibe, auf daB die Triibfal geftillt werde; fonft wuBte 
im nimt, wie du mir helfen konnteft.« Markolf aber fagte: »Wenn du mir gibft, 

was im will, fo follft du deine Gattin wiederbekommen.« - »Nimm dir, was 

du willft.« - »Im will, daB drei Smaren Ritter mit mir reiten, eine in Smwarz, 

cine in Rot und die dritte in WeiB.« - »Nimm fie.« - »Und weiter brauche 
ich Geld, urn Handlergut zu kaufen.« Aum das gewahrte Salomo. 

Markolf nahm das Geld und kaufte Waren, wie fie der Konigin anftehen 

momten, und mit diefen Waren und mit den drei Ritterfmaren zog er insgeheim 

in das Land jenes Konigs, und er hielt mit ihnen vor der Stadt, wo der Konig 

mit der Konigin weilte. Und die Ritter verbarg er VOl' der Stadt, und er fagte 

zu ihnen: »Im weiB, in diefer Stadt werde ich gefangen werden und dem Tode 

nicht entgehen konnen, abel' im will den Konig bitten, daB er mir nom dreimal 
ins Horn zu ftoBen erlaube; und blafe im zum erften Male, fo foil auf diefen 

Schall hin die fmwarze Schar heranfprengen, und zum zweiten Male die rote, 

aber fmneller, und zum dritten Male die weiBe mit del' groBten Kraft und 

Sd1nelligkeit.« Dies gefagt, ging Markolf in die Stadt. 

Am Morgen ftellte er fim an das Tor des T empels, wo der Konig und 

die Konigin ihren Gotzen opferten, und legte feinen Kram aus; er hatte fim 

aber eine J udenhaut angezogen. Und als der Konig und die Konigin aus dem 

Tempel kamen, fah dieKonigin unter dem Kram etlime Dinge, die fie gebraumen 

konnte, und da hielt fie den Konig an und bat ihn, ihr etwas Smones zu kaufen. 
Und fie trat zu Markolf hin, und als fie die Samen betramtete, wollte fie ein 

Stud" das ihr befonders gefiel, in die Hand nehmen. Markolf aber fagte: 

»Konigin, beruhre die Sachen nimt mit den Handfmuhen, die fmmutzig find; 
nimm fie in die bloBe Hand.« Und die Konigin zog den Handfmuh ab, und 

da fah Markolf das Lom in ihrer Hand, und nun war er fimer, daB fie die 

Gemahlin Salomos war; aber in diefem Augenblicke erkannte aum fie ihn 

unter del' Judenhaut, und fie warf fim vor dem Konig.e nieder und bat ihn, 
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den Kramer auf del' Stelle hinrimten zu laffen: »und tuft du das nimt ungefaumt, 
fo wird dir und mil' vie I Leides erwamfen.« . 

So wurdedenn Markolf auf Befehl des Konigs gegriffen und zur Rimt-= 
ftatte gefiihrt. Und del' Konig fagte zu ihm: »Wahle dir die Todesart; 
das Leben haft du unter allen Umftanden verwirkt.« Und Markolf fagte: 
»lch bitte, daB man mim henke, abel' an einem nwen Galgen.« Und als fie 

den Galgen aufftellten, fagte Markolf: » Tu du mit mil', wie es dir gebuhren 
wurde; denn aum im bin von koniglimem Ge[mlemte, und Konige durfen 
rechtens nul' an ejnem vergoldeten Galgen gehenkt werden.« Und del' Konig 
befahl, den Galgen zu vergolden. Und als er dann zu dem Galgen gefuhrt 
wurde, bat er nom den Konig urn [eines Seelenheils willen, ihn dreimal in fein 
Horn ftoBen zu laffen, und das Horn war klein, abel' von lautem Smalle, und 
aum die[e Bitte gewahrte del' Konig. 

Und auf del' erften Sproffe del' Leiter blies er zum erlten Male, und fiehe: 
larmend bram die [mwarze Smar aus dem Walde hervor. Da fragte ihn del' 
Konig, was das bedeute, und er [agte: » Die Teufel kommen meine Seele holen.« 
Die Konigin abel' fagte haftjg: »Was Leides bereiteft du dir da?Warum henkft 
du ihn nimt raTmer?« Und auf del' zweiten SprolTe blies Markolf wieder, und 
da bram die rote Smar in fmnellem Ritte hervor. Und auf die Frage des 
Konigs, was das bedeute, fagte Markolf: »Das hollifme Feuer kommt mim 
verbrennen, wei! im ein arger Sunder bin.« Und bei dem dritten HornftoB auf 
der dritten SprolTe [prengte die weifle Smar mit verhangten Zugeln hervof, 
und Markolf antwortete auf des Konigs Frage: »Gott hat fich meiner erbarmt 
und feine Engel gefmickr, auf daB fie mim den ITeufeln beftreiten.« Und das 
alles erklarte er dem Konige nul', damit die Ritterfcharen Zeit hatten, heran-= 
zukommen und ihn zu befreien. 

Und die Smaren kamen und griffen den Konig und henkten ihn an den 
Galgen und loften Markolf die Bande. Und Markolf packte die Konigin und 
[mnirt ihr Nafe und Lippeh ab, und [0 bramte er fie VOl' Konig Salomo, und 

diefer erhob ihn zu hohen Ehren. 
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9. 

SPATE RACHE. 

Es WAR EINMAL EINE GROSSE HERRIN, UNO ALS SIE, 
da ihr Gemahl ftarb, Witwe geworden war, wurde fie von vielen zm 

Bhe begehrt, lind unter diefen war einer, der war [dlon vor den andern, abel' 
arm, anfonften wacker im Herzen lind wohlberufen im Waffenhandwerk. 
Und der liefi nimt nam mit feinem Werben, auf dafi er ihren Sinn wende; 
denn im Herzen war fie ihm hold, und nur feine Armut mififiel ihr, und endlich 
fagte fie zu ihm: »Liebfter, im, eine folme Herrin, wie follte im didl nehmen, 
da dll fo arm und gering bift? Nimt dein \'V'den, fondern deine Armut behagt 
mir nimt; hatteft dll Geld lind Gulten, fo nahme im dim gem.« 

Dies gehort, fmied der Ritter, und er legte fim hinter cinen offenen \Veg, 
wo die Kaufleute zu ziehen pflegten; und als ein Kaufmann mit reimem Gut 
vorbeikam, fo erfmlug er ihn und nahm all feine Habe. Derart mit einem Male 
reich und aus einem kleinen Ritter ein grofier Herr geworden, ging er wieder 
Zli der Herrin; und er wies ihr feine Reimtumer und bat fie, ihn mit ihrer 
Hand zu begnaden. Gar erftallnt uber die fo plotzlim erworbenen Reimtumer, 
fragte fie ihn, wie er. fo plotzlim dazu gekommen fei, und wollte ihm keine 
Ruhe geben, bis er ihr die Wahrheit eroffnet hatte. Und die Liebe zu der 
Herrin, der er in nidlts zuwider fein wollte, war fo mamtig in ihm, dafi er die 
Wahrheit geftand. Nun fagte fie, wenn er fie haben wolle, fo. murre er dort 
hingehen, wo der Tote liege, und bei ihm eine Namt wamend verbringen. 
Oas tat er, lind er wamte mit angeftrengten Sinnen, und mitten in der ftillen 
Namt fetzte fim der Tote auf und betete, die Hande gen Himmel breitend, 
alfo zu dem Herrgott: »Hel'f, der dll ein geremter Rimter bift, du weiJ)t, wie 
ungeremt im getotet worden bin. So es de in Wille ift, lafi mir Geremtigkeit 
werden!« Und von oben herab kam eine Stimme: »Heute tiber dreiflig Jahre 
wirlt du geramt werden. « Und der Tote fank wieder zu Boden. 

Und der Ritter kehrte zu der Herrin zurtick und berimtete ihr, was er 
gefehen und gehort hatte. Die Herrin aber damte, bis ZlI der vorbeftimmten 
Zeit werde er der Bufie ein Geni.ige tun, und fo vermahlte fie fidl mit ihm. 
Und von Tag ZLi Tag nahmen fie zu an Reimtum und weltlimer Ehre; und 
eine trefflime Namkommenfmaft ward ihnen, und durm Vermahlungen ver: 
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banden fie fich ihren edelften Nachbarn. Und wie die Jahre fo eines urns andere 
verftridlcn, forderte die Herrin zu often Malen ihren Gatten auf, EuBe zu 
tun; er aber, durm die Ehren der Welt verblendet, fmob es von Tag zu Tag 
auf, bis fmliefilim, indem ein Jahr nam dem andern voriiberging, das dreiBigfte 

herangekommen war. 
Und als der fur die Rame vorbeftimmte Tag bevorftand, traf der Ritter 

in einem feiner Schl6ffer groBe Zuriiftungen und Iud aile [eine Freunde zu 
einemMahle an jenem Tage, und als lie aile zu demMahle zufammengekommen 
waren, ftellte er feft, daB nicmand da war, den er hatte zu furchten braumen. 
Und fo faBen fie allefamt zu Tifche nieder und verbrachten den Tag in Freuden. 
Da kam ein Spielmann ans Tor und hcifchte, wie ublich, EinlaB, und der 
Pfortner meldete es feinem Herrn, da er fonft niemand einzulaffen wagte, und 
der tieB den Spielmann kommen. Und als der Spielmann l1am einer Weile, urn 
feine Kunft,zu:zeigen, die Fiedel ftimmte, ging einer hin und beftrim ihm Smerzes 

harber die Faden oder Haare des Bogens mit Speck oder einem andern Smmer, 
und als er dann mit dem Bogen uber die Saiten ftrim, gab en fie, weil das F ett den 
Klang er!1:id,te, keinen Ton. Was hatte er tun follen? Nicht wenig befmamt, 
pad,te er fcine Fiede1 cin und fmied und ging feiner Wege. 

Er war fmon eine Weile dahingewandert, als er merkte, daB er einen 
feiner Handfdmhe ver/oren hatte, und fo ging er zurud" woher er gekommen 
war. Und als er dort anI an gte, war anftatt des Schloffes ebener Boden, und 
in der Mitte war ein Springque/I, und neben dem Qyell1ag fein Handfchuh, 

und das SchloB war mit Mann und Maus in derErde verfunken. 
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10. 

DAS FRAULEIN VON ST. GILLES. 

, V lIE IN EINER GESCHICHTE DER KbNIGE VON FRANK= 

VV ~eich zu lefen ift, war einmal ein Graf in Piktenland odeI' Poitiers, und del' 

hatte von feiner trefflichen, adeligen Gemahlin, die fd10n verftorben war, einen 

. Sohn und eine To ch ter. Als er nun einmal die Schonheit [einer Tochter betram= 

tete, ftiegen bofe Wtinfche in ihm auf, und er fetzte ihr hart zu mit Liebkofungen 

und Drohungen; fie abel', gefeftigt in KeuCchheit und Reinheit, widerftand, gleich 

als ein Mann, feiner Bosheit und Cd11'ie, cia er auf feinem frevelhaften Vorfatz 

beharrte, weidlich. 
. 1hr Bruder weilte in Bologna, wohin er gezogen war, um del' WilTenCchafi: 

obzuliegen, und [0 rief fie, da fie fonft niemand hatte, dem fie vollig hatte ver= 

trauen konnen, ihre Amme und tat ihr das traurige Geheimnis kund. Ebenfo 

betroffen tiber die Bosheit des Vaters wie tiber die Standhafiigkeit des Magd= 

leins, riet ihr die Amme, diefer Gelegenheit del' Stinde zu entfliehen, und [? 
gingen fie des Nachts, nimt ohne Kleinode und Geld mitgenommen zu hahen, 

auf und davon. Sie gelangten fchlieIllich nach St. Gilles, und da ihnen fdlOn 

das Geld zu mangeln begann, fo gingen fie zu del' Grafln von St. Gilles und 

baten fie um des Lebens Notdurfi:. Ob del' Schonheit und Unfchuld, die aus 

dem Antlitz des Frauleins ftrahlte, nahm fie fich ihrer, gleid1 als einer T oehter, 

an, und die Amme behielt fie ihr zm Gefellfmafi:; und das Fraulein lieB nicht 

ab, Gatt und die heilige Jungfrau um Bewahrung ihrer Keufd1heit ZlI bitten. 

Nun wurde bei dem Grafen von St. Gilles der Konigsfohn von Arelat 

oder Burgund erzogen, und als del' ihre adelige Ehrbarkeit fah, verliehte er nch 

von Herzen in fie. Ihm abel' woHte feine Mutter, die Konigin von Are1at, die 

auf einem SchlolTe in del' Nahe wohnte, die T ochter des Konigs von Frankreich 

vermahlen; da befd1ied ef fie, nie werde er ' eine andere zur Gattin nehmen 

als Margarete, das Fraulein von St. Gilles. Es verfamme1te fich die gefamte 

Blutsfreundfchafi:, aber all ihren Bitten gelang es nicht, feinen Sinn zu brechen, 

und fo wurde fchlieBlich das Fraulein cntboten und ihm vermahlt, und das war 

.der Beginl1 einer todlichen Feindfchafi: del' Konigin von Arelatwider ihre Schnur. 

Der Konigsfohn ging ein zu ihr, und fie emphng, und als del' Tag ihrer 

Entbindung nahe war, mufite er als neuer Konig von Aretat in einen Straufi 
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ziehen, und das war ihm gar hart. In dem vollen Vertrauen, das er in die 

Grafin von St. Oilles fetzte, die ihn erzogen hatte, befahl er ihr feine fchwangere 

Gattin innig und bat fie, ihm fofort nach der Geburt N achricht zu geben und 

ihm alles, was fich dabei verlaufen werde, anzuzeigen. Er fchied, und feine 

Gattin genas eines wunderfchonen Knableins; fofort fertigte der Graf von 

St. Gilles einen Eilboten ab, urn dem Konige das freudige Ereignis zu kiinden. 

Der Bote aber, der fich auf feinem Ritte, eines Lohnes begierig, bei der Konigin 

verweilte, wurde von ihr graufam getaufcht; denn in einem falfd1en Briefe fdlrieb 

fie, als ware fie der Graf von St. Gilles, die Gattin des Konigs habe einen 

Knaben mit einem Hundskopf igeboren. Wie betriiblich auch diefe Botfchaft 

war, liebte doch der Konig feine Gattin fo machtig, daB er fchriftlich befahl, 

Mutter und Kind trefflich zU'nah~en und zu hute~. Auf dem Heimwege befuchte 
der Bote wieder die alte Konigin; wieder machte fie ihn trunken, entwendete 

ihm das Schreiben und li:ed{te an feiner Statt ein andres diefes Inhalts in die 

Hiilfe: Der Konig foundfo gruBt den Grafen found[o. Da wir fichere Kenntnis 

haben von der Niedrigkeit und Schlechtigkeit un[erer Gattin, befehlen wir dir ' 

bei der Strafe des Verluli:es unferer Liebe, Mutter und Kind zu toten, auf daB 

ich nach meiner Rumkehr ein edJes, fchones Fraulein in Ehren heimfuhren kann. 

Als del' Graf den Brief las, hmen ihm, dem harten Ritter, die Tranen; 

trotzdem aber eroffnete er der noch im Wochenbette liegenden Herrin den 

erhaltenen Auf trag und hieB fie, aufzuli:ehen und fich in die I-Iande der Morder 

zu geben. Sie erhob nch, fiel auf die Knie und rief Gott an: »Herr, der du 

Keufd1heit und Wahrheit liebli:, bewahre mid1 vor jeglicher Sunde und vor 
diefem Leid!« Und in der N amt fuhrten fie die Henker famt ihrem Sohnlein 

,hinaus i!1 den Wald, um fie zu toten. Als fie aber den Knaben genommen 

und die Schwerter gezogen hatten und ihn abfd11achten waH ten, begann el' 

zu lacheln. DaroD iiberkam fie Mitleid, und fie fagten untereinander: »Bringen 

wir nur die Mutter urn und fchonen wir des Sohnes, [0 wit'd er durch Hunger 

zugrunde gehen; dentLeine andere Saugamme konnen wir ihm nicht geben.« 

Beide aber zu toten, trugen fie Scheu, und fo fag ten fiezu der Mutter: »Wollteli: 

du fliehen und in ferne Lande ziehen, wo man dich nicht kennt, fo wurden wir 

dir urn des Knaben willen das'Leben fchenken.« Sie dankte ihnen und [egnete 

fie und ging mit dem Knaben. 
Und fie bettelte nch durch die Fremde, bis fie endlich nach Bologna gelangte, 

wohin einli: ihr Bruder urn der WifTenfchaft willen gereili: war; nun war er dort 

zum Bifchof verordnet worden, und fie empfing von ihm, der tagtaglich fur die 

Pilger [orgte, Almofen. Einem Geili:lichen in feinem Gefolge fie/en ihre Schon= 

heit und des Knableins Lieblichkeit auf, und fo bat er den Bifchof, das junge 
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Weib in dem Haufe einer vornehmen Frau unterzubringen, damit fie nimt, in 

def Welt umherltreifend, andern zum Argernis werde. Diefer Bitte fmenkte der 

Bifmof Gehor und wies ihr reimlimen Unterhalt an. 

UQterdelTen war del' Konig aus dem Felde heimgekehrt und forderte 

von dem Grafen von St. Gilles Gattin und Sohn. Verwundert wies diefer den 

Brief VOl', del' den T od beider befah!. Del' Bote wurde gerufen und liber feine 

Reife befragt; da wurde denn befunden, daB die Mutter des Konigs den Brief 

gefalf~t hatte. Die Henker wurden gerufen, und alles weinte bitterlim, und 

der Konig fragte fie urn die Begrabnisltatte der Gattin und des Sohnes, von 

denen er fim nimmer trennen woltte. Die Henkel' fuhrten ihn in den Wald; 

weil fie aber nun die Wahrheit nimt mehr verhehlen konnten, geltanden fie, 

wie fie des Knaben aus Mitleid gefmont hatten und der Mutter mit ihm. Da zog 

Freude ein in das Herz des Konigs, und er fmwor, fein Reim nimt wieder zu 

betfeten, bevor er fimere Namrimten von ihnen in Erfahrung gebramt haben 

werde; und nad1dem er die koniglimen Gewander an die Armcn verteilt und 

niedrige Kleidun,g angelegt hatte, mad1te er fim auf den \Veg. Almofen heifmend, 

forfmte er allenthalben nam feinen Lieben, indem er die Gattin nam deutlimen 

Zeimen befmrieb. Von andern Bett/ern gewann er Kenntnis, welmen Weg 
fie genommen hatten, lind fo' folgte er ihren Spuren, die ihn nam Bologna 

fuhrten. 

Eines Tages empfing aum er das Almofen des Bifmofs; weil aber an ihm 

'weder Siemtum nod1 fonlt ein Zwang wahrzunehmen war, fondern nul' die 

Demut, womit er diefes Almofen empfing, rief ihn del' Bifmof in fein Gemam 

und befragte ihn nam del' Urfame feines Wanderns. Da er nun del' Reihe nam 

alles, was fim zugetragen, erzahlte, erriet der Bifmof, daB die Frau, fur die er 

mildtatig forgte, feine Gattin war. Dem Konige fagte er nimts davon, abel' die 

junge Frau befmied er famt del' Herrin, bei der fie wei/te, zu fim lind befragte 

fie urn ihre Abkunfi: und ihre VerhaltnilTe; fo fand er, daB fie feine Smwefi:er 

war und die Gattin des Konigs von Burgund. Und ihn und fie Iud er fur den 
namfi:en Tag zu einem Mahle; bevor man abel' zu Tifme ging, lieB er Mutter 

und Sohn in koniglime Gewander kleiden, und als alles verfammelt war, flihrte 

er fie famt ihrem Knaben dem Gemahle zu. Jubelnd fiel ihr del' urn den Hals, 

um fie zu klilTen, und war nimt zu loren aus der Umarmung del' Gattin. Da 
rief del' Bifmof weinend: »Lieblter, laB fie aum mil' ein wenig; im bin dom ihr 

leiblimer Bruder, del' Grafenfohn von Piktenland!« 

Unci er gab feiner Smwelter die Graffmafi: Piktenland, in del' er feinem 

Vater gefolgt war, und entlieB fie aile drei in Frcuden mit groBem Geleite in 

ihr Reim. 
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11. 

DER WAHRHAFTE KNECHT. 

Es WAR EINMAL EIN ED LER, MACHTI G ER, REI CHER 
Konig, dem waren viel Furften, Grafen, Barone, Ritter und Mannen 

untertan und viele Volker verfchiedener Lander und Stamme und verfd)iedener 
Sprachen; und er harte Schatze von Silber und Gold'und unermeBliche Reich: 
turner, dazu unzahlige Herden von Rindern und Kleinvieh. Das wllnderbarfte 
aber von feinem ganzen Befitztum war ein Stier mit goldenem Gehorn, und 
den hutete famt vie! andern Rindern ein Hirt, Maurus mit Namen, der die 
\Vahrheit fo fehr liebte, daB er niemals log, und es war niemand da, der harte 
fagen k6nnen, Mallrus habe je ge!ogen; deshalb hielt ihn der Konig gar lieb 
und wert. Auch hatte der Konig in einer Stadt einen Statthalter, einen nichts= 
wurdigen Menfchen und fo voHer Bosheit, daB er nie froh war, auBer wenn 
er den Konig gegen irgendeinen feines Gefindes aufgebracht hatte. 

Als nun der Konig einmal mit diefem Statthalter faB, fprach er auch von 
Maurus und fagte dabei: »Nie haft du einen fo wahrhaften, [0 treuen Mann 
gefehen wie Maurus, der meinen Stier mit den goldenen Hornern hutet. « Da 
antwortete del' Statthalter: »Du fagft, 0 Konig, dein Hirte Maurus fei [0 

wahrhaft, daB er nimmer luge; aber wenn du eine deiner Stadte einfetzen 
wollteft, fo mochte ich dagegen meinen Kopf wetten, daB ich deinen Maurus, 
den du gar fo fehr lobft, dazu bringe, dir ins Geficht zulugen.« Und der Konig 
ging diefe Wette ein, daB der Statthalter, wenn er es vermoge, Maurus VOl' 

ihm Lugen zu ftrafen, dieunddie Stadt haben folie; gelinge es ihm aber nicht, 
dann habe er feinen Kopf verwirkt. Und der Konig beftimmte einen Tag, fur 
den er Maurus befcheiden werde, und hieB den Statthalter, gleicherweife zur 
Stelle zu fein, auf daB er fein Haupt lofe. 

Der Statthalter ging weg und nach Haufe und begann bekummert zu 
uberlegen, daB er eine torichte Wette eingegangen ware, wenn er verlore; 
traurig und betriibt kam er heim, und als ihn feine Frau fragte, was er habe, 

erzahlte er ihr alles, was fich zugetl'agen hatte. Sie abel' fagte: »Sei nul' heiter 
und guten Mutes; ich will dich vollig loren und werde Maurus zu etwas vel': 
leiten, was el' nicht urn fein Leben dem KOllige einzugeftehen wagen wil'd.« 
»Oh,« fagte er, »brachteft du dies zuwege, fo ware ich felig; dann behielte ich 
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nimt nul' meinen Kopf, fondern im und du waren aum reime Leute, und darum 

tu fafch, was du gdagt hali:. « 
Und das Weib, cliefer kunftige Teufelsbraten, machte fich auf den Weg zu 

Maurus, und als del' fie fah, verwunderte er fich, warum eine fa groBe Dame 

zU ihm komme. Und fie traf ihn in einem Walde, wie er des Konigs Vieh 

weidete und den Stier mit den golden en Hornern hiitete; fie gruBte ihn freundlim 

und fetzte fim nieder. Warum vie! Worte mamen? Sofort umfing fie ihn, kuBte 

ihn, herzte ihn ffemen Antlitzes, verli:rid{te ihn durm manmerlei Rede und 

verfuhrte ihn durm die Schmeicheleien ihrer Lippen; urn mit ihr die Luft zu 

buBen, folgte er ihr wie ein mutwilliges Liimmmen, wie ein Ochs, der zur 

Schlachtbank gefuhrt wird, ohne eine Ahnung, daB er in Feffeln gefchlagen 

werden follte, bis ihm ein Pfeil die Leber durmbohren werde, wie del' Vogel 

ins Netz flattert I). Und als fie ihn trunken gemamt hatte mit ihren Bruli:en 

lInd er del' erfehnten Umarmungen genoifen hatte 2
), fagte fie: »Wenn du mif 

l1imt fUr den Genu/} del' Begattung die goldenen Horner gibli:, die der Stier 

deines Herrn tragt, fa werde im dim bei meinem Herrn anklagen, und er wird 

dir nachli:ellen, bis du getilgt bift aus dem Buche del' Lebenden 3). « Durch dide 

\Y.J orte arg erHreckt, bot ihr Maurus vie! andres an, verfprach ihralles Mogliche 

und gelobte ihr zu geben, was immer fie wolle; nur die Horner des Stiers folie fie 

nieht verlangen. Sie abel' wies alles zuriick urn del' Horner willen, bis Maurus, del' 

den Statthalter mehr furchtete als den Konig, feinen Kniitte1 paci{te, dem Stier die 

Horner abfchlug und fie del' Elenden ubergab. Sic kehrte heim und zeigte die 

Horner ihrem Gatten und behauptete, Maurus werde auf die Frage des Konigs 

llaeh dem Verbleib del' Horner die Wahrheit nicht eingeli:ehen. Heiter und als 

ware er aus einem fch weren Schlafe erwacht4
), beging der Statthalter diefen 

Tag in feli:licher F reude, und den von dem Konige beftimmten erwartete er nun 

gctroli:. 

Ais aber jener Tag nahte, lieB der Konig aile feine Fiirli:en, Ritter und 

Mannen kommen, auf da/} fie der Entfcheidung anwohnten und gleimermaBen 

vernahmen, wer von ihnen beiden, crader fein Statthalter, als Sieger hervorgehe. 

Und fiekamen allefamtund fallen in der Konigshallenam ihremRangenieder, und 

aum der Statthaltel' war da, froh und vcrgniigt und durmaus der Oberzeugung, 

er werde feinen Kopf behalten und die Stadt gewinnen. Und auf Befehl des 
Konigs liefen die Laufer, einer fchneller als der andre, urn Maurus vor den 

Konig und deffen Fiirften zu befcheiden, auf daB er Rechenfmafi: ablege iiber 

feine Wirtfchaft 5
). Ais fie hinkamen und den Befehl des Konigs ausrimteten, 

I ) SpriicVe 7, / 3 u fla 21- 23. 2) SpriicVe 7, /8. 3) PJa{JJ1 68,29. 4> Gemjls 45, 2 6. 
;') Lukas / 6, 2. 
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mamte fim Maurus, das Herz voller Furmt, unverzuglim au~, urn vor das 
Antlitz des Konigs zu treten. Aber nom auf dem Wege fing er nachzudenken 
an und fim zu erinnern, wie torimt er getan habe und wohin er nun gehe und 
daB es jetzt gelte, VOl' dem Konige und [einen Furften Rechenfmafi: abzulegen 

lIbel' die Herde, die er [0 lang gehiitet, und fonderlich iiber den Stier, delTen 
goldene Horner er weggegeben hatte i und da blieb el' ftehen und [agte bei 
fim [elber: .»lm will nimt weitergehen, als bis im verfucht und gefunden habe, 
was und wie im dem Konige ungefahrdet antworten kann.« Und el' ftieB feinen 
Stod{ in die Erde, daB er feftftand, nahm feinen Hut vom Kopfe und fetzte 
ihn dem Stod{e auf und [agte: »Du bift jetzt del' Konig. « Dann ging er auf 
die Weite eines Steinwurfs zuriim, [mritt wieder VOl' bis zu dem Stod{ am 
Wege, den er an des Konigs Statt gefetzt hatte, beugte [eine Knie und huldigte 
ihm: »Sei gegruBt, 0 Konig! Sei gegruBt, 0 Konig! « Und fiir den Stode ant= 
wortend, [agte er zu .. fim: »Sei gegriifit , Maurus, du guter, treuer, kluger 

Knemt! Wie geht es meinen Rindern?« - »Sehr gut! « - Und wie meinem 
Stiere mit den golden en Hornern?« - »Nicht [0, wie im es wollte odeI' wie 
es mir taugte. « - »Wiefo denn?« - »V or etlimen T agen hat el' fim von der 
Herde en tfernt, und da ift ein Rudel Wolfe gekommen, und die haben ihn 
erwurgt und gefrelTen. « Und wieder antwortete er fur den Stod{: »Smlemt 
haft du meinen Stier gehiitet; aber gib mir feine Horner, die haben ja die 

, Wolfe nimt gefrelTen.« Da bedamte Maurus bei fim: »Sage im, die Wolfe 
hatten ihn gefrelTen, fo wird er die Horner verlangen; da wiirde im mim alfo 
urn den Kopf reden. « Und fo ging er wieder einen Steinwurf weit zuriim, 
ging wieder vor zu demStome und huldigte ihm griifiend gleich als demKonige; 
und nun gebraumte er keinerlei liigenhafte AusfIiimte mehr, fondern bekannte 
vor dem Stome, gleim als ftiinde er vor dem Konige, alles, was er getan, und 
wie er die goldenen Horner der Gattin des verrumten Statthalters als Smand..,. 
10hn gegeben hatte, und er fuhr fort: »BelTer ift es, im [age VOl' dem Konige die 
Wahrheit, alsdaBim eineLiigeer[anne und,aufihrertappt,ein [chmahlimes Ende 
nahme. So will im denn die Wahrheit reden und nimt lugen; meine Kehle wird 

. nam Wahrheit tramten t}, und aus meinem Smlunde foil nimt Torheit fmreien 2}. 4: 

Und er nahm den Hut, fetzte [jm ihn aufs Haupt, ergriff den Stom und ging 

weiter. 
Und als er vor dem Konige ftand, rief er: »Sei gegriifit, 0 Konig! Sei 

gegriifit, 0 Konig!« Und del' Konig blillite ihn an und fagte: »Bift du nimt mein 
wahrhafter, aufrimtiger Knemt Maurus, gut, klug und treu, ein wahres Kind 
!sraels, an dem kein Falfm ift3}?« - »Der bin im, Herr und Konig. « - »Wie 

'-) Spn7die 8, 7. 2} Hio5 6, 30. 3) Jofjam1es 1, 47. 
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geht es denn meinen Rindern und meinen Schafen?« - »Gut, Herr und Konig, 

alles ilt \voh1.« - »Und wie geht es denn meinem einzigen Tiere, meinemStier 

mit den goldenen Hornern?« - »Viel anders, Herr,als dir Iieb ware oder mil' 

Elendem frommte oder als ich zu gell:ehen wagte; trotzdem will ich die Wahr= 

heit fagen und nicht liigen, und wenn fchon nicht in meinem Handeln, fo wird 

doch ~enigll:ens in meiner Rede kein Tadel fei ;l. Vernimm alfo die \'Vahrheit 

und vergib die MilTetat.« Und er wies mit dem Finger auf jenen Statthalter 

und fagte: »Herr, vor ein paar Tagen ill: die Gattin dieCes Statthalters zu mir 

gekommen, hat mich mit T riigerei verfiihrt, und ich tat ihr ihren Willen; dalll1 

fch~ed(te fie mich mit der Drohul1g, fie werde mich bei ihrem Berrn anldagen, 

wenn ich ihr nicht die goldenen Horner gabe. Und in der Furcht, Herr, VOl' ' 

der Bosheit des fchandlichen Statthalters, gab ich ihr die goldenen Horner deines 

Stiers. Und ich weifi, daB ich den Tad verdiene, aber ich befchwore dim, 0 Herr, 

fei gnadig und vergib mil' meine Mifretat nach del' Menge deiner Barmherzig= 

keit l
) !« 

WOzll noch vie! Worte? Maurus hatte nicht gelogen, und fa maB inm . 

der ~onig keine Schuld bei, weil kein Falfch erfunden worden war in feinem 

Munde 2
). Del' Statthalter wurde am Haupte gell:raft; Maurus abel' wurde 

zur Stunde und fortan und bis in aile Ewigkeit groB lInd beriihmt in dem Haufe 

des Konigs. 

I) PJaim 105, 45. 2) Petrus 2,12. 
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II 
12. 

DER LOHN FOR DAS BEGRABNIS. 

Es WAR EINMAL IN DER TARVISER MARK EIN REICHER, 
woh1edler Ritter, Herr Dianefe mit Namen, ufld der vertat nam und 

nam alles, was er hatte, fur Gefmenke und Pferde und Waffen, und als alles 
versmwendetwar, wuBte er nimt, was tun; und in diefer Zeit kam in dasLand die 
Kunde, der Konig von Cornwall lalTe in der ganzen Welt ausrufen, jeglimer 
Ritter, wer immer wolle, fei geladen, an feinen Hof zu einer Tjoft zu kommen, 
und der, der in der Tjoft obfiege, folle feine Tomter zur Gattin und fein hatbes 

Reim erhalten. Als Herr Dianefe diefe Kunde vernahm, kam ihm der Wunfm, 
hinzureiten, und a1sbald verfamme1te er feine Freunde und die Verwandten 
und bat fie urn Hi1fe und Unterftutzung: er wolle zu dem T urnier von Corn='" 
wall, wei1 ihm der Mut danam ftehe, Sieger zu werden. Und von den vieien, 
die zu der Beratung gekommen waren, rieten die einen zu, die andern ab, zum 
Smlusse aber uberwog der Rat, er [olle hinziehen; und fie gewahrten ihm Unter3 
ftiitzung an Waffen und Pferden und Geld und riifteten ihn mit all em aus, was 
er braumte, lind ftellten ihm ein gutes Geleite. Und [0 trat der Ritter die Reife 

gar wohlverfehen an. 
Zwei Women ritt er, ohne daB ihm ein nennenswertes Abenteuer zuge: 

ftoBen ware, und wie er fo die groBe StraBe dahinzog, fah er, etwa eine hatbe 
Meile var einem Burgflecken, eine Smarvon Leuten zu FuB und zu Roffe, und 
die verlieBen die StraBe und fmlugen einen fmmalen Pfad ein; da fragte er 
einen und fagte: »Warum tun das die Leute, daB fie den guten Weg laffen und 
den fmlemten einfchlagen?« Und der Mann antwortete und fagte: »Herr, das 
wiBt Ihr nimt?« - »Wahrhaftig, nein«, fagte der Ritter. Und der andere fagte: 
»Herr, im will es Eum fagen. Wer die gerade StraBe verfolgen wurde, geriete 
in einen graBen Geftank, und der ruhrt von einem edeln Ritter her, der vor 
einer Kirme tot auf der Bahre liegt, und wer dort ginge, der fti.irbe von dem 
Geftank; darum verlaffen wir die StraBe, um diefen Geftank zu vermeiden, und 

aus diefem Grunde geht aum fonft niemand dort.« Und Herr Dianefe fagte: 
»So dir Gott helfe, fag mir, warum wird denn der Ritter, der dom tot ift, nimt 
begraben?« Und der andere fagte: .»Herr, der Grund ift diefer: In diefem 
Lande ift es Braum, daB ein Menfm, der in Smu1den ftirbt, nimt beftattet wird, 
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ehe alle feine Glaubiger bezahlt find . Und diefer edle Ritter, del' arm an Gut 

war, hatte groBe Schulden, und von feinem Gut ift nichts llbrig geblieben, wo~ 

von fie getilgt werden kannten, und niemand ifi: da, weder Verwandter noch 

Freund, der fur ihn zahlen wurde; darum kann er nicht hegraben werden. « 

Und Herr Dianefe fagte : »Wenn da einer ware, der fur ihn hezahlen wollte, 

wurde er dann begrahen werden?« Und jener antwortete: »GewiB, Herr, ja, 

auf der Stelle.« 
Herr Dianefe ritt in den Flecken ein, und alsbald lie5 er allenthalhen aus~ 

rufen: »Wer von dem Herrn Gigliotto, der zur Kirche getragen, abel' aus 

Urfach feiner Schulden noch nicht heltattet worden itt, etwas zu fordern hat 

fall zu Herrn Dianefe in dieunddie Herberge kommen, und er fall wHTm, daB 

Herr Dianefe, weil es fein Wille ilt, daB der Edelmann hegrahen werde, jeder= 

mann hezahlen wird. « Dies harten Herrn Gigliottos Glauhiger l1icht fa bald, 

als fie nch auch fchon in jener Herberge einfanden, und Herr Dianefe, den das 

Mitleid zu der Ritterlichkeit trieh, aile Schulden des Herrn Gigliotto zu tilgen, 

auf daB dem ein ehrliches Begrabnis werde, hegann auf del' Stelle zu zahlen, 

und er gab all fein G~ld aus und verkaufte aile feine Pferde famt allem Riift= 

zeug his auf ein Pferd, das er hehielt; und als jedermann befriedigt war, Iud 

er aile Bewohner des Fleckens und Pfielter und Manche mit ihren MeBhelfern, 

und fie gingen zu der Kirche, und er lieD d..en Edelmann mit graBen Ehren 

begraben. Und als das getan war, nahm er Ahfchied von den Leuten in dem 

Fled,en. 

Und als er etwa zwei Meilen geritten war, und el' allein war zu Pferde, und 

alle feine Gefellen und die Knechte gingen zu Fu/), holte ihn ein Mann ein, 

dem Ausfehen nach ein Kaufmann, der gar ehrlich einherzog mit zwei Rolfen 

und einem fchanen Saumtier und vie! prachtigem Gerat, und der gruBte ihn. 

Herr Dianefe gab den Gru!} gar haflich zuriick, und der i<:aufmann fragte ihn 

nach feinen Gefchafien und was ihm begegnet fei und urn den Zweck feine r' 

Reife. Und nachdem er alles erfahren hatte, fagte er: »Bei diefem Euern Zuge 

machte ich Euer Gefell fein, fa da!} alles, was Ihr gewinnt oder ich, geteilt 

werde; Ihr feid ein wackerer Ritter, und ich haheviel Geld, und ich werde Euch 

mit Geld verfehen und mit Rolfen undWaffen und weOen Ihr fonlt noch bediirft .« 

Herr Dianefe dachte in feinem Herzen: !»Das ift, was ich brauche«, und er 

fagte: »Gern will ich, daB es fa fei, wie Ihr fagt. « Und in del' niichlten Stadt 

angekotT]men, Imuften fie Rolfe und W affen lind alles, was fie benotigten, und 

rlilteten nch trefflich aus, und dann ritten fie weiter, his fie in die Stadt des 

Kanigs kamen , und dart ftiegen fie in del'vornehmften Herberge abo Alsbald 

luden fie alle guten Leute des Landes zum Mahle und bewirteten fie kbftrich, 
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und das taten fie oft, fo daB aile in der Stadt fagten: »Das find die adeligfi:en 
Ritter, die gekommen find.« 

Es kam der Tag des Turniers. Alles wappnete fim, lind die Ritter zogen 

allefamt hinaus auf den weiten Wiefengrund, wo das Turnier vor fim gehen 

follte. Und der Konig kam hin und die Konigin und die Tomter und aile 
. Barone des Reimes; und als alles verfammelt war, befahl der Konig, mit dem 

T urnier und der Tjost Zll beginnen, nimt ohne nomma1ige Verkundigung, der 

Siegespreis fei die Hand feiner Tomter lind fein halbes Reim. Und die Barone 

und Ritter fi:ellten fim tapfer zu der Tjofi:, lind vie1 tapfere und weidlime Manner 
waren da, und preislime Taten gab es wie nom nie bei einem Turnier, und 

der Kampf wahrte lange. Und zum Smluife war Herr Dianefe der Sieger des 

ganzen Turniers, und als das der Konig und die Konigin fahen, waren fie 
gar froh, und alles rief: »Herr Dianefe ifi: Sieger!« Und der Konig entbot ihn 

zu fim und gab ihm feine Tomter lind mit ihr fein halbes Reim; und alles 

. war eitel Jubel mit Feftlimkeiten und Luft. 

Dann blieben fie fmier nom einenMonat in dem Reime, lind als fie geblieben 

waren, folange es ihnen gefiel, fagte del' Kaufmann zu Herrn Dianefe: »Was 
wollt Ihr tun? Smeint es Eum nimt an der Zeit, in Euere Heimat zuruckzu .. 
kehren? Gott hat Euch vie! Gutes und Ehren gegeben, fo' daB Ihr ihm vie1en 

Dank fdmldet.« Und Herr Dianefe antwortete: .» Das ifi: durmalls wahr, und • 
dankbar preife im Herrn Jerum Chrifi:um und feine Mutter und will mim ihnen, 

fowie aum Eum, der Ihr mir in diefer Same fa fehr lind mehr als ein Menfm 

gehalfen habt, erkenntlich erweifen. Und wiffet, daB es mein Wunsm ifi:, in 

mein Land heim~ukehren, aber das durfen wir ahne Einwilligung des Konigs 
nimt tun.« Und der Kaufmann fagte: »Ihr fpremt die Wahrheit, und darum 

laBt uns zu dem Konige geh~n, lind Ihr werdet es ihm gut und klug fagen; lind 

der Konig, der ein wei fer Herr ili:, wird Euerm Wunfme zufi:immen.« Dergeftalt 

einig gewarden, gingen fie zu dem Konige, und Herr Dianefe fagte: »Het:r 

-Konig, lhr wiBt, daB ich Eller bin mit Leib und Gut und daB ich nichts tun darf 

ahne Euern Rat und Willen; lind darum habe im gedamt, daB im, wenn es 
Eum beliebte, gerne heimziehen wiirde, urn die Verwandten und die Frellnde 

wiederzufehen und fie mit der Ehre zu erfrellen, die Ihr mir erzeigt habt.« 

Und der Konig antwartete Herrn Dianefe lind fagte: »Im habe Bum fa lieb, 

wie ich nm kann, und bin mit BlIm wohl zufrieden und weifi Eum lieber in 

der Nahe a1s in der Ferne; da es aber EuerWHle ift, zu ziehen und die Freunde 

und die Verwandten heimzufuchen, fo ifi: es aum mir recht, und Ihr moget ziehen, 

wann es Eum beliebt.« Und Herr Dianefe dankte dem Konige fur feineWorte 

und fagte: »Sa werden wir denn in Gattes Namell heute uber amt Tage 
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aufbrechen.« Und der Konig fagte, daB er einvedtanden fei; und auf del' Stelle 

lieB er Pferde und aile Ausru/tung vorbereiten, die es brauchte, dam it Eidam 

und Tochter recht in Ehren reifen konnten. Und die acht Tage gingen voruber, 

und del' Reifetag kam, und aile Zuruftungen waren heendet; und Herr Dianefe 

befahl das Reich dem Konige, und er ftieg zu Pferde, und mit ihm feine Gemahlin 

und del' Kaufmann und die vielen Ritter feines Gefolges und viele Kammer=

frauen, und an den Zug fchloITen nch die Saumtiere, und es war alles, wie es 

nch fur einen groBen Berrn fchid,te. Und del' Konig und viele Barone und Ritter 

geleiteten fie zu groBem Troft und groBer Frohlichkeit einige Meilen uber die 

Landesgrenze; und dann nahm der Konig mit feinen Leuten Abfchied von 

Herrn Dianefe, und Herr Dianefe von ihm und ihnen, und der Konig kehrte 

in feill Land zuruck, und Herr Dianefe zog feine StraBe. 

Als Herr Dianefe mit den Seinen viele Tage lang mit groBer Befchwer=

lichkeit geritten und nur noch eine Tagereife von feiner Heimat entfernt war, 

kamen fie zu einer Stelle, wo fich die StraBe tei/te. Da fagte del' Kaufmanll zu 

Berrn Dianefe: »Reitet langfam voran und laBt aile Leute halten.« Herr 

Dianefe, der ihn herzlich liebte und ihm voll vertraute, lieB alsbald fagen, daB 

niemand weiterreiten, fondern aile haltmachen follten. Nun fagte der Kauf= 

mann: »WiBt Ihr, warum ich Euch bat, zu halten?« - »Nein. « - »So will ich 

es Euch fagen. Ich will, daB Ihr das Verfprechen und die Vertrage erfullet, die 

zwifchen Euch und mil' find. « Und Herr Dianefe fagte: »Was fur Vern'age 

naben wir miteinander?« Und del' Kaufmann fagte: »Ihr wiITet, daB wir uns, 

als wir zu dem T urnier zogen, zufammengetan und daB wir gefagt haben, 

wir wollten alles, was wir gewinnen wurden, tei/en.« Und Herr Dianefe fagte: 

»Ich erinnere mich wohl, und wohl ift das die Wahrheit; abel' warum fagt 1hr 

das? W ollt lhr nichts von dem, was wir gewonnen haben?« Und del' Kaufmann 

fagte: »Jawohl, und ich will die Halfte von allem.« Und Herr Dianefe fagte: 

»Ach, warum kommt Ihr nicht mit mid Stets werde ich Euch in meinem Haufe 

ehrlich halten, und Ihr werdet Euch urn nichts zu forgen haben und werdet 

ebenfo trefflich und in Ehren leben wie id1. « Und del' Kaufmann fagte: »WiITet, 

daB auch ich in mein Haus heimkehren will, und darum will ich die Halfte von 

allem, was wir gewonnen haben .« Herrn Dianefe war das gar nicht lieb, trotz=

dem aber wollte er feinem Verfprechen und feiner Treue keinen Abbruch 

gefchehen laITen: harte er es dom leicht gehabt, Zll fagen: »Geh deines Weges; 

id1 verftehe nicht, was du fagft «; abel' fo wollte er nicht tun, fondern antwortete 

gar Idug und .fagte: »Nehmt Euch einen Teil, wie Ihr wollt, und ich werde 

es zufrieden fein.« Aber del' Kaufmann fagte: »Ich werde teilen, und Ihr 

werdet wahlen. « Und H err Dianefe fagte: »T ut nach Buerm Sinne. « Und der 
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Kaufmann teilte und fagte: »Die Frau mit dem Zeiter unter ihr fei der eine Teil, 

und die Ritter und alle Saumtiere der andere; nun nehmt, we!men Ihr woHt.« 

Da ward Herr Dianefe arg erbolt, und er fagte in feinem Herzen: »Gar ver= 

fmieden find die Teile, die er gemaci1t hat; aber im denke, mir bleibt nimts 

ubrig, als die Frau zu nehmen.« Und er nahm feine Frau und lieB dem Kauf= 

mann aHes andere. Und damit nahmen fie Abfmied voneinander, und der eine 

[mlug diefe StraBe, der andere jene ein. Und Herr Dianefe war gar traurig 

und erzurnt. 

Der Kaufmann aber fmlug, namdem er mit all feinen Leuten eine kurze 

Stred<e geritten war, einen O!Jerweg ein, der zu der andern Strafie fOhrte, 

und er ritt gar eilig, urn Herrn Dianefe zu Uberholen. Und er gelangte auf die 

StraBe und zog Herm Dianefe entgege.n. Und del' war, als er ihn fan, gar vel''' 

wundert, und er fragte ihn: »Warum kommt Ihr zurUdd« Und del' Kaufmann 

[agte: »Langfam, Herr Dianefe, haltet ein wenig.« Und er fuhr fort: »Es ilt 

wahr, wir haben geteilt, und Ihr habt mir das Verfpremen, das Ihr mir gegebcn 

haht, als treuer, wackerer Ritter gehalten, und fo hin im remtens Herr diefer 

Leute und kann mit ihnen mamen, was id1 will; und darum gebe id1 fie Eum 

wieder und bin es zufrieden, daB fie Euer und zu Euern Diensten feien 

famt all dem Smanen und Guten, das Eum Gott fchenken mage, Euch 

und Euerer Gattin. Und icn will Eum fagen, weI' im bin, auf daB 1111', fo wie 

Iht hisher ehrlich gedient und Ritterlichkeit und Treue geiibt haht, dies auen 

forran gem tuet, damit Eum afles Gute werdewie jedem, der dermafien handelt. 
1m hin der Edelmann, den Ihr hei der Kirme ehrlim habt hegraben laffen und 

fur den Ihr fo vie! von Eurem Gutweggegeben habt. Und die ritterlimeWohl" 

tat, die Ihr mir erzeigt habt, hat Gatt fo wohl gefallen, daB es fein \Ville war, 

im folie Eum diefe Ehre und diefes Gute tun.« Und Herr Dianefe fagte: 

»Wenn die T oten Dienlte alfo lohnen, was fallen die Lebenden tun?« Und 

jener Edelmann fagte weiter: »Wifiet, Herr Dianefe, und afle Leute magen 

es wilfen, daB nie ein Dienft verloren geht oder verloren gehen wird.« Und 

dies gefagt, entfchwand er ins Paradies. Und Herr Dianefe kam mit feiner Frau 

in hohen Ehren zu Haufe an. Und all ihr Leben verfloB in Wohlftand und 

Freuden. 



13. 

DIE TEILUNG DES LOHNS. 

E s WAR EINMAL EIN KONIG, DER HATTE ZWEI SOHNE: 

dem altern vermamte er das Reim und gab es ihm nom zu feinen Leb= 
zeiten; den jlingern fmickte er in die Smule, auf daB er fim Wiffen erwerbe, 

da er ihm kein Gut hinter/ieB. Del' altere Bruder lebte mit fein~m Vater forgenlos 

daheim; del' jiingere abel' in del' Schule wandte das Geld, das er dazu bekam, 
libel an. Da befumte den Konig ein Freund, und del' kam bei del' Smule vOfbei, 

und er fah, wie der Knabe feine Zeit nimt auf die Wi ffen fm aft und das Lemen 

verwandte, fondern zu fmlemten Dingen; das erzalllte er dem Konige. Und 
del' Konig entbot den Knaben zu fim und fragte ihn, warum er nimt lernen 

wolle, und der Knabe fagte, das zieme ihm nimt, wei I er ein Konigsfohn fei; 

darauf fagte der Konig zu ihm: »Da du fiehft, daB dein Bruder in Freuden 

bei mir weilt, fo momtelt du rein Leben fiihren, aber wilTe wohl: das wirft du 

nimt; denn nam meinem Tode wird dein Bruder, dem im das Reim gegeben 

habe, zu leben haben, dim aber habe im in die Smule gefmickt, auf daB du 
dim nam me in em Tode fetber fortbringen konnelt.« Da jedom der Konig fah, 

daB es nimt fein Wunfm war, die Smule zu nutzen, fondem mit feinem Bruder 

im vaterlimen Haufe zu fein und nimt Zli arbeiten, Iiel> er ihn an dem Tifme 

[einer Knemte elTen. Da ging del' Knabe und bat feine Frellnde, fie mochten . 

feinen Vater fiir ihn bitten, daB er wieder in die Schule gehen durfe, und fie 

taten es; und der Konig gewahrte ihm die Bitte, gab ihm abel' nicht mehr 1'0 
viel Geld wie fruller. E1' nahm ihn eines Tages mit in eine Kammer, wa 

mandlerlei Truhen mit feinem Gelde waren, und gab ihm die SmliilTeI all diefer 

Truhen und fagte: »affne die Truhe, die du willlt, und was darin ilt, gehorr 

dir.« Und er offnete eine, und in ihf waren zwanzig Gulden, und del' Konig 

fagte: »Wahrhaftig, mehr foHIt du yon mir nimt bekommen.« Und da er, als 

er v!-:m ungefallr zu Boden blid~te, einen Pfennig liegen fal1, gab er ihm audl 

den und fagte: »Nimm allm nom diefen Pfennig, fo haft du zwanzig Gulden 
und einen Pfennig. « 

Del' Knabe nahm das Geld und mamte nch auf zu del' Sdlltle, und auf 

dem Wege traf er einen Mann mit einem Korbe auf dem Ri.icken, und er 

fragte ihn: was er in dem Korbe habe. Der Mann fagte: »Einen wunderbaren 
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Fifm, der hat einen goldenen Kopf, einen filbernen Leib und einen griinen 

Smwanz.« Del' Knabe lieB fim den Fifm zeigen und fragte den Mann, ob er 

ihnverkaufen wolle;der Mannfagte :» Ja. « - » Was foil er koften ?« - »Zwanzig 

Gulden.« Und der Knabe gab ihm das Geld, und fo hatte er nur nom einen 

Pfennig. Und wahrend der Verkaufer das Geld zahlte, legte der Knabe den 

Fifm wieder .in den Korb. Als das aber der Verkaufer fah, fagte er: »Im habe 

dir den Fifm verkautt, nimt abel' den Korb; wHist du aum den Korb, fo muBt 

du mil' nom einen Pfennig geben, denn das ift er wert. « Del' Knabe, der fah, 

daB er den Fifm ohne Behalter- nimt wiirde tragen konnen, gab ihm den Pfennig; 

und fo hatte er all das Geld vertan, das ihm fein Vater fiir die Smule gegeben 
hatte. Und er nahm den Korb mit dem Fifme auf den Riid\en und ging weiter. 

Nam einer Weile fah er etwas abfeitsvom Wege ein fmonesSmlofi,und er 

fl'agte dnen Mann, del' ihm begegnete, wer dort wohne; die Antwort war: 

»Ein groBer, edler Herr; denn da ift niemand, del' ihm irgendeinen Dienft tate, 

und ware del' nom fo klein , den er ihm nimt reimlidl vergelten wiirde.« Del' Knabe 

ging hin zu dem SmloiTe und ging zu ,dem Pfortnel' und fagte ihm, el' wolle mit 

dem Herrn fprechen. Del' Pfortner fragte, was er von dem Herrn wolle, und 
del' Knabe fagte, er bringe ihm ein Gefchenk. Und del' Pfortner fagte: »An 

diefem Hofe ift es Braum, daB ich die Gefmenke fehen muB, ehe fie VOl' den 
Herrn kommen«, und del' Knabe zeigte ihm den Fifch. Nun fagte del' Pfortner: 

»Der Kopf ift mein; denn das ifi: Braum, daB im, wenn ciner ein Wild oder 

einen Fifm als Gefmenk bringt, fur meinen Teil den Kopf erhalte.« Del' Knabe 

meinte, das Gefmenk wiirde, wenn del' Kopf fehlte, fmlemter und mindel' fmon 

fein, und fo fagte er zu dem Pfortner: »Im bitte dim, laB mim hinein, lInd du 

. follft die Halfte meines Lohnes haben.« Damit war der Pfortner zufrieden. 

Und del' Knabe ging hinein, und er kam zu dem Tiirhiiter der Halle, und del' 

beanfprumte das Mittelftiid\ des Fifches, weil es fo Braum an diefem Hofe 

fei, und del' Knabe fagte: »Wareft du fo giitig wie del' Pf6rtner, dem im die 
Halfte meines Lohnes verheiBen habe, [0 wurde im dir die Halfte del' andern 

Halfte geben«, und fo HeB ihn del' Turhtiter eintreten. Dann !lam der Knabe zu 

dem Kammerling, und del' ver/angte den Smwanz und fagte: »Das iftBraum an 

diefem Hofe, daB im den Smwanz bekonune. « Und der Knabe fagte: »Dem 

Pf6rtner habe im die Halfte meines Lohnes verfprod1en und dem Tiirhtiter die 

Halfte des Reftes, und nun bitte im dim, laB mim hinein, und im will dir geben, 

was fu~ mim geblieben ware. « Der Kammer/ing gewahrte es und HeB ihn ein~ 

treten, ebenfo wie feine Gefellen in del' Hoffnung, etwas GroBes zu erhalten. 

Del' Knabe kam VOl' den Herrn und gab ihm fein Gefmenk, und del' Herr 

nahm es gem und fagte: »Das ift eine gar fmone Gabe; heifme dafiir etwas 
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Gutes, das ich dir geben kann, lind heifcheft du wei fe, fo werde ich dir clazu 

noch meine Tochter zur Gattin und mein Konigreich geben.« Dies horten allch 

die Diener, lind etliche rieten ihm, um ein Schlofi zu bitten, andre urn Gold 

odeI' Silber, lind wieder welche um koftliche Kleinode. Del' Knabe aber, der 

aHes gehort hatte, fagte zu dem Herrn: »Herr, diefe Leute raten mil', eio 

Schlofi, Gold und Silber zu verlangen, abel' ich fage Euch, ich will nidlts'VOO 

all diefem; denn was immel' Ihr mil' gabet, fo muflte ich dem Pfortner dieHalb,.. 

fcheid und dem Turhiiter die Halbfcheid voo clem tibrigen gebeo, lind del' 

Kammerer hatte den Reft zu bekommen. Darum bitte idl Elich, Herr, geWahft 

mil' zw61f Maulfchelleo, und davon foil del' Pfortner fechs, der Tiirhiiter drei und 

del' Kammerer drei haben.« Und del' Herr, del' erkannte, wie Idug lInd weife 

er geheifcht hatte, gab ihm fein Konigreich mit feiner T ochter. 
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14. 

DIE WETTE UM DIE AUGEN. 

Es WAR EINMAL EIN REICHER, ABER UNGERECHTER 
Mann, und der hatte einen Knemt, der war treu und geremt. Und es 

gefmah einmal, daB der Knemt vor dem Herrn fagte, die Geremtigkeit habe 
nom in diefer Welt den Vorzug vor der Ungeremtigkeit, und der Herr fagte: 
»Das Ht nimt wahr; denn der Menfm gedeiht belTer durm die Ungeremtigkeit 
als durm die Geremtigkeit.« Und als fie fo eine Weile geftritten hatten, kamen 
fie uberein, daB der Knemt, wenn er feinen Satz bewahre, fo daB er obfiege, 
von dem Herrn zweihundert Gulden erhalten folie, daB aber der Herr, wenn 
er das Gegenteil bewahre, dem Knemte beide Augen alIsreiBen durfe. 

Und fie gingen miteinander, urn daruber ein Urteil zu erlangen. Zllerft 
kamen fie zu einem groBen Kaufherrn, und fie befragten ihn; der antwortete, 
die Ungered)tigkeit fei belTer; »denn,« fagte er, »wenn im alles remt kaufte 
und remt verkaufte, fa wurde im verarmen.« Da fagte der Herr Zll dem Knemte: 
»Sieh, jetzt hatteft du die Augen veri oren, aber nom Hone im deiner; wir 
wollen nom andere befragen.« Alfo gingen fie zu den Rimtern, und deren 
Befmeid lautete ebenfo gegen die Geremtigkeit, und dann gingen fie zu einem 
Bifmof, und aum der gab feinenSprum fur die Ungeremtigkeitab, und fmliefilich 
gingen fie zu dem Konige, und der antwortete gleimermaBen. Und nun durm= 
bohrte der Herr dem Knemt beide Augen mit einem fpitzigen MelTer; aber 
nam Gottes RatfmluB blieb die Sehkratt der Augapfel unverfehrt. 

Wie nun der arme Blinde ohne eine andere Stiitze als einen Stock auBer= 
halb der Stadt umherirrte, gelangte er zu einem Baume, und unter dem legte 
er fim gar traurig zur Ruhe. Urn Mitternamt aber kam eine Smar von Teufeln, 
und fie faBen auf dem Baume auf und hielten Kapitel, und jeder erza.hlte, was 
er in der Welt Bores getan hatte. Und einer fagte: »Im habe es bewirkt, daB 
die.Ungeredltigkeit den Vorzug vor der Geremtigkeit erhalten hat«, und er 

erzahlte die ganze Gefmimte von dem ungeremten Herrn und dem geremten 
Knemt. Und der Oberfte der Teufel reimte ihm eine Krone' und liefi ihn an 
feiner Seite auf dem Throne fitzen. Aber neidifm fagte ein anderer Teufel: 
»Wahrhaftig, urn eines geringen Verdienftes willen wird diefer fa geehrt. Unter 
diefem Baume, das weiB irn, wamft ein Krautlein, das wflrde, wenn es der 
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Blinde feinen Augen auflegte, afles Blut herausziehen und die Wunden heilen, 

und er wiirde wieder fehen.« Und damit fuhren die Teufel von hinnen. 

Oer Blinde, del' alles gehol't hatte, rief den Herrgott an, und dann beganll 

er die Krautlein, die unter dem Baume wumfen, eines nam clem andern zu 

pfIiiffien und den Augen aufzulegen, und durm Gottes Wil1en fand er das 

l'imtige, und das mamte ihn, als er es auflegte, wieder heil. 

Nun hatte del' Konig eine Tomter, der die Augen fo mit Blut unterlaufen 

waren, daB fie fmier erblindete, und niemand vermomte ihr zu helfen. LInd 

del' Knecht ging zu dem Konige und verfpram fie zu heilen, und del' Konig 
verfpram, er werde fie ihm, wenn er fie heile, zur Frau geben. Und er heilte 

fie mit jenem Krautlein vollkommen, und er erhielt fie zur Frau und wurde 

von dem Konig reim mit Gold und Gut begabt und erhoht. 

Endlim erfuhr davon aum fein ehemaliger Herr, und der ging zu ihm 

und befragte ihn, wie er geheilt worden fei, und er erzahlte ihm, daB unter 

jenem Baum ein Krautlein mit derundder Krfltt wamfe,. aber zeigen tat er es 

iom nimt. Und aus Habfumt, urn durm das Krautlein nom rei mer zu werden, 

ging der Herr 40rthin und begann ein Krautlein nam dem andern zu pfIiiffien 

und zu verfumen. Und es gefchah, daB die Teufel wie das andere Mal kamen, 

und fie fagten: »LaBt uns namfehen, ob nimt jemand unten laufmt,. neulim 

haben wir nimt namgefehen, und fo hat uns jener Blinde betrogen. « Und als 

fte folmermaGen den Mann unter dem Baum fanden , griffen fie ihn und riITen 

ihm beide Augen ganz und gar aus. 
Und fo wurde offenbar, daG die Geremtigkeit, mag fie aum zeitweife 

unterdriid{t fein , endlim dom erhoht wird und daG die Ungel'emtigkeit den 

Menfd1en ins Verderben fiihrt. 
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15. 

SQH .NENDE BUSSE. 

E IN NOCH NICHT MANNBARES MAGDLEIN WURDE 

einem Ritter vermahlt, und del' zog ubers Meer und lieft fie und fein 

ganzes Land lInter der Obhut feines Senefchalls. Als fie abel' herangewachfen 

und zu einem fd1ol~en Weibe geworden war, buhlte der Senefchall urn fie, und 
er drang heimlich in ihr Gemad1 und fchwachte fie. Tief betrubt daruber erwurgte 

fie ihn im Sd11afe. Dann eroffnete fie fich 'einem Knappen, einem Landsmann 

von ihr, den ihr ih re Blutsfreunde als Diener mitgegeben hatten. Der [chaIt 

fie eine elende M6rderin und [?gte, er werde ihr in keiner Weife helfen, es fei 

denn, fte fei auch ihm zu Willen. Das verfprad1 fie ihm mit dem Munde, nicht 

mit dem Herzen. Und er fted,te den Leichnam in einen Sad, und trug ihn auf 

del' Schulter davon, LIm ihn von einer Bruilie aLIS ins WaITer zu werfen; als er 

abel' zum \'Vurfe ausholte, verfetzte ihm die Herrin einen Stoft, fo daft er famt 

dem Toten ins WaITer fiel, und er ertrank. 

Mit del' Zeit kehrte del' Gatte heim, und da fie bedachte, daft ihre Jung; 

fraufchafi: ver/oren war, bewog fte eines ihrer Fraulein, eine Jungfrau, durch 
das Vel'fpremen grafter Gefchenke, bei ihrem Gatten ihl'e Stelle einzunehmel1. 

Und als del', nachdem er das Fraulein erkannt hatte, eingefchlafen war, fagte 

fie ihr, nun folie fie weichen. Die abel' weigerte es lInd fagte, das Bett habe fte 

gewonnen und fie wolle immerdar bei ihrem Gatten bleiben . Die Herrin wartete, 

bis auch das Fraulein eingefchlafen war; dann warf fte zwei ftarke Decken tiber 

fie und zag fie herab zu del' Truhe neben dem Bette und legte Feuer an die 

Ded,en, und nun weilite fie den Gatten: »Stehen wir auf, Herr, fonftverbrennen 

wir!« UnterdeITen verbrannte die andere (md lieft ihr Leben, LInd fa war fte 

ill Sicherheit. 

Endlich abel' bekam fie GewilTensbilTe, und da ging fte zu dem Kaplan, 

dem Beichtiger ihres Gatten, del' ihr ein frommer, heiliger Mann Zll rein fchien, 

und beichtete ihm all ihre Verbrechen; LInd er legte ihr als Blifte auf, an jedem 

Freitag bei WalTer und Brat zu faften und eine harene Kutte zu tragen. Und 

das tat fte in Frommer Reue. Del' Beichtvater aber, dem das del' Teufel eingab, 

buhlte um fte; fie wies ihn durchaus ab, LInd fchlieftlich drohte er ihr, wenn fie 

ihm nicht zu Willen rei, fa werde er ihrem Gatten alles fagen, was fie ihm 
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gebeichret hatte. Sie erwiderte ihm, fie vertl'aue auf Gottes Barmherzigkeit, 

und nie werde lie ihm willfahren. Da erzahlte er unter dem Vorwallde, ihm 

die Treue zu halten, alles ihrem Gatten und machte flch anheifd1ig, flch die Augen 

ausreil)en zu laOen, wenn fie nicht am Freitag bei diefe!' Bul)e befunden werde. 

Und am Freitag ging del' Ritter mit dem Beichtvater zu ihr, und Ge trafen 

fie allein in ihrel11 Gemache beim ]'vlahle. Der Ritter koftete ihren Trank und 

liel) ibn auch den Beichtvater koften, und da war es ein koftlicher Weill; denn 

durch Gottes Macht hatte Gch das WalTer in \X1ein verwandelt. Dall11 befahl 

ihl' der Gatte, Gdl zu entkleiden, lind Gatt vel'\,\landelte die harene Kutte, die 

fie am Leibe hatte, in eine Pfeid vall feinftel11 Linnen. Nun [agte del' Ritter zu 

dem Beichtigel': »\VeiJ)t du noch, was du mil' von meiner Gel11ahJin behauptet 

haft und wie du dich anheifchig gel11acht haft, die Augen verlieren ZlI wollen? 

Unci nichts anderes [all dir zuteil werden!« Und auf del' Stelle ril) er ihm die 

Augen aus. So hatte Gatt die bereuende und der Semde ent[~gende Frau 

gerettet und fie in feinel' Barmherzigkeit ihrer Schuld ent1edigt. 
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16. 

SALADINS BEKEHRUNG. 

SALADIN WAR SULTAN VON BABYLON, UND ER HATTE 

immer ein groBes Gefolge. Und als dnes T ages nicbt aHe [eine Leute mit ihm 
nacbtigen konnten,begab er ncb in dasHaus einesRitters,und die[er erwies [einem 

Herrn, der aucb [onlt an [0 hohe Aufmerkfamkeit gewehnt war, aile Dienlte 

und was inm nurwonlgefaHen konnte, und [eine Frau und [eine Sonne und [eine 

Tecbter bewirteten ihn nacb Kratten. Der Teufel aber, der ja immer tracbtet, 

den Menfcben zu verfiinren, gab dem Sultan in den Sinn, alles zu vergelTen, 

was er hatte behalten follen, und die Frau zu Iieben, wie er nicbt hatte tun 
durfen, und diefe Liebe war [0 groB, daB er ficb mit einem [einer fcblecbten 

Rate zu beraten befcbfoB, wie er fein Verfangen Itillen konnte; und diefer riet 
inm, ihren Gatten entbieten zu faITen und ihm viel Gunlt zu erzeigen und ihn 
uber vie! Leute zu fetzen und ihn nacb Ver/auf einiger Tage in feinem Dienlte 
recht weit wegzufcbicken, und in der Zeit feiner Abhaltung werde er allen feinen 

Willen erfullen kennen. Der Rat gefie! Saladin, und er fetzte ihn ins Werle 

Kaum war der Ritter in feinem Dienlte abgegangen, voller Freude uber 

diefes Wohlwollen feines Herrn, begab ficb Saladin in fein Haus. Und als die 

Frau von der Ankuntt des Sultans erfuhr, der ihrem Gatten foviel Huld 

bewiefen hatte, empting fie ihn gar trefflicb und bewirtete ihn und tat mit ihren 
Leuten aHes zu feinem Wohlgefalfen. Und nacbdem der Tifcb weggeraumt 

war, ging Saladin in fein Gemacb und befchied die Frau zu ficb, und fie erfcbien 

auf der Stelle, und Saladin fagte ihr, daB er fie innig Iiebe. Obwohl fie ihn 

fehr wohl verltand, gab fie ihm docb zu verltehen, fie verltehe ihn nicbt in diefem 

Sinne und fagte, Gott mege ihm ein gutes Leben fcbenken, und fie werde es 

ihm danken; denn Gott wiITe, daB inr fein Leben fehr am Herzen liege und 

daB fie immer fur ihn bete, wie es ficb fUr fie gezieme, da er ihr Herr fei und 

ihrem Gatten und ihr uberdies foviel Gnade erzeige. Saladin aber antwortete 

ihr, daB er fie, von all dem abgefehen, mehr liebe als fonlt ein Weib auf der 
Welt; und wieder dankte fie ihm und gab nicbt zu verltehen, daB fie es ricbtig 

verltehe. Aber warum fovie!Worte? Saladin fagte ihr endlicb mnd heraus, 

wie er fie liebe. Und als fie das horte, antwortete fie ihm als gute und wohl# 

anltandige Frau: »Herr, obwohl icb nur ein Weib geringen Standes bin, fo 
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wei5 im dom fehr gut, daB die Liebe nid1t in der Mamt des Mannes, fondern 

der Mann in der Mamt der Liebe ift. Und im weiB fehr gut, daB, wenn Ihr 

mir eine fo grofie Liebe entgegenbringt, wie Ihr fagt, dies ebenrogut wahr rein 

bnn wie nimt,. denn wenn Ihr Manner und fonderlim Ihr Herren nam einer 

Frau verlangt, fo fagt Ihr ihf, daB Ihr alles tun wurdet, was fie verlange, und 

lal3t fie fim verleiten und gibt fie nm hin, fo veramtet Ihr fie, wie fie es verdient, 

und ihr bleibt die S~ande. Und fo, Herr, furmte id1, wurde es aum mir ergehen.« 

Saladin aber, del" immer hitziger wurde, verfpram ihr, alles zu tun, was fie 

verlangen werde, auf dal3 fie durmaus gliiddich fei. Und die gute Frau ant= 

wortete ihm, wenn er ihr verfpreme, ihr, bevor er ihr Gewalt oder Smancle 

antue, zu erfullen, was fie verlang~, fo verfpreme fie ihm, fofort nam der 

Erftil1ung in aHem nam feinem Willen zu tun. Saladin fagte, er argw6hne, fie 

. werde verlangen, daB er nie mehr von cler Same reden folle, abe!' fie fagte, 

das werde fie nimt verlangen und aum fonft nimts, was er nimt ganz leimt tun 

l(onn(', und fa verfpram e1' es ihr. Und die gute Frau kiiBte ihm Hande und 

FiiJ)e und fagte, was fie von ihm heifme, fei, daB er ihr fage, was das Befte ft;i, 

das del' Menfm in fim haben k6nne und das Mutter und Haupt aller Tugenden 

fei. Dies gehort, begann Saladin angeftrengt namzudenken, aber eine Antwort 

fiel ihm nimt ein. Weil er abel' verfpromen hatte, ihr keine Gewalt oder Schande 

anzutun, bevor er fein Verfpremen erfullt haben werde, fo heifmte er Bedenk= 

zeit, und fie fagte, fie verfpreche jhm, wann immer er ihl' die Losung bringen 

werde, allen [einen Willen zu tun. Und bei diefer Smlimtung ihres Handels 

blieb es, und Saladin begab fim zu feinem Gefolge. 

Und Saladin befragte daruber aile feine Weifen, als ob er damit einen 

andern Zweck verfolgen wurde. Die einen fagten, das Befte, das del' Menfch 

haben konne, fei ein gutes Gewiffen; abel' ihnen wurde entgegnet, das gelte 

fur die andere Welt, auf diefer jedom niltze es fflr fim allein nicht allzuvie1. 

Andere fagten, es fei die Treue,. abel' ihnen wurde entgegnet, obwohl die Treue 

etwas fehr Gutes fei, fo /tonne man dod1 treu und dabei feig odeI' geizig oder 

fd1andlim odeI' ungenttet fein, [0 daD auBer del' Treue noch andres erforder= 

lim fei. Und ·in djefer Weife er61'terten fie alles moglime, aber Saladins F1'age 

vermomten fie nimt zu erfch6pfen. Und da Saladin in feinem ganzen Reiche 

niemand fand, del' ihm die LOfung hatte geben konnen, fo verliefi e1' es und 

glngaufReifen und nahl11, urn feimtel' dw'cb die WeIt zu kommen, zwei fanl'ende 

Spielleute mit. Und unerkannt fuhr er tibers Meer und begab ficb an den Hof 

-des Papftes, das Zie! del' Chrifi:enneit, unci er fragte, und er bekam keinen 

Bercheid. Und dann ging er zu clem K6nige von Frankreich und zu allen andern 

Koryigen; aber einen Bercheicl erhielt el' nirgends. Und damit verging fa vie! 
4 
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Zeit, daB er fchier fchon bereute, damit angefangen zu haben. Und er tat dies 
alles fchon nicht mehr um jener Frau willen, fondern er hatte es als wac:kerer 
Mann fiir eine Schande gehalten, von feinem Beginnen abzuftehen; zweifellos 
ilt es auch fiir einen groBen Mann eine groBe Schande, wenn er von etwas 
einmal Begonnenem ablteht, nicht weil es fchlecht odeI' [t'mdhafi: ware, fondern 
aus F urcht oder wegen irgendwelcher Schwierigkeiten, und f~ verzichtete Saladin 
keineswegs, das zu erforfchen, weswegen er fein Land verlaffen hatte. 

Eines Tages nun, als er mit feinen Spielleuten dahinzog, gefchah es, daB 
fie einen jungen Edelmann trafen, der aus dem Gebirge kam und einen erlegten 
Hirfch bei fich hatte. Diefer Edelmann, der feit kurzem verrilahlt war, hatte 
einen greifen Vater, und der war del' befte Ritter in diefem ganzen Lande; und 
obwohl er ob feines Alters nichts mehr fah und fein Haus nicht mehr verlaffen 
konnte, fo war doch fein Verftand fo trefflich und fa vollkommen, daB er trotz 
dem Alter in keiner Weife verfagte. Und del' junge Edelmann, fein Sohn, 
fragte die Fremdlinge gar frohlich, woher fie kamen und wer fie feien, und fie 
fagten, fie feien fahrende Spielleute. Darob baB erfreut, fagte er, die Jagd habe 
ihn fchon froh gemamt, und um die Frohlimkeit voll zu machen, fo follten fie, 
da fie gute Spiel1eute feien, iiber die Namt bei ihm bleiben. Sie abel' fagten, fie 
hatten groBe Eile und fie hatten VOl' langeI' Zeit ihre Heimatverlaffen, um etwas 
zu erlmnden, und das fei ihnen nicht gelungen und [0 verlangten fie heimzukehren, 
und deshalb konnten fie fich nicht bei ihm aufhalten. Und der Edelmann lag 
ihnen [0 lange an, bis fie ihm fagten, was fie wiffen wol/ten. Dies gehort, [agte 
er, wenn ihnen iiberhaupt ein Menfch auf del' Welt einen Rat geben kanne, fo 
fei dies rein Vater, und er erzahlte ihnen, was fiir ein Mann rein Vater rei. 
Und als das Saladin vernahm, den der Edelmann auch fiir einen Spielmann 
hielt, gefiel es ihm fehr, und fo gingen fie mit. 

In dem Schloffe angelangt, [agte der junge Edelmann zu [einem Vater, 

daB er frohlich heimkomme wegen del' guten Jagd und noch mehr, weil er 
etliche Spiel1eute mitbringe,. auch fagte er dem Vater, um welcher Fragewillen 
fie herumwanderten, lmd bat ihn, ihnen feine Meinung dariiber mitzuteilen, 
weil er ihnen gefagt habe, da fie noch niemand gefunden hatten, von dem ihnen 
ein Befcheid geworden ware, fo wiirden fie, wenn ihnen nicht fein Vater ihn 
gebe, iiberhaupt niemand finden, del' ihnen einen Befcheid geben konnte. Und 
als das der alte Ritter harte, war er fich auch fchon IdaI', daB del', del' diefe Frage 
ltellte, kein Spielmann war, und er [agte [einem Sohne, nach dem EITen werde 
er ihnen auf ihre Frage antworten. Und del' Sohn fagte es Saladin, den er 
fur einen Spielmann hielt, und Saladin war g'ar froh und konnte das Ende des 
:Mahls fchier nicht erwarten. Und als abgetragen war und die Spiel/eute ihre 
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Kunft gezeigt hatten, fagte der' alte Ritter, kin Sohn habe ihm gefagt, daIl fie 

urn einer Frage willen wanderten und daB fie niemand gefunden hatten, def 

fie ihnen hatte loren konnen, und fie [ollten ihm die Frage fagen, und er werde 

ihnen feine Meinung fagen. Nun fagte Saladin, der einen Spielmann vorftellte, 

die Frage fei die: »Was ift das Befte, das der Menfm in fich haben kann und 

das' Mutter und Haupt aller Tugenden ift?« 

Der alte Ritter verftand nicht nur die Frage fehr wahl, fondern erkannte 

auch an der Stimme, daB del' Mann, del' gefprochen hatte, Saladin war,. denn 

er hatte lange Zeit an feinem Hofe gelebt und viel Gutes und viele Gnaden 

von ihm empfangen. Und fa fagte er: »Freund, furs effte antworte ich Euch, 

daB wahrhattig bis zum heutigen Tagenoch nie fahrende Spielleute Euersgleichen 

in meinem Haufe gewefen find,. und wiffet, daB ich, wenn ich rechtens handelri 

wollte, bekennen follte, wieviel Gutes mir von Eum geworden ift, abel' von 

aHedem will ich, bis ich mit Euch insgeheim fprechen kann, nichts mehr fagen, 

damit niemand etwas von Euern Angelegenheiten erfahre. \Vas aber Euere 

Frage angeht, fa fage ich Euch: Das Befte, das der Menfch in fich haben kann 

und das Mutter und Haupt aller Tugenden ift, das ift die Scham; denn aus , 

Sd1am leidet der Menfch den T od, der dod1 das allerfchlimmfte ift, und aus 

Scham fteht er von aHem ab, wie fehr er es auch begehrt, wenn es ihn nicht 

gut dfl11kt: und fa ift die Scham Anfang und Haupt aller Tugenden lInd Scham= 
lofigkeit der Urfprung aller Miffetaten.« · Und Saladin erkannte, daG es in 

Wahrheit fa fei, wie del' Ritter fagte, und da er die Antwort auf [eine Frage 

gefunden hatte, freute er fich fehr und beurlaubte nch von dem alten und dem 

jungen Ritter, deren Gafte fie gewefen waren. Vor dem Scheiden aus jenem 

Schloffe abel' fprach noch del' alte Ritter mit ihm und fagte ihm, wie er erkannt 

habe, daIl er Saladin fei, der ihm einft fa viel Gutes getan, und er und fein 

Sohn dienten ihm [0 trefflich, wie fie nurvermochten, freilich mit allem Bedacht, 
daB er nicht erkannt werden woflte. 

Und mit der graIl ten Eile trat Saladin den Rudnveg an, und als er daheim 

angelangt war, gab es groBen Jubel und viele Feftlichkeiten. Und als die Fdre 

beendetwaren, machte nch Saladin auf zu der guten Frau, die jene Frage gefteHt 

hatte, und fie empnng ihn trefflich, und bezeugte ihm ihre Sorgfalt nach beften 

Kratten. Und nam dem Speifen ging er in rein Gemach und befchied die gute 
Frau zu fich, und fie kam, und er fagte, wieviel Muhe es ihm gekoftet habe, 

eine durchalls genugende Antwort auf ihre Frage zu nnden, und daIl er fie 

gefunden habe, und fie folIe, da er ihr, wie er verfprochen habe, die Antwort 

bringe, nun auch halten, was fie verfprochen habe. Und fie fa gte, fie erbitte als 

Gnade, daB er halte, was er verfprochen habe, und die Antwort auf ihre Frage 
l' 
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fage, und wenn fie erkennen werde, daB die Antwart richtig fei, fa werde fie 

richtig alles tun, was fie verfprochen habe. Und Saladin fagte, damit fei. er ein: 
verltanden, und fagte ihr die Antwart, namlich: »Das Belte, das der Menfch 
in nch haben kann und das Mutter und Haupt iii: aller T ugenden, ilt die Scham.« 

Und diefe Antwort vernahm die gute Frau mit haher Freude und fagte: 
»Herr, ich erkenne an, daB Ihr die \Xlahrheit fagt und daB Ihr Euer Verfprechen 

erfullt habt. Und ich bitte Euch, feid fa gnadig, mil' in \'Vahrheit, wie es einem 
Konige'ziemt, zu fagen, ab Ihr glaubt, daB es auf del' Welt einen beITern Mann 
gebe als Euch.« Unci Saladin fagte, er fchame fich es zwar zu fagen,. da fie ihn 
abel' als Konig aufgefardert habe, die Wahrheit zu fagen, fa fage er, er harte 
dafur, er fei der Belte von allen und es gebe keinen, del' beITer ware als er. 

Dies gehort, warf nch ihm die gute Frau zu FuBen und fagte unter ltromenden 
Tranen ;. »Herr, Ihr habt mil' zwei groBe Wahrheiten gefagt: die eine, daB Ihr 
del' belte Mann auf del' Welt feid, und die andere, daB die Scham das Belte 
ilt, das del' Menfch in fich haben kann. Und da Ihr das erkennt, Herr, und da 
Ihl' del' belte Mann auf del' Welt feid, fa bitte ich Euch, tl'achtet, daB Ihl' das 
Belte auf del' Weft in Euch habet und daB Ihr Scham habet ob defien, was Ihl' 
mil' fagtet. (( 

Und als Saladin diefe guten Grunde harte und damit einfah, daB es die 
gute Frau dul'ch ihl'e Tugend und durch ihre Klugheit verltanden hatte, ihn VOl' 

einer fa graBen Verfehlung zu bewahren, dankte er Gatt von Herzen, Uncl 
hatte er fie bisher in anderer Weife geliebt, fo'liebte er fie nun noch mehl', abel' 
in Tl'eue und Lauterkeit, wie ern guter, getreuel' Herr all feine Untel'tanen 
lieben fall. Und um ihl'er T ugend willen berief er ihren Gatten und el'wies 
ihnen fa vief Ehren und Gnaden, daB fie und ihre Nachkommcll gar wahl unter 

ihl'en Nachbarn beltanden. 
, .. 
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17. 

DER KONIGSSOHN UND DER TOD. 

E IN MACHTIGER KONIG SASS IN SEINEM REICI-IE,. ER 

hatte Guter aller Art und erIefene Berater, welt/iche Ehre und uner ... 

meB/ichen Reichtllm an Gold und Edelfteinen, lind feinen Stolz [etzte er darein, 

in feiner Halle l\1anner zu haben, [0 man Philofophen nennt,das heWt hochgelehrte 
Weife. Nun gefchah;;es, daB ihm die Konigin einen Sohn gebar, und der wuchs 

heran, wie es einem Konigskinde ziemt, hold und freundlid1, beftandig lind 

trefflich, mannlichen Sinnes ohne Falfdl und Heh1. Und als er fa alt war, daB 

. an feine Unterwei[ung gedacht werden mllBte, ftand eines Tag-es, als del" Konig 

an feiner Tafel faB, der weifefte Meifter auf, del" in der Halle war, trat VOl' den 
Hodlfitz lind fagte: »Herr, wir glauben, Euer Sohn ift uns von Gatt gegeben, 

auf daB er dereinft auf Euerm Throne fitze, und darum erbiete ich mich, ihn 
in jeglicher WiIfenfchatt zu unterwei[en. « Der Konig aber fagte mit gar 

zorniger Miene: »Was konnteft du meinen Sohn lehren? Dein \Vilfen ift nicht 

mehr wert als die Polfen fahrender Leute und das Spiel del' .Kinder. Und mein 
Sohn fall nimt ZlI deinen FuBen fitzen, fondern er foll ohne Unterricht bleiben, 

oder er [0(1 den Meifter erhaltcn, der ihn unbekannte \Veisheit lehren kann, 

von der ihr nie etwas gehort habt.« 

Nach einigen Tagen, als der Konig wieder bei Tifche faB, wurde leife an 

die Tur gepomt, und als die \Vamter nachfahen, ftand drauBen ein Mann mit 

clem Gehaben eines Wei fen, und der verlangte, vor den Konig gefuhrt Zll 

werden. Der Konig erIaubte es, lind der Mann kam herein; er trug einen graBen 

Filzhut, fa daB man fein Geflmt nicht genau fehen konnte, ruckte auch zum 
GruBe nUl' wenig an der Krempe und fagte: »Heil Eum, Herr! « Und er fuhr 

fort: »Ihr feht, Herr, daB im ein Wei fer bin, und da mir ein Wort von Euch 

wegen des Unterricbts Euers Sohnes zu Ohren gekommen Hi, das E uern 

Raten etwas hochfahrend erfchien, fo bin ich gekommen, wn ihm mit meinem 

Wilfen zu dienen I denn was ich ihn lehren kann, wird, hoffe ich, keinem 

lebenden Menfchen hekannt fein. Da im aber alt und fchrullig bin, fo mag 
im nim! clem Larm der Weft ausgefetzt fein, und darum laBt fur uns in dem 

Walde zwei Meilen vor cler Stadt ein Haus errimten and des Lebens Not ... 

durtt fur ein ganzes J~hr hinfmaffen / denn im will, daI3 uns dort niemand 
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ftore.« Die[er Rede war del' Konig fioh, und er lieB fffileunigft alles fo her= 

l'imten. 
Und als del' MeHter und del' Konigsfohn das Haus bezogen hatten, da 

fetzte fim del' Meifter, wie es ihm zukam, auf den Homfitz, und der Konigs= 
fohn fetzte fim ihm zu FiiBen, fo demiitig, wie ein Kind geringen Standes. 
Und fo faBen fie den erften Tag und fmwiegen, und den zweiten und den 
dritten, und kein Wort wurde laut. Und urn es kurz zu mamen, das ganze Jahl' 
lang diente der Konigsfohn friih und fpat dem Meifter und faB fmweigend zu 
feinen FiiBen. Und als das Jahr zu Eride war, fagte del' MeHier: »Morgen, 
mein Sohn, wird man uns holen und vor den Konig fiihren. Er wird did) urn 
den Unterrimt fragen, und du magft ihm antworten, du diirfeft von deiner 
Belehrung nimts fagen, du wilfeft aber, daB dergleiffien nom nie ein menfml~mes 
Ohr vernommen habe. Und dein Vater wird fragen, ob du nom weiter bei mil' 
bleihen wil1ft; darauf antworte, wie du willft, im gebe dir keinen Rat.« Und 
es gefmah fo, wie der Meifter gefagt hatte, und der Konigsfohn fagte, er gehe 
gern in das Haus im Walde zurii(k Das zweite Jahr verlief wie das erfte, und 
wieder entfdlloB nm der Konigsfohn, in der-Einfamkeit zu verharren, und das 
dritte Jahr verging in demfelben Sffiweigen. Ais aber aum diefes Jahr zu Ende 
war, fagte del' Meifter: 

»Mein Sohn, nun follft du den Lohn fiir dein Smweigen, deine Geduld 
und deine Treue erhalten; denn du bift del' Lehre wiirdig, die nom keinem 
Weifen zuteil geworden ift. Wilfe, im bin kein Menfm, fondern im bin derTod, 
und die Weisheit, die idl dir geben will, foll dim beriihmt mamen durm aile 
Lande, und nun gib wohl amt: Wenn ein Menfffi in del' Stadt krank wird, fo 
gehe zu ihm, und du wirft mim bei ihm fitzen fehen, und du muBt beamten, 
wo im fitze. Sitze im bei feinen FiiBen, fo follft du, wie es aum eintreffen wird, 
fagen, daB er lange, aber nimt fehr fmwer !crank fein und daB er davonkommen 
wird; fitze im ihm zur Seite, fo wird die Krankheit fmwerer, aber kiirzer fein 
und ihr Genefung folgen; fitze im aber zu feinen Haupten, [0 itt der Tod gewiB, 
mag die Qgallanger oder kiirzer wahren. Und erkranken deine Freunde odeI' 
angefehene Leute, die du erfreuen oder deren Freundfmatt du erwerben willft, 
oderwillttdu Geld undEhrevon ihnen erlangen, fo nimm den Vogel Karadius: 
fitze im nimt am Kopfende des Kranken, fo halte ihm den,Vogel vors Gefimt, 
denn del' Vogel hat die Eigentiimlimkeit, die Krankheit aufzufaugen und auf=
zunehmen, und dann laB ihn aus, und er fliegt mit del' Krankheit hom in die 
Lutt und nahe zur Sonne und blaft die Krankheit in fie hinein, und fie nimmt 
fie auf und zerftort fie in ihrer Hitze. Und fo wird die Kratt diefes Vogels 

bekannt werden, und man wird fie in dem Bume verzeimnen, das man den 
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Phyfialogus nennen wird. Und damit ift 'meine Lehre zu Ende und unfer erftes 

Zufammenfein/ wir werden uns zwar wieder treffen, aber das Wiederfehen 

wird dir keine Freude bringen.« Damit fmlaB der Tad fcine Rede. 
Und es kam del' Tag, wa fie beide varden Konig gerufen wurden, und 

del' Konigsfahn ftellte dem Meifter eiiJ. Zeugnis des Lobes aus, und del' Meifter 
erntete von dem Konig rei men Dank und das Angebot von Gaben und Ehren: 

b'ezeigungen/ er abel' fmlug alles aus und bat nur um Urlaub. Die Weisheit 

des Konigsfohnes wurde zunamft nimt gar .hom angefmlagen, abel' mit del' 

Zeit gewann er Anfehen, und das wums immer mehr, und fmlieBlim war es 
das allgemeine Urtei!, [einesgleimen fei nom nie gebaren gewefen. Und bald 

waren gleimfam aile Linder in Bewegung, ihn aufzufumen, und er mamte 

weite Reifen zu vornehmen Leuten, urn ihre Krankheiten zu unterfumen. Und 
dann ftarb fein Vater, und als er den Thron beftiegen hatte, befumte er nur 

nom feine Freunde und die Mamtigen des Landes. Aber trotz feiner Gabe .. 
ward er nimt hammlitig, fondern blieb herablalTend und [ann und mild, fa daB 

ihm jedes Kind von Herzen hold war. So vergingen feine Tage in Ruhm und 

Glum, und als er hundert Jahre erreimt hatte, war er nom ein rliftiger Mann. 

Da kam eine heftige Krankheit llber ihn, die wenig Ausfimt auf Rettung 

lieB, und als er da einmal aus einer Ohnmacht erwachte, fah er, daB fein alter 

Meifter mit dem breiten Filzhute gekammen war, und der faB dicht bei feinem 
Haupte. Und er fagte zu ihm: »Meifter, warum bift du fa bald gekammen! (; 

lInd der Tad antwortete: »Einmal muB es fein.« Und der Konig fagte : 
»Damals, als im, ein Konigskind, drei Jahre lang fchweigend zu deinen FiiBen 

faB, hatte ich nimt gedacht, daB du mich wegreiBen werdeft aus der Flille des 
Gllims LInd der koniglichen Ehren und obwohl ich noch fa rliftig bin und zur 

Regierung wahl tauglim.« Der Tod aber fagte, der Konig murre durchaus mit 

ihm gehen; da fagte diefer: »So vie! Frift wid! du mir abel' doch gewahren, 

daB ich noch ein Vaterun[er [premen kann«, und del' Tad gewahrte die Frift 

cines Vaterun[ers. Und der Konig fpram die erften vier Bitten des Vaterunfers; 

als er aber zu del' Stelle gekommen war: »Vergib uns un[ere Schulden«, fd1wieg 

er ftill. Der Meili:er wartete lange, aber er blieb ftumm. Endlim [agte del' Meifter: 
» Warum, mein Sohn, beteft du nimt wei tel' ? (( Und def Konig antwortcte: 

»Im will nimr. Du haft mir gewahrr, da/) im nom ein Vate./,unfel' fprechen darf, 

und den Smfull we/'de im nicht eher betell, als bis ich gelebt habe, folange es 

mein Herz begeht't, und dann wel'de ich das Gcbet f/'eiwiflig beenclen.« Und 

cler Tod fagte: »Es ift deiner Lift gelungen, mien zu betriigen, und fo wid\: du 

flu' diesmal deinen Willen behaupten.« Und er [<hied, und mit dem Konige 
wurcle es [0 rafch belfer, da/) es allen ein Wunder [chien, wie die Kranltheitwich. 
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Und er lebte in feinen Ehren eih zweite:; Jahrhundert; dann aber hatte 
ihn das Alter fo gebeugt und .gelahmt, dafi jhm das Leben zur Laft ward. Er 
berief aile Grofien feines Landes, und fie kamen allefamt, und del' Konigsftuh1 

wurde aufgeftellt, und feine Mannen fiihrten ihn hin. Und er trafBeftimmungen 
iiber das Reim und die Konigswiirde und erteilte feinem Volke guten Rat lind 
vaterlime Ermahnung, Gott zu fiinhten und die Remte des Landes nam den 
alten Satzungen guter Fiirften zu wahren. Dann legte er fim bei hellem Tage 
Z11 Bett und gebot den Geiftlimen, ihn auf die letzte Stunde vorzubereiten. 
Und das gefmah, und dann erzahlte er feinen Vertrauten alles, was fim zwifffien 
ihm und dem Tod zugetragen hatte, und endlim fagte er: »Nun komm, MeiCter, 
und hare, wie im mein Gebet beende; im bin bereit.« Und der MeiCter kam, 
und del' Konig begann: »Vergib uns unfere Smulden«; und in dem Augen;: 
hlicke, wo er das Amen fpram, fmied er aus djefem Leben. Und er wurde, 

• ohgleim er alt war, fehr beweint, und damit hat diefe Gefmimte ein Ende. 
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18. 

DIE DREI KASTCHEN. 

HONORIUS HERRSCHTE IN GROSSEM PRANGEN, 

cler hatte einen einzigen Sohn, und den 1iebte er zartlich. Der Ruhm diefes 

Kai[ers flog durch die Welt, wei! er in aHem Fromm und gerecht war; gegen 

'einen Konig jedom fuhrte er Krieg und verwultete rein Land. Nachdem 

die[er Konig durch ihn viele Verfo1gungen und unermefJIimen Schaden erlitten 

hatte,dachteerendlich bei fich: »Ich habe nureine einzige Tochter,und meinGegner, 

der Kaifer, hat nur einen einzigen Sohni [0 ich meine Tochter irgendwie 

feinem Solme ehelich verbinden konnte, wurde ich ewigen Frieden erlangen.« 

Er fchickte alfo eine prachtige Gefandtfchaft zu clem Kai[er, auf daB fie ihn 

bitte, ihm einen WaffenftWftand zu gewahren, bis er fe1ber mit ihm fprechen 

kOnne. Der Kai[er gewahrte ihm nach gehaltenem Rat einen Waffenftillftand 

von einem Jahre. Nun kam der Konig zu ihm und bot ihm feine Tochter fur 

fej~en Sohn zm Gattin an. Der Kaifer aber fagte: »Das kann nur unter zwei 

Bedingungen gefmehen: einmal muB deine Tochter eine reine Jungfrau fein, 

und dann mufi nach deinem Hinfcheiden dein ganzes Reich meinem Sohne 

zufallen.« Und der Konig fagte: »Das ill mil' durchaus recht. « Und fofort 

wurde der Vertrag verbriett und gefiegelt; und der Konig nahm Abfmied 
von dem Kai[er. ' 

Daheim angelangt, lieB er ein Schiff bauen; denn feine Tochter mufite zu 

dem Kaifer zur See reifen. Und als das Schiff Fertig und mit aller Notdurtt 

verfehen war, beftieg es das Fraulein, und es hatte einen anfehnlichen Schatz 

und funf Ritter famt Frauen und Magden bei nch. Und auf ihrer Fahrt libel'S 
Meer begegnete 'ihnen ein gewaltiger Walfifch, und der wollte das Schiff ver~ 

fchlingen, und die Schiffer begannen fim arg zu furchten und fonderlich aud1 

das Fraulein; und fie zundeten ein machtiges Feuer an und wachten Tag und 

Nacht. Nach drei T agen aber gefchah es, daB fie, ermlidet durch das lange 

Wachen, einfchliefen, und fofort verfchlang del' Walfifch das Schiff famt aHen 
und .aHem. 

Als aber das Fraulein fah, daB fie allefamt in dem Bauche des Fifches 

waren, fchrie es heftig, und durch diefes Schreien wurden aile munter. Und 

die Schiffer fag ten zu dem Fraulein und den Rittern : »Teuerfte, troftet euch,. 
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Gatt wird uns erretten, daB wir einen guten Rat finden, weil wir in dem 
Bauche des Walfifches find.« Sagte das Fraulein: »Haret meinen Ratfchlag, 
und wir werden gerettet fein.« Und fie fagten: »Sprich!« Und es fagte: »Zun: 
den wir ein recht groBes Feuer an, und llberdies fall jeder den Fifch verwunden, 
fo tief er nur kann; durch beides wird er des T odes fein und ans Land fchwim: 
men, und fa \'{rerden wir durch Gottes Gnade entrinnen kannen.« Und fie 
fiihrten den Rat des Frauleins in al1em aus, und der Walfifch hie1t, als er den 

Tad fiihlte, auf das Land zu. 
Urn diese Zeit erging sich dn Ritter, del' in dieser Gegend wohnte, nach 

dem Abendeffen am Meeresftrande. Als er den Walfifcb heranfchwimmen 
und ncb de!' Kufte nahern fah, rief er feine Knechte und zag ihn ans Land; 
und die Knechte begannen mit aHeriei Werkzeug auf den Fifch einzuhauen. 
Da das Fraulein den Schall vernahm, fprad1 fie fur al1e und fagte:»Teuerfte, 
haut fadlte zu und offnet den Fifch an del' Seite; wir find hier in feinem 
Bauche, Kinder ehrlicher Manner aus adeligem Geblut.« Und del' Ritter fagte, 
als er dies horte,zu feinen Knechten: »Offnet den Fifch an der Seite, auf daB 
wir fehen, weI' drinnen ift.« Und als er geoffnet war, entftieg ihm als erfte die 
Jungfrau, fchier halbtot, dann die Ritter und al1e ubrigen; und fie beg-ann zu 
erzahlen, weffen Tochter fie fei und daB fie dem Sohne des Kaifers vermahlt 
werden fol1e. Dies gehort, behie1t fie der Ritter mit ihrem Gefinde einige T age 
bei fich, bis fie fich al1efamt wieder vallig erholt hatten, und dann fcbickte er 
fie famt ihrer Begleitung zu dem Kaifer. 

Del' Kaifer fagte, als er fie fah: »Teuerfte T ochter, wohl ergehe es dir 
jetzt und in alle Ewigkeit! Aber ich fage dir, Tochter: bevor du meinen Sohn 
zum Gatten erhaltft, wil1 ich dich einer Probe unterwerfen.« Und auf del' 
Stel1e lieB er drei Kaftchen anfertigen: Das erfte war aus lauterftem Golde 
und koftlichenSteinen und trug die Auffchdtt: »Wer mich offnen wird, wird 
in mil' finden, was er verdient hat«; drinnen aber war es vol1 T otengebein. 
Das zweite war aus lauterftem Silber und uberal1 mit Ede1fteinen befetzt, 
und es trug die Auffchrift: »Wer mich erwahlen wird, wird in mir finden, was 
die Natur beftimmt hat«; inwendig abel' war es voller Erde. Und das dritte 
war aus Blei und hatte die Auffchritt: »Lieber wil1 ich hier ruhen, als unter 
den Schatzen des Konigs bleiben«; und in die fern Kaftchen waren drei koftbare 
Ringe. Dann fagte der Kaifer zu dem Fraulein: »T euerfte, hier find drei 
Kaftchen: wahle dir, welches du wi11ft; wirft du gut wahlen, fo wirft du meinen 
Sohn zum Gatten erhalten.« 

Das Fraulein betrachtete die Kaftchen genau, LInd es fagte in feinem 
Herzen: »Gott, der du alles fiehft, gib mir die Gnade, fo zu wahlen, daB ich 
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nicht delTen verluftig gehe, um delTentwiJIen ich [0 viel gelitten habe! « Sie nahm 

das erfte Kaftchen und las die Schritt: »Wer mich offnen wird, wird finden, 

was er verdient hat«i und da dachte fie: »Von auf)en ift es genugfam koftbar, 

aber was es drinnen verbirgt, davon habe ich keine Ahnungi darum will ich 

es nicht wahlen.« Dann hob fie die zweite auf und las die Schritt: » Wer mich 

wahlen wird, wird in mir finden, was die Natur beftimmt hat«, und fie [agte: 

»Niemals hat die Natur beftimmt, daf) die Tochter meines Vaters dem Sohne 

des Kaifers vermahlt werden folie, und darum will ich es keineswegs wahlen.« 

Und fie trat Zll dem bleiernen Kaftchen und las die AufCchrifi:: »Liebe~ wi!( 

ich hier ruhen, als un tel' den Scharzen des Konigs bleiben «, und da dachte fie: 

'»DieAuffchrifi: mul) fo verftanden werden: BelTer ift es mir, mit dem Sohne des 

Kaifers zu ruhn als in clem Schatze meines Vaters Zli bleiben«/ und mit lauter 

Stimme rief fie: »Diefes dritte Kaftchen wahle ich.« 

Dies gehort, [agte der Kaifer: »0 du treffliches Magdlein, ldug haft du 

gewahlt! In diefem Kaftchen find meine drei koftbarften Ringe: einer fur mich, 

einer fur meinen Sohn und einer fllf dich als Zeichen des VerlobnilTes.« Und 

alsbald lief) er die Hochzeit feiem Hnd gab ihr feinen SOh11 als Gatten. Und 

fie lebten beide lange in F reuden, und fchlief)/ich endeten fie ihr Leben in Frieden. 
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19. 

DER VERBUNDENE FINGER. 

E s WAR EINMAL EINE GRAFIN, DEREN GATTE MUSSTE 
. verreifen und befahl fie einem feiner Mannen; del' abel' begann urn ihre 

Gunft zu werben, und als fie fim weigerte, entzog er ihr Speifen und Kleider 
und a11e Notdurtt. Und fie bekam Angft vor MiBdeutungen und dafi die Welt 
glauben konne, del'Vogt tue ihl' dies an, weil fie fich ctwas habe zusmulden 
kommen larren; und urn folme Auslegungen zu vermeiden, fagte fie ihm, fie 
fei bel'eit, ihm zu Wil1en zu fein. Als er aber zu ihr kommen follte, fchob fie 
eines ihrer Fraulein unter, und nachdem er an der feine Luft gebufit hatte, 
fchnitt er ihr einen Finger abo Die Grafin gab dem Fraulein Urlaub zu einem 
aus ihrer Freundfd1att, und fie felber band ihren Finger ein und liefi ihn niemand 
fehen. 

Der Graf kehrte heim, und der Vogt ging ihm entgegen und verleumdete 
die Grafin, indem er fagte, einer feiner Knechte habe ihrdenFinger abgefchnitten. 
Und zu Haufe angelangt, rief der Graf die Freunde und Anverwandten feiner 
Gemahlin zu Tifche und bat fie urn ihr Urteil, wie mit einer Frau zu verfahren 
fei, die fich folchermafien betragen habe. Aile fagren, fie verdiene den T od auf 
dem Scheiterhaufen, und er fagte: »Alfo tut denn mit euerer Bafe.« Die Grafin 
aber fagte, da fie die Befturzung ihrer Freunde fah: »Lafit euch nicht irre 
mamen!« Und fie wies ihre unverletzte Hand und fuhr fort: »Wer fein~n 
Finger heil einbindet, bindet ihn heil aus.« bann erzahlte fie der Reihe nam 
die Niedertracht des Vogtes, und der Graf liefi ihn auf der Stelle henken. 
Und daher fagt man gemeiniglich das Sprimwort: »Wer feinen Finger heil 

einbindet, bindet ihn heil aus.« 
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20. 

DIE DREI FLINKEN BRODER. 

ESWAREINMAL EINE FRAU,DIE BATTE DREI SOHNE,. 
zwei waren im Ehebrud1 und einer von ihl'cm Gatten erzeugt. Nun 

hatte fie aus ihrer Mitgitt nm einen Birnbaum, und den verteilte fie, damit nimt 
del' Vater die em ten Sohne von dem Bankert ul1terfcheide, 'in ihrem letzten 

\'Villen al[o: dem alteften vermamte fie von ibm das Gerade und das Krumme, 

clem mittleren das Gri'll1e und das Trod<ene und dem dritten alles in und lIbel' 

del' Erde. 
Als fie dann geftorben ,'val', woltte jeglimer Sobn den ganzen Baum haben, 

und [0 gingen fie zu dem Rimter, und del' Rim'ter [agte, del' Baum [olle deITen 

fein, der fim del' graIl ten Behendigkeit rllhme. Da ruhmte fim der altefte: 
»Wenn ein Ha[e lautt und im ihm nam, [0 nehme id, ihm das Fell, ohne feinen 

Lauf irgendwie zu hemmen. « D er zweite fagte: »Lautt ein Rofl noch [0 [chneH, 
[0 nehme im ihm die Eifen, und den Reiter [etze ici) aD, ohne die Gefchwindig: 

keit des RolIes oder die eigene zu verringern. « Und der jungfte fagte: »Idl 
erfteige die homften Berge, in deren Mitte aile Winde wehen,. wird dann ein 
Federbett ausgebreitet und vollig geoffner, [0 bin im [0 flink, dafl im, ob die 

Winde nom [0 fehr wehen und die Federn nom fa leimt find, aBe Federn 

drinnen behalte.« Und die[em wurde der Birnbaum gegeben . 
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21. 

DIE DREI FAULEN BRuDER. 

POLEMIUS HERRSCHTE IN DER STADT BABYLON, UND 
er hatte drei Sohne, die er gar fehr liebte, und darum gedachte er liber 

fein Reich zu verfugeni und er befchied feine drei Sohne zu nch und fagte zu 
ihnen: »Welcher von euch ift del' Faulfte? Del' fall nach meinem Hinfcheiden 
mein Reich innehaben.« 

Del' effte fagte: »Dann, Herr, gebuhrt das Reich mil', und del' Grund ift 
der: ich bin fa faul, daB ich mil', wenn ich am Feuer fitze, fieber das Bein ver= 
bl'ennen laITe, als daB ich es von dem Brande wegzoge.« Und del' zweite fagte: 
»Ich tauge mehl' zum Hel'rfcher; denn wenn ich den Hals in del' Schlinge habe 
und gehenkt werden fall, und ich habe ein Schwert in del' Hand, fa ruhl'e ich 
aus Faulheit die Hand nicht, urn den Strick zu zel'fchneiden.« Und der dritte 
fagte: »Herr, herrfd1en muB ich, wei! ich der Allerfaulfte bin: liege ich zu Be~te, 
und in beide Augen tropfi: mil' WaITer, fa rucke ich ob meiner Faulheit auf 
meinem Pfuhl weder nach rechts noch nach links. « Dies gehol't, vel'machte der 

Konig ihm das Reich, da er ihn fur den Faulften erachtete. 
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22. 

JES US ALS EHESTIFTER. 

EINMAL WANDERTE DER HERR JESUS MIT SEINEN 
Jung-ern, und fie kamen von infer Stl'a5e abo Dann ftieBen fie auf einen 

Hirten, der lag auf der Erde. Und Jefus fprach ihn an und fragte inn, ob es 
weit zu einer Herberge rei und urn den Weg, der dortnin fiinre. Und der Hirt 
antwortete: »Das ift der\Veg, hiervor euern Augen«; und erwies ihn mit 
dem vorgeftredl:ten FuBe. 

Und fie gingen weiter lind trafen auf ein Hirtenmagdleh und auch die 
fragte del' Herr um den \'Veg, den fie einzufchlagen natten. Das lvIagdlein 
begleitete fie bis zu einem Steine, del' als Wegweifer diente. Da [agte Petrus 
zu dem Herrn: »Segne doch diefes Magd1ein, das uns hergefiihrt hat.« Und 
Jefus [egnete fie mit der Vernei5ung, fie folie zum Gatten jenen Hirten erhalten, 
del' fich geweigert hatte, ihnen den \'Veg zu zeigen. 

Und Petrus fagte: »Warum fegneft du denn den Hirten, indem du ihm 
verhei5eft, er werde ein Madchen wie diefes und von fo trefflimer Art helm-' 
fiihren?« Antwortetc J efllS: »Da del' Hirt fo dllrmaus faul ift, das Madmen 
aber fonderlim reg-fam, [0 wird fie inn, del' lonft ob [einer Trag-neit zugrunde 

gehen mii5te, retten kannen. Denn im bin ein barmhel'ziger Gott und fllge die 
Ehen nam den Werken del' Menfmen,« 
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23. 

DAS PAAR AUF DEM BIRNBAUM. 

'V TAR DA EINMAL EIN REICHER MANN, DER HATTE 
VV ~ine gar fchoneFrau zm Gattin, und die liebte er tiber die Maflen und 

'war arg eifer[uchtig. Nun wollte es Gott, daB diefer Mann ein ubel an den 
Augen bekam, und davon wurde er blind, und er hatte keinen Schein des Lichtes,. 
und nun trennte er fich nicht mehr von [einer Gattin und lieB fie keinen Sdlritt 
von ihm gehen aus Angft, fie konnte einen Fehltritt begehen. 

Und es gefchah, daB fich ein Mann aus del' Gegend in diefe Frau verliebte, 
und er [ah, da der Gatte allwege bei ihr war, keine Moglichkeit, mit ihr zu 
reden, und [0 gab er illl' durch Zeichen kund, daB er fterblich in fie verliebt rei,. 
und die Frau, die [eine Leidenfchatt fah, bekam Mitleid mit ihm und [agte ihm 
dunh Zeimen: »Du fiehft, was im tun kann,. er geht mir ja nichtvon der Seite.« 
Und der Liebhaber wuBte :nicht was tun oder was fagen, und da er keinen 
Weg zu finden vermochte, fich mit ihr zu verftandigen, fo lieB er fie durm 
Zeichen wiITen, daB rein Leben dahinfchwinden wolle; und als die Frau [ah, 
wie es urn ihn ftand, [0 dauerte er fie, und fie gedachte ihm feinen Willen zu 

tun. Sie verfchaffte nch ein langes Rohr, und das eine Ende legte fie ihm an 
das Ohr und redete dergeftalt mit ihm, fo leife, daB es ihr Gatte nimt horen 
Imnnte, und [agte zu ihm: »Du dauerft mim, und darum gedenke im dir zu 
Willen zu [ein: komm in unfern Garten und fteig auf den Birnbaum mit den 
vielen fchonen Birnen und erwarte mim oben,. im werde zu dir hinaufkommen.« 
Und auf del' Stelle ging der Edelmann in den Garten und ftieg auf den Birn.=-
baum und begann auf die Frau zu warten. 

Und die Zeit kam, wo die Frau in dem Garten war und den guten Mann 
treffen wol/te, und ihr Gatte war immer bei ihr,. und fie fagte: »Mir ift groBe 
Luft nam den Birnen von jenem Baume dort gekommen, die [0 fdl0n find.« 
Und ihr Gatte [agte: »Rufe jemand, auf daB er dirwelme pfIilcke. « Sagte fie: 
»Im will mir fie [eIber pfIucken,. fonftwiirden fie mil' nicht fchmeci,en. « Und fie 
ftand auf, urn zu dem Baume zu gehen, und ihr Gatte ftand aum auf und ging 
mit ihr,. und fie ftieg auf den Baum, und er fchIang [eine Arme um den Stamm, 
auf daB niemand ihr namfteigen konne. 

Und als die Frau bei ihrem Liebhaber auf delp Birnbaum war und fie 
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aneinander groBen Troft gewannen, gefchah es, daB nch der Baum [0 [ehr 

ruttelte, daB die Birnen zu Boden und dem Gatten auf den Riicl<en fielen. 
Darum [agte der Gatte: Was treibft du, FraLl, daB du nicht kommft? Du wirfft 

ja die Birnen in Menge herunter. « Antwortete die F~au: »Ich habe die Birnen 

von einem einzelnen Zweige haben wollen, und andel's konnte ich fie nicht 

bekommen.« 
N un [alit ihr wilTen, daB bei der Gefchichte der Hergott und St. Peter. 

Zufchauer waren, un~ St. Peter [agte zu dem Hen'gott: »Siehft du denn nicht, 

weldJen Streich die Frau ihrem Gatten fpielt? Gib ihm doch das Augenlicht 

wieder, auf daB er fehe, was fein Weib treibt!« Sagte der Herrgott: »St. Peter, 
ich [age dit, kaum wird er fehen, fa wird fie auch fchon einen Grund, namlich 

eine Entfchuldigung gefunden haben/ und darum fall er wieder fehen, und du 
wirft [ehen, was fie fagen wird. « 

Und der Gatte bekam fein Augenlicht wieder, und er blicl<te in die Hehe, 

und da fah er, was die Frau trieb. Und er fagte: »Was machft du da mit dem 
Manne? Das ift keine Ehre fiir dich oder fur mich,. das ift keine F rauentreue.« 

Und fchon antwortete die Frau und fagte: »Hatte ich nicht das mit dem Mann 
da getan, fa hatteft "du nimmerwieder gefehen.« Und als del' Gatte die[e Rede 

herte, gab er fim zufrieden. 
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24. 

DER WIDERSPENSTIGEN ZAHMUNG. 

IN EINER MAURISCHEN STADT LEBTE EIN BIEDERMANN, 
der hatte einen Sohn, und das war der befte Junge, den es nur geben 

konnte, aber nidlt fa reidl, daB er fa Vieles und fa GroBes hatte anftellen 
konnen, wie es ihm fein Sinn eingegeben hatte; und wei! er zu dem guten 
Willen nidlt audl das Vermogen hatte, war er in groBer Betrubnis. Und in 
derfelbigen Stadt lebte ein anderer Mann, viel geehrter und reidler als fein 
Vater, und der hatte eine einzige T odlter; die war gerade das Widerfpiel 
jenes Junglings: fa fdlone Sitten diefer hatte, fa fdl1edlt und verkehrt waren 
die ihrigen, und kein Menfdl auf der Welt trug ein Verlangen, fidl mit diefem 
Teufel zu verheiraten. 

Del' gute Jungling trat eines Tages vor feinen Vater und fagte, er wiffe 
wahl, daB er nidlt fa viel Geld habe, daB er ihm die Mittel zu einem ehren= 
vollen Leben geben konnte; da ihm alfo nidlts andres ubrig bleibe, als ein 
armfeliges, elendes Leben zu fuhren oder auBer Landes zu gehen, fa diinke 
es ihn, wenn er den vaterlidlen Beifall erhalte, am beften, es mit irgendeiner 
Heirat zu verfudlen, die ihm vorwarts helfen kennte. Und der Vater fagte, 
damit fei er durdlaus einverftanden, wenn er eine Verbindung finde, die ihm 
zufage. Darauf fagte der Sohn, der Vater mage fidl darum annehmen, daB 
ihm jener Biedermann feine Todlter zur Frau gebe. Dies gehort, verwunderte 
fidl der Vater baB, und er fagte, wie er nur an fa etwas denken konne; gebe es 
dodl keinen Menfdlen auf der Welt, der fie kenne, der fie, und fei er nodl fa 
arm, heiraten wollte. DerSohn aber fagte, er ware gluffi.li~, wenn diefeHeirat 
zuftande kame, und drang fa lange in den Vater, bis diefer, fa feltfam ihm 
audl die Gefdlidlte vorkam, dodl darein willigte. 

Und auf del' Stelle ging er zu dem Biedermann, mit dem er gut Freund 
war, und fagte ihm durdlaus, wie es mit feinem Sohne ftand, und bat ihn, 

~ 

da fidl der diefe Heirat in den Kopf gefetzt habe und er damit einverftanden 
fei, urn feine Zuftimmung. Dies gehert, fagte del' Biedermann: »Bei Gatt, 
Freund, tate idl das, fa wurde idl als gar falfdler Freund an Eudl handeln: 

. Euer Sohn ift ein trefflidler Jungling, und es ware eine arge Sdlledltigkeit, 
wenn idl ihn in fein Unglud{ oder gar in feinen Tad rennen HeBe; denn idl 
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weiB es ganz fimer: wenn er meine T omter heiratet, fa wird dies entweder 
fein Tad fein oder dam ein folmes Leben, daB el' ihm den Tad vorzoge. 
Glaubt aber nimt etwa, im fagte das, um Euere Wunfche abzulehnen; nein, 

wenn Ihr das Madchen durchaus haben wollt, fa gebe ich es Euerm Sohne 

ebenfo gern wie jedem andern, der es mir abnimmt.« Und der Vater des 

Junglings fagte, er danke ihm von Herzen fur feine Worte, bitte ihn aber, da 

fein Sohn diefe Heirat wunfme, nommals um feine Einwilligung. Und fa 

ging dieHeirat vor fim, und die Neuvermahlte wurde in das Haus ihres Gatten 

gefiihrt. Und bei den Maure~ befteht del' Brauch, daB den neuen Eheleuten 
ein AbendeITen bereitet und der Tifd1 hingeftellt wird und daB man fie bis zum 

Morgen allein laBt. IAum jetzt tat man [0,. aber die Vater und die Mutter 

und die Verwandten des Paares waren in groBer Sorge, da fie meinten, fie 

wurden den jungen Ehemann am Morgen tot odeI' ubel zugerimtet finden. 
Ais nun die beiden allein im Haufe waren, fetzten fie fim zu Tifme. 

Bevorabernoch die jungeFrau hatteein Wortlein redenkonnen, fmaute ihr Gatte 

rund urn den Tif<h, und da fah er feinen Hund, und zu dem fagte er, einiger", 

maBen heftig: »Hund, bring uns WaITer fiir die Hande!« Und der Hund tat 
es nicht. Und er begann zu ergrimmen und [agte ihm nom heftiger, er folie dam 

WaITer bringen. Und der Hund tat es nimt. Und als er fah, daB er es nimt 
tat, fprang er, arg erboft, vom Tifme auf und packte fein Smwert und ging auf 

den Hund los. Del' nahm, als er ihn kommen fah, ReiBaus, und er ihm nam, 
und beide fetzten uber KiITen und Tifch und Feuer, bis er ihn endlim hatte, 

und nun [mlug er ihm den Kopf und aile Viere ab und hieb ihn in Stucke, 

fa daB das ganze Haus und del' ganze Tifm und die KilTen mit Blut befudeft 

waren. 
Dergeftalt grim mig und voller Blut, kam er zuriid<, urn fich zu Tifche zu 

fetzen, und wieder blickte er herum, und da fah er einen Kater,. und aum dem 

fagte er, er folie WaITer bringen. Und da es del' Kater nimt tat, fagte er; »Was, 

du elender Nimtsnutz, haft du nimt gefehen, was ich dem Hunde getan habe, 

weil er fim um meine Befehle nimt f<herte? Wahrhaftig, bleibft du auch nur 
einen Augenblid{ noch widerfpenftig, fa geht es dir wie dem Hunde! « Und 

der Kater gehormte nicht; ift er es doch ebenfowenig wie der HLInd gewohnt, 

WaITer ZLI bringen. Und weil jener nimt gehormte, fa fprang er auf und packte 
ihn bei den Pfoten LInd fchleuderte ihn an die Wand LInd zerfchmetterte ihn 

wohl ZLI hundert Stud,en, und gegen ihn fmien er nom grimmiger zu fein als 
gegen den Hund. 

Und in diefem Zorn und Grimm LInd mit drohendem Gehaben kam er 
wieder zu Tifche, und wieder blid,te er nam allen Seiten. Und die Frau, die 
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alles hatte anfehen muITen, meinte, er fei verriickt oder von Sin~en, und fpram 
kein Wortlein. Und wie er fo in jeden Winkel blid{te, fah er einen Hengft, 

den er im Haufe hatte, und der war fein einziges Pferd, und aum zu ihm fagte 
er heftig, er folie Walfer bringen. Und da der das nimt tat, fagte er: ~Was, 
gnadiger Herr Hengft, du glaubft vielleicht, ich wurde, weiJ ich kein andres 
Pferd habe, deiner fchonen, wenn du nicht tuft, was ich dich heiBe; aber hute 
dich wohl: wenn du unfeligerweife nicht tuft, was ich dich heiBe, fo follft du, 
das fchwore ich dir bei Gott, dnes ebenfo elenden T odes fterben wie die andern. 

Und auf der Welt gibt's nichts Lebendes, mit dem ich nicht, wenn es nicht tate, 
was im ihm befehle, ebenfo verfuhre.« Und das Pferd blieb ruhig ftehen. 
Und da er sah, daB es ihm nicht gehorchte, fprang er hin und fchlug ihm mit 
clem wildeften Grimm, den er dartun konnte, den Kopf ab und hieb es in 

Stucke. Und die Frau, die folchermaBenZeugin war, wie er das Pferd, obwohl 
es fein einziges war, totete und wie er fagte, ebenfo werde er jedem tun, del' 
feine Gebote nicht befolge, war uberzeugt, daB das nicht zum SpaBe gefchehe, 
und fie geriet in fo groBe Anglt, daB fie nimt mehr wuBte, ob fie tot fei oder 
lebendig. 

Alfo zornig und grimmig und blutig kam er zum Tifche zuruck, und er 
fchwur, wenn er taufend Pferde und Manner und Weiber hatte, und fie 'Yur.= 
den von feinen Geboten abweichen, fo brachte er fie alle urn. Und dann fetzte 

. er fich und blid{te wieder nach allen Seiten, und das blutige Schwert hatte er 

uber die Knie gelegt. Und wie er fo jetzt dorthin, jetzt dahin blickte und 
nichtsLebendes mehr fah, wandte er feinen Blick gar grimmig auf feine Frau 
und fagte, das Schwert in del' Fault, in groBtemZorne: .»Steh auf und gib mir 
Walfer fur die Hande.« Und die Frau, die nichts andres erwartete, als daB 
er auch fie in Stiid{e hauen werde, fprang auf und holte ihm das Walfer. Und 
er fagte zu ihr: »Ha, wie fehr danke ich Gott, daB du getan haft, was ich dich 
hieB; in der W ut, in die mich diefe Narren gebracht haben, hatte ich dir ebenfo 
getan wie ihnen.« Dann befahl er ihr, ihm zu elfen zu geben, und fie tat es. 
Und fooft er ihr etwas fagte, immer fagte er es fo heftig und in einem folchen 
Tone, 'daB fie allwege glaubte, der Kopf breche ihr zu Smerben. Und fo ging 
del' Handel zwifmen ihnen in diefer Namt, daB fie kein Wortlein redete, 
fondern tat, was er ihr befahl. Und fchlieBlim gingen fie fchlafen. Und nam einer 
'WeiJe fagte er: »Bei del' W ut, die im heute namt habe, kann ich nimt richtig 
fchlafen; fieh zu, daB mich in der Fruhe niemand weckt, und halte mir ein 
ordentlimes Fruhftuck bereit.« 

Und kaum war es Tag geworden, fo kamen die Vater und die Mutter 
und die Anverwandten an die Tur, und da fie niemand fpremen horten, fo 

68 



'. 

glaubten fie, der N euvermahlte fei tot oder wund, und in diefem Glauben 
wurden fie beftarkt, als fie durch die Tiirritzen nur die Frau und nicht auch 
den Mann fahen. LInd die Frau [chlich, da fie fie an der Tiir [ah, leire und in 
grafter Funnt hin, und das erlte, was fie fagte, war: »Narren, unfelige, was 
tut ihr? Wie unterfteht ihr euch, an die Tiir zu kommen und gar zu reden? 
Seid ftill! Sonft feid ihr allefamt Kinder des T odes und ich dazu! « Darob ver", 
wunderten fie nch alle baft,. nachdem fie abel' erfahren hatten, wie die zwei 
einig geworden waren, priefen fie den Jiingling h6chlich, daB er es verftanden 
hatte, das Erforderliche zu tun und fich rein Haus ordendich einzurichten. LInd 
von Stund an war die junge Frau die fanftelte und willigfte, und fie fuhrten 
miteinander das [ch6nlte Leben. 

LInd ein paar T age darauf woHte es del' Sdlwaher dem Eidam nach". 
tun, und er t6tete auf diefelbige Weife einen Hahn,. [eine Frau aber fagte: 

. )) Wahrhaftig, Heber Freund, du befinnft dich etwas fpat: und wenn du hundert 

Pferde t6teteft, wiirde dir das jetzt nichts mehr niitzen,. damit hatteft du fruher 
anfangcn foHen: jetzt kennen wir uns [chon zu gut.« 
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25. 

DER RATSELKAMPF. 

E s WAR EINMAL EIN RITTER, DER HATTEVIEL GELD 
und Gut, abel' er vertat alles im Watfenhandwerk. Und als er fchlieBlich 

gar nichts mehr hatte, harte er bei einem T urnier einen Herold, del' rief aus, 
der Konig, fein Herr, fardere manniglich heraus zum Redeftreite mit feiner gar 
klugen T achter: weI' fie uberwinde, dem werde er auf der Stelle fein halbes 
Reich geben und nach [einem Tade das ganze; wem abel' fie abfiege, del' mulfe 
rein Haupt verlieren. In feinef volligen Verzweiflung und wei! er fa die Moglich=
keit hatte, mit einem Schlage alles Ver/arene zurudczugewinnen, zag del' 
Ritter hin. 

Als er val' dem Konige und dem ganzen Hafe zu dem Redeftreit mit del' 
Prinzeffin erfchien, wurde der Richtblack gebracht, del' abel' und aber gerotet 
war von dem Blute der Unterlegenen. Und die Prinzeffin fagte: »Ich lalfe Eum 
die Wahl, ab Ihr mir drei Ratfd aufgeben wallt ader idJ. Euch. « Er entfchied 
fich fur das Fragen und leiftete einen Eid, der Wahrheit ihr Recht zu lalfen. 

Dann begann er: »Auf demWege hieher habe ich einen Ritter getratfen; 
dem [agte ich, eine Meile [aile er mich tragen, die nachfte warde ich ihn tragen.« 
- »Das ift nicht fchwer zu erl'aten,« fagte die :PrinzeITin; »er hat Euch ein 
Marlein erzahlt und Ihl' ihm ein andres.« 

»Auf dem Wege litt ich unter del' graBen Kalte, und fa ftieg ich in~einem 

Haufe ab, urn mich zu erwarmen; da das :Feuer klein war, fachte ich es mit 
fchlichten Wortlein an.« Diefes Ratfel kannte die Prinzelfin nicht lofen, und fa 
heifchte fie Frift bis zum nachften Morgen; er gewahrte fie ihr. Und verdutzt 
und vel'wirrt fchickte fie eines von ihren Fraulein nach dem andern zu dem 
Ritter mit dem Auftrage, alles zu tun, was er verlangen werde, wenn er nur 
die Lofung verrate. Aber er weigerte es einer jeden. SchlieBlich ging fie fe1bel' 
zu ihm; und ihr enthallte er die Lofung gegen das Verfprechen, fie wel'de keinen 
Gebrauch davan machen. . 

Und am Morgen nahm del' Streit [einen Fartgang, und auf feine Frage 
fagte fie die Lofung, daB die [chlichten Wortlein del' Inhalt feines Stun den=
ader Gebetbuchs feien, das er verbrannt habe; und dann farderte fie ihn auf, 
die dl'itte Frage zu ftellen. Und er fagte : »Ich kam in cinen \Vald, und da war 
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manch [chane Hindin, lind aile kamen zu mil' lind fugten fich zu mil'; und aile 

lieft ich .Iaufen bis auf eine, und die habe ich durchbohrt. « Und fie antwortete: 

»Das weifi ich nicht. « So war et' denn Sieger und gewann alles zurud<, was 

er im Waffenfpie1 verloren hatte. 
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26. 

DIE ANGST VOR DEM KATER. 

EIN RITTER FREITE UM EINE DAME, ABER SIE WIES 
[eine Bewerb~ng abo Da verkleidete er Hm, [0 daB ihn niemand erkennen 

konnte, und ftel1te fim narri[m und dumm, und [0 ging er nom einmal zu ihr. 
Sie war argwohni[m, und urn hinter die Wahrheit zu kommen, ftam fie 

ihn mit Nadeln, und fie [etzte ihm einen Kater auf das Haupt, und der kratzte 
ihn al1enthalben, [0 daB ihm die Haut in Stuffie ging; aber der Ritter gab [eine 
Verftellung nimt auf. Derart feiner Stummheit verfimert, ging die Dame am 
Abende mit ihm zu Bette. 

Und am Morgen ftand er auf und begab Hm zum Turnier; und er ward 
Sieger, und die Dame bat ihn zu bleiben. Da fagte er: »Im getraue es mich 
nicht wegen des Katers.« Die Dame verftand ihn, und [0 hatte fie verdi enter: 

maBen die Smande. 
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27. 

WAHRGESAGT UND GLuCK ERJAGT, 

IN DEM LANDE VON MAILAND WAR EINMAL EIN KNABE, 

Kiirbeis mit Namen, der Sohn eines maBig wohlhabenden Bauern, lInd als 

del' Vater ttarb, war er ein hubfcher Junge von zwolf Jahren, Und die Mutter 
fagte z~ ihm; »Kurbeis, nun muITen wir mit dem leben, was uns dein Vater 

hinterlaITen hat, abel' ich dachte, wir mach en hin und wieder Holz und bringen 

es nach Mailand, und das wollen wir mit unferm Efel tun, w ie unfere Nach= 
barn, « Und das tat del' Knabe, lInd er brachte manch fchones Stud, Geld von 

Mailand heim, Eines Tages aber, als er in einem Erlenbufch Holz gemacht 

hatte, konnte der Efel, da es ftad, geregnet hatte, nicht los aus dem Schlamme, 

und gefreITen hatte er auch zu wenig, und fo verendete er. Kiirbeis hautete ihn 
'I ab und trug die Haut nach Mailand und verkautte fie,. das Geld brachte' er 

feiner Mutter. Sie lieB fich den I-Iergang erzahl,en und trottete ihn, daB fie 

einen andern Efel kaufen wiirden, und dann gingen fie fchlafen, Am Morgen 
aber ging Kurbeis nachfehen, was aus dem Efel geworden fei, und da fah er . 

eine Menge Vogel urn ihn. Und er dachte: »Hatte ich fo einen Vogel, fo ware 

ich reich.« Und er nahm Steine lInd verfcheuchte die Vogel, und dann kroch er in 

den Leib des Efels, und die Raben kamen wieder, und er fing einen,. den band 

er fich mit einer Schnur an, und eine folche Freude war in ihm, daB er nicht 

daran dachte, zu feiner Mutter heimzukehren, fondern fich auf die Wandemng 

machte in del' Rimtung gen Sonnenuntergang. 

Am Abend kam er in ein Dorf, etwa funfzehn MeiJen von Mailand, und 

da 'es Namt werden wollte, ging er in ein Bauernhaus und bat die Frau lim 
Herberge fur fim und feinen Vogel, und die Frau fagte: »Mein Mann ift nimt 

. da, abel' warte auf ihn,. er wird dich wohl behalten. « Kiirbeis wartete alfo und 

fetzte fim an die Haustur. Unterdefi'en nahm die Frau aus einer SmiiITel einen 

gebratenen Kapaun, fmlug ihn in ein Tum und legte ihn in den Smrein; dann 

nahm fie aus einer Stii:rze eine Huhnerpattete und tat fie in ein Smrankcilen, 

und fmlieBlim offnete fie den Badwfen, zog einen Kafekucilen heraus und legte 

ihn auch in den Smrein. Kiirbeis ftellte fim nimts zu fehen , und die Frau meinte, 
er kiimmere fim urn nimts. Bald darauf learn der Bauer heim, der Bartel hieB, 

und er fragte feine Frau : »Sofie, weI' itt cler Burfme?« Sie fagte : »Er will bei 
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uns iibernachten, und wenn du wiJlft, fo bin ich es zufrieden.« Bartel fagte: 
»Meinetwegen«, fetzte fich zu Tifche und fagte dem Burfchen, er foUe mit ihm 
elTen. Kiirbeis, der Hunger hatte, meinte, nun wiirden die Sachen aufgetragen 
werden, die die Frau weggelegt hatte, und fetzte fich froh zu Tifche mit dem 
Raben im Arm. Die Frau aber brachte Hirfebrot, ein paar kalte Bohnen und 
zwei fchlechte Fifche mit etlichen Blattern Lauch. Bartel, der den ganzen Tag ein 
Feld nahe beim Haufe umgegraben hatte, war tiichtig hungrig; er aB und ebenfo 
Kiirbeis, wenn es ihnen auch nicht alJzu gut fchmed~t~. Auch die Frau nahm, 
nachdem fie ein wenig Wein gehoben hatte, einige BilTen, und fo aBen fie ein: 
trachtig miteinander. Dann wies Bartel dem Burfchen eine Schlaffi:elJe an und 
ging mit feiner Frau fchlafen. . 

Da nichts von dem, was die Frau zur Seite geftelJt hatte, auf den Tifch 
gekommen war, hielt Kflrbeis feft dafur, daB die Frau einen fchlechten Wandel 
fuhre, und das gedachte er, um ein belTeres ElTen als vorhin zu bekommen, 
Bartel auf eine neue Weife beizubringen. Nach einer Weile Imiff er den Raben 
in das Bein, und der begann zu krachzen. Und er hiefi ihn ftille fein und fagte: 
»Es ift nid1t recht, daB du den guten Mann und die Frau weddt, wo du doch 
weiBt, wie trefflich fie uns bewirtet haben.« Bartel horte das alJes; da fragte 
er: »Was hat er gefagt?« Kiirbeis antwortete: »Er hat gefagt, er mochte ein 
Stii<kchen von del' Huhnerpaftete in dem Schrankchen.« Bartel fprang auf und 
zu dem Schrankchen; da fand er die Paftete. Sofort hieB er auch Kurbeis auf: 
ftehen und holte Brat; und fie aBen die Paftete miteinander, und auch der Rabe 
bekam feinen Teil. Und Bartel fagte: »Mich behandelt Sofie auf diefe Weife 
und gibt mir Hirfebrot und Bohnen, und fie iBt mit irgendeinem Pfaffen Huhner=
pafteten.« Und die Frau, die alJes horte, vermaledeite den Burfchen, daB er 
gekommen war. 

Nach zwei Stunden machte Kurbeis den Raben wieder krachzen und 
tadelte ihn wieder mit lauter Rede, und Bartel fragte wieder, was der Rabe 
mit feinem Gefchrei wolle, und Kurbeis antwortete: »Nichts will er fonft, als 
etwas von dem Kapaun und dem Kafekuchen in dem Schrein.« Bartel fprang 
auf und zu dem Schrein; da fand er einen Kapaun und einen Kafekuchen. 
Wieder rief er Kurbeis und aB mit ihm, nachdem er Wein geholt hatte, den 
Kapaun und den Kuchen, und auch dem Raben gaben fie davon; und die Frau 
murrte. Und Bartel fagte zu Kurbeis: »Sag mir doch, bitte, was ift das fur ein 
Vogel?« Kurbeis antwortete: »Das ift ein Wahrfager, und er fagt alles wahl', 
was des T ages oder nachtens g·efchieht.« - »N ach dem, was ich gefehen habe, « 

fagte Bartet »glaube ich es, und darum bitte ich dich, verkauf mil' ihn.« Kurbeis 
aber fagte: »So viel Geld haft du nicht.« Und Bartel fagte: »Ich gebe dir funf=-
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hundert Gulden und ein Paar OchfelH<, und Kurbeis fagte: «Da du mich heute 
aufgenammen halt, fa bin ich es zufrieden, aber fagen muB ich dir nach, daB 

er fafart ltirbt, wenn ibm jemand auf de'n Kapf piBt; anders kann er nimt 
fterben.« Und Bartel fagte: »Im werde ihn an einer Schnur auf eine fa hahe 

Stange fetzen , daB ihm niemand wird auf den Kapf pHren kannen. « Und 

Kurbeis~ fagte, das dunke ihn fehr vernunftig. Frau Safie aber, die alles gehart 

hatte, war ganz ftill. 

Als es Tag gewarden war, mamte fidl Ki.'rrbeis mit dem Gelde und den 
Ochfen auf den Weg, und er ging gegen Untergang. Bartel richtete die Stange 

her und fetzte den Wahrfager hinauf, nahm feine Kuhe und ging auf das Felci 

neben dem Haufe zur Arbeit. Die Frau blieb miBvergnugt und traurig allein 

zu Haufe. Da kam der Darfpfaff und fagte: »Wie 1geht's uns? « Sie fagte : 
»Schlemt.« Und der Pfaff: »Warum?« Und fie erzahlte die Gefmimte mit der 

Paltete und dem Kapaun und dem Kuchen und von dem Burfchen und dem 
Wahrfager und wie ihn Bartel um funfhundert Gulden und ein Paar Ochfen 

gekauft habe, fa daB fie es fartan nicht mehr miteinander haben konnten. Unci 

der Pfaff fagte: »Und warum fallten wir mit dem Wahrfager nicht fertig werden? 

Kann man ihn denn nicht umbringen?« Die Frau fagte: »0 ja, wenn einer auf 

ihn piBt.« - »Dastueichgern.« - »Wiedenn?« - Sagte der Pfaff: »Ich lteige 
aufs Dach, du pachlt innen fiber dem Kapf des Wahrfagers, und ich mache ein 
Loch ins Dach und fteffie meinen GefeHen durm und piITe den Wahrfager tot. « 

Sagte die Frau: »Gatt gebe Euerm GefeHen Wachstum und Kraft, fa remt 
habt Ihr gefpramen!« Und der Pfaff ftieg auf das Dam, Frau Safie ftieB mit 

einer Stange hinauf, der Pfaff deffite es ab, fted{te feinen Gefellen durch da~ 
Sparrwerk remt weit hinein und begann zu piITen. Der Rabe, den ja ;edes Aas 

lad{t; rom nicht fa bald das Aas des Pfaffen, als er aufbliffite, und da er den 

Gefel1en des Pfaffen fah, fuhr er in der Me'inung, es fei ein Aas, was ja auch 

ftimmte, mit den Klauen auf ihn los und packte ihn mit dem Smnabel. Der=
geltalt an dem Gemacht gefaBt, begann der Pfaff erbarmlich zu fchreien. Bartel 

auf dem Felde bliffite auf; da fah er den fchreienden Pfaffen auf dem Dache. 

Safart lief er heim, und nun fah er, wie fein Wahrfager mit dem Aas des Pfaffen 
umging; und er fchrie: »W ahrfager, halt feft! « Und der Pfaff fagte var Schmerz 

und Tadesfurcht, als er Bartel harte: »Hilf mil', Bartel! « Bartel fchrie wieder: 

»Nicht auslaITen, Wahrfager!« Endlich fagte del' PFaff in feiner graBen Anglt: 

»Bartel, ich verfpreche dir, wenn du machft, daB mich :der \V' ahrfager laslaBt, 

fa kamme im nie mehr in dein Haus, und uberdies gebe ich dir nach drei=
hundert Gulden und ein PFerd und einen neuen Charraffi.« Dies gehart, fagte 

Bartel, el' fei einverftanden. Und er nahm die Schnur, an die der Wahrfager 
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gebunclen war, unci riO claran, fa daO das ganz~ Aas des Pfaffen in Fetzen 
ging, wie der denn amh dann nicht mehr lange lebte; und der Pfaff holte die 

dreihundert Gulden und das Pferd 'und den Chorrock, unci er fchlich fchier tot 

\veg. Und Bartel beftieg das Pferd und nahm die dreihundert Qulden und den 

Chorrock und !'itt die StraOe, clie Kiirbeis gegangen war. Und als er ihn ein~ 
genolt hatte, erziihlte er ihm die Gefchichte von dem Wahrfager und dem 

Pfaffen; und dann fagte er: »Ich habe dich nicht richtig bezanlt; da gebe ich dir 

noch das Pferd und dreihundel't Gulden, abel' ich bitte dich, gib mir die Ochfen 
zuriick und laO mil' den Cnorrock.« Kiirheis fagte, er fei es zufrieden, und nahm 

clas Geld und das Pferd und gah die Ochfen zuruck; und fi e befanlen einancler 

dem Herrgott. Und als Kiirbeis mit feinen achthundert Gulden in del' T afche 

zu Pferde geftiegen war, fagte er: »J etzt kann ich ein groOer Herr fein, und wei! 
ich zu Pferde bin und fa viel Geld habe, fa will ich fortan nicht mehr Kiirbeis 

neiOen, fondern der Herr vom T urm.« Und er fchlug den Weg nach Tl'oyes in 

der Champagne ein und uberfchritt bei Brig die Alpen, und fa gelangte er in 

die Ehene del' Champagne. 
Unterm Reiten fah el' einen, der hoch aufgerichtet daftand, als wollte er 

jetzt und jetzt laufen; verwundert ritt er hin zu inm und fragte ihn, was 

er mache. Der Mann antwortete: »Einen Rehbock will ich fangen.« - »Aber 
du haft doch wedel' Hund noch Netz; wie willft du ihn fangen?« - »Ich fange 

ihn laufend.« - »Wie kann das fein?« - »W arte, fa wirft du es fehen.« N ach 

einer Wei!e brach ein Bock aus dem Bufche, und fchon war del' Mann hinter 

inm her, und in ein paar Siitzen natte er inn gefangen und brachte inn dem 

Herrn vom T urm mit den Worten: »J etzt fent Inr, wie ich laufe.« T urm ant ... 

wortete: »W ahrnaftig, du liiufit gut, und ich fage dir, wenn du mit mir kommen 

willft,.fo gebe ich dir hundert Gulden und die Koft, und gewinne ich etwas, 

fa erhiiltft du deinen Tei/: abel' fag mir deinen Namen.« Der Mann antwortete: 
»Ich heiOe Rundum, und ich will mit dir gehen, und gib mir die nundert 

Gulden.« Turm zag den Beutel und gab ihm nundert Gulden, und Rundum 

ging mit ihm. 

N ach einem Stuck Weges fah T urm in einiger Entfernung einen Mann 

auf cler Erde liegen, und er fagte zu Rundum: »Der muO tot fein.« Rundum 

fagte: »Ich will nachfehen.« Und fchon war er auch bei ihm, und da fah er, daB 
er lehte. Auch Turm kam hin, und er fah, daO der Mann das Onr an die Erde 

hidt; er fragte ihn: »Was machft du?« - »Ich hare, wie das Gras wiichft'« 
Turm war baO el'ftaunt und wollte es nicht glauben, abel' del' Mann fagte: »Ich 

habe gehol't, wie Ihl' fagtet: »Der ift tot.« Nun fragte ihn Turm, ob er mit ihm 

ziehen wolle und wie er heWe, und del' Mann fagte: »Mein Name Ht Horch=-
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auf, und wenn Ihr mil" einen Lahn zahlt, [a bin ich einverltanden.« T urm bot 
ihm hundert Gulden, und Har<?auf ging mit ihnen. 

Wieder nach einem Weilchen trafen fie einen, del' ftand da mit gefpannter 

Armbrult lind den Bolzen aufgelegt, und T urm fragte ihn, was er mache. 

»1ch will mil' cincn Vogel zum Fruhfi:ud, fchieBcn. « - »Wie wollteft du denn . 

hier einen bekommen,'wo kein Baum ilt, daB die Vogel auffitzen konnten?« -

» \Venn du warten willlt, fa wirlt du fehen, was du nicht glaubft.« LInd als dann 

eine Schwalbe hoch in der Lufi: dahinfIog,'fchaB fie del' Mann, fa daB fie Turm 

zu FLiBen fiel. Der meinte, da er diefe Gefchicklichkeit fah , daB auch diefer ein 

guter Gefell ware, fragte ihn um den Namen und bot ihm, wenn er mitgehen 

wolle, hundert Gulden, und der Mann fagte, er heiBe Gradaus und er gehe 

mit, und nahm die hundert Gulden, und fa zogen fie weiter. 

Sie waren nur noch cine T agereife von Paris, da trafen fie einen, del' faB 

VOl' einem Muhlwerk ohne WaITerrad und ohne WindfIugel. Turm fagte: 
» Was macht del' nur? « LInd fie gingen hin und fragten ihn. Er antwortete: 

» 1ch mahle Korn mit meinem Bla fen.« T urm fagte: » Da muBt du einen guten 

Atem haben.« Del' Mann fagte: »1hi folltEuch uberzeugen.« LInd el' fchuttete 

drei Scheffel Korn in den Rumpf und blies den Muhlftein an, und del' begann 

fich zu drehen und drehte nch, bis die drei Scheffel Korn gemahlen waren. 

T lIl'm fragte ihn, ob er fur hundert Gulden mitgehen wolle und wie e1' heifie. 

Del' Mann antwortete: »Ich bin del' Feger und bin mit den hundert Gulden 

zufrieden.« Turm g'ab fie ihm, und auch der Feger ging mit. 

Als fich nun del' Herr vom T urm mit feinen Gefellen der Stadt Paris 

naherte, harte er fagen, Konig Philipp habe eine T ochter, Drufiana mit Namen, 

eine mannbare Jungfrau, und es fei feftgefetzt, weI' fie im Wettlaufe befiege, del' 

folie fie zljr Gattin erhalten, und weI' verliere, muITe fterben; viele hatten es 

[chon gewagt, aber allefamt feien fie hingerichtet worden, wei I ihnen die Jung'" 

frau vorgekommen fei. Dies gehort, nahm T lIl'm Rundum beifeite und fragte 

ihn, ob er mit Drufiana laufen und ih1' die Stirn bieten wolle. Rundum fagte: 

»HetT, zweifelt nimt daran, im werde ihr obfiegen, aum wenn fie fIoge, und 

Ihr werdet Euern Willen an ihr haben.« Dem Herrn vom Turm gefiel die 

fchone Rede und das Angebot Rundums, und zu den andern drei gewandt, 

fagte er: »Und was meint ihr?« Der Feger [agte: »Herr, da du einmal Konig 

Philipps T ochter, die fmone Lauferin, haben willlt, fo fage ich dir wahrhafi:ig, 

im verfpreche dir, daB im fie, wenn Rundum fie nicht erlaufen konnte, mit 

meinem Blafen zuriickhalten wiirde, fo daB er leicht vor ihr ans Ziel kommen . 

wird, undfo wirft du Drufiana bekommen.« Der Herrvom Turm fagtebefriedigt: 

»Nun, und ihr zwei, was fagt ihr?« Da [agten Hormauf und Gradaus, fie 
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wurden mit ihren Kiinften zur Stelle fein, und wenn es die Not erheifchte, fo 
wurden fie tun, was gefchehen miiBte. Der Herr vom T urm war mit allem 

zufrieden und HeB es fich verfpremen. 
In Paris angelangt, ftiegen fie in einer Herberge ab; der Herr vom T urm 

kleidete fie allefamt und HeB fie einige T age der Ruhe pfIegen, und dann ging 
er an den Hof zu Konig Philipp und fagte ihm, er fei gekommen, urn fein 
Eidam zu werden, und er wolle fim dem geltenden Braume unterwerfen: Der 
Konig fagte, ihm fei es remt, und er .fetzte einen Tag feft; dann HeB er den 
Herro vom T urm in Gewahrfam nehmen, urn ihm, wenn der verliere, den er 
gelteHt hatte, damit er mit Drufiana laufe, den Kopf abfmlagen zu lalIen. 

Der beltimmte Tag, ein Sonntag, war da, die Zufmauer hatten fim ein: . 

geftellt, und Rundum trat vor den Konig und fragte, wo die Bahn fei. Und 
del' Konig fagte: »Ihr werdet jedes mit einer LederfIafme nam St. Denis laufen, 
und wer friiher die Flafme voHWalIers aus dem Quell von St.Denis zuriick= 
bringt, foil Sieger fein, und wer hintenbleibt, wird vcr10ren haben.« Dies geh6rt, 
fagte Rundum: »Gib alfo das Zeimen !« Der Feger aber hatte fim mit Horchauf 
und Gradaus an der StraBe aufgeltellt, und fie warteten aum auf das Zeimen. 
Und kaum war das Zeichen gegeben und hatte das Fraulein zu laufen begonnen, 
fo war aum fchon Rundum, der ja jeglimes Wefen an SmneHigkeit iibertraf, 
in St. Denis, fiiHte die Flafme mit dem WalTer des Quells und lief zuriick; und 
auf dem halben Wege traf er Drufiana. Und fie hielt ihn auf und fagte: »N un 
fehe im, Jiingling, daB du gewonnen halt, und wahrhattig, im fage dir, gut halt 
du deinem und mei~em Herrn gedient! Und darum k6nnten wir unbeforgt 
ein wenig ralten.« Durm diefe fiiBen Worte bewogen, fetzte fim Rundum mit 
Drufiana, und die begann gar fiiB zu fingen und fang ihn richtig in den Schlaf. 
Und als fie fah, daB er fmlief, zog fie ihm unter dem Kopf die Flafme mit 
dem WalTer weg und tat die leere an ihre Stelle, und damit trat fie den Riick: 
weg nad1 Paris an. Der Feger aber fagte, da er Drufiana kommen fah: »Es 
fteht fchlimm.« Un{er trat ihr entgegen und blies fie zuriick, und als fie wieder 
naher kam, trieb er fie zehnmal fo weit riickwarts, und fo hielt er fie einige 
Zeit auf. Als aber Rundum noch immer nicht kommen wollte, fagte er: »W ahr: 
hattig, er ift tot. « Da fagte Hormauf: »Sofort werde im wilTen, was es mit ihm 
ift«; und er legte das Ohr an die Erde und fagte: »Er fchlatt.« Und Gradaus 
fagte: »Wieweit kann es fein, wo er fchlatt? Und an welcher StraBenfeite hat er 
fim niedergelegt?« Hormauf fagte: »Drei Meilen und an cler rechten Seite. « 
Und Gradaus fpannte die Armbruft und legte einen Bolzen auf; und er durch= 
fchoB die Flafme unter Rundums Kopf. Der ward munter, und als er die leere 
Flafme fah, dachte er: »Im bin betrogen worden. « In der Hoffnung aber, del' 
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Feger werde die Jung-frau zurud,gehalten haben, nahm er die Flafche, lief 
zuruck na<h St. Denis, fullte fie, kehrte uin, und in einem AugenbHci{e war er 

in Paris, fruher als das Fraulein. 
Nam derVermahlung feinerT ochter, die mit groBenFeftlichkeitenbegangen 

wurde, gab Konig Philipp feinem Eidam, dem Herrn yom T urm, einen T eil 
Frankreichs, und der Herr yom Turm machte feine Gefellen Rundum, den 
Feger, Gradaus und Hormauf zu Grafen und begabte fie mit Land, und fo 

lebten fie al1efamt lange Zeit in Freuden und Glum. 
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28. 

DER QUELL DES LEBENS. 

Es WAR EINMAL EIN KONIG, DER LAG AN EINER 
unheilbaren Krankheit danieder, und von dem Arzte erfllhr er, daB 

er nie wurde geheilt werden kennen, er hatte denn WaITer von dem Lebens= 

quell, das eine Arznei fUr jeglimes Siemtum fei. Da rief er feine drei Sohne 
zu fim und bat fie, dllrm die Lande zu ziehen und die WaITer zu verfuchen, 
und dem, der ihm das WalTer des Lebens bringe, dem wel'de er das Reid1 
hinterlalTen. Die Sohne lieBen fim Geld geben und verteilten die ganze Erde 
unter fim dergeftalt, daB der eine an den Ufern, der andere durm die Ebenen 

und der jungfte uber die Berge gehen follte. 
SmlieBlim kam der jungfte auf seiner Wanderung durm ungeheure Walder 

und zu einem Haufe, und dort lebte ein Greis, von dem er belehrt werden 
follte, wo der·QgeU der Jugend fei; und der Greis legte ihm viele und vielerlei 
Gefahren dar, die feiner harrten, und er fagte: »Wenn du dim nimt getrauft, 
fie anzupacken und zu uberwinden, ware es beITer, du bliebeft, als du gingeft.« 
Die erfte Gefahr fei eine Schlange, und die habe er zu toten. Und die zweite 
fei ein Smwarm von Magdlein; die diirfe er nimt anfehen. Die dritte Gefahr 
fei, daB er bei ciner Begegnung mit Rittern und Baronen, die ihm aller/ei 
Waffen anbieten wurden, etwas davon annehme. Und die vierte fei bel dem 
Eintritt in den Pal aft, wo die Jungfrau fei, die den SmlulTel zu dem Lebens=
quell habe: denn an der Pforte feien Gloci{men, und die erklangen bei der 

leifeften Beruhrung, und dann wurden Ritter kommen und den Fremdling 
toten; und gegen diefe Gefahr gab ihm der Einfiedler einen Smwamm, mit 
dem follte er die Glockmen fullen, auf daB fie nimt ton ten. Und damit ging 

der Jiingling. 
Die Smlange reckte fim gegen ihn, abel' er fprang fie mit der Lanze an 

und totete fie mit geringer Muhe. Dann fuhrte ihn der Weg zu einer Wiefe, 
und da kamen ihm fmone Frauen entgegen; und er verhullte fein Gefimt und 
fmied wort/os von ihnen. Und als er zu einer pramtigen Burg gekommen war, 
bewillkommneten ihn Ritter und Barone und boten ihm Waffen jeglimer Art 
zum Gefmenke und wollten ihn mit edeln RoITen begaben; und er verfmmahte 
alles. Und bei demPalafte angelangt, fullte er die Glocken mit dem Smwamme, 
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und dann trat er ein; und da fah er eine Maid von wunderfamer Schonheit, 
und er bat fie, ihm von dem WalTer des Jugendquells zu geben. Und fie fagte: 
»Von meinem Vater ift mil' gefagt worden, ich folie meine Hand dem Ritter 
reichen, del' nach Obel'windung all del' HindernilTe, die fich ihm in den Weg 

ftellen wiirden, zu mil' kommen werde; und weil das du bift, fo follft du nimt 
nul' WalTer von dem Jugendquell, fondern aum mim haben, die im deine 
Gattin fein will. ({ 

Und nachdem el' fich mit der Jungfrau vermahlt hatte, kehrte er zu feinem 
Vater zuriirn und gab ihm das Flafchchen mit dem WalTer des Lebens; und 

del' Vater gab ihm das Reich. 

6 
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29. 

DER RAUBER UND SEINE SOHNE. 

E s WAR EINMAL EIN WElT UND BREIT BERUFENER 
Rauber, der hatte fim, urn durm Diebftahl, Plunderung und Mord Reim= 

. turner zu fammeln , mit vielen zufammengetan, die diefem fmlemten, verkehrten 
Wege namftrebten, und als ihr Hauptmann fchlug er [eine W ohnung nimt in 
den Mauern der Stadt oder hinter den Graben der Burgen auf, fondern in 
Einoden, Grulten und Hohlen der Berge und in dem dunlden Dickimt der 
Walder i und bei Tag und bei Namt lauerte er mit feinen Gefellen an fmwie= 
rigen Qbergangen der koniglimen Strafien, und wer ihm, wie es das Verhangnis 
wollte, in die Hande fiel, dem raubte er, wes Stan des oder Gefchlemts er 
aum war, erbarmungslos Gut und Leben. In folmer Bosheit verbramte er fein 
Leben bis auf feine alten T age; als er aber dermafien eine ung~heuere Menge 
Goldes und Silbers errafft hatte, entfagte er endlim in der Erkenntnis, dafi 
keine Tat unbeftrafi: und kein Geheimnis verhorgen bleibt 1

) und dafi die auf 
Unbill gegrundete Mamt nimt allzu lang in Bosheit prangenZ) kann, seinem 
fchlimmen Wandel, urn den Reft feines Lebens in Ehrharkeit und T ugend: 
ubung zu verbringen. Und manniglim wunderte fim, dafi der Mohr feine Haut 
gewemfelt und der bunte Panter die bunten Flecken abgetan hatte B). 

Und als er dann gar alt und fchwam geworden war, woHte er die drei 
Sohne, die ihm feine Gattin geboren hatte, einen ehrlimern Beruf als den 
feinigen lernen larren, und er fchlug ihnen allerlei Handwerk und Hantierung 
vorundliefi ihnen die Freiheitder Wahl, und jeder follte ein Drittel feines Guts 
erhalten. Sie hie/ten Rat miteinander, und dann gaben fie einftimmig die Ant: 
wort, fie wollten kein andres Handwerk treiben als das, womit der Vater 
fim und fie ernahrt hatte. Der Vater abel' fagte: »Da es denn euer einftimmiger 
Wunfm ift, von der Ehrlimkeit und dem fimeren Wege abzugehen und den 
Unglucksweg einzufmlagen, der in Gefahr und Verderben fuhrt .und auf dem 
es keine Umkehr gibt, [0 mag es·mit euerer Wahl fein Bewenden haben, und 
ihr mogt in Lebensgefahr und hei Sommerhitze und \Vinterfroft nam neuen 

1) Mnitliolls, 10, 26. 2) Jeri'J11ia, 11, 15. 3) Jerl?l1ria, 13, 23, tlfJ1. amv ('lm Sfe/Te 
,'/ M r {"jilm S trayedI' fur Ka/for JU(/t1Il VOll Gri'fJor von Nazianz (Millll(J, Pntr.llraecn, 
XXXIV, 584), HadriJl Jill/ius iihljetzt 1i"1?: »Vt pt1l:thera tlersicu/or macu/as lion 
am/ttit, nee Aetliiops eo(orem mutat . .. « Aaagia, 1643,389). 
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Reichtiimern trachten; denn von den meinigen bekommt ihr keiner auch nur 

einen Grofchen. Immerhin follt ihr bedenken, daB nur wenigen, die diefen W eg 

befchreiten, ein gluddicher Ausgang befchieden ilt.« Die Sohne abel' verachteten 

die vaterlichen Ermahnungen und wollten gleich in del' folgenden Nacht das 

Pferd del' Konigin ftehlen, das einen unermeBlichen Wert hatte, und das 

machten fie fo: 
Da fie gehort hatten, das Pferd verfchmahe jedes Futter aufier RoBwicke, 

fo fammelten fie von diefem Grafe ein Bundel, und darein fted,ten fie den 

jungften von ihnen, und das Bundel trugen fie gegen Abend auf )fen Markt, 

urn es feil zu halten. Und der Stallmeifter del' Konigin, del' i'i~ gewohnter 

Weife auf den Markt ging, kaufte es und trug es auf den Schultern in den 

Stall und legte es dem Pferde in die Krippe; dann verfchloB er die Tur und 

ging fchlafen. Und urn Mitternacht, wo aile Sterblichen in tiefftem Schlaf liegenr 

machtefich der,der im grunen Grafe lauerte 1), los, legte dem Pferde den goldenen 

Zaum an, behangte es mit del' feidenen Ded{e und verfah es mit dem Sattel 

und dem Bruftriemen und dem ganzen Gefchirr, das aus dem lauterften Golde 

war; und die Schellen aus demfelben Metall, die herabhingen, verltopfte er, 

auf daB fie keinen Klang gaben, mit Wachs. Dann offnete er die Tur, beCtieg 

das Pferd und fchlug in fcharfem Trab den Weg ein zu dem Orte, wohin ihn 

die Bruder befchieden hatten. Abel' del' Anfang des Diebshandwerkes gelang 

ihm nicht wohl; denn die Stadtwachter fahen ihn, und fie verfolgten ihn, und an 

dem vorbeCtimmten Orte angelangt, wurde er famt feinen Brudern ergriffen. 

Am Morgen wurden fie dann aile drei vor die Konigin gefuhrt, und als die 

fah, daB fie gar weidliche Gefellen waren, und horte, fie feien die Sohne jenes 

einft beriihmten Raubers, del' ihr ein Freund war, fo lieB fie fie zurud{ in den 

Kerker fuhren und fmid,te urn den Vater. Und del' kam, und die Konigin fragte 

ihn, ob er feine Sohne loren wolle; er abel' fagte, nicht einen Pfennig wolle er 

an fie wenden. Da fagte die Kenigin: »Erzahle mil' die argften Abenteuer, die 

dir bei del' Rauberei zugeftoBen find, und ich will dir die Sohne in Freiheit 

zuruckgeben. « Und der alte Rauber fagte: » W enn es, urn mit dem Dichter zu 

fprechen, leimt il1:,Wor~e zu verlieren, und gering nul' derSdlade 2), fo erachte ich 

es fur viel leichter, mit Worten zu gewinnen. Vernimm denn, 0 Konigin, fur 

dein Verfprechen die Abenteuer, die mil' am meiften Schred,en gcbracht haben. 

Wir hatten einmal gehert, daB ein Riefe, del' viel Taufende Mark Goldes 

und Silbers befaB, etwa zwanzig Meilen hinter der letzten Siedelung del' 

Menfchen in einer Einode Ie be. Da taten wir uns in Geldgicr unfer hundert 

Rauber zufammen, und unter groBer Miihfal ge1angten wir zu feiner Behaufung; 

1) f)/rg /(, G20;g/c(7, J~ 457.f. 2) Ov/d; H :!r., f)JI; 6 . 

6' 
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zu unferer Freude war er nimt da, und fo trugen wir alles Gold lind Silber 
weg, das wi!· nur t'inden konnten. Als wir dann aber, uns vollig ndler fuhlend, 
auf dem Heimwege waren, kam uns jener Ride mit neun andern unverfehens 
aher den Hals, und wif hundere wurden, am, die Sdlande!, von den zehnen 
geFangen. U nd fie teileen uns unter fim auf, und im fiel mit neun meiner 
Gefellen auf den Teil des Riden, dem wir die Scbiitze genommen hatten, und 
er, der wie ein Denkmal von mehr als dreizehn E llen Hohe ausfah, band uns 
dieHandeaufden ROcken und trieb uns wie eine HerdeSdlafe in feineBehaufung. 
W ir beten ihm ein unermefilimes Lofegeld, er aber antwortete hohnifdl, er 
nehme nichts fonfr als unfer Fleifdl, langte fidl auf d'Cf Stelle den Feifiefien 
unter uns heraus, erwurgle und zerfiudtelte ihn und warf die Brodten, einen 
t1adl dem andem, in den Keffel. A ber warum fa vie! Worrel So wie diefen 
.erwurgte, fiedere und verzehrte er aile meine Gefellcn, und mim zwang cr, va ll 
jeglichem zu c ([en. Und als er dann awn midl abkehlen wolhe, fog im ihm vor, 
idl fei Arzr, und verfpram ihm, im wiirde ihm, wenn er mir das Leben fchenke, 
die Augen heilen, die ihn arg fdlmerzten. Und um def Heilung fci ner Augen 
willen fi jmmre er zu, bar midl aum uberdics, das Verheifiene rafch zuwege zu 
hringen, und fa fetzte ich einen E imer 01 ans Feuer und tat dazu Kalk, Salz, 
Schwefel und Opermenr und wovon im fonft noch wufite, dafi es den Augen 
fmiidlim Hi, und das ziKhende Gemengfel goft kn ihm unverfehens aber den 
Kopf. Und das fiedende 01 frafi ihm das Fleifch von den Knomen und runzelte 
ihm die Haut lind dome ihm die Sehnell und nahm ihm aum das letzre Refichen 
von Augenlicht, und wie nch dann diefes ungeheure Dcnkmal gleich einem, der 
die fallende Suffit hat, auf den Aiden walzte, brullend jetzt wie ein Lowe, 
jetzr wie ein Stier, bot es mir ein entfetzlimes Smaufpiel. A ls ihm aber keine 
Linderung feiner SdJrnerzen ward. packte er in grimmigerW ut feine Keule und 
fchl ug damit wild herum auf die \Vande und den EltridJ, Was follre icb tun? 
\Vohin f1iehen 7 Ringsum war das Haus fefr gemauert, und keine[{]Ausgang 
gab~s als die Tur, und die war mit eifemen Riegeln verfchloffen, und fa blieb 
rnir nimts ubrig, afs uber eine Leiter unter das DadJ zu fieigen, und dart hangte 
1m mim mit beiden Handen an einen Balken, und fa hing im die Namt und den 
ganzen Tag. A ls im das aber nimt mehr aushalten konme, frieg 1m wieder hin .. 
ab und verbarg mim bald hier, bald dort, einmal zwifche n den Schenkeln des 
Riefen felber, ein andermal in der Herde [einer Smafe, deren hatte er wohl 
tau fend, und in der Friihe entliefi er fie, nadldem er fie gezahlt und das feifiefre 
zurfickbehalren hatte, auf die Weide, und am Abende kamen fie, 1m weifi nimt, 
durm was Zauber ader Malefiz von fel ber vollzalllig helm. Und um endlich 
;u entrinncn, legte im ein zottiges W idderfell an und befefiigte mir Horner an 
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dem Kopfe, und fo mifchte ich mich unter die hinausgehenden Schafe. Und als 
im ihm unter die zahlenden Hande kam, behielt er mim nam der Betaltung als 
fdlt zuruci(und fagte: »Mit dir werde'im mir zum Friihltud, den Wanlt fullen.« 

So lief im ihm fiebenmal unter die Hande, und fiebenmal behielt er mim zuruck, 
und immer wieder entfmluptte im ihm. Zuletzt aber, als im ihm wieder unter 
die Hande gekommen war und er mim befuhlte, da packte ihn der Zorn, und! 
er ;agtemimzurTurhinausundfmrie: »Weg mit dir! DieWolfe mogen dim. 
frefTen, weil du deinen Herrn fa oft getaufmt halt!« Und im lief davon, und 
als im von dem Haufe cinen Steinwurf weit entfernt war, begann im ihn zu 
hohnen; er aber zag nm einen Ring vom Finger und fagte: «Nimm ihn als. 
Gefmenk; unziemlim ware es, daB du von einem foHen Manne unbegabt 
fmiedelt.« Und im fied{te den Ring an, und fmon war im, im wei!) nimt, durm 
welmes Malefiz gezwungen, in einem fort zu rufen: »Da bin im, da bin im.« 
Und trotz feiner Blindheit folgte er ununterhromen der Stimme, fprang uber 
Baumgarten oder trat fie niecler und ruckte heran gleim als ein gewaltiges 
Ungetum. Er war fmon ganz nahe bei mir, als im mir, da im meinem Gefmrei 
keinen Einhalt tun und aum den Ring nimt von dem Finger bringen konnte, 
diefen abbiB und ihn ihm hinwarf. So hatte im denn meinen Leib urn den Preis 

dnes Gliecles gerettet. 
Und mit der Erzahlung diefes einen Abenteuers mit feinen vielen Gefahren 

habe im, Konigin, den einen Sohn gelofi; fur die andern zwei will im andere 

ErlebnifTe berimten. 
Dergeltalt dem Riefen entronnen, begann im, ohne eine Ahnung, wohin 

im mim wenden follte, die unwegfame Wildnis zu durmirren. Oft und oft 
erkletterte im hohe Tannen und Zedern, oft aum Bergesgipfel, ob im wenigfiens 
in der Ferne eine wirtlime Gegend erfpahen konnte, aber weit und breit war 
nimts zu fehen als Walder und Himmel. Und von den Zinnen der Berge fiieg 
im gleim als in einen Abgrund in die Tiefe der Taler und dann wieder himmel=
an auf Bergesfpitzen. Wieviel Lowen, Baren, Eber, Panther undWolfe im traf, 
auf wieviel Buffel=- und Waldefelherden im fiie/), wieviel bockfuBige Waldleute, 
wieviel Gattungen von Ungeheuern, die gegen mim Fremdling, im weifi nimt, 

was zwifmen den Zahnen murrten, wieviel zwei- und dreik6pfige Smlangen, 
die wider mi<h zifdlten, mir in den Weg liefen, daran aum nur zu den ken, jagt 
mir Schrecken ein. Namdem jch aber zweiTage fang uber Bergfiiirze undTal .. 
mulden, zwifchen Raubtieren und Smlangen hungemd, matt und furmtfam 
herumgeirrt war, ge1angte im endlich, als fim die Sonne gegen Abend neigte, 
auf eine Berges[pitze, und fiehe da, in einer finltern, erfmreddich tiefen Smlumt 
erblime im in cler Ferne einen Raum, wie er von einem Backofen auffteigt. 1m 
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merke mir den Ort, eile den Berg hinab, und fiehe, an feinem FuBe finde ich 

drei Rauber, die vor kurzem gehenkt worden waren. Entfetzen packt mim, und 

ich beginne zu zaudern und an meinem Heil zu verzweifeln in der Meinung, 
im fei wieder in das Gehiet irgendeines Riefen gekommen. Endlich aber aus 

cler Not Mut fmopfend und aum des Lebens uberdrulTig geworden, gehe im 
vor mim hin, und fo kommeimzueiner Hiitte,deren Turolfen lteht, und drinnen 

fehe im eine Frau mit einem Kindlein bei Kohlenglut fitzen. 

1m ·trete ein, griifie fie und frage fie, was fie hier fo allein mame, ob fie 
einen Gatten habe und wie weit es nom zu Siedelungen von Menfmen fei, und 

fie fagt mir, bis ZLI den erlten Menfmen feien es noch dreifiig Meilen, und erzahlt 

mil', in der verwimenen Namt fei fie von Unholdinnen von der Bruft ihres 

Mannes gerilTen und in die Wildnis entfuhrt worden,. und die Unholdinnen 

hatten ihr befohlen, ihr S6hnlein fur den Abend zu komen lind es ihnen zum 
Verzehren vorzufetzen. Darob packte mim das Mitleid, lind im verfpram ihr, 

das S6hnlein und fie felber zu retten,. und trotz meiner argen Ermattung lind 
t1'Otz dem mim qualenden Hunger und obwohl im an meinem eigenen Heile 
verzweifelte, lief im hin, wo die drei Rauber hingen, nahm den mittlern, del' 

der feiltefi:~ war, herunter und bramte ihn der Frau und hiefi fie, ihn anltatt 
des Kniibleins, das fie mir ubergeben folie, den Unholdinnen vorzufetzen. Und 

fie gab mil' das S6hnlein, und den Rauber zerfriickelte fie lind fetzte ihn ans 
Feuer. Das S6hnlein verbarg im in einem hohlen Baum, mim aber in der Nahe 

des Haufes, einmal urn die Unholdinnen zu fehen, wann fie kommen wurden, 

und dann aum, urn im Notfall der Frau zu helfen. 
Und als die Sonne in die hefperifmen Walder taumte, fah im etwas wie 

Alfinnen in unzahliger Menge von den Bergen herabkommen, und fie mamten 

eincn Riefenlarm und fmleitten, im weifi nimt, was Blutiges nam. Und in dem 

Haufe angelangt, entziindeten fie ein mamtiges Feuer, und das Blutige zerrilTen 

fie mit den Zahncn und verfmlangen es,. und nach einer Weile nahmen fie die 
unheimlidle Briihe von dem Feuer, verteilten die Stucke des gekodlten Raubers 

untereinander und hielten ihr Thyelteifmes MahL Dann fragte die, die del' 

andern Oberhaupt zu fein fmien, die Frau, ob das, was fie gegelTen hatten, 

ihr Sohn gewefen fei. Sie bejahte, aber die Unholdin [agte: »Im meine eher, 

du halt ihn zuriickbehalten und uns einen jener drei Rauber vorgefetzt. Und 
urn das rafm feltzultellen, fo geht« - und das fagte fie zu drei ihrer Gefellinnen

»und bringt mir von einem jeden Rauber ein StUd{ Fleifm.« Dies geh6rt, lief 
im, was im nur konnte, und hangte mim mit den Handen zwifmen die zwei 

Rauber. Und die Unholdinnen kamen hinter mir, und fie fmnitten den zwei 
Raubern Stucke Fleifmes aus dem Hintern und das dritte mil' aus clem Sdlenkel, 
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und heute noch habe ich die Narhe und die Hohlung, und dam it kehl'ten fie zu 

ihrel' Meilterin zurudc 
Mit diefer Gefchichte voller Gefahren glaube ich dir, 0 Konigin, fur den 

zweiten Sohn Geniige getan zu haben; fur den dritten will ich dir das Ende 

des Abenteuers erzahlen. . 

Alfo fchwerverwundet, lid, ich mich von dem Holze, an dem ich gehangen 

hatte, hel'ab und verband mir die W un de mit Linnenzeug; das Blut abel', das 

wie ein Bachlein lief, vermochte ich trotz allen Bemiihungen nicht zu Itillen. 

Mehr jedoch als urn mich felber, urn die Frau beforgt, die zu fchiitzen ich auf 

meine Treue verfprochen hatte, kehrte ich in mein finlteres Verltem zuriim, und 
. dort ging es mir gar iibel ob des allzugrofien Blutverlultes, ob des Hungers 

und des Wachens und der Mudigkeit, fo dafi mir fchier das Herz verzagen 

wollte. Und die oberlte Unholdin koltete die Stiicke der Rauber, und als fie 

mit blutigem Munde mein Fleifdl verfudlt hatte, rief fie: »Rafch, bringt mir den 

mittlern Rauber; fein Fleifm ilt noch frifch und gar koltlich.« Dies gehort, lief 

im zu dem Galgen zuriidc und hangte mich wieder zwifchen die Rauber. Wieder 

kamen diefe Dienerinnen del' Finlternis, nahmen mich herab von dem Holze 

und fchleifi:en mich an den Handen und den Fufien und den Haaren iiber Stod, 

und Stein bis zu dem Haufe. Und fmon fcharfi:en fie ihre Zahn~ gegen mim, 

und fchon gahnten gierig aller Munder, als fie auf einmal, erfchremt durch, ich 

weifi nicht, was fiir eine del' ihrigen widrige Mamt, bei den Dachluken und den 
[onltigen Olfnungen des Haufes hinausfuhren, [0 dafi im [amt der Frau unver= 

fehrt zuriickblieb. 

Und zwei oder drei Stun den [pater folgte den verfmeumten Finfterniffen 

?er Namt und deren ver[meuchten Dienerinnen leumtend die Morgenl'ote des 

Tages. Und im machte mim mit der Frau und dem Kindleinauf, umdieWildnis 

zu durchqueren, und wir nahrten uns von den W urzeln der Krauter und dem 

Laube der Baume, und nam vierzig Tagen kamen wir zu Menfmen, und ich 

gab die Frau und das Kind den Ihrigen zuriim.« Nam diefer Erzahlung gab 

die Konigin dem Rauber zu [einer hohen Freude die drei S6hne zuriim und 

befchenkte ihn reichlich. 
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30. 

WER HAT DIE NIEREN GEGESSEN? 

I 

OE R HERRGOTT SCHLOSS SICH EINMAL EINEM 
Spielmann als Gefell an. Und es kam ein Tag, wo eine Homzeit aus", 

gerufen wurde und ebenfo der T od eines reimen Mannes. Da fagte der Spiel", 
mann: »Im will zur Homzeit gehen, und du gehe zu dem Toten.« Der Herr'" 
gott ging zu dem Toten, und er erweckte ihn; und damit gewann er hundert 
Goldftiicke. Der Spielmann ging zu der Homzeit und aB fim fatt; als er dann 
heimkam, fa~d er feinen Gefellen, der einen Lohn gewonnen hatte, und darob 
lobte und ehrte er ihn. Da der aber nom niimtern war, fo ging der Spielmann, 
namdem er fim hatte Geld geben laffen, und kaufte ein feiftes B6cklein, und er 
briet es; und unterm Braten nahm er die Nieren heraus und aB fie. Als dann 
fein Gefell das B6cklein vor fim hatte, fragte er urn die Nieren, und der Spiel .. 
mann fagte: »In diefem Lande haben fie keine Nieren.« 

Nun gefmah es ein andermal, daB zugleim mit einer Homzeit der Tod 
eines reimen Mannes ausgerufen wurde, und da fagte der Herrgott: »Heute 
will im zu der Homzeit gehen, und du gehft zu dem T oten ; du wirft ihn erwecken, 
und wie du das mamen follft, werde im dir fagen: Zeimne ihn mit dem Kreuze 

. und befiehl ihm, daB er aufftehe, und er wird aufftehen; aber laB dir vorher 
das Verfpremen geben.« Der Spielmann fagte: »Gut, im will es tun.« Der 
Tote war aber der Sohn eines groBen Herrn, und diefer wurde zornig, als er 
fah, daB der Spielmann feinen Spott trieb; und er befahl, ihn am Halfe zu 
henken. 

Als das der Herrgott erfuhr, ging er in die Stadt und zu dem Verurtedten 
und fagte zu ihm: »Fiirmte nimts, im will ihn erwecken; aber fag mir auf dein 
Gewiffen: Wer hat denn die Nieren des B6ckleins gegeffen?« Der Spielmann 
antwortete: »Bei diefem heiligen Reime, mein Gefell, wohin im gehen foil, im 
hab fie nimt gegeffen.« Der Hergott, der fah, daB er ihn nimt zu einem Geftandnis 
zu bringen vermomte, bekam Mitleid mit ihm: er ging hin und erweckte den 
Toten, und fo wurde der andere frei und erhielt, was ihm verfpromen gewefen 
war. Und als er heimkam, fagte der Herrgott zu ihm: »Gefell, im will mim 
von dir trennen, weil im dim nimt fo treu erfunden habe, wie im geglaubt hatte.« 
Dader Spielmann fah, daB es nimt anders fein konnte, fagte er: »Meinetwegen; 
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teift, und ich werde inir meinen Teil nehmen. « Der Herrgott mamte von dem 
Gelde drei Teile; da fagte def Spielmann: »Was tutlhr? Wir find ja nur unfer 
zwei.« Sagte der Herrgott: »Freilim: aber diefer Teil itt fur den, der die Nieren 

gegeffen hat, von den andern zweien itt einer mein und der andere dein.« Nun 
fagte der Spielmann: »Meiner Treu, da Ihf fo fagt, fo fage im, daB im die Nieren 
gegeffen habei denn im bin [chon fo alt, daB im nimt mehr lugen darf. « 

Und fo bringt das Geld Dinge an den Tag, von den en def Men[ch fagt, 
er wurde fie nimt fagen, und wenn er nch dadurch vom Tode zum Leben 

retten konnte. 
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31. 

RATSCHLAGE AM STERBEBETT. 

Es WAR EINMAL ErN ALTER MANN, UND MrTDEM GING 
es ans Sterben, und da gab er feinem Sohne drei Ratfmlage: zum er!ten, 

er folie nichts kaufen, was ein anderer kaufen wolle, zum andern, er folie feine 

Freunde nicht ~fi befuchen, und zum dritten, er folie keine Frau nehmen, die 
nicht aus feinem Kirchfpie1 fei. 

Als der Vater tot war, woHte der Sohn verfuchen, ob diefe Ratfchlage gut 
feien, und fo fagte er fich: »Ich will ihnen allen zuwiderhandeln.« Er fah, wie 
einer einen verfmnittenen Heng!t kaufen wollte, und da kaufte er ihn felber; 
alsbald ging das RoB ein. Nun erkannte ef, wie richtig der Rat des Vaters war, 
und er ded{te das RoB ab und hangte die Haut fiber dem Tifche auf, um fortan 
immer an diefen Rat erinnert zu werden. 

Er hatte eine Muhme, und zu der ritt er hin, und fie nahm ihn ehrlich auf. 
Nach einer Woche kam er Wieder, und fie nahm ihn nicht fo ehrlich auf. Und 
bald darauf ging er wieder zu ihr, und da fetzte fie ihm nichts fonfr vor als 
geronnene Milch. Die goB er in feinen Handfchuh, und den trug er nach Haufe 
und hangte ihn zu der Haut. . 

Dann freite er ein Weib, und er freite eine in einer andern Stadt, die eine 
Jungfrau fein follte. Und um den Rat des Vaters wieder, aber belfer zu erproben, 
da die Hochzeit fchon nahe bevorfrand, ging er gleich als ein Fremder in das 
Haus feines Schwahers, wo auch das Madmen wohnte, die feine Gattin werden 
follte, und in der Nacht fmlich er in die Kammer, wo feine Braut fchlief, und 
er fand einen Pfaffen bei ihr; und dem gab fie zum Abfmied zwei Leinenldeider, 
und die !tahl er ihm und trug fie nach Haufe und hangte fie zu der Haut und 
der Milch. 

Und als fein Schwaher mit der Tochter kam lind fie ihm Zll vermahlen 
dachte, da wollte er fie nicht und erzahlte ihm von dem Ratfmlag feines Vaters 
und fagte ihm, wie feine Tochter, die er hatte heimfiihren follen, eine Hure fei, 
und zeigte ihm den Beweis und {ehnte es ab, fie zu heiraten. Und er ffihrte 

ein' ehrbares armes Madchen aus feiner Nambarfmafi heim. 
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32. 

SALOMOS DREI.LEHREN. 

K ONIG SALOMa WAR NOCH EIN KNABE, UNO ALS ER 

einmal auf der StraBe Val' fim hin ging, begegnete ihm ein Mann, der 

drei Trauben trug; und fUr dieCe drei Trauben gab ihm der Knabe Saloma dre 

Lehren: die erfte lautete, er folie nie tiber eine Brticke reiten, fondern Val' jeder 
Brtime von dem Pferde fteigen; die zweite, er folie nie mit einem Menfmen 
eine halbe Meile gehen, ohne ihn urn feinen Namen zu fragen, und die dritte 

war, er folie mit niemand haher wetten als urn einen Grofdlen. 
Als nun der Mann zu einer Brtime learn, ftieg er nimt ab von dem Pferde, 

und da bram er fim ein Bein. Oann geriet er mit einem Menfmen, der in feine 

Frau verIiebt war, in einen Streit, welTen Pferd der beITere Renner fei; und da 

wetteten fie, daB fim der, delTen Pferd fruher an einem beftimmten Zid anlange, 

aus dem Haufe des andern nehmen durfe, worauf er zuerft die Hand lege. 

Und er verlor die Wette und war gar betrtibt, und del' andere ging, ihrer Wette 
gemaB, in fein Haus und legte die Hand auf feine Frau. 

Nun war er nom mehr bektimmert; da er fim aber der erhaltenen Lehren 
erinnerte, lief er die Smulen ab, um den Knaben zu fumen, delTen Namen er 

freilim nimt wuBte, und immerfort fmalt er nm einen Narren, daB er, was ihn 

der Knabe gelehrt, nimt beobamtet hatte. Und endlim fand er den Knaben, 

. und der ging mit ihm zu dem Rimter. 

Und VOl' dem Rimter bewahrte Saloma nam der zwifmen den zweien 

abgefmlolTenen Wette, daB das erfte, woraufjener in dem Haufe feines Gegners 

die Hand gelegt hatte, der Gelanderbalken der Treppe war, uber deren Stufen 

er hinaufgeftiegen war. Und [0 war die Frau gerettet. 
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33. 

DER GREIS VON DAMASKUS. 

IN DER STADT DAMASKUS WAR EINMAL BIN SARAZENE, 
der war fmon tiber femzig Jahre aIr, und nom nie~ war er aus der Stadt 

weggewefen, und es fiel ihm aum gar nhht ein, fie zu verlaffen. 
Davon erfuhr der Sultan, und der befmied ihn zu fim und fragte ihn, ob 

das wahr rei. Und da der Greis antwortete, es rei fo, verbot er ihm, fortan 
die Stadt zu verlaffen, da er fie fo lange Zeit nimt verlaffen habe. 

Nam dem Verbote aber begann der Greis zu denken, wie denn das Gefild 
und die Dorfer aufierhalb von Damaskus und die andern Stadte fein mom ten, 
und er begann ein ungefttimes Verlangen zu empfinden, das zu fehen, was er 
nom nie gefehen hatte, und fmliefilim wurde die Neugier fo mamtig in ihm, dafi 
er dem Sultan eine grofie Summe fur die Erlaubnis, die Stadt zu verlaffen, 

entrimtete. 
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34. 

WISSEN BRINGT NOT. 

, V TAR DA EINMAL EIN GROSSER KAUFMANN, UND DER 

'VV hatte vie! Sklaven feil, und die verkaufi:e er bis auf einen, den er zuriid<", 
behie!t, einem andern Handler; da fagte der: »Warum verkaum du mir nimt 

aum den letzten? « - »J a, der ifi: fa teuer wie aile andern miteinander.« -
»Warum?« - »Das will im dir fagen: Wenn er einen Vogel fingen hart, fa kann 
er dir alles wiederfagen, was del' Vogel gefagt hat. « - Und in dem vollen Verp 
trauen auf das Wort des andern fah del' Handler das Geld nimt an, fondern 
zahlte fUr den einen fa viet, wie er fur aile iihrigen gezahlt hatte; und diefer 
Sklave war ihm del' teuerfi:e, fowohl feinel' Fahigkeit wegen, als aum wei! er 

ihn fa teuer gekauft hatte. 
N lin gefchah es, daB er mit den gekauften Sklaven in See ging, und er 

landete an einer Infel in einem Hafen, delTen Eigentiimer ein groBer Herr und 
del' Konig diefer Infel war; und bei dem Hafen war einer, del' fi:and dem Herrn 
und den Kaufleuten zu Dienfi:en, und er erzahlte feinem Herrn von diefem 
Handler und daB er unter feinen Sklaven einen habe, der die Sprame des 
Vogelgefangs verfi:ehe. Dies gehort, entbot der Herr fofort dem Handler, er 
folie mit allen feinen Sklaven zu ihm kommen, wei! er aile fehen wolle. Del' 
Handler kam und verkaufte ihm aile Sklaven, und dann verkaufte er ihm auch 
den einen urn denfelben Preis wie aile andern zufammen, und an allen verdiente 
er. Und del' Herr verlie0 Hm wegen diefes einen, del' die Vogelfprame verfi:ehen 
[ollte, auf die Ehrlimkeit des Handlers, del' ein groBer Kaufmann war. Und er 
wies den neuen Sklaven ihre Arbeiten an, jedem nam feinen KenntnilTen, und 
den einen, den er fa teuer gekauft hatte, lieB er nimt von fim. 

So weilte denn del' Sklave an clem Hofe des Herrn, als fim eines Tages 
ein fchoner Vogel an einem Fenfi:er des Saales niederlieB, wo fim del' Herr auf", 
hielt, und gar eifrig zu Hngen begann und nimt von del' Stelle wich. Del' Herr 

horte dem Gefange zu, und namdem del' Vogel ausgefungen hatte und ent .. 
flogen war, fragte er feinen Sidaven und fagte: »Was hat del' Vogel gefungen? 
Waren dom gar fieblime Weifen! « Und del' Sklave fagte: »Herr, das fage iill 
Euch fehr ungern, aus einem Grunde und aum aus einem andern. Wiffet, del' 
Vogel hat in feinem Gefangegefagt, Eumw'erde diefer Tageetwas Unangenehmes 
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zuftoBen: er [agte, daB wenn Ihr Euern Hengft verkauftet, dies eben fo viel ' 
bedeuten wurde, wie ihn zum Abdecker zu [chicken, da er heute uber amt Tage 
rterben wurde; und anders kann das nimt fein.« Ober diefe Rede verwunderte 
tim der Herr homlim; und da er fah, daB es nimt anders fein konnte, lieB er 
feine Makler kommen und fagte ihnen, er wolle feinen groBen, edeln Hengft 
verkaufen, und fie follten ihn an Fremde verkaufen, von denen fie annehmen 
konnten, daB fie lange nimt mehr herkommen wu~den. Der Hengft wurde ver., 
kautt, und die Kaufer gedamten ihn in ein fernes Land mitzunehmen, und er. 
war heil und gefund, und kein Fehler war an ihm zu erfinden, und fo erhielt . 
der Herr fur ihn, was er woHte. Bevor aber nom die Kaufleute die Stadt ver: 
laffen hatten, fiel der Hengft im Stalle tot nieder, ohne daB er ein Obel oder 
eine Krankheit gehabt hatte. Und als der Herr harte, daB der Hengft in dem 
Stalle der Kaufleute verendet fei, war feine Freude, ihn verkautt und das Geld 
erhalten zu haben, ebenfo groB wie die Betrtibnis tiber den Tod eines fo edeln 
Tieres und tiber den groBen Verluft der Kaufleute. Und den Sk!aven mit diefer 
Fiihigkeit hatte er lieber als fein ganzes andres Gefinde: [mon mit dem Gewinn 
aus dem einen, das er ihm gefagt hatte, war der Preis, um den er ihn gekautt 
hatte, doppelt hereingebramt, und er harte in ihm vie! hohen Verftand gefunden. 

Wieder erfmien ein gar fchoner Vogel an dem F enfter von des H errn Gemach 
und begann gar fchone Wei fen zu fingen, und der Herr war mit dem Sklaven 
anwefend. Und vorerftfagteer: »Gott gebe uns gute Kunde!« Unddann fragte 
er den Sldaven, was der Vogel gefungen habe; und der Sldave ant~ortete und 
fagte: »Herr, fa wie im Euch wegen des Hengftes die Wahrheit gefagt habe, 
fa will ich Eu~ aum in Wahrheit fagen, was diefer Vogel gefagt hat, und im 
tue es gar ungern.« Ergrimmt fagte der Herr: »Sag es auf der Stelle.« -
»Herr, er hat gefagt, Euer groBer Turm, wo Ihr Euern groBe~ Smatz habt, 
werde heute tiber neun Tage einfttirzen, und anders kann es nimt fein.« 
Dies gehort, war der Herr ganz unglticklim, wei! er fah, daB fich dergeftalt 
das MiBgefchick hiiutte. Und er rief feinen Rat zufammen und erzahlte,ihnen 
die Gefchimte mit dem Hengfte und daB fein T urm einfttirzen folie. Aile ver,.. 

, wunderten ficb baB, und fie fag ten : »Da Eum der Sklave aus dem" Gefange 
des Vogels die Wahrheit tiber das RoB gefagt hat, fa fagt er Euch vielleimt 
auch tiber den Turm die Wahrheit. Denn aile Leute, die harten, Ihr woHtet 
Euern Hengft verkaufen, der dam keinerlei Feh!er hatte, glaubten, Ihr tatet 

es aus Geldmangel; als fie aber dann erfuhren, daB er folffiermaBen verendet 
war, kamen fie zu der Meinung, daB Ihr es gewuBt hattet und Euch Gott eine 
fo hqhe Gnade gefchenkt habe. Und um Euch wegen des T urmes zu antworten, 
fo raten wir Eum, ihn riiumen zu laffen, auf daB der Smade nicht allzu graB 
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werde.« Der Herr tat nam ihrem Rate, und am neunten T age, wie es der Sklave 

gefagt hatte, fturzte der T urm von Grund auf ein, und es blieb nur ein riefiger 
Trummerhaufen; darob wurde der Herr gar zornig bei nch, und fagen tat er, 

er fei wahl der unfeligfte Herr auf der Welt und wiffe dam keinen Grund, 

warum ihm das gefdlehen fei. 
Und wieder eines T ages fah er in feinem Palafte einen Vogel heranfIiegen, 

> und der liefi nch nahe bei ihm nieder und fang ·gar lieblich. Und der Herr, der 

den Sldaven bei nch hatte, [prach und begann damit, Gott urn gute N achrichten 

zu bitten, urn beffere, als er bisher vernommen, wobei er nch freilich erinnerte, 
dafi ihm der Sklave [chon mit dem Gelde, das aus dem Verkauf des Hengftes ein", 

gegangen war, feinen Kaufpreis reichlich abgeftattet hatte; und folcherart einiger=

maBen getroftet, fragte er den Sklaven, was der Vogel gefungen habe. Und 
der Sklave woHte es nidlt fagen, weil ihn dauchte, es fei eine gar fmlimme 

Kunde fur feinen Herro. Der aber beftand darauf, es zu erfahren, und der 

Sklave fagte: )~ Wiffet, Herr, urn Euertwillen wird mir aHzu fmwer urns Herz, 

da ich Dinge fagen muBte, woran Ihr keine Freude hattet. Der Vogel hat von 

einem grofien Unglud( in Euerm Hau[e gefprochen.« Der Herr wurde nur noch, 

zorniger, da er fah, wie er ihn mit Worten hinhielt, und befahl ihm bei Strafe 

an Leib und Leben, augenbliddich alles zu fagen. Und der Sklave fagte: »Da 
es denn Euer Wille ift, [0 ·beliebe es Euch, mit mir abfeits zu gehen. « Und fie 

gingen hinein in das Gemach, und der Skfave fagte: »Herr, ich bin ganz in 

Euerer Macht, und Ihr mogt mit mir als Euerm Sklaven verfahren; bei Emb 

fteht es, mir das Leben oder den Tod zu geben. Wiffet denn, dafi mir der Vogel 

in feinem Gefange bedeutet hat, dafi Ihl' Euern Sohn auf diefer Welt nicht mehr 

lebendig fehen werdet. Auf der J agd hat er einem Hirfme nachgefetzt und ift einen 
Abgrund hinabgefturzt und hat nch zu Tode gefallen, und Euere Diener, die 

bei ihm waren, bringen ihn Euch als Leiche heim. « Dies gehort, fiihlte fich der 

Herr als der unfeligfte Menfm auf der Welt, und er wehklagte uber fein groBes 

Leid. Und die Leute kamen gelaufen, und als fie erfuhren, was gefmehen war, 

vereinten fie ihre Kfagen mit den feinen, und fie gingen dem Sohne entgegen, 

der als Leiche von der Jagd heimgebramt warde, und als fie zu ihm gekommen 

waren, weinte alles urn des Vaters und des Sohnes willen. Und die Trauer war 

graB in dem ganzen Reiche, und jedermann war tiefbekummert. Unci der Herr 
liefi feinen Sohn in hohen Ehren, wie fie ihm ziemten, und in grofier Trauer 
beftatten. 

Namdem er nch aber in feinem Kummer einigel'maBen beruhigt hatte, 
bedachte er, wie oft ihn Gott heimgefucht hatte und wie bei allem gleidlfam 

Abhilfe hatte gefmaffen werden konnen, nur nimt bei dem Tode. Und da 

95 

I 



erinnerte er Heft delfen, was der Sklave zu ihm geragt hatte: »Und darum, 
[0 es dir beliebt, kannft du mit mir deinen Willen tun als deinem Sidaven«, . 
und es bedaueftte ihn, daft das ebenfo er zu Gott f~gen konnte. Und daraus 
gewann er viden T roft, und er fcbickte ncb in die Dinge, die ihm widerfahren 
.waren, und aueft in den Tod des Sohnes. Und er lieft feinen Sklaven rufen 
und [agte zu ihm: »Mein Sohn, ich habe mir vorgenommen, mich in Gottes 

Willen zu geben, mich und alles, was mein ift, und darum will ich nichts mehr 
frtiher wilfen, als wann es eintrifft. Und damit gebe ich dir die Freiheit, und 
du magft tun, was du willft, gehen oder bleiben.« Und der Sklave bat ihn urn 
Urlaub, und er gab ihm Geld auf den Weg; und der Sklave zag in feine Heimat. 
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35. 

DIE ERFQLLTE WAHRSAGUNG. 

ESWAR EINMAL EIN RITTER UND HERR EINES 
SchlotTes auf einer Infe1, der hatte einen Sohn von fo fcharfen Sinnen, 

daB er die Vogelftimmen ebenfogut verftand wie die menfmliche Stimme. Und 
als fie eines T ages allefamt zu dem SchloITe fuhren, begleiteten das Schiff viele 
Vogel, und die zwitfmerten, und da fagte der Ritter zu feinem Sohne lind feiner 
Gattin: »Was fur eine wunderfame Gabe ware es, diefe Vogel verftehen zu 
konnen! « Und der Sohn fagte: »Ich verftehe fehr wohl, was fie fagen.« Darauf 
der Vater: »Ich bitte dich von Herzeo, erldare es uns und ttl es uns kund. « 
Und der Sohn antwortete: »Sie fagen, Ihr und meine Frau Mutter wurdet in 
folme Armut verfallen, daB Ihr kein Brat zu eITen und kein Kleid anzuziehen 
haben werdet, und ich wurde fo hom auffteigeo, daB Ihr mir das WaITer zum 

Handewafmen reichen werdet.« Ober diefe Rede undVerkundigung erbofte fich 
der Ritter machtig, und er warf feinen Sohn ins Meer. Der wurde dann von 
fardinifchen Smiffern aufgefifmt und einem Ritter in Sizilien verkaufi. Ob diefes 
Verbrechens aber, namlich den Sohn ins Meer geworfen zu haben, wurde der 
Vater von feinen Mannen aus dem SchlotTe vertrieben und famt feiner Gattin 
verbannt, und fie zogen auch nach Sizilien. 

Den Konig von Sizilien begleiteten nun damals, wohin immer er ging, drei 

Raben, und das wahrte fchon ftinf Jahre, und fie HeBen ihm keine Ruhe, weder 
bei Tag nom bei Nacht. Darum lieB der Konig ausrufen, wer ihm die Vor..: 
bedeutung der Raben und den Grund ihrer Gefolgfmafi wahl'heitsgetreu aus..: 
lege, dein werde er feine T ochter famt feinem halben Reiche geben. Davon ver-=
nahm auch jener J tingling, und er ging zu feinem Herrn, dem Ritter, und bat, 
ihn vor den Konig zu bring en, wei! er witTe, was ftir eine Bewandtnis es mit 
den Raben habe. Und hom erfreut willigte der Ritter ein mit del' inftandigen 

Bitte, der Jungling mage, wenn er das ha1be Reich und folme Macht erlangt 
haben werde, feiner eingedenk fein. Und der Jungling kam vor den Konig, und 
a1s ihm der jene Frage ftellte, verlangte er die Bekrafiigung des Verfprechens, 
und nachdem ihm dies gewahrt worden war, fagte er: »Es find zwei Raben 
und eine Rabin, und von den zweien ift der eine alt und der andere jung; mid 
der a1te Rabe, del' noch immer feiner Liifternheit front, hat die Rabin nam 
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langem Zufammenfein verftonen und fich an jungere gemacht. Der jungere Rabe 

aber ' hat die von dem andern VerlalTene zu fich genommen und fie bisher 

genahrt und gefchiitzt, und nun will fie del' Alte, der fie ohne ihre Schuld hilflos 

verftonen hat, wieder zuruckhaben, weil er eine jungere Rabin nicht finden 

kann, undo er trachtet fie ihrem Befchiitzer zu entfuhren. Und wei! fie der Junge 

nicht laITen will, fo folgen fie dir alle drei, auf dan du das Urtei! fprecheft, 

wem die Rabin angehoren fol1.« Und der Konig gab, .nachdem er nch Rats 

erholt und die Raben entboten hatte, den Spruch ab, die Rabin fei des jungen 

und nicht des alten; und der alte Rabe machte fich davon, und die Rabin blieb 

bei dem jungen. Und dem Jungling wurde die Tochter des Konigs vermahlt, 

und er machte den Ritter, feinen ehemaligen Herrn, zu feinem Haushofmeifter. 

Zu folchen Ehren alfo war er erhoht worden, als er eines rages bei einem 

Morgenritt durch Melfina feinen Vater und feine Mutter in gar armfeliger 

KleidLIng vor der Tiir eines Spittels fitzen fah. Unerkannt von ihnen, die er 

fehr wohl erkannte, ftieg er vom Pferde LInd lien nch Speifen holen, LIm bei 

Ihnen ZLI eITen. Und fie brachten ihm WaITer zum Handewafchen, LInd nachdem 

er das WaITer von Vater LInd Mutter empfangen hatte, fagte er, wahrend fie 

bei Tifche fanen, zu feinem Vater:. »Welche Strafe verdient wohl ein Vater, der 

einen Sohn wie mich getotet hat?« Und der Vater: »Fur ein fo ungeheuerliches 

Verbrechen konnten die Strafen nichtgenugvervielfaltigtwerden.« Darauffagte 

der Jungfing: »Ihr feid jener, der mich ob der Erldarung der Vogelftimmen ins 

Meer geworfen hat; ich aber will Euch keineswegs Bofes mit Bofem vergelten, 

da es ja Gott fo verordnet hat.« 
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36. 

QBERLISTET. 

Es WAR EINMAL EINE WITWE, DIE LEBTE AN DEM 

Rande des Waldes, den man den Schwarzwald nennt, und fie hatte einen 

Sohn, der noch gar ju~g war; und der ging oft durch den \Vald, und dabei fang 

er kuhn1ich. Und in clem Walde waren Rauber, die die Rejfenden ausplunderten. 

Als nun jener Jungling bei den Raubern varbeikam, fagle einervan diden: 
»Wallen wir inn nicht berauben?« Und die andern fagten: »Er ift fa jung und 

ftark; er erfchlagt uns allefamt.« Einer aber fagte: »Ich will ihn berauben, 

wenn ihr mir laBt, was ich ihm nehme. « Aile fagten: »Einverftanden.« 

Und der eine ging ihm ahne Waffen nach, und er ging wie ein Bote mit 

einem Stock. Und als er ihn eingenolt hatte, fagte er zu ihm: »Erlaubt Ihr, 

daB ich Euer Begleiter fei?« Der Jungling fagte: »Ja«, und fo gingen fie mit. 

fammen. Dann fagte der Rauber: »1hr habt [chone Kleider«, und der Jungling 

fagte: »Ja.« Und wieder der Rauber: »lhr habt dn [mones Schwert ,und clef 

}ungling fagte: »Ja« und zag es aus del' Scheide und fuhrte nach rechts und 

links Lufthlebe. Und der Rauber fagte: »LaBt es mich anfehen«, und der Jung.= 

ling gab es ihm. Nun aber fagee cler Rauber: »Oebt mir alles, was Inr habt, 

fanlt tore im Eum«, und er muBte ihm alles geben. 

N achdem er ihm alles gegeben hatte, fagte er: » Nun haft du mil' alles 

genammen.« Und del' Rauber fagte: »Ja.« Und der Jungling fuhr fort: »Komm, 

Liebfter, fchlag mif die Hand ab, damit man nicht fage, du habeft es mir anne 

Oegenwehr genammen.« Und del' Rauber fagte: »Behalre nur deine Hand.« 

Del' Jungling aber bat wieder, und endlidl fagte del' Rauber; »Out, ich tu es .« 

. Und der Jung1ing 1egte feine Hand auf einen Strunk; als aber del' Rauber zu=

fchlug, zag er fie wruck, und das Schwert funr fa tief in den Strunk, daB es 

der Rauber nicht herausbrachte, und del' Jangling packte inn und riB das Schwert 

heraus und fchlug ihm den Kapf abo Dann nahm er ihm aile feine Keider lmd 

ging und fang wie vardem. Und dant:t machten fich die andern Rauber auf und 

fag ten : »Oehen wir, fehen wir nach, wa unfer Odell bleibt«; und fie fanden 

ihn als Leiche. U~d fie fagten: »Wir haben es ja gefagt, er hatte uns allefamt 

getotet.« 

7' 
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37. 

SCHARFSINNSPROBEN. 

IN DEM LANDE AM DON WAR EINMAL EIN KAUFMANN, 
Aluin mit Namen, der hatte drei S6hne, die Arduigi, Skandaleo und Manalfe 

hieBen. Aluifi ward hank, und da er erkannte, er werde aus diefer Welt fch,eiden 
mfrlfen, fo teilte er fein Verm6gen: zuerft verbarg er drei koftbare Kleinode, 
deren jedes dreiBigtaufend Dukaten wert war, an einem geheimen Orte, und 
dann legte er fein Geld, etwa einhundertzwanzigtaufend Dukaten, in eine Truhe, 
und er hatte auch fonft noch verfchiedene Befitzungen und allerlei Hausrat; und 
da er fuhlte, daB es mit ihm immer fchlechter wurde und der Tod nahte, rief er 
feine drei S6hne und befahl und [agte ihnen, fie muBten ihm, beY~r er fterbe, 
verfprechen, daB fie die drei Kleinode, deren Wert er ihnen angab, nicht an=
ruhren wurden; dann lieB er die einhundertzwanzigtaufend Dukaten bringen 
und verteilte fie, [0 daB jeder vierzigtau[end erhielt. Und dies getan, fchwor 
zuerft del' altefte Sohn, Arduigi mit Namen, und gelobte, alles einhalten zu 
wollen, und denfelben Schwur legte auch Skandaleo ab, und fchlieBlich tat dies 
auch Manalfe, der jfrngfte Sohn. Und nachdem Aluifi diefe Verfprechen und 
Ge16bnilTe erhalten hatte, [egnete er fie, und es dauerte nur noch ein paar Tage, 
fo fchied er aus diefem Leben. Und feinem Leichnam erwiefen die S6hne groBe 
Ehren nach dem Gebrauche del' Kaufleute des Landes. 

Nun begannen die drei S6hne, ohne weiter Kaufmannfchatt zu treiben, ein 
Wohlleben zu fuhren bei Gaftmahlern am Mittag und zu Abend und ihre Luft 
an Frauen und Pferden zu haben und jegliches Vergnugen zu genieBen, und 
fo dauerte es nicht lange, bis del' jungfte Bruder, namlich Manalfe, mit feinen 
vierzigtaufend Dukaten Fertig war, und die zwei andern waren es zu mehr 
als drei Vierteln; denn jeder dachte fiffi mit dem Kleinode zu dreiBigtaufend 
Dukaten he1fen zu k6nnen. Manaffe aber ging, ohne einem feiner Bruder etwas 
zu fagen, an den Ort, wo die drei Kleinode lagen, nahm eines und verkautte 
es insgeheim an venezianifche Kaufleute, die an den Don gekommen waren; 
das Geld behie1t er fur fiffi, begann zu fparen und ohne den fruhern Aufwand 
zu leben, und wid mete fich dem Handel. Inzwifchen hatte auch Arduigi [eine 
vierzigtaufend Dukaten vertan,. er ging zu Skandaleo und erzahlte ihm [eine 
Not und bat ihn, mit ihm zu Manaffe zu gehen, der wohl wegen der vi den 
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Ausgaben, die er gemamt habe, einverftanden fein werde, daB die Kleinode 
geteilt wurden. Skandaleo war es zufrieden, da amh er feinen Tei! verzehrt 
hatte, und fo gingen fie miteinander zu ManafTe; fie erinnerten ihn an die Befehle 
ihres Vaters, fonderlim wegen der Kleinode, die fie nimt anruhren foHten, fie 
hatten fim denn vorher dariiber geeinigt, und fagten: »Wir haben das ganze Geld 
verbraumt, das uns der Vater gegeben hat, und aum du haft wohl das deinige 
verbraumt, und fo bitten wir dim, willige ein, daB wir jeder unfer Kleinod nehmen, 
um dadurm zu Ehren zu kommen.« ManafTe aber antwortete: »Im willige nimt 
ein, wei! ihr es, wie mir fcheint, auf mein Kleinod abgefehen habt; bekomme 
im aber meinen Teil, fo bin ich es zufrieden.« Und die Bruder verfpraehen es 
ihm mit einem Gelabnis, und fo gingen fie an den Ort, den ihnen der Vater 
genarnt hatte. Und da fan den fie nur zwei Kleinode, obwoh1 der Vater von 
dreien gefproehen hatte. Nun fagte ManafTe: » Wahrhafi:ig, ihr habt mieh betrogen, 
und darum feid ihr gekommen und habt gefagt, ihr woHtet jeder euer Kleinod, 
weil ihr fchon eins genommen hattet. Aber id1 fage eueh: fei dem, wie es wolle, 
eines von diefen Kleinoden ift mein.« Arduigi antwortete und fagte: »Selbft" 
verftandlieh durfen wir nieht annehmen, daB unfer Vater eine Luge gefagt hatte, 
fondern fieher haben drei K1einode dage1egen; und wol1ten wir fagen, daB ein 
anderer a1s einer von uns eines genommen hatte, fo fage ieh, daB das nieht wahr 
ware. Einmal hat auBer uns kein Menfeh auf def Welt etwas gewuBt, und dann, 
hatte fie jemand von ungefahr gefunden, fo hatte er alle drei genommen und 
nieht eines liegen lafTen; darum muB das Kleinod einer von uns genommen 
haben. Und wei! wir Bruder find und es unfere PfIieht ift, einander zu lieben 
und zu vertragen, fo will ieh eueh meine Meinung fagen, und dann magt ihr 
entfeheiden, wie es eueh beliebt.« Und er begann: »Bruder, wie ihr wiBt, ift der 
Kali, der Herr des Mandfchi, ein groBer Freund unfers Vaters gewefen und 

ift der weifefte Mann unter den Bekennern von Mohammeds Gefetz. Wenn 
es eueh bedauehte, wie es mieh bedunkt, fo wurden wir die Frage des Kleinods 
ihm anheimfteHen und uns jeder feiner Entfeheidung unterwerfen. Und ·bevor 
wir die Entfeheidung hatten, durfi:en wir die zwei K1einode nieht beruhren, und 
wir miiBten fie hierlafTen.« Diefe Rede gefiel den Briidern, und fie 1egten die 
K1einode an ihren Ort zuriid{ und befchlofTen, in das Ma~d[chi zu ziehen. Und 

vor dem Aufbruehe maehten fie ab, fie woHten zufammenbleiben und gemeinfam 
reifen, und auf dem ganzen Wege diirfe ob des Kleinods nieht geftritten werden, 
und bei del' Riickkehr wiirden fie fieh an das halten, was der Kali fagen werde. 

Dies abgemaeht, braehen fie - es war im April - aus der Gegend am 
Don auf, reiehlieh verfehen mit Lebensmitteln und fonftiger Notdurfi:. Und fie 
waren mehr als zwanzig T agereifen yom Don entfernt, als Arduigi, der Altefte, 
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· zu feinen Briidern fagte: »Seht, Bruder, feht, cla ifi: ein Kamel 1) vorbeigekommen, 
dem ein Auge fehlte.« Die Bruder fagten: »Woher weifit clu das?~< Und er 
antwortete: »Im wei/} es«, und fmwieg. Nam einiger Zeit lager ten fie fim, urn 
zu elfen und ein wenig zu ruhen, unter einem Baume, und da fagte Skandaleo, 
der mittlere Bruder: »Bruder, im fage cuch, hier hat ein Kamel gelegen, das 
mit Honig und mit Effig beladen war.« Die Bruder fagten: »Woran erkennfi: 
du das?« Und er fagte, es fei fo. Und als fie dann nach dem Elfen aufbramen, 

fagte Manalfe: »Hier war ein Kamel, das hatte keinen Schwanz.« Die Bruder 
fagten: »Woraus fmliefit du das?« Uncl er antwortete: »Es hatte keinen 
Smwanz.« Und fie zogen weitet, und als fie nur nom eine Tagereife von clem 
Mandfmi waren, begegneten fie einem Frachter, und der fragte fie, ob fie nicht 
ein beladenes Kamel gefehen hatten. Arduigi fagte: »Das Kamel hatte nur ein 
Auge«, Skandaleo: »Es war mit Honig und mit Effig beladen«, und Manalfe: 
»Das Kamel hatte keinen Smwanz«; aUe drei Fragen bejahte der Framter, und 

von den drei Brudern erkla:rte jeder, er habe das Kamel nimt gefehen. Da fagte 
der Framter: »Wahrhafiig, ihr habt es mir geftohlen; aber ihr werdet es mir 
zuruilig~ben und allen Schaden erfetzen mulfen.« Und er ging mit den Brudern, 
und fie kamen zufammen in das Mandfmi,. und fofort Hefi er fie vor den Herrn 
des Mandfchi laden. Und er verlangte fein Kamel zuruili un'd Gutmamung 
jedes Schadens und des Verzugs und erzahlte, was fie ihm fur Zeichen an ... 
gegeben hatten. 

Dies gehort, fagte der Kali, fie foUten fich verteidigen, und fie fchworen, fie 

hatten, obwohl fie nicht leugnen konnten, die Zeichen angegeben zu haben, 
dom das Kamel nie gefehen. Und def Kali fagte: »Wenn ihr nimt v611ig auf ... 
klart, wiefo ihr die Zeichen habt angeben konnen, fo werdet ihr Smaden und 
Verzug gutzumachen haben.« Arduigi, der als erfter gefpromen und der gefagt 
hatte, das Kamel habe nur ein Auge, fagte: »Herr, als im die Fufifpuren des 
Kamels fah und weiter bemerkte, dafi das Gras nur an einer Seite des Weges 
abgefrelfen war, hielt im dafiir, das Kamel habe nur ein Auge gehabt; denn 
fonftpfIegen dieKamele einmal hier, ein andermal dort ein MaulvoU zu nehmen. 
Und das habe im gefagt.« Skandaleo fagte: »Herr, als wir uns unter einem 
Baume zur Raft niedergelalfen hatten, fah ich auf clem Boden auf der einen 
Seite etlime Fliegen und auf der andern etliche Bremfen, daraus fmlofi ich, dafi 
hier ein Kamel mit Honig und mit Effig gewefen fei, wei! auf den Honig die 
Fliegen gehen und auf den Effig die Bremfen, und darum habe ich das gefagt. 
Aber glaubt mir, gefehen habe ich das Kamel nicht. « Und Manalfe fagte: »Wenn 

1) Eigent!ic6, wie esderTextver!angen wiirde, eine Kaml?!jiute,da aJJerdas Gejc6fecht 
JJefang!os iji, geniigt woh! die Gattungsbezefc6nung. 
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die Kamele liegen lind fie wollen piffen, [0 mamen fie mit dem Smwanz eine 
Grube in den Sand, lind da piffen fie hinein, und dann fegen fie mit dem Smwanze 

den Sand wiedel' daruber I und wei! im auf dem Sande verfpritzten Harn fah, 

fehlof} im, das Kamel habe keinen Schwanz gehabt, und fonft wejf) ich nichts. « 

Als der Kali die fchanen Grunde der drei Bruder gehart hatte, urteilte er, es 

fei ~ahr, was fie gefagt hatten, und befahl dem F rachter, fein Kamel zu fuchen, 

lind fpram die Bruder frei. 

Da ihm aber das annehmliche Wefen der J unglinge und die hubfche LOfung 

des Streitfalles gefallen hatte, fo unterhielt er fich weiter mit ihnen und fragte 

fie, wer fie feien und was fie hergefuhrt habe, und die Bruder fagten gemaf) 

einer Abmachung, die fie getroffen hatten, Arduigi werde als Altefter fiir aile 

antworten. Und Arduigi antwortete nach fchuldiger Ehrerweifung fo: »Er.=

lauchter, mach tiger Herr, del' Ihr weife feid und die Weisheit ebenfo liebt wie 

Euere Freunde, Mohammed, den Ihr anbetet, gewahre Eum ein langes, gluel<.=

liches Leben! Wir find drei Bruder, Sohne von Aluifi vom Don guten An.=

denkens, und wir haben uns, urn dem Befehle unfers Vaters zu gehorchen, 

zu Euerer erlauchten Herrlichkeit und Weisheit begeben, auf daf} Ihr als Meifter 

in ; eglicher WilTenfchatt einen unter lIns entftandenen Zweifellofet und fchlichtet, 

und wir find entfchlolTen, Euere Entfcheidung als durchaus wahr und richtig 

anzunehmen und uns ihr nicht zu widerfetzen. Und urn das bitten wir Euch 

inftandigft, wohl wilTend, daf} wir es Euch in keiner Weife zu lohnen vermachteo, 

aber wir bitten Euern und unfern Gott, Euch ein langes Leben zu fchenken. « 

Als der Kali harte, daf} fie die Sohne feines einftigen grof}en F reundes 

Aluifi vom Don waren, empfand er f?fort hohe Liebe zu den drei 'Brudern, 

und er willigte ein, ihren Streit zu entfcheiden. Und ihrem Vater zuliebe befchlof} 

er, fie fiber die Nacht bei fich zu behalten, und Iud fie ein und fagte: »Ich will, 

daft ihr diefe Nacht bei mir herberget, fowohl urn euers Vaters willen als auch 

euertwegen, die ihr ob euerer Klugheit alles Gute verdient. Bevor wir aber 
etwas andres beginnen, machte ich wiffeo, welch en Streit ich unter euch fchli'chten 

und endigen foll. « Arduigi antwortete: »Unfer Streit geht urn folgendes: Uofer 

Vater, der nie log, hat uns gefagt, er habe an einem heimlichen Orte drei Kleinode 

hinterlegt, ;edes drejf)igtaufend Dukaten wert, und die durtten wir nicht an'=

riihren, wenn wir nicht aile drei einig waren, und das verfprachen wir ihm. 

LInd er gab uns feinen Segen und ftarb. Dann aber haben wir in ungezugeltem 

Jugendubermut unfer Vermagen vertan, und als wir an dieverborgenenKleinode 

Hand legen woHten, fanden wir nur zwei, und fo bedauchte es uns, daft das 

dritte ~iner von uns genommen haben muffe. Meine Bruder meinen, ich hatte 

es genommen, ich meine, fie haben es, und das ift unfer Streit. « 
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Dies gehert, war der Kali edt remt zufrieden, fie eingeladen zu haben. wei! 
er damte: Sie werden uber das Kleinod [treiten, und im werde heren, was 

fie fagen, und fo einen guten Sprum fallen kennen; und er befmlofi, ihnen ein 
Gemam anzuweifen, in deffen Mitte eine hohle Saule war, und in die wollte er 
eingehen, urn fo, felber ungefehen, alles, was fie reden und tun wurden, zu 
fehen und zu heren. Und wie befmloffen, fo tat er und Iiefi ihnen jenes Gemam 

. mit aller Notdurfi: einrimten. Und als die Stunde des Abendeffens gekommen 
war und die Bruder zu Tifme faBen, kam Mana(fe, dem es auffiel, daB die Saule 
mitten im Gemame keinen notwendigen Zweffi hatte, zu der Vermutung, der 
Kali habe fie mamen laffen, urn Zeuge fein zu kennen, was in dem Gemame 
gefmehe, und er fteffie jetzt, wie es aum der Fall war, darinnen. Unter dem 
Effen aber fagte Arduigi: »Bruder, das Fleifm, das uns der Kali hat vorfetzen 
laffen, ift von einem Tiere, das mit Hundemilm gefaugt worden ift.« Die Bruder 
fagten: »Woran merkft du das?« Und er antwortete: »Im merke es fehr wohl.« 
Qber diefe Rede begann der Kali zu lamen, und er freute fim, daB er nom 
mehr die fer Art zu horen bekommen werde. N am einer Weile fagte Skandaleo : 
»Bruder, im finde, der Wein, den uns der Kali gegeben hat, ftammt von einem 
Begrabnisplatze.« Die Bruder fagten: »Du haft wirklim einen feinen Ge~ 
fmmaffi.« Der Kali aber fagte bei fim: »Die haben gar fonderbare EinfaJle; 
aber wenn im weiter horme, werde im wohl aum etwas von ihrem Streite 
vernehmen.« Nun entfmlofi fim aum Manaffe, feine Gedanken zu offenbaren, 
und er fagte: »Bruder, ihr habt der eine von dem Fleifme, der andere von dem 
Weine gefpromen, aber im will eum fagen, daB der Kali, der uns eingeladen 
und bewirtet hat, ein Bankert ift.« Die Bruder fagten: »Schlecht fprimft dUi 

und woher willft du das wiffen ?« Und er antwortete: »Ich weifi es fehr wohl.« 
Der Kali hatte nicht fobald fagen horen, er fei ein Bankert, als er befmloB, 

aHem namzugehen. Und er verliefi das Verfteffi in der Saule und fchiffite urn 
feinen Senefmall und fragte ihn: »Was fur Fleifm war das, das du den Fremden 
gegeben haft?« Der Senefmall antwortete: »Es war von einem Lamme, das 
uns un fer Nachbar Nieri gefmenkt hat.« Der Kali fmkKte fofort urn diefen Nieri 
und erkundigte nch urn das Lamm, und der anwortete: »Im hatte ein trachtiges 
Smaf, und das ging ein, als es ein Lamm warf, und da eben eine Hundin von 
mir Junge bekommen hatte, fo HeB ich das Lamm mit der Milch diefer Hundin 
aufziehen.« Dies gehort, glaubte es ,der Kali fmon, daB er ein Bankert fei, fmiffite 
aber noch urn den Kellermeifter und fragte ihn, was fur einen Wein er den 
F rem den gegeben habe, der antwortete: »Von dem Weinberg beim Begrabnis~ 
orte.« Nun, namdem nch die Reden von zweien beftatigt hatten, war der Kali 
durmaus ficher, ein Bankert zu fein, und er HeB feine Mutter rufen und fragte 
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fie, weffen Sonn er fei. Sie fagte: »Du bilt der Sohn des alten Kali .« Er aber 
erwiderte: »Wanrnafiig, der bin im nimt! Sagt es auf der Stelle! « Und die 
Mutter fagte: »Nun, in Wahrheit bift du ein Sohn des Grafen van Ragufa.« 
_ »Dann bin im alfo ein Bankert?« - »Ja.« 

U':ld del' Kali ging in fein Gemam und legte fim zur Ruhe, aber die N amt 
fmien ihm taufend Jahre zu wahren, und als die Sonne aufgegangen war, entbat 
er die drei Bruder. Er fragte den alteften, was er bei dem Effen uber das FJeifm 
gefagt habe, und Arduigi antwortete, er habe gefagt, das Fleifm fei von einem 
Tiere, das mit Hundsmilm aufgezogen worden fei, und der Kali fragte: »Woran 
halt du das erkannt?« Arduigi antwartete: »Von einem folmen Fleifm wird 
man nie fatt, und da im fah, daB im faft allein ein Lamm aufgegeffen hatte, fa 
fmloB im das.« Der Kali fagte: »Du haft die Wahrheit gefpromen. « Und er 
fagte weiter: »Und du, wie bift du dazu gekommen, das von dem Weine zu 
fagen? « Skandaleo antwortete: »Herr, wir Leute vom Dan haben gute Kopfe, 
und daB der Wein von einem Begrabnisorte ftamme, habe im gefmloffen, wei I 
der Menfmenleib fmwer ift und den Kopf fmwer und trub mamt. « Und der 
Kali fagte: »So ift es. « Und zu Manaffe fagte er: »Und du, der du gefagt haft, 
im fei ein Bankert, welme Wiffenfmaft halt du gelernt, daB du Dinge, die vor 
deiner Geburt vargefallen find, wiffen kannft?« Manaffe antwartete: »Wenn 
du es geftattelt, werde im es fagen. « - »Im geftatte es. « - »Da im dafur hielt, 
du habeft dim verborgen, um uns zu beobamten und zu belaufmen, fa er'amtete 
im, du miiffelt, wei! das nimt die Art eines guten Mannes, fandern eines Bankerts 
ilt, ein Bankert fein, und diefe Rede bitte im dim mir zu verzeihen.« Und der 
Kali fagte: »Wahrhaftig, euere Urteife waren allefamt rimtig, aber dam it im 
eum eine gute Lofung euerer Frage geben kann, will im eum, bevor im darauf 
eingehe, ein Beifpiel fagen und eum um etwas fragen .« Und er fagte: 

»Ein wunderfmones Jungfraulein, die T omter eines edeln Grafen und 
einem edeln Herro verlobt, hat durm ein Land zu reifen, das drei Junglingen , 
wie ihr feid, gehort, und jeder von den dreien ift mamtig genug, fie aufzugreifen. 
Wenn nun du, Arduigi, der erfte Herr dart wareft, wo das Fraulein mit ihrem 
Geleite auf dem Wege zu ihrem Gatten ziehen muBte, und fie kame in dein 
Gebiet und deine Diener bramten fie vor dim: was wurdelt du mit ihr tun? 
Und du Skandaleo, wenn fie auf deinem Gebiete van deinen Reifigen ergriffen 
und in deine Mamt gegeben worden ware: was wurdeft du mit ihr tun? Uhd 
du, Manaffe, wenn diefes fmone Weib, die nom Jungfrau ilt, dir zugefiihrt 
wurde und du hattelt aile Gewalt uber fie, fa frage im dim, was du tateft.« 
Arduigi antwartete, er wiirde die Jungfrau durm fein ganzes Gebiet fimer und 
ohne Unbill geleiten laffen und wurde es nimt dulden, daB ihr andere etwas 
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zuleide taten. Skandaleo [agte, er wurde an der Jungfrau, wenn er fie bekame 
[eine Luft bufien, und dann wurde er fie mit allen Ehren ihrem Gatten fmid<en. 
Und Manaffe [agte : »Nehmet fiir wahr, Kali, im warde, wenn fie mir gebracht 
warde, meinen Willen an ihr vollbringen, und dann mafiten dies aile meine 
Knechte. an ihr tun, und bei ihnen mafite fie immerfort bleiben, und entlaffen 
wurde im fie keineswegs.« Und [chon fagt ,der Kali: »Du haft das Kleinod 
genommen, und das ift mein Urtei1.« Und Manaffe fagte:' »So ift es.« Und 
der Kali [agte ihm: »Wie[o haft du fo rarm geftanden?« Und Manaffe ant= 

wortete: »So wie du geftanden haft, dafi du ein Bankert bift.« 
Und namdem fie diefes Urteil erhalten hatten, nahmen die Bruder Ab= 

[mied von dem Kali und kehrten in voller Eintracht in ihre Heimat am Don 
zurack. Ein Kleinod erhielt Arduigi, das andere Skandaleo, und fie mamten 
fie zu Gelde; und aile drei betrieben wieder Handelsgefchatte und 'Iebten in 

Ehren, ablaffend von den jugendlimen Streimen und jeglimer Verfchwendung. 
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38. 

DER MEISTERSCHUSS. 

'V TAR DA EINST EIN GAUKLER, DER VERSTAND ES 
VV ~rotz einem Advokaten Unwahrheiten einzurenken und Liigen ober; 

BachUch zu vertiinchen und ZerriITenes zu fIid,en,. und als nch einmal ein reicher 

Liigner riihmte, er habe auf der Jagd einem Hirfchen die Klaue und das Ohr 

mit einem einzigen Pfeile durchfchoITen, fo daB dem Hirfchen die Klaue an dem 

Ohre hatten geblieben fei, und als alle anderfl fagten: »Du lugft, das ift un'" 
moglich 1«, fagte diefer Lugenfchlichter und Lugenbemantler: »Aber felbftver'" 

ftandJich ift es Wahrheit, was mein Herr [agt: der Hirfch hat nch eben mit der 

Klaue an der Wange und im Ohr gekratzt, und fo ift der SchuB zuerft durch 

die Klaue und dann durch das Ohr gegangen. « 
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39. 

DIE VIER GROSCHEN DES SCHMIEDS. 

Zu DER ZEIT KAISER FRIEDRICHS WAR EIN SCHMIED, 
der arbeitete allwege in feinem Handwerk und kiimmerte fich urn keinen 

Sonntag und urn keine Oftern und lim kein andres Feft, wie graB es amh fein 
mochte; und alltaglich arbeitete er nur fa lange, bis er vier Grofmen verdient 
hatte, und dann riihrte er an diefem T age nichts mehr an: es gab keinen noch 
fa graBen Auf trag, kein noch fa greBes Gefchaft:, keinen noch fa graBen Gewinn, 
daB er, wann er einmal vier Grofchen verdient hatte, noch einen Hammerfchlag 

, getan hatte. ' 

Nungefchah es, daB demKaifer hinterbrachtwurde,wiederSchmiedT agllm 
Tag arbeite, zu Oftern und Sonntags und an den andern Feften gerade fa wie 
an den Werktagen. Dies gehort. HeB ihn der Kaifer holen, und er fragte ihn, 
ob das wahr fei, was man von ihm erzahle, und der Schmied geftand alles ein. 
Und der Kaifer fagte Zll ihm: »Was ift denn der Grund, daB dU'fo tuft?«
»Herr, ich habe es mir alls freiem Entfchluffe vorgefetzt, mein ganzes Lebelang 
fa zu tun, daB ich alltagHch vier Grofchen verdiene, und den Reft des Tages 
nichts mehr zu arbeiten.« - »Und was machft du mit diefen vier Grofchen?« 
- »Herr, zwolf Krellzer gebe ich zuriick, zwolf verfchenke ich, zwolf werfe 
ich weg, lind zwolfverwende ich.« - «Wiefo denn?« fragte der Kaifer. Und 
der Schmied antwortete: »Herr, zwolfKreuzer verfchenke ich urn Gottes willen. 
Die andern zwolf Kreuzer gebe ich meinem Vater zu feinem Unterhalt, weil 
er fa alt Ht, daB er nichts mehr verdienen kann; er hat fie mir geborgt, als ich 
noch jung war und noch nichts verdienen konnte. Die dritten zwolf werfe ich 

, weg: ich gebe fie namlich meinem Wei be, und weggeworfen fcheinen fie mir, 
weil fie nichts andres zu tun weiB als effen lind trinken. Und die letzten zwolf 
Kreuzer verwende ich fur meine Bediirfniffe.« 

Da wllBte der Kaifer nicht was fagen, lind in feinem Herzen fagte er: 
»Triige ich ihm allf, anders zu tun, fa wurde ich ihm Sorgen mach en lind ihn 
irren; immerhin will ich ihm ein groBes Verbot auferlegen, und beobachtet er 
es nicht, fa laffe ich ihn dann auf einmal fur alles zahlen, was er bis dahin gegen 
die Gebote Gottes lind mein Gefetz getan hat.« Und fa rief er den Schmied 
und fagte: »Geh mit Gatt, und ich befehle dir bei der Strafe von hllndert Pfllnd, 
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das, was du mir gefagt, niemand, der dim darum bittet, mitzuteilen, du hatteft 
denn vorher hundermal mein Anditz gefehen.« Und fo liefi er das Verbot von 
feinem Smreiber fmrifi:lim ausfertigen. Der Smmied empfahl fim und 8ing nadl 
Haufe und wieder an feine Al'beit. 

Eines Tages wandelte dem Kaifer die Luft an, fdne Weifen zu verfumen, 
ob fie in der Same des Smmieds Befmeid wiffen wurden, namlim was es fur 
eine Bewandtnis damit hatte, daB er fagte, zwOlf Kreuzer verfmenke er, zwolf 
gebe er zuriick, zwolf werfe er weg und zwolf verwende er, und er befmid,te 
rie und fagte Ihnen die Frage. Die Weifen erbaten eine Frift von amt Tagen, . 
und die gewahrte er ihnen. Bald hatten fie herausgehramt, daB dahinter der 
Smmied fteckte, del' beim Kaifer gewefen war, aber die Lofung fand keiner von 
ihnen. Darum erkundeten fie, wo er hauli:e, und gingen insgeheim hin und 
fragten ihn. El' weigerte fim, ihnen etwas zu fagen, und fo boten fie ihm Geld. 
Damit war er einverftanden und fagte: »Da ihr es durmaus von mir wifTen 
wollt, fo geht und bringt mil' alle miteinander hundert Goldli:ud<e,. tut ihr das 
l1imt, fo werdet ihr es auf keinerlei Weife erfahren. « Die Weifen, die fahen, 
daB fie anders nimts erreimen wurden, und aum Angli: hatten, die ihnen gefetzte . 

Frili: zu uberfmreiten, gaben ihm die geforderte Zahl von Goldli:iicken. Und 
der Smmied hetramtete jedes einzelne genau, wie auf der einen Seite der Kopf 
des Kaifers eingepragt und herausgearbeitetwar, wahrend die andere den Kaifer 
auf dem Throne fitzend oder zu Pferde in vol1er Riili:ung darftellte, und nam=
dem er fie al1efamt genau angefehen hatte, fagte er den Weifen al1es fo, wie 
er es vordem dem Kaifer gefagt hatte. Dann gingen fie. 

Als die amt Tage verftrimen waren, befmied fie der Kaifer wieder zu 
fim, auf daB fie ihm die Frage beantworteten, die er ihnen geftellt hatte, und 

die Weifen fagten ihm die vollftandige LOfung. Verwundert und neugierig, wie 
fie fie herausgebramt hatten, fmickte er fogleim urn den Schmied,. und in feinem 

Herzen fagte er: »Jetzt wird er mir fein Treihen ordentlich bezahlen: im weifi 
remt gut, daB fie ihm entweder fo lange gefmmeimelt oder fo lange gedroht 
haben, his er es Ihnen gefagt hat, und andel'S kann es nimt fein; mit ihrem 
eigenen Verftande hatten fie es nimmer herausgefunden. Damit hat er fim nimts 
Gutes getan. « 

Der Smmied kam, und der Kaifer fagte zu ihm: »Meili:er, im glaube, du 
haft meinen Geboten allzufehr zuwidergehandelt: du haft verraten, was im 
dir geheimzuhalten hefohlen hatte, und das wirft du bitter hezahlen miifTen.« 

Aber der Meili:el' fagte: »Herr, Ihr feid Herr, nimt nul' mit mil', fondern mit 
aller Welt zu tun, was Eum gefal1t, und darum befolge im Euere Gebote als 
die meines teuero Vaters und Herro. WifTet denn, im meine nimt im geringften 
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abgewimen zu fein von Euerm Befehl, der ausdriicklim lautete, im diirfe das, w.as 
imEum gefagt habe, niemand offenbaren, es ware denn, im hattevorher hundertQ 
mal Euer Anditz gefehen. Ais im alfo die[erhalb genotigt worden bin, konnte 
im den Leuten nimt dienen, wenn im nimt zuerft die Bedingung erfullte, die 

,Ihr genannt hattet; und das habe im getan: denn bevor im es fag~, lie!) im 
mir von ihnen hundert Goldftiicke geben, und auf jedem befah im mir Euer 
Antlitz, das dort eingepragt ift; und erft namdem idl das in ihrer Gegenwart 
getan hatte, [agre im es ihnen. 1m glaube daher nimt, da!) im in meinem 
Wun[me, ihnen und mir weitere Unannehmlimkeiten zu er[paren, fo arg 

gefehlt hatte.« 
Der Kaifer begann zu lamen und fagte: »Geh, guter Mann, du haft dim 

als grOJ)erer Meifter erwiefen als aile meine Weifen; [0 gebe dir Gott alles 
Gute!« Und [0 ging der Smmied frei und ledig vom Kaifer und kehrte in 

[eine Werkftatt zuruck zu feiner Arbeit. 
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40. 

GERECHTIGKEIT IN ROM. 

BIN SCHOLAR KAM N ACH ROM, UM SEINE SCHWE STER 
. zu berumen, diedie G attin des kaiferlichen S enefchalJs war. UndSm\Vager 

und Smwefter belehrten ihn, \Vie aum [mon andere a uf dem Wege und in der 

Stadt getan hatten, daB die Leute dort voller T rug und Bosheit feien, und 

warnten ihn, das Haus ohne Zeugen und HCIter zu verlaffen. 

Eines T ages ging er trotzdem aus, und von ungefahr [mnitt er un term 

Gehen mit einem Meffer Ruten. Zwei Manner gingen vorbei, und kaum fahen 

fie ihn, fa behaupteten fie auch [chon, das Meffer gehore einem von ihnen, und 
fie fchleppten ihn vor Gericht. Er wurde verhort, und da [agte er: »Es iii: fchon 

moglich1), daB das Meffer Eigentum eines von Ihnen ift, aber ich will Euch 

erzahlen, wie ich es gefunden habe. Geftern bin im mit meinem Vater in einem 

Walde gewefen, und platzlich fturzten fich Rauber auf uns, und ich entfloh in 

der Meinung, der Vater folge mir; dann fah im, daB er nimt da war, und fa 
ging im zurlick, und da fand im ihn als Leime, und in feinem Leibe ftak diefes 

Meffer. « Durm diefe Gefmimte ging er frei aus; [eine Widerfamer aber wurden 

verurteilt. 

Wieder einmal ging er mliBigen Sinnes weg; fein Blick fiel auf einen Iieb: 

limen Knaben, den feine Warterin auf dem Arme trug, und er betramtete ihn 

aufmerkfam.» Wahrhattig,« fagtedie Warterin, »Ihrhabtrecht,Eu~denKnaben 

gut anzufehen; habt doch Ihr ihn mir gemamt, und nun nahre im ihn fchon drei 

Jahre lang, und Ihr habt nom keinen Kreuzer hergegeben. « Und fie zag ihn 

vor Gerimt. Und beim Verhar erldarte der Smolar, er beftreite nimt, daB der 

Knabe fein fei; und weil fie ihn drei Jahre ernahrt habe, er jetzt aber def Mutter 

nimt mehr bedlitfe, fa wolle fur die nachften drei Jahre er ihn zu fim nehmen. 

In diefem Sinne fall ten allm die Rimter, die fein gewandtes Wefen bewunderten, 

das Urteil. Als aber das Weib den Spruch horte, f~gte fie, der Knabe fei der 

Sohn desunddes Burgers, fUr den fie ihn aufziehe. Dies ftellte fim als wahr 

hefaus, und fo wurde fie verllrteilt, wahrend der Smolar durch feine Schlauheit 

loskam. 

.. 1) 1c6 jireic6e [111 Text.? tias 11on, vieffeic6t flefiort an/eil1e Steffe ein /Jeni? otier etwas 
A hl/(io5es . 
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Eines Abends fpeilie er bei feiner Smwelier und ihrem Gatten, und auf 
den Tifm wurden drei Rebhahne gefetzt, deren einer gar mager war. Und fein 
Smwager fagte zu ihm: »Bruder, teilt dom die Hahne gl('immaBig unter uns 

drei.« Da n?hm der Smolar den magern und gab ihn der Smwelier und dem 
Smwager, und fim behie1t er die zwei feilien, und er fagte: »Das ili gleichmaBig 
geteilt: Ihr feid zwei Feilie und ein Magerer, und auf meiner Seite find aum 
zwei Feilie und ein Magerer.« Er war nam1im auf der Schule abgemagert. 

Diefer fein Scharffinn mamte feinem Smwager viel Unruhe, und zu mehrern 
Malen verfuchte ihn der Schwager, weil er nch von ihm eines Unheils verfah, 
zu toten. Da dies aber die Sdlwelier liets verhinderte, fo fiihrte er ihn, urn ihn 
z~ verderben, an den Hof des Kaifers; denn dort galt das Gefetz, daB gegen 
jedermann, der bei Tifche auf feinem T eHer dn Stiid{ Fleifm umwandte, der 
Todesfprum gefallt wurde, und von diefem Gefetze fagte er dem Smolaren 
nichts. Und der wandte fein Stiiffi urn, und fo war fein Leben verwirkt; das 
war ob feines Scharffinns gar vielen leid, unter ihnen auch dem Kaifer. Und 
der gewahrte ihm die Gnade, daB er erli in drei Tagen zu fterben braume und 
daB ihm an jedem diefer drei Tage eine Bitte, die er ausfpremen werde, 
gewahrt fei. 

Am erlien T age hat er, ihn feierlim zu kronen wie den Kaifer und ihm 
jedeF eier und Luli zu hereiten, die hei der Kaiferkronung iiblim fei. Am zweiten 
Tage hat er, ihm die Tochter des Kaifers zu vermahlen. Und am dritten Tage 
hat er, daB allen, die gefehen hatten, wie er das Stiiffi Fleifch umgewandt habe, 
die Augen ausgeriITen und ihm gegeben wiirden. Da fand fim niemand, der 
das hiitte hezeugen wollen, und fo war er frei. Und der Kaifer, der alfo feine 
Weisheit erfahren hatte, gab ihm nun feine T omter wirklich. Und nach kurzer 
Zeit, da er fmon hom in Gnaden ftand, forderte er das Urteil gegen feinen 
Schwager, der ihn ohne Warnung in T odesgefahr gehracht hatte, und der wurde 

gehenkt. 
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41. 

GLOCK 1M UNGLOCK. 

Es WAR EINMAL EIN MANN, OEM STrESS VIEL WIDER" 
wartiges zu, und er verlor vie1 Geld; immer aber mannte inn fein Weib 

zU Geduld und [agte: »Gott wird noch alles zu deinem Beft-en wenden; Gott 
hat es gegeben, Gott nat es genommen.« Eines Tages ver/or er ein Auge, 
und wieder fagte fie inren Spruch; und ihres Predigens uberdrulTig, verpruge1te 
er fie und fagte: »Nimm das hin in Geduld!« 

Spater kam er mit feinem Weibe zu den T ataren, und der Kaifer dort erhob 
ihn fo, daB er einer der GraBen neben ihm war. Und der Kaifer ftarb, und 
vor feinem T ode hatte er angeordnet, daB diefer fein Freund mit ihm begraben 

werde. Oiefe Leute haben namlich den Glauben, daB fie fo, wie fie begraben 
werden, in der andern Welt leben, und darum laffen fie fich mit den Pferden 
und den Hunden, mit der Gattin und jhren liebften Freunden begraben. 

Aber da fagte er, fur feinen Herrn ware es eine gar groBe Schande, wenn 
er an einem fa groBen Hofe im Jenfeits mit einem Einaugigen ankame, und 
da.s lieBen fie gelten. Und er ware wahrhaftig begraben worden, hatte er nicht 

zu feinem Gluffie das Auge verloren gehabt. 

s 
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42. 

DAS URTEIL UBER DIE ELSTER. 

Es WAR EINMAL EIN STEINREICHER MANN, DER 
bewahrte fein Geld in einer Truhe auf, die oben eine Offnung hatte, 

und durch die pflegte er die Gulden, wie er fie einnahm, hineinzuwerfen. Und 
in dem Haufe nebenan wohnte ein Armer, der jeweils Met ausfchenkte, und 
der hatte eine Elfter, und die flog ott, wann der Reiche abwefend war, durch 
das Fenfter in feine Kammer und zog mit dem Schnabel fo vie! Gulden, wie 
fie konnte, durch die Offnung aus del' Truhe; und dann flog fie zu dem hohlen 
Kiirhis, der zum Zeichen des Metausfchanks an dem Haufe des Armen hing, 
und dort hinein legte fie die geftohlenen Gulden. So verltrich eine lange Zeit, 
und endlich nahm der Arme, wei! ihm der Met ausgegangen war, den Kiirhis 
herunter, und drinnen fand er etlime Hunderte Gulden. BaB verwundert darob, 
hangte er den Kiirbis wieder auf, urn zu fehen, wie das zugehe, und bei der 
Beobachtung fah er des 6fi:ern, wie die Elfter Gulden bramte. 

Endlich aber leerte der Reid:!e feine T ruhe aus, und als er die Gulden 
zahlte, entdeci{te er, daB eine Menge fehlte; und da er keine Ahnung hatte, 
wie fie weggekommen feien, betriibte er fim, und er gedachte die Sache zu 
hefchlafen. Inzwifchen kam die Elfter wieder und nahm einen von den Gulden, 
die auf clem Tifche ausgefchiittet lagen. In diefemAugenblime erwamte er, und 
da fah er ihren Diebftahl, und er befchloB, feinen armen Nachbar vor Gericht 
zu ziehen. Bei Gericht aber fagte der Arme, als man ihn befragte, es falle ihm 
nicht ein, fur das Treiben und das Stehlen der Elfter die Verantwortung zu 
iibernehmen. Aber warum viele Worte? Das Gericht entfchied, die Elfter folie 
am Halfe gehangt werden, bis fie tot fei, und fie wurde in die Hande des Reichen 
gegeben, damit er fie hange. 

In Feiner Verltortheit aber miBachtete del' Reiche den Spruch des Gerichtes, 
und er fchleuderte die Ellter an die Wand. Nun belangte umgekehrt der Arme 
den Reichen, daB er die Ellter entgegen dem Urteil fo graufam und auf eine 
andere Weife get6tet habe, als entfchieden worden war. Und fiehe da, fur die 
MiBamtung des richterlichen Spruches wurde der Reiche zu einer BuBe von 

vierhundert Gulden verurteilt. 
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43. 

DIE RACHE DES SKLAVEN. 

EIN RITTER HATTE EINEN SEINERSKLAVEN ZUR 
Strafe fur mancherlei Unfug geblendet; dann aber fuhlte er wieder 

Mideid mit ihm' und machte ihn zum Pf6rtner in [einem SchloITe. 
Eines Tages entfernte er fich mit allen [einen Leuten, und zu Hau[e blieben 

nur [eine zwei Knabtein, Die pad{te nun der Sklave, nachdem er Tore und 
T ul'en verfd110ITen hatte, und trug fie auf die Zinnen des h6chften T urmes. 
Und als fich der Ritter auf der Heimkehr dem SchJoITe naherte, zeigte er fie 
ihm und rief hinunter, er werde fie auf der Stelle hinabftiirzen, wenn fich nichr 
del' Ritter die Augen ausreiBe, fo wie er ihm fie ausgeriITen nabe. Del' Ritter 
[agte, er habe es getan, abel' der Sklave fragte ihn: »Wie wars dir dabei?« 
Und da der Ritter keine Antwort zu geben wuBte, rief del' Sklave; »Ha, du 
haft es nicht getan!« 

Urn es kurz zu machen: der Ritter riB fich die Augen aus, urn die Knaben 
zu retten; und er [agte dem Sklaven: »N un habe ich fie mil' wahrhafi:ig aus,,
geriITen.« Wieder fragte del' Sklave: »Wie wars dir dabei?« Und del' Ritter 
antwortete; »AIs hatte man mil' das Gemacht ausgeriITen,« Da [agte del' Blinde; 
»Du fprichft die Wahrheit.« Und fchon [prang er auch mit den beiden Knablein 

herab, und aBe drei waren Leichen. 

8' 
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44. 

RING, SPANGE UND TEPPICH. 

DARIUS HERRSCHTE IN ROM MIT HOHER KLUGHEIT, 
und er hatte drei Sohne, die er herzlich Iiebte. Ais es mit ihm ans Sterben 

ging, vermachte er feinem erftgeborenen Sohn das ganze Erbteil, das einft ihm 
fein Vater hinterlaITen hatte, dem zweiten gab er alles, was er in [einer Zeit 
erworben hatte, und dem dritten Sohne gab er drei Kleinode, einen Ring, eine 
Spange und einen koftbaren T eppich. Der Ring hatte die Kraft, daft, wer immer 
ihn am Finger trug, die Gunft aller Leute hatte und durch diefe Gunft alles, 
was er von ihnen heifchte, bekam; die Spange hatte die Kraft, daB, wer immer 
fie an der Bruft trug, alles nur Mogliche erhielt, was fein Herz begehrte, und 
der T eppich hatte die Kratt, daft, wer immer auf ihm faft und bei fich dachte, 
daft er irgendwo in der Welt zu fein wiinfchte, in demfelben Augenblicke dort 
war. Und als der Kaifer diefe drei Kleinode, die Virgil durch Zauberkunft 
verfertigt hatte, feinem jiingften Sohne gab, fagte er: »T euerfter Jonathas, du 
bift mein jiingfter Sohn, und ich gebe dir diefe drei Dinge, damit du die WiITen.= 
[chatt betreibeft, und· fonft bekommft du kein Erbteil; deine Mutter wird fie 
dir verwahren, und wenn du ihrer bedarfft, fo wird fie dir eines nach dem andern 

. geben.« Dies gefagt, kehrte er fich zur Wand und gab feinen Geift auf. Seine 

Sohne beftatteten ihn mit allen Ehren. Dann nahmen die zwei altern ihre 
Vermachtnilfe in Befitz; der dritte aber bat feine Mutter urn den Ring, mit dem 
er fich auf die Hohe Schule begeben wollte. Die Mutter fagte: »Den Ring gebe 
ich dir, auf daft du dein Bemiihen darauf richteft, dir WiITen zu erwerben; hiite 
dich nur vor dem Weibe, damit du nicht etwa den Ring verliereft. « 

Jonathas nahm den Ring und begab fich auf die Hohe Schule, und er 
begann fie eifrig zu befuchen und fich WiITen anzueignen. Eines T ages aber 
begegnete er auf der Strafte einem Madchen, genugfam [chon und anmutig; 
und kaum hatte er fie gefehen, fo fing er fich in ihren Augen, und er nahm fie 
mit und behielt fie offendich bei fich und liebte fie wunderfam. Und er machte 
Gebrauch von dem Ringe an feinem Finger und gewann durch ihn die Gunft 
und die Liebe aller, fo daft er alles erhielt, was er begehrte; und er ftellte 
Gaftmahler an und gab Gefchenke, und das alles durch die Kraft des Ringes. 
Sein Liebchen aber, die weder Gold noch Silber bei ih~ fah, wunderte fich 
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h6mlim, woher er das Geld nehme, lim diefen Aufwand zu bdireiten, und 
als fie ihn einmal in fonderlim. guter Laune fah, fagte fie zu ihm: »Herr, viele 

reden vie!es. Gold odeI' Silber haft du nimt, wie geht 'es denn zu, daB es dir 
an nimts gebrimt und du aberdies fo unendlim vie! ausgibft?« Er antwortete: 

'»Gott vermag mehr als Gold und Silber, Gott ift mam.tig, mil' zu geben, was 

im begehre.« Sie abel' fagte: »Herr, es gibt niemand, den im mehr lieben warde 

als dim. Er6ffne mir dom. dein Herz und fage deiner Magd die Wahrheit!« 

Und diefe Rede wiederholte fie des ottern, bis er endlim, ohne ihre Tacke zu 
ahnen, fagte: »Liebfte, im will dir die Wahrheit fagen. Mein Vater hat mir 

diefen koftbaren Ring vermam.t, und in ihm fted{t die Kratt, daB, wer immer 
ihn tragt, die Gunft und die Liebe aller hat. Durm. diefe Gunft erhalte im, was 

im. von den Menfchen heifche; und fo kann ich diefes adelige Leben fahren.« 
Darauf fagte fie: »Herr, hare auf mich und tue nam. meinem Rate, und es 

wird dich nimt gereuen. Alltaglich bift du bei Feften und unter den Leuten, 
da kann dir del' Ring leimt abhanden kommen. Gib ihn mil' aufzubewahren, 

und ich werde dir ihn treulich bewahren, bis du feiner bedarfft.« Und er tat 

nach ihren Worten und gab ibr den Ring .. Und fofort begann fim die Gunft 

del' Leute zu vermindern und zu fchwinden. Ais er dies fab, verlangte er, weil 

es ihm an Geld gebrach, den Ring zuruck, um die Gunft und Liebe der Menfchen 

wiederzugewinnen. Sie fagte: »Sofort.« Und fie ging in das Gemach und offnete 
die T ruhe, und da fchrie fie: »Weh mir, Herr, wehe! Es waren Diebe da, und 

fie haben die Truhe geoffnet und den Ring genommen.« Als er dies harte, 

kramptten ficb ihm die Eingeweide zufammen, und er weinte bitterlim. 

Auf del' Stelle reifte er zu der Kaiferin, feiner Mutter, und vermeldet ihr 

die Gefffiimte mit dem Ringe. Und fie fagte: »Acb, mein Sohn, habe icb dir 
nicbt vorhergefagt, du folleft dich VOl' dem Weibe in acbt nehmen? Diefes Weib 

hat dich betrogen. Hiel' ubergebe im dir die Spange; htite fie fOl'gfam, weil ciu, 

\Venn du fie verloreft, Ehre und Nutzen flir immer einbuBen wUl'deft.« Und 

er nahm die Spange und begab ficb zurud{ aufdieScbule. Und fiebe, am Stadttor 

kam ihm fein Liebmen entgegen und empfing ihn mit Freuden, und er nahm 

fie wieder zu ficb. Wie friiher ftellte er Fefte an und gab Gefchenke, fo daB 

die ganze Stadt davon fpracb. Das Madchen wunderte ficb wieder, woher er 

das alles nehme, da fie dam nimts bei ihm fah. Und als er eines T ages voll 
des Weines und luftig war, fagte fie: »Herr, du Halbfcheid meiner See1e, eine 

kleine Frage habe ich an dich, und niche verheimliche es deiner Magd. Du gibft 
ein Mahl nach dem andern, und dom haft du, foviel ich fehe, nicbts; fag alfo 

deil?er Magd, wie das rein kann. « Er antwol'tete: »Icb fage es dir nimt. Einmal 
habe ich dir mein Geheimnis gefagt, und du haft mir den Ring verloren, darum 
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gedenke id) nimt, dir nommals mein Geheimnis zu eroffnen.« Und fie: »Herr, 
hore mim. Das, was mir mit dem Ringe gefchehen ift, konnte audl einem Klugern 
gefmehen, weil gegen Diebe Klugheit nimts hilR:. Wiifite ich aber jetzt die 
Heimlimkeit deines Herzens, fa wurde im anders handeln.« Und er: »Wenn 
dem fo ift, fa will im dir die Wahrheit fagen. Diefe Spange habe im von meinem 
Vater. Wer fie an der Bruft tragt, dem erfullt fie, was fein Herz erfreut. 1m 
trage die Spange an der Bruft, und was im nur denke, das fteht mir zu Gebote. « 
- »Herr, « fagte fie nun, »was fur einen Sinn hat es denn da, fie tagtaglich 
von morgens fruh bis fpat am Abend zu tragen? Du konnteft dir dom in einer 
Stunde fo viel erfinnen, dafi es fur ein Jahr langt. Darum gib mil' die Spange 
zu bewahren. Beliebt es dir, fo bekommft du fie, wann immer dir etwas einfal1t, 
das du wiinfmen wurdeft.« Er antwortete: »Im furmte, du wirft fie verlieren, 
wie du den Ring ver/oren haft, und dann ware im fur immer zufmanden 
geworden.« Sie aber fagte: »Herr, der Ring hat mir zur Witzigung gedient, 
und darum verfpreme im dir in T reuen, im werde dir die Spange fa bewahren, 
dafi kein Menfm zu ihr kommt.« Und er glaubte ihrem Worte und gab ihr die 
Spange. Als er dann alles verbraumt hatte, verlangte er die Spange zuruck. 
Und das Madmen fmwor ihm, fie fei ihr geftohlen worden. Darob verfiel er 
in tiefen Kummer und fagte: »War im nimt verruckt, dafi im ihr, namdem im 
fmon den Ring verloren hatte, aum nom die Spange gab?« 

Und wieder reifte er zu der Mutter und erzahlte ihr alles. aber die Mafien 
betrubt, fagte fie: »Am, liebfter Sohn, warum haft du dem Weibe fo fehr 

vertraut? Nun hat fie dim zweimal betrogen, und bei jedermann gildi du als 
Dummkopf. Werde dam endlim einmalldug; denn im habe dir nimts mehr zu 
geben als den kofl:baren T eppim, den dir dein Vater gegeben hat, und verlierft 
du aum den, fo komm nimt mehr zu mir! « Und Jonathas nahm den T eppim 
und reifl:e wieder in jene Stadt. Und als fein Liebmen von feiner Ankunfi: horte, 
freute fie fim fehr, und fie ging zu ihm und bot ihm einen frohen Willkomm. 
Und er brei tete den T eppim aus und fagte: »Sieh, Liebfl:e, diefen koftbaren 
Teppim hat mil' mein Vater fl:erbend vermamt; fetze dim mit mir darauf. « Und 
als fie beide auf dem T eppim fafien, damte er bei fim: »Waren wir nur weit 
weg, wohin kein Menfm kommt!« Und f<hier in dem Augenblicke, wo er das 
damte, waren fie beide entriidl:t und gleimfam am Ende del' Welt in einem 
Walde niedergefetzt, wohin kein menfmlimer Blick drang. Sie aber jammerte: 
»Herr, wo find wir?« Und er: »Am Ende der Welt, will idl hoffen. Erinnere 
dim, wie du mir tuddf<h Ring und Spange entwendet haft. Und darum fmwore 
i<h zu Gott im Himmel: im laffe dim hier den Tieren zum Frafie, wenn du mir 
nimt Simerheit gibfl: wegen meiner Kleinode.« Sie fagte: »Herr, erbarme dim 
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meiner! So du mim zurud,bringfi, wo wir vordem waren, fo verfpreene ien dir 

in Treuen bei meinem Leben, dir Ring und Spange zurud,zugeben. « Und er 

glaubte ihren Worten und fagte : »Wenn es [0 ifi, [0 will im dim in die Stadt 

zuruffibringen. « Sie aber fagte: »Da du nun mein Verfpred1en haft, [0 fag mil' 

dam, wiefo wir [0 plotzlim hergekommen find. « Und er : »Das will im dir 

fagen: Diefer T eppim hat die Kraft, dafl, wer immer auf ihm fitzt, nur zu denken 

braumt, er momte irgendwo in del' Welt fein, und fchon Hi er aum dort.« Dies 

gefagt, fuhr er fort: »Liebfte, ftred<e dim hin, damit ich ein wenig in deinem 
Smofle ruhen bnn,. denn wunderlim kommt mich der Smlaf an. « Und fie nahm 

fein Haupt in ihren Smofl, und alsbald entfmlief er. Da zog fie den T eil des 

Teppichs, auf dem er lag, ftill zu fich heruber und damte: »Ware im nur dart, 

wo im vordem war«, und fchon war fie mit clem Teppim dart; und Jonathas 

lag allein in dem Walde und fmlief. 

Endlim erwad1te er, und als er weder den T eppittl nom das Madchen 

fah, begann er bitterlich zu weinen und zu fchluchzen und zu feufzen und rief: 

»0 du mein Gatt, was tue im nun! Wohin im mim wenden fall, weifl im nimt.« 

Und er [ah niemand als die Vogel, die in derLuft dahinflogen. Und er erhob 

fim und bekreuzigte fich, und dann ftiefl er auf einen Weg, und den befchritt er. 

Und als er den ganzen Tag gegangen war, kam er zu einem Wa[er,das er durm= 

waten muflte. Und das Wa[er war [0 feharf, daB es ihm das Fleifeh an den Fuflen, 
foweit es fie benetzte, bis auf die Knoehen wegfra5; und er fullte tl'otz feinen 

Smmerzen ein FJafchehen mit diefem Wa[er und nahm es mit. Dann fah er 

einen Baum mit viel Frueh,ten ; in feinem Hunger afl er davon, und fchon war 

er mit einem abfeheulichen Ausfatz bedeffit; und er nahm einige Fruehte und 

ging weiter. Und er begann zu weinen: »0 Herr, 0 du mein Gatt, was habe 

ieh alles zu leiden!« Und in diefen Noten kam er wieder zu einem Wa[er, 

uber das er zu fetzen hatte, und fa wie ihm das andere das Fleifch von den 

Knoehen getrennt hatte, fa gab ihm diefes das Fleifch wieder zurud(; und er 

nahm aueh von diefem ein Flafehehen mit. Dann bekam er Hunger, und wieder 

fah er einen Baum voller F ruehte, und auch von denen a5 er, und hatten ihn 

die fruhern ausfatzig gemacht, fa heilten ihm die[e jegliehes Gefchwur,. und 

er pfIud(te aueh von Ihnen einige und nahm fie mit. Und nun begann er froh 

zu werden und Gatt zu danken. Und er fah in der Ferne ein fehones Sehlofl, 
und zwei Manner in reicher Tramt kamen ihm entgegen und fragten ihn, wer 

er fei. Erantwortete: »Im bin ein vollkommener Arzt.« Und fie fagten: »Un[er 

Konig, der jetzt in diefem Sehlo[e weilt, ift ausfatzig; konnteft du ihn heilen, 

fa wurdeft du die groflten Ehren und Reiehtumer erlangen. « Er antwortete: 

»Mit Gottes Hilfe w erde im ihn heilen .« Sie abel' fagten: »Liebfter, viele fchon 
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find vor dir gekommen, und allefamt haben fie ihre Kopfe verI oren, wei! fie 
ihn nimt heilen konnten. Bift du fimer, daB du es vermagft, fa wollen wir dich 
in Ehren zu ihm ftihren.« Er [agte: »LaBt euch verfichern, im werde ihn heilen.« 
Und [0 fiihrten fie ihn zu dem K6nige, und er traf ihn im Bette. Und er gab 
ihm von dem zweiten WalTer zu trinken und von den zweiten Friimten Zu 

elTen, und in drei T agen war er alles Aus[atzes ledig, und [eine Haut war rein 

wie die eines Kindes. Und der Konig gab ihm, was er begehrte, und behie1t 
ihn in hohen Ehren bei fim. T agtaglich aber begab fich J onathas luftwandelnd 
an das nahe Ufer des Meeres, urn, wenn es fich treffen [0 lite, Smiffe aus fernen 
Landern zu [ehen, und [0 tat er lange Zeit, und nie bekam er etwas zu horen. 
Eines T ages aber kamen viele Schiffe, und er freute fim von Herzen, und er 
fragte, ob nimt eines aus [einer Heimat dabei rei, und rimtig war eines aus 
der Stadt mit del' Schule, und er vereinbarte mit den Schiffern, da!) fie ihn 
hinbringen [ollten. D~nn bat er den Konig urn Urlaub, heimzurei[en, und der 
Konig gab ihm reiche Ge[chenke; und [0 kehrte er in Ehren in [eine Heimat 
zuriim und geiangte in die Stadt, wo rein einftiges Liebchen lebte. 

Alsbald verbreitete fim in der Stadt das Gefchrei, es rei ein gar gefchimter 
Arzt aus fern em Lande gekommen, der jeglichen Kranken heile. Und dieReimfte 
in der Stadt war rein Liebchen, und ihr Reimtum rtihrte von den drei Kleinoden 
her, die fie Jonathas gettohlen hatte; 'und nun lag fie auf den Tad krank. Als 
fie da von der Ankunfi: eines [0 trefflimen Arztes vernahm, fchimte fie Boten 
zu ihm, er [aile fie be[umen und er werde, [0 er fie vollig heile, groBe Gaben 
empfangen. Jonathas aber war von niemand erkannt worden, und aum rein 
Liebchen, die ihn [man lange tot wahnte, erkannte ihn nicht. Und als er dann 
an ihrem Bette ftand, [agte er: »Teuerfte Herrin, die Arznei wird dir nichts 
helfen, wenn du nicht eine vollkommene Beichte abgelegt haft; und haft du 
etwa fremdes Gut, [0 gib es auf der Stelle zurtim, und dann werde im tun, 

was recht ift.« Und fie begann mit lauter Stimme zu geftehen, wie fie Jonathas 
urn den Ring, die Spange und den T eppich betrogen und wie fie ihn in der 
Einode [chier am Ende der Welt verlaffen habe, [0 daB ihn, wie fie glaube, 

die Tiere gefrelTen hatten. Und Jonathas [agte: »Sag, Herrin, wo haft du die 
drei Kleinode, die du ihm triigerifch entwendet haft?« Und fie antwortete: »In 
der Truhe zu meinen Fii!)en. Da find die Schltiffel; offne fie.« Und er offnete 
die T ruhe, und da fand er Ring, Spange und T eppich, und er barg fie, tiber 
die MaBen froh, in [einem Bufen. Dann gab er ihr von del' Frucht zu elTen, 
von del' er den Aus[atz bekommen hatte, und von dem WalTer zu trinken, das 
das Fleifd1 von den Knomen lofte. Kaum hatte fie gegeffen und getrunken, 
[0 [chwoll ihr der Leib, und Smmerzen begannen fie zu peinigen, [0 daB fie 
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jammerlich fmrie,. und fo gab fie den Geifi: auf. Jonathas aber kehrte mit feinen 
Kleinoden zu del' Mutter zuruck, und aile feine Anverwandten freuten fich 
herzlich uber fein Kommen. Und er erzahlte der Mutter und den Brudern und 

den Furfien alles his zum Ende, wie ihn Gott aus den mannigfaltigen Gefahren 

befreit und wie er die verlor~nen Kleinode zuruckgewonnen hatte lund aile 

pri.efen Gott in hellef Freude. Und Jonathas lebte lange Jahre, und endlich gab 
er feine See1e Gott zuriick. 
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45. 

MERLIN ~ MERLIN CHEN. 

Es WAREN EINMAL ZWEI ARME LEUTE, DIE LEBTEN 
davon, daB fie im Walde Holz fallten, und fie waren Nambarn, und 

jeder hatte einen Erel, und diefer Efel bedienten fie fim bei ihrer Hantierung. 
Und einer von den zweien hatte Weib und Kinder, und fie kofteten ihn vie! 
Geld, und er ftand des Morgens in aller Frlihe auf und legte fim fpat in der 
Namt nieder, unci von dem, was er abends nam Haufe bramte, hatte er am 
Morgen nimts mehr. Der andere, der keine Kinder hatte, eilte, kaum daB er 
den Efel mit einer maBigen Laft be/aden hatte, heim,. er aber hlieb nom lange 
im Walde, traurig und beklimmert, und gar oft klagte er: »Am, Herr, was kann 
im tun? 1m und mein Tier, wir fterhen nom Hungers, und das Beil fallt mir 
[Chier vor Smwame aus def Hand! Am, und kein Geld, daB im Brot flir 
uns kaufen konnte! Wahrhaftig, es ifi: ein traurig Los, als Armer geboren 
zu fein!« 

Und fo klagte er oft und oft, his ihn einmal eine Stimme aus dem Dickimt 
anrief, warum er fa jammere, und der Holzhauer erzahlte fein ganzes Ungllick, 
und die Stimme antwortete: »Wenn im dir aus deiner Not hulfe, wlirdeft du 
wohl die hI. Dreifaltigkeit verehren und die Armen in Treuen lieben?« - »Ja,« 
fagte er, »das wlirde im gewiB und wahrhaftig tun.« - »Dann geh auf der 
Stelle nam Haufe, l}nd ganz hinten in deinem Garten unter dem Holunder: 
baum wirfi: du einen groBen Smatz finden.« Dies gehort, neigte fim der Bauer 
ill Frommer Demut und fragte: »Herr, wer feid Ihr?« - »Merlin nennt man 
mim.« - »Am, gnadiger Herr Merlin, im mame mim auf den Weg, und im 
befehle Eum Gott, der aus WalTer Wein gemamt hat!« - »Geh denn; es wit:d 
fim ja zeigen, wie du dein Leben einrimten und dem Herrn Jefu Chrifto 
dienen will ft. Und heute liber ein Jahr kommft du wieder hieher zu mir und 
legfi: mir Remenfchaft ab.« - »Gern, gnadiger Herr! Und nom einmal groBen 
Dank!« 

Und er ging heim, ohne den Efel be/aden zu haben, und als ihn feine 
Frau foldlerweife daherkommen fah, lief fie ihm entgegen, urn ihn zu fchelten, 
aber er lamte i.ib~rs ganze Geficht, als fie begann: »Du fchlemter Menfm, hafi: 
du etwa einen Beutel Geldes gefunden? Was werden wir heute elTen, wenn du 

122 

••••••••••••••• 11&. 



fo leer und ledig daherkommft?« Antwortete er: »Schilt mich nicht, Weib; als= 
bald werden wir, [0 es Gott beliebt, Geld genu&" haben, und mit der Holz= 
fallerei hat es ein Ende!« Und er erzahlte ihr alles, und fie gingen in den 

Garten und gruben mit Haue und Spaten unter dem Holunderbaum, und 

fchlieBlich fanden fie den Schatz, und da gab es eine groBe Freude. Und nun 

waren fie reich und lebten nach ihrem Behagen; aber Gott und die Armen 

liebten fie trotzdem nicht mehr als vordem. Und ;etzt, wo der Mann reidl war, 

war ;edermann gut Freund mit ihm, und alle nannten ihn Vetter. 

Und als ein Jahr vergangen war, ging del' Bauer wieder in den Wald und 

zu ;enem Diddcht, und er rief: »Ach, gnadiger Herr Merlin, Ihr meine einzige 
Hoffnung, kommt und fprecht mit mir; ich liebe und ehre Euch von Herzen! « 

- Was willft du? wie gehts dir?« - »Gut, gnadiger Herr Merlin! Ihr habt 
mil' ein groBes Gut gegeben, und Weib und Kinder find treffHm genahrt und 

gekleidet, und alltaglim wamft meine Habe.« - »So ifts recht, Heber Freund; 
aber fag mil', haft du einen Wunfch?« - »Ach, gnadiger Herr Merlin, ich ware 

gem Schulze meines Dorfes. « - >>In fems Women follft du es fein; fei gut und 
fromm!« - »Taufend Dank, gnadiger Herr!« Und in fems Wochen ward der 

Bauer zu dem Smulzen feines Dorfes beftellt; abel' gegen die Armen, die [eine 

Yettem waren, war er eitel Verachtung und Harte und befchimptte fie gar ott, 

und die Reimen, die ehrte er, als waren fie feine Yettem gewefen. 
Und wieder nach einem Jahre ging er in den Wald und rief: »Herr Merlin, 

kommt und fpremt mit mir; denn im liebe Eum von Herzen.« - »Was willft 

du?« - »Im momte Eum bitten, daB mein Sohn, der Geiftlime, den im gar 

fehr liebe, BifdlOf von Blankenberg werde; der Bifmof ift vorgeftem begraben 

worden, und damit hatteft du mich fur immer jeder Sorge entledigt.« - »Geh 
nur; in fems Women wird er es fein.« Und der Wicht ging heim in groBer 

Freude, aber feinem fmlechten Wefen entfagte er nicht, und er lieB nimt ab 

von feiner Rohel! gegen die Armen; und fein Sohn ward Bifmof, und nun 
meinte er, jeder Muhfal und jeden Kummers fur immer enthoben zu fein. . 

Und wieder ubers Jahr ging er in den Wald, und er rief: »MerJin, wo bift 

du? Sprim mit mir!« Und die Stimme fagte alsbald und kurz: »Was wunfmft 

du, Mann? « - »Ich bitte dich, mache, daB meine Tochter den Sohn des Statt= 

halters von Aquileja zum Gatten erhalt; fie itt [chon und anmutig lind klug 

und zu allen Leuten hoflich, und es ift kein Makel an ihr.« - »In fems Women 

foll die Homzeit fein; Gott gebe dir guten Mut!« Und es gefmah, wie die 

Stimme gefagt hatte, und del' Bauer gewann die groBe Verfippung. Aber 

obwohl er fo hom geftiegen war, hatte er fur Gott keinen Dank noch Ver= 

geltung, fondern prangte nul' in Ruhm und Ehren, und fmlieJ)Hch fagte er zu 
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feinem Weibe: »Nun gehe idl nimt mehr in den Wald; im bin reim' genug 
an Geld und Gut, an Freunden und Sippen.« Sie aber riet ihm, doch noch 
einmal hinzugehen und recht hoflich Abfchied von Merlin zu nehmen. 

Und als das Jahr urn war, ftieg er zuPferde und nahm zweiKnechte mit und 

ritt in den Wald und rief: »Mer/inchen!« Und die Stimme kam von einemBaume 

herab, und er fragte: »Warum bift du da oben?« - »Wei! mich forift dein Pferd 
getreten hatte.« Und der Wicht fagte: »Merlinchen, ich nehme Abfchied: nun 

fchere ich mich nicht mehr urn dich; habe ich doch Geld libel' alle MaBen!« 

Antwortete die Stimme: »Ein Wicht bift du gewefen, ein Wicht follft du wieder 

fein. 1m erften Jahre, da haft du dich vor mir verneigt und mich ehrfurchtig 

deinen gnadigen Herrn genannt, im zweiten warft du [chon [0 ftolz, daB du zu 
mir nur noch Herr [agteft, und dann haft du mich mit Merlin ange[prochen, 

und jetzt nennft du mich gar Merlinchen! Und ich [age dir kurz: in dir war nie 

T ugend oder Sitte, du warft ungetreu gegen Gott und die Armen, du warft 

ein Wicht voller Grau[amkeit. Und nun werde ich dim wieder arm machen zum 

gerechten Lohne.« 
Und der Wicht kehrte heim und verlachte n'ur die Drohung, an die er 

nimt glaubte. Aber in welligen Tagen fta'rben fein Sohn und [eine Tochter, 
und darob gramte er fim [ehr, ohne jedoch, weil er auf feinenReichtum baute, 

von feinem Stolze zu lalTen. Und fein Landesherr begann einen Krieg mit 

einem andern und hatte groBe Verlufte an beweglimem Gut, und als der Krieg 
aus war, brauchte er, da Kiften und Kaften leer waren, Geld, und da fagte 

man ihm, fein Dorffchulze habe delTen genug, aber feine Art fei es nicht, milde 

und gut zu fein. Und der Herr entbot ihn zu fich und heifchte taufend Pfund, 

und der Schulze antwortete, er habe nichts und der Herr folie das Geld 

anderswo verlangen. Darob erboft, nahm ihm der Herr alles, was er hatte, 

Geld und Gulten, fahrende und liegende Habe. Nun, da er alles verloren 

hatte, die Kinder fowohl als auch fein Gut, nun [agte er nch, daB Merlin 

die Wahrheit gefprodlen hatte, und er bejammerte fein Schickfal, das ihm nimt 

einmal den Efel ge1alTen hatte, delTen er zu feinem alten Handwerk bedurtte. 
Und er arbeitete und [parte, bis er Hch einen Efe! ' kaufen konnte, und mit 

dem begann er alltaglich, wie einft, in den Wald zu gehen. Und in diefer 

Armut verblieb er, bis er elendiglich ftarb. 
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46. 

DIE VERLEUlIIDETE JUNGFRAU. 

OER GRAF VON NEVERS HATTE BEl SEINEM TODE 
zwei Kinder hinterlaffen, einen Sohn und eine Tochter, und der Sohn 

[prach, obwohl er [chon zwanzig Jahre aft war, nie davon, dafi er heiraten 
wolle; darob redeten die Zungen boswil1iger Lugner, er fchlafe bei feiner 
Schwefter. Er erfuhr nichts von die[em Gerede, aber dem Fraulein kam es zu 
Ohren, und in arger Kummernis lief fie zu der heiligen Jungfrau, urn weinend 
zu beten; dann' aber [prach fie insgeheim mit ihrem Bruder und fagte zu ihm: 
»Un[er Vater war ein wamerer, Frommer Ritter an den Hafen des Konigs 
und des Kai[ers, und er verftand das Waffenhandwerk und kannte alle Barone 
des ganzen Reiches; Ihr aber habt nichts im Sinne als Tand wie Voge1beize . 

und Jagd. Mein Rat ware, Ihr ginget zum Kai[er und botet ihm Euere Dienfte 
an. 1ch aber will mich auf eines Euerer Sch16ffer begeben und mich dort bis zu 
Euerer Rumkehr mit meinen Madchen einfchliefien, fo dafi weder ich heraus",
gehe, noch ein Mann zu mir hereinkommt, und das will ichEuch fchworen.« 
Der Jungling antwortete: »Mit aHem, was Ihr fagt, bin ich einverftanden, nur 
nicht mit Euerer Einfchliefiung.« Sie ftritten daruber noch lange, aber zu guter 
Letzt befolgte Wilhelm den Rat feiner Schwefter; er zog mit groBem Geleite 
aus, und in Rom nahm ihn der Kaifer mit Freuden auf, und den Augen des 
Kaifers war er bald lieber als jeder andere Jangling. 

Die Zeit verging, undWilhelm vernahm, ein Turnier werde ftattfinden, zu 
. dem nch aile Edeln jenes Landes verfamme1n wurden. Er erlangte es, dafi er 

mit einem Grofien des Hofes hinreiten durfie, und dem diente er, gewappnet 
wie andere Knappen, fo trefflich im Streite, dafi die[er den Sieg uber aile 
gewann; und der Grofie fchrieb den ganzen Sieg der Trefflichkeit Wilhelms zu, 
und nach feiner Rumkehr riet er dem Kaifer, den Jungling, auf dafi er keinen 
Schaden nehme, zu keinem T urnier mehr ziehen zu laffen, bevor er Ritter rei. 
Und der Kaifer tat nach diefen Worten und [chlug ihn zum Ritter, und als 
folcher errang er fim bei einem Turnier das Lob jeglicher Kuhnheit und Frei",
gebigkeit und Schonheit. Das bewog den Kaifer, [einen Rat zu[ammen",
zuberufen; und er begann mit dem Lobe Wilhelms, und dann [agte er: »Wenn 
ihr mir es ratet, [0 will ich [eine Schwefter zur Gemahlin nehmen.« Da [pram 
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der Marfmall, der als beJTerer und mamtigerer Mann als die andern galt, und 
fagte liftig: »Ein fa tapferer Ritter aum Herr Wilhelm ift, von feiner Sd1wefter 
wiJTen wir dam nimt, wie und welmer Art fie ift; aber wenn es Eum remt 
ift, fa will im gehen und mim erkundigen. Sowiefo habe im mir fmon feit 
langem vorgenommen, zum hI. Dionyfius zu pilgern.« Er hatte aber eine 
Smwefter, und die hoffte er dem Kaifer geben zu konnen. 

Der Marfmall ging alfo als Pilger, aber mit Tticke im Herzen. Und bei 
dem SmloJTe angelangt, wo das Fraulein weihe, gab er Krankheit vor und 
ftellte fim fmwam; und er vertat viel Geld und mamte dem Wirte und deJTen 
Frau Gefmenke lInd begann fie tiber die Jungfrau auszufragen, und fie 
erzahlten ihm alles Gute von ihrer Smonheit und ihren Sitten. Von ungefahr 
kam die Amme des Frauleins dazu, die nam Smapeln und Smleiern und . 

fonftigerlei notwendigen Dingen fragte, die der Wirt ZlI beforgen pflegte. Da 
ftand der BOfewimt Val' ihr auf lInd erwies ihr aile Ehren und zag fie in feine 
Kammer und gab ihr einen guten goldenen Ring und bat fie wiederzlIkommen, 
urn ihn in feiner Krankheit zu troften. Durm das Gefmenk verlockt, kam fie 
wieder, lInd er gab ihr nom viel fmanere, fa dafi fie ihre Befume hautte, und, 
wie es heifit, hat er aum mit ihr gefmlafen, damit fie lieber komme und ihm 
die Heimlimkeiten des Frauleins verrate. Und einmal hatte fie ein fd10nes 
Ringlein am Finger, und das zag er ihr ab und fragte fie,' weJTen es fei. Und 
fie antwortete: »Meine Herrin gab es mir zu halten, als fie fim die Hande 
wufm, und es ift del' Ring, den ihr Herr Wilhelm, ihr Bruder, als Unterpfand 
feiner Heimkehr gab.« Und fmon hatte er ihn angefteckt und weigerte fim, 
ihn zurtid,zugeben, und gab ihr drei beJTere Ringe mit den Worten: »Ihr magt 

fa tun, als hattet Ihr ihn verlorel1; vielleimt aber verlangt fie ihn tiberhaupt 
nimt mehr zurtick.« Und nom mit andern Kleinoden betorte er fie, und als 
er fie tiber Geftalt und Gewohnheiten des Frauleins befragte, antwortete fie: 
»Es gibt keine fmanere auf der ganzen Welt; von den Sohlen bis zum Smeitel 
ift kein Makel an ihr, aufier am rem ten Smenkel gleimfam ein Raslein, aber 
das hat niemand gefehen als im und Herr \Vilhelm, als er nom klein war und 
mit ihr gebadet wurde.« 

Damit fmied der BOfewimt und mamte fim auf den Heimweg nam Rom; 
und als er vor dem Kaifer ftand, fagte er, jene fei die allerfmlemtefte Hure, 
und er fagte: »Im habe mit ihr gefmlafen und war drei Namte bei ihr, und fie 
hat mir diefen Ring gefmenkt, den ihr Herr Wilhelm als Unterpfand gegeben 
hat; herr/im fmon jft fie freilim, und kein Make! ift an jhr als ein Roslein am 
rem ten Smenkel.« Erztirnt ging der Kaifer zum Mahle, und bei Tifm fafien 
neben ihm der Marfmall und Herr Wilhelm. Und als ihn der Wein warm 
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gemamt hatte, zeigte del' Kaifer Her1'11 Wilhelm den Ring an des Marfd1alls 
Finger und fragte ihn:» Wilhelm,kennft du den Ring? « Herr Wilhelm betramtete 
ihn und fagte: »Sehr wohl kenne im ihn.« Und er fd1wieg betroffen. Abel' del' 

Kaifel' fagte: »Jene Hure, deine Smweftel', hat ihn dem Marfmal! gefchenkt, 

der mit ihr gefmlafen hat; und er fah das Roslein, das fie am remten Smenkel 

hat.« Und lie erhoben fim vom Tifme. 
Qber die MaBen befturzt, eilte Herr Wilhelm in feine Herberge und rief 

einen Knappen und hefahl ihm: »Sattle mir den groBen Hengft und komm mit 

hinaus ins Gefild, auf daB wir fehen, wie er rennt.« Und als fie feldein geritten 
waren bis zum Walde, hidt er lInd fagte: »Nun reite zuriicic und ktinde meinen 

Mannen, fie foHen heimkehren und foHen wiITen, daB fie mim nie und nimmer 

fehen werden; die Smande meiner Smwefter kann im nimt ertragen.« Da 
[firie der Knappe, und er blieb, folange er konnte, an Herrn Wilhelms Seite, 

abel' der fprengte davon, fo daB er ihn endlim aus den Augen verlor. Und 
der Knappe tat, wie ihm geheiBen, und die Mannen kehrten al/efamt in die 

Heimat zurtilli. 

In dem SmloITe angelangt, meldeten fie dem Fraulein aHes. In tiefem Leide 
tiber den Bruder fowohl als aum tiber ihre Schande, eilte fie in die gewohnte 

KapeHe und rimtete unter heiBen Tranen Gebete fonderlim an die heilige Jung= 
frau. Endlim erhob fie Om vom Gebete, ging zu ihren Leibwamtern und fagte: 

»Mein Bruder ift geftorben, und im bin feine Erbin,. nun muB im fur mein Land 
Sorge tragen, und darum rufet aile meine Untertanen zufammen, auf daB fie 
mir die fdmldige Huldigung darbringen.« AlIe kamen und huldigten ihr als 

ihrer Herrin. Und fie befahl ihnen, Rolfe und Kleidung zu rtiften, und fd1ier 

mit hundert Pferden mamte fie Om mit Rittern, Knappen und Fraulein auf 
den Weg nam Rom,. und niemand erfuhr das Geheimnis ihres He'rzens, und 

ihrem ganzen Gefolge befahl fie, keinem Menfmen zu fagen, wer fie fei und 

woher. 
Und fie begab fim zum Kaifer und warf ficb vor ihm weinend und 

fmlumzend auf ihr Antlitz. Erftaunt tiber ihre Smonheit, hob er fie auf und 

verfpram ihr Geremtigkeit. Nun fagte fie: »Im Idage wider Euern Marfmall,. 
er hat mim mit Gewalt gefmandet und drei Namte bei fim behalten.« Der 

Marfmal1 wurde gerufen, und fie wiederholte ihre Anklage unter heftigen 

Tranen. Betroffen und verwundert antwortete er: »Im habe diefe Frau nie 

gefehen, gefmweige denn erkannt.« Sie aber beftand auf ihrer Rede und fagte: 

»Ihr habt es getan, und im bin hereit, es durm einen Ritter zu bewahren.« 
Und er leugnete es mit Smwiiren, und fie beftand auf dem Zweikampf, bis 

er erboft fagte: »Aum im bin bereit, meine Same zu verteidigen.« Und er 
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wurde gewappnet und eben fa einer von den Rittern des Frauleins, und nun 
hatten fie auf die heiligen Reliquien zu fchworen. Zuerft fchwor del' Ritter: 
»Ich fchwore, daft meine Herrin recht hat, und das ift mein Glaube.« Und der 
Marfchall fchwor: »Ich habe diefes Fraulein noch nie gefehen und fie wedel' 
mit ihrem Willen, noch durch Gewalt erkannt; fa wahl' mil' Gatt helfe und 
diefe Heiligtumer!« Da wandte fich das Magdlein zum Kaifer und fagte: 
»Die Wahrheit, ja die lauterfte Wahrheit hat del' Marfchall ,gefchworen; denn 
wedel' er, noch ein anderer hat je mit mil' gefchlafen, und ich bin jene Schwefter 
Wilhelms, die er VOl' Euch falfchlich eines Vergehens bezichtigte, wie er es 
denn jetzt durch feinen Eid bewahrt hat.« 

Voller Staunen uber ihre Sch6nheit und Klugheit nahm del' Kaifer das 
Magdlein zur Gemahlin, und den Marfchall beftl'atte er fur die Verleumdung. 
Und er Iieft Herrn Wilhelm fuchen, und del' ward gefunden und kehrte in 

Freuden zu dem Kaifer zuruill. 

128 



47. 

PLACIDUS. 

Es WAR EINMAL EIN RITTER, PLACIDUS MIT NAMEN, 
der hatte eine fchone Frau und zwei Sohnlein, und er liebte gar fehr 

das Weidwerk. Da gefchah es, dafi er auf der Jag4 in grofier Entfernung einen 
machtigen Hirfch fah, und er verfolgte ihn, und da fah er zwifchen den zwei 
ACten feines Geweihs die GeCtalt des Gekreuzigten, und del' Hirfch lief immerzu 
VOl' ihm her, und er fetzte ihm eiligft nacho Als aber der Hirfch nicht mehr ent", 
rinnen konnte, wandte er fich urn zu ihm und fagte: »Warum verfolgft du mich 
fo fehr? Siehe, fur dich bin ich gekreuzigt worden.« Dies gehort, fprang der 
Ritter vom Pferd und kniete nieder und fIehte urn Verzeihung. Und del' Hirfch 
fagte: »Wahle eines von den zweien: entweder in del' Jugend oder im Alter 
mufit du urn meines Namens willen vielleiden.« Und del' Ritter fagte: »Herr, 

noch in der Jugend gefchehe dein Wille.« Nach diefer Rede entfchwand der 
Hirfch feinen Augen. Placidus aber ritt heim und Hefi fich auf del' Stelle mit 
[einer Frau und feinen zwei Sohnen taufen, und er erhie1t den Namen 
Euftachius. 

Und nachher dauerte es gar nicht lange, fo brach ein Feuer aus und ver ... 
brannte all feine Habe, und nun war er arm. Und er weinte' bitterlich mit 
[einer Frau, und fie beftiegen ein Smiff, urn ubers Meer zu [etzen. Als fie 
dann abel' ans Land gehen wollten, hei[mte del' Schiffer von ihm den Fahrtlohn, 
und er hatte nichts, womit er ihn hatte bezahlen konnen. Und der Schiffer [agte: 
»Wahrhaftig, ich fage dir, den Lohn mufi ich bekommen, bevor du zieheCt.« 

Und der Ritter begann ihn zu bitten, er moge Geduld haben, bis ihm G~tt 
he1fen werde, abel' del' Schiffer wollte ihn kaum anhoren. Da [agte EuCtachius: 
»Da es denn [0 iCt, [0 fieh hier meine zwei kleinen Sohne; nimm dir. einen, 

bis dir Gott deinen Lohn geben wird.« Del' Smiffer abel' blimte des Ritters 
Gattin an, und da fie ihn [chon dauchte, wurden [eine Augen gefangen ge= 
nommen, und er [agte: »Einen Knaben will ich nicht, fondern deine Gattin, 

die du mehr liebft.« Und EuCtachius uberliefi ihm, wiewohl ung~rn, die Gattin 
und nahm feine Knaben, den einen auf den Arm, den andern auf den Rumen, 
und [0 ging er traurig und bekiimmert. 

Und er kam mit ihnen an einen breiten Strom, den fie zu iiberfchl'eiten 

9 
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hatten, und da er fah, daB das Waffer tief war, lieJ) er den einen Knaben am 
Ufer, bis er den andern hinubergetragen haben werde. Wahrend er abel' 
zurud<kehrte, um auch diefen zu holen und mitten im Strome war, l'aubte 
den ein Lowe, bevor er noch hatte hinkommen konnen. Dber den Verlutt 
des Knaben uber die MaBen traurig, kehrte er wieder um; ehe er aber noch 
das Ufer, wo del' andere war, erreichte, raubte diefen ein Bar und entlief mit 
ihm in den Waldo Und als er ans Ufer gelangt war, begann er zu weinen und 
klagte: »Weh mil', Herr, wehe! Verflucht fei del' Tag meiner Geburt! Meine 
Frau habe ich veri oren und meine zwei Sohne!« Und er erhob nch und 
wanderte, allein, wie er waJ;.. weiter, und nach zwei Tagen kam er in ein Reich, 
deffen Konig immerzu mit einem andern Konige im Kriege lag. Und da del' 
Konig fah, daB er ein wackerer Ritter war, fo warb er ihn zu feinem Dientte. 
Und Euttachius verrichtete preisliche Taten und war zu jedem Treffen bereit, 
fo daB er weit und breit beruhmt wurde, und der Konig fetzte ihn ob feiner 
Weidlichkeit zum Meitter und Obertten des Heeres ein, und er hielt nch all: 

wege ehrlich und gut. 
Nun gefchah es, daB er einmal auf einem Feldzuge in einer Stadt Halt 

machte und feine Truppen ratten lieB, und in derfelbigen Stadt wohnte eineFrau, 
die aus fernen Landen gekommen war; und nach ihr kamen von ungefahr noch 
zwei J unglinge an, einer nach dem andern, und die nahmen in eben diefem Haufe 
Herberge, und keiner von den zweien kannte den andern. Ais fie nun aile 
drei muBig beifammen faBen, fprachen die zwei Junglinge untereinander von 
vielerlei Dingen, und fchlieBlich fragte der eine den andern, woher oder weB 
Landes Kind er fei, und der antwortete: »Ich bin, glaube ich, aus einem fern en 
Lande, und ich war noch klein, als ich herkam. An, das eine nur erinnere ich 

mich, daB mein Vater ein Ritter war und daB er ein Schiff geheuert hatte, das 
ihn und meine Mutter und mich und meinen Bruder hierher brachte. Er war 
aber fo arm, daB er dem Schiffsherrn fur das Fahrgeld meine Mutter zum 
Pfande geben muBte, wei I er nichts hatte, wovon er ihn hatte bezahlen konnen. 

Dann nahm mein Vater mich und meinen Bruder, und als wir zu einem Strome 
kamen,. fetzte er mich ZLI Boden, LIm zuertt meinen jungern Bruder hinuber ... 

zutragen, und als er ihn druben abgefetzt hatte und auf dem Ruckweg war, 
um auch mich zu holen, raubte mich, ehe er noch zu mir hatte kommen konnen, 
ein Lowe und entlief mit mir in den Wald. Ediche Hirten, die das fahen, ver=
folgten mit ihren Hunden den Lowen und entriffen mich feinem Rachen. Und 
dann bin ich in diefer Stadt auferzogen worden. Mehr kann ich dir nicht uber 

meine Herkunfi: fagen.« 
Die Frau aber, die in die Stadt gekommen war und dort wohnte, war die 
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Mutter der Knaben und die Gartin des Ritters Euftamius, und fie hatte der 
Rede des Jrmglings aufmerkfam gelallfmt, und nun wartete fie auf dieErzahlung 
des andern. Und der begann Zll feinem Gefellen: »Liebfter, du halt mil' von 
deinen Eltern erzahlt und was dir zllgeltoften ift, und im fage dir, daB es mir 
mit meinem Vater und meiner Mutter und meinem einzigen Bruder durm .. 
aus ebenfo ergangen ilt. Meine Mutter hatte auf einem Smiff~ bleiben murren, 
und mein Vater bramte meinen Bruder und mim bis zu einem Strome. Und . 
als er mim am Ufer abgefetzt hatte, raubte mim ein Bar und endief mit mil' 
in den Wald, und Hirten verfolgten ihn, und fa lieft er mim fallen; und im 
bin in diefer Stadt, in demunddem Viertel und demunddem Haufe auf. 
erzagen worden.« 

Da rief die Mutter die beiden und fagte: »Lieblte, im bin die Frau, die 
in der Hut des Smiffers verblieben ilt, und ihr feid meine Sohne. « Und damit 
fiel fie ihnen urn den Hals und kiiBte fie und fagte: »Am, meine lieblten Kinder, 
feht, Gatt hat in feiner Gnade mim Elende heimgefumt, daft im eum fehe! 
Ware nur Gatt fa gnadig, daft wir aum euern Vater fanden,. das wurde im 
freHim fur ein Wunder eramten. Kammt und geht morgen in aller Fruhe mit 
mir, ob nimt Gatt an uns Barmherzigkeit ubt.« 

Und am namlten Tage ltanden fie aile drei zeitig fruh auf, und die Jung;
linge folgten del' Mutter durm die Stadt. Und fiehe da, Eultamius, der Oberfte 
des Heeres, begegnete ihnen. Und als ihn die Frau fah, blickte fie ihm auf 
die Stirn, und da fah fie die Narbe, die er immer gehabt hatte, und fie fagte 
bei fim: »Im glaube, das ilt mein Herr Eultamius. « Und alsbald lief fie auf 
ihn zu und fagte zu ihm: »Hore mim an, Herr, fa es deiner Haheit beliebt. 
Wie ilt dein Name?« Und jener: »Euftamius.« Und bei diefem Warte 
fank fie var Freude zu Boden, und er hob fie auf und fagte: »Sag, Herrin, 
was ilt dir?« Und fie antwartete: »Herr, im bin deine Gattin; fieh mim an.« 
Und er fah fie an und kuBte fie vor allem V oIke und fagte: »Am, lieblte 
Frau, du meine halbe Seele1) , fag mir, wie bilt du den Handen des Smiffers 
entronnen?« Und fie antwartete: »Namdem du mit unfern zwei Sohnlein 
von mir gefmieden bilt, fegelte del' Smiffer mit mir ab, und bald erhab fim ein 
arger Sturm, und das Smiff fmeiterte, und im allein bin davangekammen; 
und von diefer Zeit an hat mir Gatt reimlim Lebensllilterhalt und Kleidung 
befmert.« 

Eultamius umarmte und kuftte fie von neuem und rief: »0 Herr, a du 
mein Gott, der du falme Wunder tult, konnte im jetzt aum meine Sohne 
wiederhaben, fa wurde im dir danken ohne Ende!« Und die Frau fagte: 

1) Dimidium aminae »Ieae,. j Horaz, Dt/ae, 1, 3, v. 8. 
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»Sag, Herr, was itt mit unfern Sohnen gefmehen?« Und er erziihlte ihr, wie 
den einen ein Lowe, den andern ein Bar entfuhrt hatte, und die Frau fagte: 
»Herr, gepriefen fei Gott, da find unfere Sohne«,. und fie wies ihm die zwei 
Junglinge, die mit ihr in der Herberge gewefen waren, und jeder begann fur 
fim von Vater l;lOd" Mutter und feiner Entfuhrung zu erzahlen" Und als der 
Vater alles gehort hatte, kufite er fie und dankte dem Herrgott. 

Dann ging er zu dem Konige und erzahlte ihm feinen ganzen Lebenslauf 
und heifmte Urlaub; und der Konig gewahrte ihm die Bitte und begabte ihn 
mit wurdigem Lohne, und er kehrte mit der ,Gattin und den Sohnen in die 
Heimat"zuruck,.dort lebte er nom eineZeitlang und endete feinLeben in Frieden. 
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48. 

DIE ERMORDUNG DER GREISE. 

Zu DER ZEIT, WO DAS ROMISCHB REICH, ANNOCH 
klein, unter den erften Konigen ftand, ftarb einmal ein Konig und hinter=

lieft das Reich feinem noch jungen Sohne, und wie es des oft ern bei einem 
Thronwechfel gefchieht, entftand auch bei diefem Herrfchattsanrritt Unordnung 
und Emporung im Lande, und die Stadt felber wurde von Feinden belagert. 
Und die Belagerung zog nch Monate lang hin, fo daft die Burger argen Hunger 
zu lei de; begannen, und wahrend tagtaglich vor den Toren gekamptt wurde, 
innen abel' Furcht und Hunger mehr und mehr zunahmen 1), erlieft del' junge 
Konig auf den Rat feiner Furften, die ihm gleich waren an Alter und Weisheit, 
eine Verordnung in der Stadt, es follten aile Greife und Greifinnen getotet 
werden, mit del' Begrundung, werweder die Stadt mit Waffen zu fchutzen noch 

mit feiner Hande Arbeit fur ihre Ernahrung forgen konne, dabei abel' taglich 
ebenfo viel elTe wie del' Weidlichfte, fei unwert zu leben; und weiter verfugte 
der Konig, daft wer etwa feine Eltern dem allgemeinen Morden entziehe, mit 
ihnen clem Todesurteil unter/iegen folie. So erfd;lugen denn die Sohne allefamt 
erbarmungslos ihre Eltern, und kein Vater hatte, fchreddich fchon, es zu fagen, 
einen grimmigern Feind als den Sohni und fo we it ging diefe Graufamkeit, daft 
in der ganzen Stadt kein alter Mann verfchont blieb aufter einem weifen Greife, 
den del' Sohn mit alleiniger MitwiITenfchaft feiner Frau, die das Geheimnis zu 
wahren gefchworen hatte, in eine unterirdifche Hohle gerettet hatte. Und . 

nachdem dergeftalt aile, in denen die Weisheit wie Sonnenfchein leuchtete, 
get6tet waren, dauerte es nicht lange, so wurde Friede gefchlorren und die 
Be1agerung der Stadt aufgehoben. 

Jener junge Konig aber, del' keinen Wei fen, keinen gefetzes=- odeI' rechts=
kundigen Mann zum Rate hatte, fondern nur AltersgenoITen, die ihn zu jeder 
Unbill und zu jedem Frevel anftifteten, begann alles zu verderben, Willkur 
anftatt des Rechtes zu fetzen, gegen die Untertanen Gewaltherrfchatt zu uben 
und Mannern feinesgleichen nachzuftellen, und er meinte, ihm fei alles erlaubt, 
was ihm gefalle: die ehrwurdigen Gefetze kamen aus dem Gebrauche, und nicht 
mehr wurde nach ihnen gerichtet, fondern immer otter gewann der Ungerechte 

1) 2 Koril1th. '" 5. 
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die Sache oder das Verdienft des Gerechten, und der UnfdlUldige erlitt das 
Los des Schuldigen; die guten Sitten verfielen, und die Lafter wurden gleich 
als T ugenden gepfIegt, und die Verwirrung in der Stadt und dem Lande zwang 
die Untertanen, von fich und ihrem Konige zu fagen, was einft jener Weife 
gefagt hat: »Wehe dem Lande, delTen Konig ein Kind ift und deITen Fii:rften 
fruh elTen! 1)« 

UnterdeITen weilte jener Tungling, der feinen Vater nicht getotet hatte, als 
Adeliger an dem Hofe, und aile Dinge, die dort aufgeworfen wurden, erzahlte 
er dem verfteckten Vater; und der Vater gab ihm ftets die L6fung, und er kehrte 

in den Palaft zuruck und entfchied jede Frage nach nochmaliger, forgfamer 
Erorterung. Daer folchermaBen T agundTagmitzunehmender Weisheit handelte 
und den Konig nach und nach auf den rechten Weg und zu ehrbarer Sitte 
zuruckfuhrte, gewann er vor allen Edlern undReichern feine vertraute Freund", 
fchatt, fodaB ihn der Konig zu dem oberften feiner Rate und zu dem erften 
aller feiner GroBen machte. Als abel' die jungen Adeligen fahen, daB er liber 
fie erhoht worden war, fie jedoch als unnutz verworfen wurden, erboften fie 
fich gar [ehr und wurden ihm gram und begannen ihn zu halTen und dachten 
nur noch, wellen und wie fie ihn bezichtigen konnten. Da nun er fo an T ugend 
zunahm, fie abel' an Bosheit, kam ihnen der Verdacht, am Ende lebe fein Vater 
noch und lehre ihn diefe Weisheit. Darob murmelten fie viel untereinander; 
weil fie aber doch nicht ganz ficher waren, wagten fie es nicht offentlich zu fagen, 
und fo erfannen fie eine Lift, um fowohl den Vater zu ve;raten, als auch den 
Sohn anzuklagen. Und fie gingen zu dem Konige und baten ihn, er folie fur 
feine Flirften Feftfpiele und ein Feftmahl veranftalten und jeglichem befehlen, 
feinen beften Freund, feinen argften Feind, feinen trefflichften SpaBmacher und 
feinen treueften Knecht mitzubringen. Dem Konige gefiel die Bitte; die F efttage 
wurden beftimmt und die Furften eingeladen. 

Und der Tungling ging zu feinem Vater und erzahlte ihm die Neuigkeit, 
und der Vater erfaBte fofort den Anfchlag und fragte den Soh~, ob er Neider 
habe, und der berichtete ihm, daB er fich MiBgunft und HaB all feiner Gefellen 
zugezogen habe; da fagte der Vater: »Nun weifi ich, mein Sohn, daB diefe 
Verordnung meinet.= und deinetwegen ergangen ift und diefes Feft gefeiert wird, 
auf daB du, wenn du mich, als deinen beften Freund namlich, dem Konige VOl'.=
fuhrft, als Verachter des koniglichen Gebots angeklagt werdeft. Du aber wirft, 
entgegen der Hoffnung deiner Neider, mich daheim lalTen und als letzter von 
allen dem Konige deinen Hund, deinen Efe/' deine Gattin und dein Sohnlein 
bringen.« Und er lehrte ihn, wen er von diefen als feinen Freund, wen als 

. 1) Eccwfla./il?s, 10, 16. 
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Feind, wen als Knecht und wen als Spaflmamer nennen und wie er das im 

einze1nen auf Befragen remtfel'tigen folie. 

Und als al1e Furften vel'fammelt waren und fchon ihre Begleitung dem 

Konige vorgeftellt hatten, trat aum der Tungling ein mit feinem genugfam ver= 

wunderlimen und von dem aller andern verfchiedenen Aufzuge und ging zu 

dem Konige. Und da del' raufchende Schall der mannigfaltigen M ufikinftrumente 

allenthalben widerhallte, fpitzte der Efel als dummes Tier verdutzt die Ohren 

und ftred<te den Smweif in die Hohe und begann heftig zu bl'allen, und fein 

Gebrall erfd1utterte den ganzen Palaft und vereinigte al1e, die da waren, urn 

ihn. Und die Feinde des Tunglings, die nch getaufmt fahen, begannen ihre Worte 

in Hohn zu wenden und fagten fpottifm zu dem Konige, er habe da einen 

wailiern, weifen Rat, del' folche Ungetume zu Hofe bringe. Der Konig abel', 

del' ihren Worten kein Gehor fchenkte, weil er wuflte, dafl fie nimt ohne Abficht 

fo fpramen, fragte den T ungling, was jedes Einze1ne vorftelle, . und defT ungling 

antwortete ihm alfo: 

»Der Hund ftellt dir meinen beften Freund val': Wohin immer ich gehe, 

begleitet er mich, und er furmtet wedel' die Gefahren del' Strome, noch die Dolme 

der Rauber, noch die Zahn~ des wilden Getiers, fondern verachtet urn meinet= 

willen gar den T od; oft erquid<t er mich und meine TifchgenoITen mit feiner 

edeln Beute, und nie itt er ohne mim froh, nie mit mir traurig. Wahrlich, 0 Konig, 

niemals habe ich einen fa treuen, lautern Freund erfinden konnen, und aum 

dir, meine ich, wird dies nom nicht gelungen fein. 

Den Efel habe im dir als meinen treueften, geduldigften Knemt mitgebramt: 

Allmorgendlich geht er in den Wald und kommt mit Holz beladen zuriiili, und 
ift ihm das von dem Riiilien genommen, fo tragt er Korn in die Miihle und 

bringt es gemahlen zurud" und dann geht er mit den Smlaumen zum Brunnen 

und holt WaITer heim; und das tut er Tag urn Tag ohne Widerttreben und ver= 

langt wedel' koftliche Kleidung, noch led,ere Speife, fondern begnugt fim fur 

die Plage des Tages mit ein wenig Heu und Stroh. Wo fande ich nom einen 

folmen Knemt? Wahrhaftig, nirgends. 

Und wie hatte im einen beITern Spaflmacher bringen follen als meinen 

klein en Sohn? Taglich kommt er mir mit neuen Spie1en, und was er gefehen 

odeI' gehort hat, verfucht er nachzuahmen, mamt luttige Gebarden, verftiimme1t 

Worte, die er nicht gar ausfprechen kann, und vermag er nicht auszudruilien, 

was er denkt, fo tut er es mit Zeimen und Korperbewegungen kund; in ein= 

unddemfelben Augenbliilie itt er froh und traurig, weint und lacht, und dazu 

braucht er keinerlei Kunft wie andere, fondern handelt einfam unter dem Antrieb 

der Natur und des Alters lind ohne eine BelohnlIng zu erhoffen. 
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Und als meinen argften Feind habe ich dir meine Gattin mitgebracht ... « 
Als aber die Frau fah, daB fur diefe Unbill fie vorbehalten worden war, 

fo rief fie nch ins Gedamtnis, welme Treue, Barmherzigkeit undMenfmlimkeit 

fie ihrem Gatten und ihres Gatten Vater bewiefen hatte, und wutentbrannt 

hielt fie kaum an fim, bis er ausgespromen hatte, und rief: »0, der elencle, 

undankbare Menfm! Uneingedenk der Gute und des Erbarmens, die ich 

gegen feinen Vater, den er, anftatt daB er ihn umgebramt hatte, in einer Hahle 

verftemt halt, geubt habe, fteHt er mim vor dem Konige und aHem Volke als 

feinen Feind hin!« 

LInd der Jungling fagte: »Siehe, 0 Konig, daB, was im von meiner.Frau 

gefprochen habe, die Wahrheit ift; urn eines einzigen Wartleins willen hat fie 

meinen Vater verraten und mim dem Todesurteil uberantwortet. Darum hat 

jener groBe Weife feinem Sohne, den ~r belehrte, geheiBen, fim am meiften vor 

der zu huten, die in feinen Armen fmlafe i), vor der Gattin namlim oder clem 

falfmen Freunde. Vor dem offenkundigen Feinde hutet man fim leimt; einer 

Gattin aber oder eines fchmeichlerifmen Freundes kann fim niemand erwehren, 

wei!· fie mit dem Munde die innigft~ Liebe vorgeben und im Herzen Bosheit 
finnen.« 

Und der Konig, der die Klugheit des Junglings bewunderte und die Wahr; 

heit feiner Rede einfah, fagte, urn feinen Anklagern zuvorzukommen: »Sei 

getroft, und lebt dein Vater nom, fo hole ihn, auf daB er nimt langer unferm 

Fefte fehle.« Und del' Greis kam, und der Konig fetzte ihn ob feiner unermeB", 

limen Weisheit zum Vater der Stadt und Rimter des Landes ein. Und in kurzer 

Frift ftellte der Weife Gefetz und Remt wieder her, tilgte die fmlemten Sitten, 

fuhrte gute ein und rief die Uneinigen zur Eintramt zurum; und als er ftarb, 

waren viele da, die dem Pfade der Tugend nachftrebten. 

1) Mic6a, 7- 5. 
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49. 

DAS MAGNIFICAT. 

IN EINEM LANDE, AN DESSEN NAMEN ICH MICH NICHT 
mehr el'innere, war einmal eio gar junger Konig, gar reich und gar machtig, 

und er war von einem unerhorren Stolze. Und als er eines T ages jenen Lob ... 
gefang del' hI. Maria nngen horte, del' oeginnt: Magnificatamina mua dominullt 
odeI': Hodl preifet meine eele den H erro, geriet er bei dem Vel'fe, del' lautet: 
Deposuit potel1tes ;11 seM et exa(tavit !jufll;(es oder: Er hat die Gewaltigen 
von ihrem Sitze gefto(}en und die Niedrigen erhohr, in argen Zorn, und er 
trieh [einen Stolz [0 we it, daB er diefen Vers in feinem ganzen Reiche aus den 
Biichern zu tilgen und an [eine Statt die[en zu [etzen befahl: Exaftavit pofentes 
in seM f!t !jumi(es posuit 111 terra, das ift: Er hat die Gewalrigen auf ihrem 
Sitze erhoht und die Niedrigen zu Boden geftreckt. Das mil3fiel Gatt fehr und 
war vollig zuwider dem, was die hI. Maria in dieJem.Gefange gefagt hat; denn 
als fie fah, daB fie die Mutter des Gottesfohnes war, den fie empfangen und 
geboren hatte in unverfehrter, makellofer Jungfraufchaft, und als fie Bch folcher: 
maBen als Herrin der Himmel und der Erde fah, fagte fie, urn die Niedrig=, 
keit und Demut tiber aile Tugenden zu preifen; Qgia respexit humifitatem 
al1ciiTae suae, ecce el1im ex hoc jj(!Hedidam me di'CI?11t om11es /Jel1eratio11es, 
das ift; Denn er hat angefehen die Niedrigkeit feiner Magd, und fiehe, von 
nun an werden mim [elig heWen aile Gefchlechter. Dem ftolzen Konig aber 
erwuchs aus Feiner Tat viel Ungemams. 

Eines T ages kam ihm die Luft, ins Bad zu gehen, und er begab fich gar 
hoffartig mit [einem Gefolge hin,. und VOl' dem Eintreten entkleidete er fim 
und legte aile feine Kleider auBen abo Und wahrend er im Bade war, fandte 
unfer Herrgott einen Engel in das Bad, und der nahm durch Gottes Mamt und 
Willen di.e Oeftalt des Konigs an, und el' ging aus dem Bade und zag die 
Kleider des Konigs an und begab rich mit feinem ganzen Gefolge in das Schlofi, 
an derTur des Bades liefi er ein paar fchmutzige Lumpen zurGd<, wie fie die 
Armen tragen, die an den Turen urn Almofen betteln. AJs es dano den Konlg 
in clem Bade an del' Zeit dauchte, es zu verlaffen, rief er feinen Kammerfingen 
undDienern, die mit ihm gewefen waren, abel' wie fehl' er auch rief, es me/dete 
nch niemand, weil fie affe gegangen waren in del' Meinung, ihren Konig zu 
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begleiten. Und da fich niemand meldete, kam der Konig vor Wut fchier von 
Sinnen und fchwor einmal libel's andere, er wel'de fie allefamt eines graufamen 
Todes ftel'ben laffen. Endlich abel', da alles nichts nlitzte, ging el' in del' Meinung, 
man tl'eibe Hohn mit ihm, nackt aus d'em Bade, da el' drauBen etliche von 
[einen Leuten zu finden hoffte. Auch hier abel' fand er, wie fehr er nch auen 
nach allen Seiten umfah, niemand, dem er hatte etwas fagen kennen, und als 
er in feinem MiBmut nicht wuBte, was tun, fiel fein Blick auf die fchmutzigen 
Lumpen bei del' Mauerecke, und er befchloB fie anzuziehen und verftohlen 
heimzugehen, und dann gedachte er fich graufam an allen zu rachen, die ihm 
diefen Schimpf angetan hatten. 

Er zog alfo die Lumpen an und machte nch verftohlen auf den Weg zu 
dem Schloffe, und dort angelangt, fand er an derTur einen Pfortner, den er 
fehr wohl ka'nnte, der fein Diener und der auch einer von jenen gewefen war, 
die ihn ins Bad begleitet hatten, und er rief ihn leife an und [agte ihm, er folie die 
T lir offnen und ihn insgeheim einlaffen, auf daB niemand erfahre, wie fchmahlien 
er gekommen fei. Der Pfortner, dem am Halfe ein gutes Schwert hing und der 
in del' Hand eine gute Keule hielt, fragte ihn, wer el' denn fei, daB er fo fpreche, 
und der Konig rief: »Du Schurke, ift dir no<h ni<ht genug an del' Schande, die 
du mil' famt den andern angetan haft, indem ihr mi<h im Bade verlieBet, fo daft 
ich fo fchmahlicherweife heimkommen muB? Siehft du denn nicht, daft ich euer 
Konig bin? Offne, bevor jemand kommt, del' mi<h erkennen kann, und tuft du 
das nicht, fo kannft du ficher fein, ich werde di<h eines bofen, graufamen T odes 
fterben laffen!« Del' Pfortner aber fagte: »Du Narr, du Schutt, was redeft du 
da? Pack dich und fprich nicht [0 dummes Zeug, fonft werde ich dich, du Narr, 
del' du bift, zlichtigen; del' Konig ift fchon feit einer Weile yom Bade zuruck, 
und aile find wir mit ihm gekommen, und er hat gegeffen und fi<h fchlafen gelegt, 
und hute dich, einen Larm zu machen und ihn zu wecken.« Vor Arger und Wut 
libel' den vermeintlichen Hohn ftiirzte fich der Konig auf den Pfortner und wollte 
ihn bei den Haaren faffen; del' abel', der ihn nicht mit der Keule niederfchlagen 
wollte, verfetzte ihm mit dem Griff einen folchen Hieb, daB ihm das Blut an 
mehrern Stell en hervorfchoB. Als del' Konig die Wunden fuhlte, beda<hte er, 
daB del' Pfertner ein gutes Schwert und eine gute Keule hatte, wahrend er nicht 
nur unbewaffnet, fondern auch unbewehrt war, und da er fich weiter fagte, 
der Pfertner fei wohl verrlickt geworden und wlirde ihn, wenn er nch weiter 
mit ihm abgabe, gar noch toten, befchloB er zu feinem Haushofmeifter zu gehen 
und fich bei ihm verborgen zu halten, bis er geheilt rei, und dann wollte er an 
all den Vefratern, die ihm die fen Streich gefpielt, fur<htbare Rache nehmen. 

Er begab nch alfo zu del' Wohnung des Haushofmeifters; abel' war es ihm 
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mit jenem Pfortner, val' feinem eigenen Haufe fchlimm gen~g ergangen, fa erging 
es ihm hier noch vie! fchlimmer. Und fa ging er, moglichft verftohlen, zu del' 

Konigin, feiner Gemahlin, und er war ficher, daB ihm das Qbel nul' gefchehen 

fei, weil ihn die Leute nicht erkannt hatten, und auBer aHem Zweifel war fru' 
ihn, daB ihn. wenn ihn auch aile Welt verkenne, die Konigin, feine Gemahlin, 

nicht verkennen werde. Und als er VOl' ihr ftand, fagte er ihr, was man ihm angetan 
habe, obwohl er del' Konig [ei; die Konigin abel', in hoher Angft, del' Konig, 

den fie zu Haufe wuBte, konnte nch, wenn er erfahre, daB fie derartige Dinge 
angehort habe, arg erbofen, lieB dem Narren, der fa narrifch l'edete, eine Tracht 

Stoci{pl'ugel vel'abreichen und ihn hinauswerfen. Del' ungluddiche Konig wuBte 

nun nicht mehr was tun, und [0 ging er, wund und zerfchlagen, wie er war, in 

ein Spittel, und dart blieb er viele Tage, und wann ihn del' Hunger qualte, 

bette/te er an den Turen, und die Leute hohnten ihn, daB er, obwohl er del' 
Konig des Landes fei, [0 zerlumpt einhergehe. Und [0 fprachen aile Leute und 

fa ott und uberall, daB er fchlieBlich fchier felber glaubte, er rei ein Narr und 

es fei [eine Narrheit, daB er meine, del' Konig zu fein. Und fa verftrich eine 

lange Zeit, und bei allen, die ihn kannten, galt er a!s einer von jenen Narren, 

die nch einbilden, fie [eien etwas andres odeI' beITel'S, als fie find. . 

In diefer jammerlichen Lage alfo war del' Konig, als es Gottes Milde und 

Gute, die immer nach dem Wahl del' Sunder trachtet und fie, wie graB auch 

ihre Schuld fein mag, auf den Weg ihrer Rettung weift, bewirkte, daB del' elende 

Konig, den fein Stolz in [0 groBes Verderben und in fa tiefe Erniedrigung 
gefturzt hatte, einzufehen begann, daB das Qbel, das uber ihn gekommen war, 

feine Urfache in feiner Verfundigung und in feinem Stolze hatte und daB del' 

fonderliche AnlaB jener Befehl gewefen war, womit er den Vel's in dem Gefange 

del' hI. Maria in feinem Stolze und in groBer Dummheit geandert hatte. Und 

als ihm dies ldar geworden war, begann er in feinem Herzen einen folchen 

Schmerz und eine folche Reue zu fuhlen, daB es kein Menfch auf del' Welt 

fchi/dern konnte, und groBer war fein Schmerz und Kummer ob derVerfehlung, 

die er gegen un fern Herrn begangen hatte als wegen des ver/orenen Reiches, 
und wie fchlimm es auch um feinen Leib ftand, fa tat er doch nichts als weinen 

und ldagen und zu dem Herrgott beten, er mage ihm feine Sun den vergeben und 
feiner Seele Gnade erzeigen, lind feine Sunden fchmerzten ihn fa, daB ihm 

nicht einfiel, Gatt zu bitten, daB er ihn wieder in fein Reich und feine Ehren 

einfetze, denn das erachtete er fur T and, fondern er erfehnte nichts fonft als die 

Vergebung feiner Sunden und das Heil feiner See/e. Und als del' Konig durch 

Gottes Gnade feine Sun den bereute und Gatt feine Reue und feine guten 

Vorfatze fah, verzieh er ihm. Und weil Gottes Gute fa graB ift, daB fie nicht 
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ermeffen werden kann, verzieh er dem fundigen Konig nimt nur aile feine 
Sunden, fondern gab ihm aum Reim und Ehren in grofierer Vollkommenheit 
wieder, als er fie je gehabt hatte, und ctas tat er fa: 

Der Engel, der an die Stelle des Konigs getreten war und fein Ausfehen 
angenommen hatte, rief einen [einer Diener und fagte zu ihm: »Im hore, es 
treibt fim hier ein Narr herum, del' fagt, er fei Konig diefes Landes gewefen, 
und fagt nom andre hiibfme Narrheiten, und fa trachte zu erfahren, wer es 
ifi und was er fagt.« Und von ungefahr war der Diener jener Pfortner, del' 
mit dem Konige gewefen war, als mit diefem bei clem Verlaffen des Bades jene 
Veranderung gefmah. Und fa befragte ihn der Engel, den er fur den Konig 
hielt, urn alles, was nch mit dem Nan'en zugetragen hatte, und er erzahlte, 
wie ihm die Leute lachend und fpottend nachliden und ihre Freude an den 
narrifmen Reden hatten, die er fuhrte. Und der Konig befahl ihm, den Narren 
zu rufen und zu ihm zu bringen. Und als der Konig, der als Narr galt, zu dem 
Engel kam, del' an des Konigs Statt war, ging diefer mit ihm abfeits und fagte 
zu ihm: »Freund, man fagt mil', Ihr fagtet, dafi Ihr del' Konig diefes Reimes 
feiet und es, ich weiJ) nimt, durm welches Ungluck und aus welchem Anlafi 
verloren hattet. Nun bitte ich Euch bei del' Treue, die Ihr Gatt fchuldet, mir 
alles zu fagen, wie es nch nam Euerer Meinung verhalt, und mir nichts zu vel'''' 

. hehlen, und ich verfpreme Eum auf meine Treue, dafi Eum daraus kein Schade 

erwamfen wird.« Und als der arme Konig, der als Narr galt, jenen Mann, del' 
als Konig galt, folmermafien reden horte, wufite er nimt zu antworten: einmal 
hatte er Angft, er frage ihn um diefe Dinge, um ihn zu verfpotten, und dann 

ftirmtete er, wenn er fage, daB er der Konig fei, fa werde ihn der andere nom 
tider ins Ungluck treiben oder ihn gar toten laffen,. und [0 begann er bitterlich 
zu weinen und fagte mit dem Gehaben eines Unfeligen, der er ja war: »Herr, 
ich weifi nimt, was ich Eum auf Euere Frage antworten fall,. da mir aber der 
Tad fa gleimgultig ift wie das Leben und im, weifi Gott, meinen Sinn wedel' 
auf die Guter, nom auf die Ehren diefer Welt geftellt habe, fa will ich Eum 
nichts von dem verhehlen, was ich in meinem Herzen denke. Ich fage Euch alfo, 
Herr, dafi ich einfehe, dafi im ein Narr bin, als den mim denn aum feit langer 
Zeit aJ/e Leute betramten und behandeln, und ware aum bei Einzelnen ein 
Irrtum moglim, fa konnten mim doch nimt, wenn ich nimt wirldim ein Narr 

. ware, alle Menfchen, gute und fchlemte, grofie und geringe, die mit grofiem 

Verftande und die mit kleinem, fur einen Narren halten,. obwohl im abel' das 
einfehe und obwohl im zugebe, daB es fo ift, fo ift dam wahrhafiig meine 
Meinung und m'ein Glaube, dafi ich Konig diefes Landes gewefen bin und dafi 
'ich dasReim und Gottes Gnade geremterweife ob meinerSiinden verloren habe 
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und fonderfich ob des groOen Stolzes und des groBen Bochmuts, die ich hegte. « 
Und mit grofier Kiimmernis und unter vielen T ranen erzahlre er alles, was er 
getan hatte, die Anderung jeoes Verfesebenfo wie feine aoclern Sunden. Und 
da der Engef, den Gatt gefmickt batte, auf daB er die Geftalr des Konigs 
annehme und an feiner Statt herrfche, vernabm, daO er mehr betruht war ober 

. die Fehlerr in die er verfallen war, als tiber den Verluft des Reiches und der 

Ehren, [agte er auf GeheiO Gottes zu ibm: »Freund, idl fage Eum, lhr haht 
in aHem die Wahrheit gefprochen, und Ihr feid Konig cliefes Landes gewefen, 
und aus eben den Granden, die Ihr genannt habt, hat Gott Euch ahgefetzt 
und midl, der ich fein Engel bin, gefchid{t, auf daB ich Euere Geftalt annahme 
und an Euerer Statt herrfchte. Und weil Gottes Gute fo vollkommen ift und 
von clem Sunder nichts fonlt: verlangt als wahrhafie Reue, fa heifcht diefes Gber; 
maB von Gnacle zwei Dinge, damit die Reue in der Tat wahrhafi fei: einmal, 
daft fie darauf abzie1e, nicht mehr in diefe Sunde zu verfallen, und dann, daB 
fie rud{halts!os fei. Und ich bitte Euch und rate Euch, Euch unter allen Sunden 
vor der des Stolzes zu huten; denn wilIet, daO unter den Sunden, in die der 
Menfch ob Feiner Anlagen verfallt, der Stolz die ift, die Gott am meilt:en ver~ 

abfcheut, weil fie fich in Wahrheit gegen ihn und feine Macht kehrt und die 
Seele am leichtelt:en ins Verderben fuhrt. Und fur gewiB fage ich Euch: nie ift 
noch diefe Sunde in einem Lande oder einem Gefchlechte oder einem Reiche 
oder einem Menfchen gewefen, ohne daB ihrder Untergang oder die Vernichtung 
gefolgt ware.« 

Als der Konig, der als Narr galt, den Engel, der als Konig galt, alfo 
fprechen horte, warf er fich weinend vor ihm nieder,. und uberzeugt von der 
Wahrheit Feiner Worte, verehrte er ihn aus Ehrfurcht vor Gott, defTen Bote er 
war, und bat ihn, nicht eher zu fcheiden, als bis er alle [dne Untertanen ver; 

fammelt habe, urn ihnen das groOe Wunder zu erzahleo, das Gatt getan hatte. 
Und der Engel willigte ein, und als aile verfamme!t waren, erzahlce cler Konig 
den ganzen Hergang, und nach Gottes Willen war der Engel aJlen gegenwartig 

und he!{raftigte die Erzahlung des Konigs. Und der Konig tat Bufie vor dem 
Berrn nam feinen Kratten, und unter anclerm befahl er, daft zur Erinnerung 
jener Vers, den er geandert harte, im ganzen Reime mit goldenen Bumftaben 
fur immeraufgerchrieben:werde, und heUle nodl foll dies dert fo gehalren werden. 
Und dies vollbradlc, lieO der Engel den Konig mit \einen Untertanen in ihrer 
Freude und ihrem Glud{ und kehrte zu unferm Herrn zuru(k cler ihn herab", 
gefchimt hatte. Und von nun an war der Konig gar eifrig in clem Dienfte des 
Herm und ftets bedacht auf das Wahl [eines Volkes, und [0 gewann er Ruhm 

in die fer Welt und die Glorie ~es Paradie[es. 
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50. 

DER ZORN GOTTES. 

E s WAR EINMAL EIN REICHER MANN, UND DER HATTE 
fchier alles, was er begehrte, Guter und Haufer in del' Stadt und auf dem 

Lande und fchone Kinder und eine edle Gattin, fodaB er ein richtiges Wohlleben 
fuhrte; und die Leute, die fahen, wie gut es ihm ging, fagten: »Ihm fehlt nichts 
als del' Zorn Gottes. « Und da er dies des ofiern horte, kam ihm del' Wunfch, 
zu erfahren, was denn diefer Zorn Gottes fei, und ihn zu fmhen; und er 
verlangte nichts andres mehr. . 

Eines Tages wurde diefer Wunfch in ihm fa fiark, daB er vermeinte, er 
konne auf niemands Ratmehr wart en oder erfi irgendjemandfragen;und er holte 
von feinem Gelde, was er zu brauchen glaubte, und nahm einen Knecht mit, dem 
er gar fehr vertraute, und machte fich auf den Weg in der Abficht, fa lange 
zu fuchen, bis er diefen Zorn Gottes finden werde, von dem er fa viel hatte 
horen muJTen. 

Und als er mit dem Knemte bei arger Hitze dU1'<h einen graBen Wald ritt, 
fiieBen fie auf zwei Schlangen, die in mach tiger W ut miteinander kampften; da 
hielten fie an, urn ihnen zuzufchauen. Und die Schlangen biJTen einander, 
was fie nur konnten, und del' Kampf w~rde immer wilder, und da gefdlah es, 
daB die eine mit ihren Zahnen del' andern den Kopf abriB. Und als fie das getan 
hatte, war es gerade fo, als dachte fie, das fei nicht wohlgetan gewefen, und 
auf der Stelle verfchwand fie im Bufche, und bald kam fie wieder, und da hatte 
fie ein Kraut im Munde, und das legte fie urn den Rumpf ihrer toten 
Gegnerin, und dann nahm fie deren Haupt mit dem Munde und fetzte es 
forgfam inmitten des Krautes an dem Rumpf; und es dauerte nicht lange, fa 
war der Kopf wieder an den Rumpf gewachfen, und die Schlange war wieder 
lebendig. Und in del' fchonfien Eintracht, als waren fie zwei SchiifIein gewefen, 
machten fich die beiden Schlangen davon. Das Kraut, das die eine geheilt hatte, 
blieb liegen. 

All das hatte der Edelmann ebenfo wie der Knecht beobachtet; und als die 
Schlangen wegwaren, fagteerzudem Knechte:» Wahrhafiig,waswirdagefehen 
haben, das war del' Zorn Gottes, den wir fuchen.« Er hob das Kraut auf und 
ging damit umher, his er deJTen ein grofie Menge gefunden hatte, und dann 
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fagte er zu dem Knedlte: »Sieh, jetzt find wir an dem Ziele unferer Plane, und 
darum fall es nadl meinem Sinne gefcllehen, daB wir diefes Kraut verfuchen: 

idl werde dir mit meinem Sdlwerte den Kopf abfdllagen und wel'de ihn dir 

mit diefem Kraute wieder anfetzen, wie es die dne Schlange mit der andern 
gemadlt hat.« Und darumbat erihn fehr. Der Knedlt aber fagte: »Den Verfudl 

mogt Ihr mit einem andern anlt:ellen; idl gebe midl nicilt dazu her.« Der Worte 

waren nodl viele, aber einzuwilligen fiel dem Knedlte nidlt ein, wie viel ihm 
audl verfpromen ward. Und als der Herr fah, daB er es urn keinen Preis tun 

woHte, fagte er: »Da du alfo nidlt willlt:, daB im es an dir verfume, fo verfudle 
du es an mir.« Sie fdlafften viel von jenem Kraut herbei, und der Herr ridltete 

fidl, und del' Knedlt fdllug ihm den Kopf ab; und fofort fetzte er ihn ihm mit 
dem Kraut wieder auf den Rumpf, und der Kopf wudls an, aber einigermaBen 

verdreht. 
Als der Herr fah , daB er zwar wieder heil war, daB ihm aber def Ko.pf 

nidlt mehr fo gerade zwif~en den Smultern faB wie vorher, war er todunglucklidl 

und bedrohte den Knedlt heftig. Und der Knedlt fagte: »DaB er fdlief It:eht, 

ilt: mir redlt unlieb, abel' dem ilt: leidlt abzuhelfen: wenn Ihr woHt, fo fdllage 

idl ihn Eudl noch einmal ab, und dann fetze ich ihn Euch gerade an die Stelle, 

wo Ihr ihn fruher hattet.« Und das fagte er in gutem Glauben,. denn er wuflte 

nicht, was fur einen Schmel'z der Herr hatte lei den miilTen. Und der, fagte: 

»Das wirlt: du mir nicht tun,. denn nie noch habe im einen ahnlimen Schmerz 
gefUhlt, und wahrhaftig, ich fage dir, es hat damit fein Bewenden. « 

Und fa kam er zu feinem Ungluck mit dem fchiefen Kopfe heim, und von 

nun an ward ihm nichts Gutes mehr in feinem Leben; und fa, wie es ihm vordem 
mit feinen Gefchafi:en und mit feinen Angehorigen immer belTer ergangen war, 

fo ging es ihm fortan immer fchlechter, und auf aHem, was er anfi:ellte, war 

Gottes Fluch. Und darum fagt ein altes Sprichwort: »Wer gut fitzt, verandere 

fidl nicht, und wer Ungluck will, kann es ebenfo haben und finden wie das 

Gluck«. 
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51. 

DER TOTE GAST 

Es WAR EINMAL EIN TRUNKENBOLD, DER WOHNTE 
neben einem Friedhof, und tiber ,diefen ftihrte ihn allabendlim feil' 

Weg, wann er betrunken heimging. Eines Namts nun fah er dort einen Smade 
liegen, und da fagte er gertihrt: »Was liegft du denn da, armer Smade1? komrr 
mit mir nam Haufe, im will dir von meinem ElTen geben.« Und der Smade 
antwortete: »Geh voraus, im komme dir nam.« Ob diefer Rede wurde el 
v~rft6rt und VOl' Furmt ntimtern. Und er ging heim und fetzte fim zitternc 
am Herde nieder und befahl das Tor zu verfmliefien, und als er dann bei Tifm( 
faft, befahl er bei Strafe von Leib und Leben, niemand einzulalTen, wer immel 
esfei. Undfiehe,dapomtees aum fmonfmrecklim an del' Tiir, undjemandfragh 
nam dem Herrn und fagte, del' habe ihn eingeladen. Aile f<hwiegen vorSmred,en 
und nul' einer fag te, der Herr fei nimt daheim; aber del' Pomende fagte: »Sag 
nur de,m Herrn, der wahrhaftig daheim ift, er foil offnen lalTen; fonft dring( 
im mit Gewalt ein.« Dies gehort, hiefi der Herr offnen und befahl fim del 
Barmherzigkeit Gottes. 

Und herein kam eine jammer/ime Leimengeftalt, an deren Gerippe nUl 
Sehnen und Haut famt dem Smade1 fafien, und das Fleifm war verwelt, une 
fmrecklim war der Anblick. Und namdem fim der feltrame Gaft die Hand( 
gewafmen hatte, fetzte er fim unaufgefordert zwifmen dem Hausherrn une 
der Hausfrau zu Tifme; er afi nimts, nom trank er etwas, und fein 'entfetzlimei 
Anblid, war allen zur Qgal. Dann ftand er auf, beurlaubte fim bei dem Haus~ 

herrn und fagte: »Des Mahles, zu dem du mim gel aden halt, habe im nim 

bedurfi:. Hatteft du meiner nimt mit dummer, trunkener Rede gefpottet, fo hatt! 
im dim nimt durm mein Kommen erfmreckt. Abel' nun leb wohl, und heut! 
tiber amt Tage zu derfelbigen Stunde mufit du zu mir zum Speifen kommen, une 
du mufit dim, ob du wi 11ft oder nimt, an dem One einfinden, wo du mim heut! 
eingeladen haft.« Dies gefagt, verfmwand er. 

Der Hausherr, der tiber diefe Rede ebenfo verftort war wie feine An, 
geh6rigen, fragte kluge Leute nam einem Auskunfi:smitte1, aber ihm ward keir 
Rat fonft, als dafi er, nachdem er rein Haus belteHt und Reue und Leid erweck 
undgebeimtet und die heilige Kommunion empfangen haben werde, zu der an, 
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gefagten Zeit Gottes Gerichterwarten folie. Und nachdem er all das getan hatte, 
fand er fich zu cler befHmmten Stunde mit all feinen Angehorigen auf dem 
Kirchhof ein, und fmon wurde er aum durch einen ftarken Wind unverfehrt 
an einen gar lieblirnen Ort entfiihrt, lind dart fah er ein wunderfmones, aber 
menfrnenleeres SchloB. Und er trat ein und fand drinnen einen mit allerlei 

Speifen treffIich befchickten Tifch. Und dann kam jener Tote in derfelben Geftalt 

. und griiBte ihn Freundlich lind hieB ihn zu Tifche fitzen, und felber hatte er in 

einer finftern Ecke einen fchmutzigen Tifm mit einem fchmutzigen T uche und ein 

gar fchwarzes Brat und ein elendes Licht. Und an diefem Tifche faB der Tote 

nieder und begann den an dem gefchmiickten Tifch~ fo traurig und bekiimmert 
anzublicken, daB dervorStaunen und Furcht keinen Bifren zu eITen wagte. Und 

fmlieBlich erhob fich der Tote und fagte: »Warum fragft du mich nimts?« Und der 
r andere fagte: »Ich bin zu traurig dazu: weiB ich doch nicht, was mir befchieden ift; 

immerhin mochte im, wenn Ihr es wiBt, erfahren, was mitmir gefchehen foll.« Und 

! der Tote fagte: »Sei unbeforgt; dir wird kein Leid widerfahren, und dies ift 

durch Gottes Willen nur zu deiner BeITerung gefchehen. Hatteftdu nicht torichter.= 

weife einen T oten eingeladen, fa ware dir gar nichts gefchehen. Damit du aber 

wiITeft, wie es urn mich fteht, fo laB dir fagen: Ich war einft in der Stadt, wo 

t du haufeft, Richter; urn die frommen Pflichten fcherte im mim nicht, fondern 
~ fchlemmte und demmte. Wei! ich aber gerecht rich tete, fa habe ich Barmherzigkeit 

r gefunden, und meine BuBe ift die: Fur meine Liebe zum weltlichen Leben habe 
ich . diefes ode SchloB, und fur meine Schlemmerei muB ich diefen armfeligen, 

r fchmutzigen Tifch betrachten. Und ;etzt geh heil und gefund heim und tilge 

deine Sun den durch gute W erke.« Und als er das gefagt hatte, erhob fich 
! der Wind und brachte ihn an den Ort zuriick, woher er ihn geholt hatte, und 

1 dart fand er feine ganze Verwandtfchaft in Tranen. 

r Kaum aber hatten fie ihn; der arg entftellt war, el'blid,.t, fa entflohen fie 

allefamt voller Smrecken; denn die Nagel an Handen lind FiiBen waren ihm 
t wie Adlerklauen gewachfen, lind fein Geficht war vor Angft fchwarz und . 

? furchtbar verzerrt, fodaB fie ihn nicht erkannten, ob er gleich kallm ein Stiindlein 

? weggewefen war, das ihm Freilich taufend Jahre gewahrt zu haben fchien. Da 
1 . rief er fie an, und fa kamen fie zuriid,; er erzahlte ihnen alles der Reihe nach, 

? lind fie lobten Gatt. Er aber wandelte fich nun in einen durchaus guten 
Menfmen; und fa durfte er fein Leben durm einen gllten Tad beenden. 
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52. 

DAS TEUFELSKIND. 

DIE GATTIN EINES GRAFEN, DEREN SCHOSS UN, 

fruchtbar blieb, bat Gatt zu otten Malen, ihr ein Kind zu fmenken; d" 
aber all ihr Bitten umfonli: war, verfpram fie endlim dem Teufel, wenn er ihr eit 
Kind fmenke, diefes ihm zu weihen, und er tat es: fie empfing und gebar einer 
Knaben, und dem gab fie in der T aufe den N amen Robert. Wie diefer mi 
dem Fortfmreiten der Zeit wums, alfo wums aum in ihm die Bosheit: zuer( 
biB er die Ammen in die Briili:e, groBer geworden, fmlug er die andern Knaben 
dann verdarb und beraubte er, weI' ihm begegnete, [pater raubte und fmandet, 
er Jungfrauen und Eheweiber und fing Manner und totete fie; wie [ehr er abe 
aum im Laufe der Zeit an Smlemtigkeit zunahm: als er Ritter geworden war 
wurde er nom verrumter. 

Durm die Wehklagen [einer Opfer bewegt, fagte nun einmal feine Mutte 
zu ihm, bei ihm fei aile Miihe umfonli:, weil ihm beli:immt rei, nimts andres zu tUI 
als Bofes; da drang er mit geziiilitem Smwerte auf fie ein und drohte ihr del 
Tad, fa fie ihm nimt fage, warum fie das gefagt habe und warum er fa bof, 
fei. In ihrer Angfi: und ihrem Smreilien erzahlte fie ihm, wie fie ihn det.n T eufe 

gegeben hatte und was berimtet worden ifi:. Dies gehort, HeB er alles steher 
und zag nam Rom, urn dem Papli:e zu beimten. Da ihm dies trotz ottmaliger 
Anli:alten nimt gelang, faBte er endlim bei einem Umgang den Papfi: an del 
FiiBen und fagte, er wiirde fim Heber toten lalfen, als daB er ihn nimt fprechel 
follte. Alfo horte ihn der Papli: an, und dann fandte er ihn zu einem heiliget 
Klausner, lind die[er bat in feiner Melfe Gatt, ihm kundzutun, we/me BuB. 
er ihm auferlegen folie, weil er felber zu verwirrt war ob der Erzahlung de 
begangenen Greuel; und Gatt [miilite ihm durm eine Taube einen Zettel 
worauf gefmrieben li:and, er folie Robert als BuBe geben, nimmer zu fpremen 
es fei denn mit Erlaubnis des Klausners, und er folie fim als Narren li:ellen 
aile Unbill, die ihm die Knaben und andere zufiigen wiirden, geduldig ertragen 
bei den Hunden liegen und nimts fonli: elfen, als was er ihnen werde entreiBel 
konnen. Diefe BuBe nahm Robert willig auf fim gleim als ein ihm von Got 
gewahrtes Gefmenk und ve~fpram fie treulim zu vollziehen. 

Von dem Einfiedler gleim einem Narren gefmoren, ging er in die Stad 
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des Konigs; von den Knaben verfolgt, erli:ieg er die konigliche Halle, raufte 
mit den Hunden und riB Ihnen die Bromen, die ihnen zugeworfen wurden, 
aus den Zahnen, und die Hofleute warfen ihm Knochen und andres hin, auf 
daB fie feinen Kampf mit den Hunden fahen. Als aber der Konig inne ward, 
daB er nichts [onli: aB, als was den Hunden vorgeworfen wurde, warf er 
ihnen gar vie! hin, auf daB es der vermeintliche Narr eITe. Und der wollte 
nirgends liegen als bei den Hunden unter der Treppe, und dort nachtigte er 
auch unter Weinen und Beten. Der Konig aber, del' groBes Mitleid mit ihm 
hatte, lieB nicht zu, daB er gequalt worden ware. 

Da gefchah es, daB die Heiden den Konig iiberfie!en und fein Reich ver.=
wiifreten, und der Konig zog mit den Seinigen ins Fe!d; und Robert trug 
Mitleid mit ihm und be tete fiir ihn. Da erfchien ihm ein Engel Gottes und 
hieB ihn, ihm zu folgen und die Waffen, die ihm Gott gefandt habe, zu nehmen 
und feinem Herrn zu Hilfe zu eHen und fie nach dem erkampften Siege wieder 
hinzulegen, wo er fie genommen habe. Er fiihrte ihn zu tinem Qyell in 
dem Garten des Konigs, wappnete ihn mit einer weiBen Riifrung, die ein rotes 
Kreuz trug, und lieB ihn ein weiBes Pferd beli:eigen. Und Robert fprengte zum 
Heere und fchlug und vernichtete die Feinde; und als der Sieg errungen war, 
kehrte er zuriick und brachte Riifrung und Pferd wieder an den Ort, wie ihm 
der Engel befohlen hatte. Das fah, von dem Fenfrer ihres Gemaches aus, die 
einzige T ochter des Konigs, die ftumm war; als nun der Konig heimgekehrt 
war und feine Leute fragte, wer der Ritter in del' wei Ben Riiftung, del' das 
getan hatte, gewefen fei, und ihn niemand zu finden wuBte, deutete das ftumme 
Fraulein mit dem Finger auf den Mann, der den Konig ein Narr dauchte. 

Die Feinde kamen mit einem groBern Heere wieder, und Robert tat, 
auf GeheiB des Engels, ebenfo wie das andere Mal und rettete den Konig 
lind fein Heer und iiberwand aile Feinde. Und als das del' Konig fah, befahl 
er feinen Rittern, diefen Mann, wenn fie ihn auf keine andere Weife VOl' ihn 
bringen konnten, zu greifen, auf daB er ihn erhohe und ehre. Darum frieB ihm 
ein Ritter, del' ihn vergeblich zu fangen fuchte, den Speer in das Bein; fo daB 
er ihn verwundete, und das Eifen des Speefes blieb in der Wunde ftecken. 
Robert entledigte nch bei dem Qyell del' Rtiftung, zog das Eifen heraus, warf 
es weg und legte Krauter auf die Wunde; dabei fah ihm wieder die Konigs.=
tochter zu, und fie lief hin und nahm das Eifen. 

Als dann aber der Konig verkiindete, wenn jener Ritter, der den Sieg 
erfochten habe, kommen werde, fo werde er ihm feine Tochter zum Gemahl 
geben und ihn zum Erben feines Reiches einfetzen, da verwundete nch fein 
Senefchall am Beine und brachte ein Speereifen herbei, und der Ritter, der 
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Robert verwundet hatte, getraute fim nimt zu fagen, es fei nimt fein Eifen, 
obwohl er es genau erkannte. Nun follte das Fraulein dem Senefmall vermahlt 
werden, aber fie wehrte fim dawider nam Krafien durm Zeimen und deutete 
auf den Narren und verwarf den Senesmall, und der Vater smlug fie und 
zwang fie. Da offnete ihr der Herr den bisher frummen Mund, und fie erzahlte 
dem Vater, was fie gefehen hatte, und bramte das Eifen, und der Ritter erkannte 
es als das feinige und freillte es wieder an die Spitze feines Speers. Zudem 
kam aum, ob gottlimer Offenbarung, der Einfiedler, der Robert die BuBe auf", 
erlegt hatte, und er befahl ihm, zu fpreehen und die Wahrheit zu ktinden; das 
tat denn Robert, wenn aueh nur widerwillig. Als ihm aber der Konig feine 
eingeborene T oehter geben und auf fein Reieh verziehten und es ihm tiberlalIen 
woHte, und als ihn die Mannen feines Vaters, die das horten, heimforderten, 
auf daB er tiber fie herrfme, weigerte er allen Gehor. Er verlieB alles, zog mit 

dem Einfiedler von dannen und ftihrte fortan ein einfiedlerifehes Leben. 
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53. 

DER TEUFLISCHE KNECHT. 

-BIN TEUFEL, DER DIE GESTALT EINES HOBSCHEN 
Jiinglings angenommen hatte, kam zu einem Ritter und bot ihm feine 

Dienfte an; da er ihm wohlgefieC fowohl im Benehmen, als auch im Reden, 
wurde er gern aufgenommen. Und von Stund an diente er ihm fo eifrig und 
fo ehrerhietig, fo treu und fo gefallig, daB fich der Ritter baft verwunderte: 
niemals heftieg der Ritter fein RoB, nie ftieg er herunter, ohne daB der Knemt 
zur Stelle gewefen ware und ihm mit gebeugtem Knie den Biigel gehalten 
hatte, und ftets erwies er fim als befcheiden, hedachtfam und heiter. 

·Eines Tages ritten fie felbander dahin, und fie kamen an einen machtigen 
. Strom; da fah der Ritter, als er von ungefahr hinter fich hliffite, daB ihm etliche 

feiner Todfeinde auf den Ferfen waren. Und er fagte zu dem Knechte: »Nun 
find wir des Todes. Meine Feinde find hinter mil' her; vorn halt uns del' FluB 
auf, und es gibt kein Entkommen: fie werden mich toten oder greifen.« Darauf 
der Knecht: »Fiirmtet nichts, Herr, im.weiO eine Furt im Fluffe; folget mil', 
und wir werden heil entrinnen.« Der Ritter antwortete zwar: »Noch nie hat 
jemand an diefel' Stelle iiber den FluB gefetzt«, folgte abel' doch dem Knechte; 
und fie gelangten ohne Fahrlichkeit ans Ufe!". Und als fie driihen waren, fagten 
die F einde, die auf del' andern Seite hielten, voller Staunens: »Wer hat jemals 
von einer Furt in dem Fluffe gehort? niemand anders als der Teufel hat ihn 
iibergefetzt.« Und furchtfam kehrten fie urn. 

1m Laufe der Zeit gefchah es, daB die Gattin des Ritters auf den Tod 
erkrankte, und die Kunft aller Aszte verfagte; da fagte der Knecht wieder zu 
feinem Herrn: »Wiirde ' die Herrin 'mit Lowenmilch beftrichen, fo wiirde fie 

,alsbald gefunden.« Sagte der Ritter: »Woher konnte man eine folche Milch 
bekommen?« Antwortete del' Teufel: »Ich werde fie holen.« Und er ging, und 
nach kaum einer Stunde war er wieder da und brachte eine Flafche voll; die 
Frau wurde mit del' Milch beftdchen, und fchon war ihr helfer, und in kurzer 
Frift hatte fie die friihere Gefundheit wiedergewonnen. Auf die Frage des 
Ritters aber, wo~er er diefe Milch fo rafch geholt habe, antwortete der Knecht: 
»Aus den Bergen Arabiens habe ich fie. Als ich Euch verlieB, eilte ich nach 
Arabien, ging in die Hohle einer Lowin, verjagte ihre Jungen und melkte die 
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Mutter; dann l<ehrte im zu Eum zurudc« Verwundert fragte del' Ritter: »Ja, 
wer bift du denn?« Und der Knemt antwortete: »Dringet dieferhalb nimt in 

mimi im bin Euer Knemt.« 
Der Ritter aber gab nimt nam, und [0 geftand der Knemt endlim die 

Wahrheit und fagte: »Im bin ein Teufel, einer von denen, die mit Lucifer 
gefallen find.« Das Staunen des Ritters wums, und er fagte: ))Wenn du VOIl 

Natur ein Teufel bift, was ift das dann, daB du einem Menfmen fo treulim 
dienft?« Sagte der Teufel: ))Mir ift es ein groBer Troft, mit den Sohnen del' 

Menfmen zu Cein.« Dal'auf der Ritter: ))Furder wage im nimt, deine Dienfte 

anzunehmen.« Antwortete der Teufel: »Deffen konntlhr fimer fein, daB Eum, 
fo Ihr mim behaltet, weder von mir, nom meinetwegen etwas t:Ibels zuftoBen 

wird. - »Ien wage es doch nient«, fagte der Ritter, »aher was du fur deioe 

Dienftleiftung heifchelt, und ware es die Halfie meines Hab und Guts, idl 

werde es dif gern geben, niemals nom hat ein Menfdl eillem Menfchen [0 

treulim und fo forderlim gedjent: durdl deille Hilfe bin im dort heim Strome 
dem Tod entronnen, und durm dim iii: meine Gattin wieder gefund geworden.« 

Nun fagte del' Teufel: »Da ien denn nun einmal nicht bei Eum bleihen 
darf, fo bitte ien um keinen Lohn fonlt fUr meine Dienlte als um fiinfGulden. « 

Und als er die erhalten hatte, gab er fie dem Ritter zuriid< mit den Worten : 
))Im bitte Eum, kaufet dafur eine Glome und laffet fie iiber dem Dame diefes 

armfeligen, verlaffenen Kirchleins anbringen, auf daB fie wenigltens Sonntags 
die Glaubigen zum Gottesdienfte rufe.« Und damit entfmwand er dem Ritter 

aus dem Gefimte. 
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54. 

DIE SCHUHE DES TEUFELS . 

EIN DIEB HATTE EINEN DIENSTBAREN GEIST, UND 

, del' begleitete ihn bei jedem Diebftahl, und fooft er ergriffen wurde, 

befreite er ihn aus dem Kerker. Dadurch wurde der Dieb [0 dreift und uber.=' 

mutig und vertl'aute auf die Hi/fe des Teufels fa fehr, daft er eine MilTerat 

nach del' andern veri'lbte und fchief unverhohlen ftahl und mordete, und [0 

trieb er e~ eine lange Zeit. 

Schlieftlich aber wurde er g'efangen, und man fiihrte ihn zum Hochgel'icht,. 

und e,r waf tete, daft der Teufel gewohntermaften kommen und ihn befreien 

werde. Del' Teufel kam denn auch, aber nicht eher, als bis del' Dieb unter dem 

Galgen ftand, fodaft es ihm unmoglich gewefen ware, noch BuBe zu tun oder zu 

entrinnen, und da erfchien er ihm, und er hatte eine Menge abgeniitzter und 

an den Soh len zerrilTener Schuhe bei fich . Und baB erfreut, fagte del' Dieb zu 

ihm: »Warum haft du fa lange verzogen und meine Befreiung hinausgefchoben?« 

Da wies ihm del' Teufel die vielen Paar Schuhe, die aHefamt abgenutzt und 

zerlochert waren, und fagte: »AH die Schuhe habe ich verbraucht, indem im 

mit dir ging und dich immer wieder rettete, auf daB ich dich ficher machte und 

dich zu diefer Stunde fuhrte und dich in eine Lage brachte, daft du nicht mehr 

entweichen kannft. Das geniigt mil', und ich habe dich ficher und brauche nicht 

mehr zu beforgen, daft ich dich verlore, « 

Und del' Dieb wurde gehenkt und gab feine Seele in die Hande des Ver~ 

fumers, Val' delTen fchlauer Bosheit und bosh after Schlauheit uns un[er Herr 

Je[us Chriftus bewahren moge, del' die Jahrhunderte del' Jahrhunderte lebt 

und herrfcht! 
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55. 

SEELENVERKAUF. 

IN FRANKREICH, WO DAS YOLK MEHR ALS ANDERSWO 
Vollerei treibt und rafcher als anderswo mit Schwiiren und Fltichen bei der 

Hand Hi, hat nch Folgendes ereignet: 
Etliche Leute, ehrbar in dem Sinne der Welt, fafien im Wirtshaus und 

tranken, und als ihnen der Wein warm gemacht hatte, begannen fie von aller., 
hand Dingen zu reden, und fo kam die Sprache auch auf die Frage, was nach 
diefem Leben fein werde. Da fagte einer: »Gar eite! taufchen uns diefe Pfaffen, 
die behaupten, daB die Seelen nach diefem Leben ohne Leiber weiterle~ten. « 

Und es erhob fich ein allgemeines Gelachter. UnterdeITen kam ein groBer, ftarker 
Mann zur Tur herein, und er fetzte fich zu der Gefellfchaft, forderte We in, 
trank und fragte fie, wovon unter ihnen die Rede fei. »Von den Seelen«, fagte 
der, der zuletzt gefprochen hatte,. und er fuhr fort: »Ware da einer, der die 
meinige kaufen wollte, ich lieBe fie ihm wohlfeil, und das Geld gabe ich allen 
ins Ge!ag zum Vertrinken.« Und wieder lachten fie aile; der Ankommling aber 
fagte: »Einen, der folche Ware verkaufr, fuche ich, und ich bin bereit, fie zu 

kaufen,. fag, urn wievie! gibft du fie mir?« Und der andere heitern Gefichts: 
»Um foundfoviel. « Und alsbald wurden fie einig, und der Kaufer zahlte fofort 
den Preis, und in heller Luft tranken fie aile miteinander aus vollen Kannen, 
und der, der die Seele verkaufr hatte, war einer der frohlichlten. 

Als es aber Abend geworden war, fagte der Kaufer: »Nun ifts an del' 
Zeit, daB wir jeder nach Haufe gehen,. bevor wir jedoch fcheiden, fo gebt erlt 
einen Spruch abo Wenn einer ein PFerd kaufr und das ilt an die Halfrer gebunden, 
ift da nicht auch die Haliter fein?« Und aile fag ten Ja, und wahrend der Ver= 
kaufer vor Schrecken tiber die Frage und die Antwort zitterte, packte ihn der 
Kaufer mit Leib und Seele und fuhl' mit ihm vor aller Augen in die Ltifre. 
Und er hat ihn ficherlich in die Holle gefchleppt,. denn er war der Teufel in 

menfchlicher Geltalt. 
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56. 

DANKBARKEIT. 

EIN GAR REICHER MANN IN MAILAND, ADRIAN MIT 
Namen, der feine Tomter verOlahfen wol/te, ging auf.die Jagd. Wahrend 

er durm den unwegfamen Wald dahinritt, fiel er in eine gar tide Grube; das . 
PFerd eotrann und lief nam Haufe. A11enthalben fudlte man ihn, fand ihn aber 
nlegends. Edt am 'andern oder am drinen Tage kam ein armer Mann, der 
mit fcinem Efel Holz fammdn wolfte, urn es in der Stadt zu verkaufen, bei 
cler Grube vorbei; er horte den Reimen [dU'eien uncl fragte ibn, wer er fei. 
Der antwoetete: »Ich bin Adrian; im bitte dich, ziehe mlm heraus. « Der Arme, 
clee Mados hiell, entgegnete: »Wie konnte ich dim, aUein, wie im bin, hel'aus .. 
ziehen? Habe idl dom niemand bel mie afs meinen Efd.« Abel' Adrian fagte: 
»Sammfe Bart, wincle illo zufammen und mame einen Strid<, cler bis zu clem 
Boden der Grube reimr.« Das rat Mados, nun fagte Adrian: »Mam zwei 
Halsfchlingen, eine fur dich und eine fUr den Efel, und zienet felban'der.« 

, Von uogefahr aber waren in diefe Grube aum ein Affe, ei,n Lowe und 
eine Schlange gefaUen. Als nun Adrian den FuB in den Stride [etzte und rief: 
»Zieh! Zieh!«, [prang ihm der Me, cler ein kluges Tier lit, kaum daB er fan, 
wie er hinaufgezogen wurde, auf den Kopf und klammerte fim an den Strick,. 
erfmred{t lieft Adrian fos, und dee Affe ging in die Hohe. Oben angelangt, 
entfIoh eel Mados aber rief, als er ihn [ah: »Wehe, mein [pottet der Teufel!« 
Adrian veedoppelte fein Gefmrei und rief: »Fiirmte dim nimt, im bin wirldim 
Adrian, erbarme dim meiner! Wirf mir den Strid< nom einmaf herab! « Das 
gefmah, aber nun tat der Lowe [0 wie fruher der Affe. und Adrian muBte 
fim wieder fallen lalIen. Kaum drauBen, floh aum der Lowe, und zum dritten tat 
dies aum dieSmlange. Verzweifelt hielt Mados alles fur Blendwerk und wollte 
nimmer auf Adrian horen, der immerzu fmrie und bar und alles moglime 
ver[pram. SmlieBlim aber zog er aum ihn heraus und teilte mit ihm fein Brat. 

1m Abenddunkel gelangten fie in die Stadt, Der reime Mann wurde von 
[einen Angehorigen und Freunden mit Jubel empfangen; [man waren au<h 
die Tifme gedeckt und die Speifen gebramt, und alles nahm Platz zum Mahle. 
N ur den Armen HeBen fie in einer Ecke Itehen, und aum der Hausherr fmerte 
fim, obwohl er ihn Itehen fah, nimt we iter urn ihn l gerade daB er einem Diener 

153 



fagte: »Gib ihm Brot und ein Stuck Fleifm.« Nam dem ElTen entfernten fi<h 
die Freunde; Mados abel' blieb. Darob argerte fim Adrian und fagte zu einem 
Diener: »Frag ihn, was fein Tagesverdienft ift.« Del' antwortete: »Zwoif 
Heller, wenn im zweimal in den Wald gehen kann.« Nun fagte Adrian: »Gib 
ihm amtzehn.« Mados abel' trat heran zu ihm, begann zu weinen und fagte: 
»Im und mein Efel haben uns Euertwegen gerackert, und nun gebt Ihr mil' fo 
wenig? Ihr begeht eine groBe Sunde.« Adrian fagte: »Nimt urn meinetwillen 
habt Ihr Eum fo geplagt, fondern wegen der andern, die Ihr herauszogt; 
ubrigens, fo viet, wie die, werde im Eum aum geben.« 

So ging denn Mados, und zu Haufe wurde er von feiner Frau ubel 
empfangen und durcb Keifen gequalt: »Warum kommlt du fo fpat? Wiefo hat 
der Efef die Bruit fo zerfcbunden 1« Und weinend erzahlte er ihr als ein= 
faftiger Menfm die ganze Gefcbicbte und wie fmlecht ihm del' Reime feinen 
Dienft gelohnt hatte; und er gab ihr das Geld. Nun troftete fie ihn mitfeidig 
und vermaledeite den Reichen. Am namlten Morgen konnte Mados vor 
Mattigkeit nimt aufrtehen und del' Efel aum nimt, und das dauerte viele Tage. 
Endlim abel' wieder zu Kraften gelangt, ging er wieder feiner gewohnten 
Befmaftigung nam und verdiente das Brot fur feine vier Kinder. 

So war er wieder einmal im Walde,. den EreilieB er weiden, indeffen er 
fim nam Holz umfah, das ihm dann del' Efel heimtragen follte. Von ungefahr 
blickte er zuruck; da fah er, wie ein Affe den Efel an der Halfter hielt und 
lief, fo daB der Efel, der fmrie, mit ihm laufen mufite. Dann blieb del' Affe 
mit dem Efel fiehn, rief Mados, mit den Lippen fmnalzend, herbei, und wies 

, ihm eine Menge Holz, das zum Wegfmaffen bereit lag, und dann begann er 
ihm beim Aufladen zu helfen. Und einen Tag urn den andern bereitete del' 
Affe Holz VOl', fo daB Mados dreimal, ja viermal des Tages in den Wald 
gehen konnte und oft bis zu drei Grofmen verdiente, und endlim merkte er, 
daB del' Affe derfelbe war, den er aus del' Grube gezogen hatte. Eines T ages 
aber kam im Walde ein Lowe auf ihn zu, und da ftieg er vor Furcht auf einen 
Baum; der Lowe jedocb nahm den Efel und fiihrte ihn in ein Tal. Langfam 
fiieg Mados herunter und ging ihnen nam in der Meinung, del' Lowe habe 
den Efel zerriffen; abel' der Lowe hielt den Efel ganz fanft felt, und neben 
ihnen lag ein toter Hirfch, und nun kam Mados nam dem Beifpiele des Affen 
auf den Gedanken: »Am Ende ifi das del' Lowe, den im herausgezogen 
habe. « Und den Hirfm, der feilt war, fmaffte er auf dem Efel heim und hieb 
ihn als einfaltiger Menfcb mit dem Beile in Stucke, mit dem Fleifch aum das 
Fell zerteilend. Und fo bracbte ihm der Lowe Hirfche und Eber und del' Affe 
Holz. Da gefmah es, daB die Schlange einen koftbaren Stein VOl' ihn hinlegte 
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und verfchwand. Froh zeigte er ihn feiner Frau und [agte: »Der wi I'd wohl 
ein Paar fchone Korduanfchuhe fur dich geben.« Abel' die Frau war kluger 

und ging zu den Wechflern, und del' eine bot ihr zwanzig Pfund, del' andere 

dreiBig. Da ging fie heim und fagte zu ihrem Manne: »Nun gehft du in die 

Stadt zum Kaifer und fchenkft ihm den Stein.« Und el' tat es, und del' Kaifel', 

del' die Kratt und die Schonheit des Steins erkannte, freute fich fehr lind gab 

ihm hundert Pfund. Davon baute er nch ein I-Iaus, und mit dem Reichtum 

wurde er auch kluger. In ein paar Tagen kam del' Stein dem Kaifer abhanden, 

und Mados fand ihn wieder und brachte ihn ihm wieder zuruck,. diesmal vel'.=

doppelte del' Kai[er den Preis. Und ott noch verlor er den Stein, und immer 

wieder fand ihn Mados, weil die Kraft des Steines die war, daB er bei niemand 

blieb, bis er zum vollen Werte bezahlt war. So gelangte Mados durch diefen Stein 
zu groBem Reichtum und wurde ein Freund des Kaifers. 

Nun klagte er wider Adrian. Del' wurde VOl' Gericht geladen, und Mados 

brachte VOl', wie er ihn aus del' Grube gezogen habe und ebenfo den Affen 

und den Lowen und die Schlange, und fuhr fort: »Als mil' dann Adrian 

achtzehn Heller gab und ich murrte, daB mil' mehr zukommen wurde, weil id1 

mich ihm zu Dienften [0 abgeplagt hatte, antwortete er mil'; Ihr habt Euch 

nicht nul' fur mich geplagt, fondern auch fiir die andern, und was Euch die 

geben, das werde auch ich Euch geben. Und del' Affe hat mil' Holz gebracht und 

del' Lowe Hirfche und Eber und die Schlange den Stein .« Da gaben die Rate 

den Spruch ab, daB del' Stein mehr wert fei als aile Reichtumer Adrians. 

Adrian abel' leugnete alles, und fo fOl'derte ihn Mados zum Zweikampf und gab 

das Pfand1). Del' Tag des Kampfes kam, und del' Kaifel' beftimmte fe/bel' das 

Feldt und fie begaben fich zu dem Walde bei del' Stadt. Und fiehe,aus dem Walde 

brachen Lowe, Schlange und Affe hervor und fturzten fich auf Adrian und 

ri[en ihn in Stlrcke. Und Mados war Sieger, und ihm wurde Adrians ganzes 

Befitztum und Erbe zugefprochen. 

I} S . Afwin Schurtz, Dos 1it5/(/me LeDi?/1 z ur Zeit del' MTitneji'l1lleJ' 2}, 1889, Jl, 159 f. 
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57. 

KAISER UNO BARIN. 

i\ NNUUS HERRSCHTE IN DER STADT ROM, DER VON 
.f-\: allen Freuden der Welt am meiften die Jagd mit der Meute und dem 
F ederfpielliebte. Und eines T ages ritt er in den Wald, urn den Hirfch zu hetzen, 
und bald fah er auch einen Hirfch, und der lief vor ihm dahin, und die Hunde 
fetzten dem Hirfche nach und entfernten nch immer weiter von ihm, fa daB er 
fchlieBlich weder Hirfch noch Hunde mehr fah; und fa war er allein, da aile 
feine Diener den Hunden gefolgt waren. Und da er nirgends einen Menfchen 
fah, ward er gar traurig und niedergefchlagen; und er gab feinem RoITe die 
Sporen und ritt weiter in dem Walde, und el' fiieB auf keinen Menfchen. 

Gegen Abend aber lief ein Lowe daher, der feine rechte Pfote hangen 
lieB, und kam auf ihn zu; erfchrollien woHte er fliehen, aber der Lowe .hielt 
ihn beim FuBe an und zeigte ihm die Wunde an feiner Pfote. Ais der Kaifer 
begriff, worum {'s nch handelte, fiieg er ab von feinem Pferd, und er zag dem 
Lowen den fcharfen Darn heraus; dann fammelte er Krauter und heilte ihm 
damit die Pfote. Und der Lowe geleitete den Kaifer in feine Hohle, und da 
war es Nacht geworden. 

Am Morgen neigte der Kaifer fein Haupt vor dem Lowen und ftieg zu 
Pferde und ritt davon; und er ritt den ganzen Tag und konnte doch keinen 
Weg aus dem Walde finden. SchlieBlich ritt er zuriid{ zu der Hohle des Lowen, 
abel' der war nicht da; am Abend aber kam er und brachte zwei Fette Schafe 
mit, und als er den Kaifer fah, bezeigte er ihm feine Freude und bot ihm 
beide Schafe. Der Kaifer, der, weil er den ganzen Tag nichts gegeITen hatte, 
hungrig war, nahm ein Eifen und fchlug Feuer aus einem Steine und richtete 
nch Fleifch zu lind aB, und er trank von dem WaITer, das dart flaB, und in der 
Nacht lag er neben dem Lowen und fchlief. Und am nachfien Tage befiieg er 
wieder fein RoB, und wieder ritt e~ den ganzen Tag und konnte keinen Weg 
aus dem Walde finden, und darob ward er traurig und bekiimmert, und 
wieder ritt er zuriirn zu. der Lowenhohle; der Lowe aber war weder da, 
noch kam er. 

Gegen Abend kam in die Hohle eine Barin, u~d als er die fah, erfchrak 
er heftig, die Barin aber zeigte ihm in ihrer Art, daB er ihr lieb war, und legte 
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ihm die Beute hin, die fie gemacht und mitgebracht hatte, und er fmlug Feuer 
und bereitete fich die Speife und afi; und als er gegelTen hatte, legten fie fim 
zufammen nieder. Unci der Kaifer erkannte die Barin fIeifchlim, und fie gebar 
ihm einen Sohn, der ihm glim. Dann ware er gern gefIohen, wagte es aber 
nimt urn der Barin willen. Und wieder erkannte er fie, und fie gebar ihm den 
zweiten Sohn, und aum der war feinesgleimen. Und zum dritten Male erkannte 
er fie, und nun gebar fie eine Tomter; die aber glim der Mutter, und als das 
der Kaifer fah, wurde er gar traudg. 

Eines Tages aber, als die Barin auf ihrem Beutezuge weit weg gegangen 
war, nahm der Kaifer die zwei Sohnmen, die er von ihr hatte, und entfloh 
mit ihnen; und auf der Flumt traf er den Lowen, den er einlt: geheilt hatte, 
und der fiihrte ihn aus dem Walde. Und als die Barin bei ihrer Heimkehr den 
Kaifer nimt vorfand, mamte fie fim mit ihrer TO!.hter auf den Weg und lief 
ihm, was fie nur konnte, nacho Da fie aber dann bei ihm den Lowen fah, fo 
erfchrak fie und getraute fich nicht naher heran; und fie nahm ihre T ochter und 
rifi fie in Stucke, und dann lief fie zuruck. 

Und der Kaifer war von Herzen froh, als er mit der Hilfe des Lowen 
aus dem Walde gekommen war, und der Lowe verliefi ihn, und er begab fim 
mit feinen zwei Sohnchen in fein SchloB; und die Herzoge und die Herren und die 
Weifen,dieihn feit drei J ahren nimt gefehen hatten, waren von Herzen froh. Und 
die Sohne wurden, als fie zu den Jahren gelangt waren, zu Rittern gefmlagen, 
und fie wurden weidliche Krieger und zogen in manmes fremde Land und 
gewannen vie! Guts mit der Kraft ihres Smwertes; unci fffiliefilim endeten fie 
ihr Leben in Frieden. Und fie ftarben beide an Einem Tage, und fie wurden 
in Einem Grabe beftattet; undauf den Grabftein wurde gefchrieben; Hier liegen 

del' Barin zwei S6hne, in Furmt erzeugt von dem Kaifer. 
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58. 

DER GLOCKSTAG DES WOLFES. 

A LS EINMAL EIN WOLF BEl TAGESANBRUCH AUF= 
ftand von feinem Lager und [eine fmlaffen Glieder reckte, ging ihm 

ein Furz ab; da fagte er, von eiteler Hoffnung getaufmt: »Gott fei Dank, heute 
werde im mim an koftlimer Speife erfattigen,. das ift die Bedeutung des Lauts, 
den im von mir gegeben habe.« 

Wie er dann feiner Wege ging, fand er einen ganzen Smmerlaib, del' 
etwa einem Fuhrmann entfallen war, und den Smmerlaib drehte er hin und 
wider und fagte: »Von dir eITe im nicht; du konnteft mir mein Gedarm ver= 
ftoren. Und warum [ollte im aum von dir eITen? Soli im mim dam heute, wie 
mil' mein Hinterer vorausgefagt hat, an led{erer Koft erlaben.« 

Er ging weiter, und da fah er einen eingefalzenen, geraumerten Sminken 
liegen; aum den kehrte er hin und her, und dann fagte er: »Von dir eITe ich 
nimt; du wurdeft mil' nur Durft machen. Warum follte im aber auch von dir 
eITen? wo im dam weiB, daB im mim heute an koftlicher Speife erfattigen 
werde.« 

Und als er furbaB ging, traf er eine Stute mit ihrem Fullen auf der Weide, 
und nun fagte er: »Gott fei Dank, im wuBte ja, heute wurde im Led,erbiITen 
fpeifen!« Und zu der Stute fagte er: »Fiirwahr, Schwefter, im werde dein 
Fullen eITen.« Sagte die Stute: »Du wirft tun, was dir beliebt; abel' geftern 
habe im mil' einen Dorn in den FuB getreten, und den, bitte id1 dim, follft du 
mir, wei! du Arzt bift, herausziehen, und dann magft du das Fullen eITen.« 
Und del' Wolf ging hin zu ihrem FuBe und wollte ihr den Darn herausziehen; 
fie aber fmlug ihm den Huf mitten auf die Stirn und entlief mit ihrem Fullen 
in den Wald. Und als der Wolf wieder zu nm kam, fagte er: »Nimt fmere im 
mim urn diefe Unbill; fatt werde im heute dennom werden.« 

Und er fmied, und da fah er auf einer Wide zwei Widder miteinander 
kampfen; und er fagte: »Gott fei Dank, nun werde im mim letzen!« Und zu 
den Widdern fagte er: »Wahl'haftig, Bruder, einen von eum werde im effen.« 
Antwortete del' eine: »T u, wie es dir beliebt, aber vorher fprim ein remtes 
Urteil zwifmen uns: diefe Wiefe ift unferer Vater gewefen, und weil wir fie 
;etzt nimt zu tei/en verftehen, kampfen wir urn fie.« Und der Wolf fagte: »Im 
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will es tun, wenn ihr mir fagt, wie. « Und der eine Widder fagte: »Hare 

Herr. Stelle dim, [0 es dir beliebt; mitten in die Wiefe; im gehe an das eine 

Ende, mein Gefell an das andere, und wer fruher bei dir fein wird, de (fen fall 

die Wiefe fein, und den andern magft du e(fen. « Sagte der Wolf: »Tut alfo.« 

Und die zwei Widder gingen jeder an ein Bnde der Wiefe, und dann liefen 

fie, was fi e nUl" vermomten, auf den Wolf zu, und fie trafen ihn mit gr05em 

Ungeftum und zerftie5en ihn von beiden Seiten fo ftark, daB er fim mit feinem 

eigenen Kote befuddte; und mit gebromenen Rippen und halbtot liefien fie ihn 

Iiegen und gingen ihres Weges. N am einer Weile kam der Wolf wieder zu 

fim, und er fagte: »Aum urn diefe Un bill fcher e im mim nimt weiter; fatt eITen 

werde im mim ja heute dom, w eil es mir mein Hinterer verheiBen hat.« 

Und er ging von dannen, und da traf er eine Sau mit ihren Ferkeln auf 

der Weide, und er fagte: »Gott fei gepriefen! wu5te im dam, im wOrde heute 

nom kaftlime Speife finden! « Und zu der Sau fagte er: »Smwefter, ich werde 

von deinen Ferkeln eITen. « Antwortete die Sau : »Du wirft tun nam deinem 

Gefallen, aber im bitte dim, taufe fie vorher, wei I fie noch heidnifm find,. dann 

magft du fie eITen .« Sagte der Wolf: »So zeig mil' den Brunnen. « Da fcihrte 

ihn die Sau zu einem Gufibett, wodurch das WaITer in eine MOhle lief, und 

fagte: »Siehe, das ift der geweihte Brunnen.« Und der Wolf ftellte fim, gleim 

als ein Geiftlimer, oben an den Muhlgang; als er aber.nam dem erften Ferkel 
greifen wollte, urn es ins Wa(fer zu taumen, da ftieB ihn die Sau grunzend' 

in den MOhlgang, und das WaITer rrieb ihn zu dem Rade, und deITen Speimen 

zerftieBen ihm die Glieder. Und als er mit MOhe entronnen war, fagte er: 

»Nimt gar arg bekummert mim diefer Trug; heute nom werde im, hat mir mein 

Hinterer verkOndet, trefflime Koft finden.« 

Als er dann urn ein Dorf ftrich, fah er auf einem Backofen ediche Ziegen 

ftehen, uner da fagte er : »Nun will ich Gatt preifen, daB ich lieblime Speife 

fehe«, und ging auf fie zu. Die Ziegen jedom fahen ihn kommen, und fa ver", 

bargen fie fim in den Of en. Und er ging hin zu dem Of en und fagte: »Smweftern 

wahrlim, von eum will im elIen, bis im erfattigt bin. « Und fie fagten zu ihm: 

»Hore, Herr: Wir find urn nimts anders willen hier, als urn eine MelIe zu 

horen, und die, bitten wir dim, fing uns duo Dann wollen wir herauskommen 

zu dir, und du magft tun, was dir beliebt. « Und der Wolf mamte einen Bifmof 

und begann vor dem Of en, fa Iaut er nur konnte, zu heulen. Und die Bauern, 

die ihn dergeftalt heulen harten, kamen mit Knutteln und Hunden und fmIugen 

ihn auf den Tad, und die Hunde biITen ihn blutig, und kaum nom halh lebendig 

entwim er. 

Und er krom unter einen groBen Baum und Iegte fim nieder, und nun 
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begann er zu klagen und mit fich zu hadern und rief: »AdJ, Herrgott, wieviel 
Obefs hat mich heute betroffen! Und wenn im es richtig befinne, fo itt die Schuld 
zu groftem Teile mein. Von wannen itt mil' der ttolze'Mut gekommen, daft ich 
den SdJmerlaib veramtet, den Sminken verfmmaht habe? Mein Vater war kein 

Arzt, und aum im habe die Heilkuntt nimt gelernt,. hatte ich es netig, den 
Arzt zu mamen und der Stute den Oorn herausziehen zu wollen? Und Rimter 
'war mein Vater auch nicht, noch habe im das Remt gelernt,. wiefo Hi mil' ein_ 
gefallen, den Vogt zu mamen und den Widdern Urteil fprechen zu wollen? 
Und Prietter war mein Vater auch nicht, und ich bin del' Smritt nimt kundig, 
von wannen itt mir in den Sinn gekommen, die Ferkel zu tau fen ? Geiftlich war 
mein Vater nicht, und im habe keine kirchliche Wiirde,. wie itt mir denn das 
Irrfal gekommen, den Bifmof mamen zu wollen und die Meffe zu fingen und den 
Segen zu fpenden? Am, wenn nur, du lieber Herrgott, ein Schwert herab= 
fiihre yon dem Himmel und mim weidlim triife!« 

. Oben auf dem Baume aber war ein Bauer, urn die Atte zu ftutzen, und 
der harte all das Reden des W olfes gehert, und als der Wolf mit feiner Klage 
zu Ende war, fchleuderte er fein Bei! herab auf ihn, und er traf ihn fo wumrig, 
daB der Wolf herumtaumelte wie ein Rad, und nam kurzer Wei!e fprang der 
Wolf wieder auf und blickte gen Himmel und in den Baum hinauf und fagte: 
»Adl, du lieber Gott, was fiir ein kriiftiger Gnadenort itt hier, und wie bald 
werden die Gebete erhert!« 

Und am ganzen Leibe wund und zerfmlagen, mamte er [jm eilenden 
Laufes auf den Heimweg in den Wald, nun ebenfo gedemiitigt, wie er vordem 

hoffartig gewefen war. . 
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59. 

BRANDSTIFTUNG. 

IN DER STADT W1MPFEN 1ST ES GESCHEHEN, DASS EIN 
Esel und eine Gans die Stadt verhrannt haben, und fa erzahlt man; ab 

es amh [a geweCen ilt, weiB idt nidtt, weil es einer Luge gar ahnlidt fieht. 
Zugegangen aber ilt es salcher~aBen: 

Es hatte einer einen Esel, und der ging und fraB Weintreltern, und davan 
wurde er trunken; dann lief er hinaus auf den Anger und legte fidt nieder 
und fdtlief, und er furzte gar arg und offnete den Hintern weit. Dart war aber 
eine Gans, und die zupfie ihm Beeren aus dem Hintern, und fdtlieBlidt Iteckte 
fie den Kapf fa tief hinein, daB ihn der Efel, als er den Hintern fdtloB, drinnen 
behielt. Und fie begann hefiig mit den Flugeln zu fdtlagen, und der ECeI, der 
fie im Hintern felthielt, lief heim. 

Ais er abel' bei feinem Haufe an dem Speidter varbeikam, hatten die, 
die dart arbeiteten, ein Feuer, wei! es Herblt war, und die Federn der Gans 
gerieten in Brand. Und der E[ellief in den Stall und ziindete ihn an, und [0 

verbrannte die ganze Stadt. Ifts wahr, fo His wahr. 

II 
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60. 

ABT UND SCHAFER. 

E IN GROSSER HERR BAUTEEINMAL EIN KLOSTER, UND 
als ihm dann das Geld ausging, fag-ten ihm feine Rate, er folie den 

Abt diefes Klofters um einiges fragen und fim yon ihm, wenn er keine Antwort 
wiffe, ein groBes Stuck Geld zahlen laffen. Und die Fragen, die der Herr ftellte, 
waren, welme fems ni~ts taugten, welche Steitle die drei beften und we/me 
die drei [mlemteften feien, welme vier niemand halten kanne und wie weit 
Gluck und Ungliid{ voneinander feien. Da aber der Abt nimts zu antworten 
wuBte, riet man ihm, den Smafer zu fragen und Frift zu ver/angen. Das tat 
er, und der Schafer muBte den Abt machen. 

lInd als der Herr kam, faB der Smafer in del' Kutte auf dem Stuhl des 
Abtes und fagte: »Die fems, die nimts taugen, find Salz faen und Kiefe/fteine 
mahen, aus leerem Bemer trinken und einem Blinden winken, vom Ti[me auf: 
ftehn mit leerem Magen und in der Miihle Harfe [mlagen. ~< lInd er antwortete, 
die drei beften Steine feien der Tauf(tein, der Wetzftein und der Miihlftein, 
die drei fdllemteften der Hagelftein, der Stein im Auge und del' Blafenftein . 

. Und er antwortete, die vier, die niemand halten kanne, feien die: niemand 
kann halten den Wolf an der Braue, den Baren an der Klaue, die Smlange 
am Zagel, den Habimt am SmnabeL Und er antwortete, Gliid{ und Ungluck 
feien voneinander fo weit wie Heute und Geftern,.und urn den Grund gefragt, 
antwortete er: » Wei! im geftern Schafer war und heute Abt bin.« Und der 
Herr, der das Klofter geftifret hatte, fagte: »So follt Ihr denn immer Abt fein.« 
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61. 

DAS FLEISCHPFAND. 

IN DER STADT ROM HERRSCHTE COELESTIN IN GROSSER 
Klugheit, und er hatte eine [chane Tomter. Und es war dort ein Ritter, der' 

war zu diefem Fraulein in Li~be entbrannt; aber er dachte bei fim: »Es bedunkt 
mim fflr unzweifelhaft, daB mir der Kaifer feine T omter niemals zur Frau geben 
wird, weil im delTen nimt wurdig bin; wenn im frei/im wenigltens die Liebe 
des Frauleins irgendwie gewinnen konnte, fo wurde mir das genugen.« Zu 
often Malen ging er zu ihr, urn ihren Willen Zll erforfchen; fie jedom antwortete: 
»DlI muhlt dich vergebens. Glaublt du denn, du werdelt mim durm deine fuBen, 
trugerifchen Worre kirren? Das wird nie und nimmer gefchehen in meiner See!e!« 
Sagte del' Ritter: »Wenn im dim alfo fmon nimt zlIr Gattin haben kann, was 
muB im dir geben, auf daB du eine Namt bei mil' liegelt?« - »Giblt du mir 
hundert Mark, fo darffi: du eine Namt bei mir liegen.« Und del' Ritter fagte: 
»Dein Wille wird erfullt werden.« Und auf der Stelle verfah er fim mit dem 
Gelde und iibergab es dem Fraulein: 

Als es dann Namt geworden war, beltieg er das Bett des Frauleins,. abel' 
fmier augenbliddim fmlief er ein. Und fie warf ihre Kleider ab und legte fidl 
an feine Seite; er jedoch lag die ganze Namt in tiefem Smlafe. Am Morgen 
erhob fie fim, zog ihre Kleider an und wufm fim die Hande; und er wurde 
durch fie aus dem Smlafe gewemt. Und monter geworden, fagte er zu ihr: 
»Komm her ZlI mir, auf daB im meinen Willen erfullen kann.« Aber fie: »Bei 
meines Vaters Heil, das tu im nicht. 1m tue dir kein Unrecht, Freund: bift du 
nimt mit mir ubereingekommen, daB du eine Namt bei mir liegen darffi:? 
und ift das nimt gefchehen? Du aber haft die ganze Namt verfmlafen und mir 
keinerlei Trolt gebramt,. fchreibe es alfo dir fe/ber zu und nicht mir.« Qber diefe 
Worte wurde der Ritter gar traurig, und er fagte zu ihr: »Was muB im dir 
geben, daB im nom eine Namt bei dir fchlafen darf?« - »So vie! wie diesmal, 
und nimt urn einen Heller \veniger.« Er willigte ein und verkaufte all feine 
beweglime Habe und gab ihr denfelben Betrag wie vordem; aber fiehe das 
Wunder: er wurde ebenfo bedient wie in der erften Namt. Das betriibte ihn 
mehr, ills fich glauben lieBe, das Herz begann ihm Zll pochenl>, und er damte 

1) 3 Koni/le, 3, 26" Gendi's, 43, 30. 
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bei fich: »Weh mir, wehel All mein Gut habe ich dahin gegeben, und erreicht 

habe ich nichts lAber, und wenn es das Leben koften follte, ich will die Ge= 

fchichte zu einem andern Ende bringenl« Und er fagte zu dem Fraulein: »Was 

muB ich dir fur die dritte Nacht geben?« - »Ebenfo viel wie die andern Male, 
und nicht urn einen Heller weniger.« Und er fagte: »Dein Wille gefchehe.« 

Und er machte nch auf in ferne Lande, und er kam in eine groBe Stadt, 

wo viele Kaufleute lebten und mancherlei Weltweife und unter diefen auch. 

der Meifter Virgilius. Und der Ritter fprach mit einem reichen Kaufmanne 

folgendermaBen: »Liebfter, ich braucheGeid. Wenn du mir bis zu demunddem 

T age hundert Mark leihen willft, fo verpfande ich dir aile meine Landereien, 

fodaB fie dir allefamt zufallen, wenn ich den vereinbarten Tag verfaume.« Sagte 

der Kaufmann: »Um deine Uindereien fchere ich mich. nicht viel, gehft du 

aber auf den Vorfchlag ein, den ich. dir machen will, fo magft du von mir naG.1 
deinem Belieben fordern.« Antwortete der Ritter: »Was immer du vcrlangen 

wirft, ich bin auf alles einzugehen bereit, wenn du mir nur in meiner Bitte 
Genuge tuft.« Nun fagte der Kaufmann: »Nimmft du die Bedingung an, die 

ich dir fag en will, fo werde ich. deine Bitte erfullen. Der Vertrag foil fo fein: 
du fchreibft: mir mit deinem Blute eine SdJritt, daB es mir, wenn du die Frift 

nicht einhaltft, bedingungslos freifteht, alles Fleifch deines Korpers mit einem 

fcharfen Meffer abzulofen I bift du damit einverftanden, fo bin ich. bereit, deinem 
Begehren zu willfahren.« So machtig liebte der Ritter das Fraulein, daB er in 

alles willigte und die Schritt mit feinem Blute machte und fie befiegelte; und 

nach.dem fie befiegelt war, gab ihm der Kaufmann den verlangten Betrag. 
Als nun der Ritter das Geld hatte, uberlegte er: »Wenn ich. nicht mit diefem 

Gelde meinen Willen erfulle, fo bin ich. ein Kind des Todes«; und er dachte 

bei fich.: »Das foil nimmer gefchehen.« Und da er von dem Rufe des wei fen 

Virgilius gehol't hatte, fo ging er hin und fagte zu ihm: »Edler Meifter, ich. 

habe Euch. einen geheimen Anfch.lag anzuvertrauen, und ich. bitte Euch., daB 

Ihr mir darin mit Rat und Tat beiftehet.« Und Virgil ius antwortete: »Sag, was 

dir beliebt, und ich. werde nach. meinem Witz tun, was du wunfcheft.« Und der 

Ritter fagte: »Ich liebe die Toch.ter des Kaifers mehr, als fich. glauben lieBe; 

ich habe mich. mit ihr urn einen groBen Betrag geeinigt, bin ;edoch in zwei Nach.ten 

betrogen worden. Fur die dritte Nacht habe ich mil' nun von einem Kaufmann 

Geld unter der Bedingung geliehen, daB er, wenn ich den zwifch.en uns ver.=

einbarten Tag nicht einhalte, das Recht hat, mir all mein Fleifch. mit einem Meffer 

von den Knoch.en zu fchneiden. Das konnte aber nich.t gefch.ehen, ohne daB er 
mich. dabei totete; darum bin ich. zu Euch. gekommen, auf daB Ihr mir fowohl 

hierin als auch in meiner Liebe zu dem Fraulein helfet.« Und Virgilius ant", 
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wortete: »Einen torimten Vertrag hafr du mit dem Kaufmann gefchloffen, weil 
ein Gefetz des Kaifers befreht, daft der Menfch leiden muB, wozu er fim in 
freiem Willen verpfIichtet hat; fieh alfo wohl zu, daB du den befrimmten Tag 
einhaltft. Was wei tel' das Fraulein betrifft, fo will im dir die Wahrheit kunda 

tun: zwifmen den Laken ihres Bettes liegt dn Zettel, del' die Kratt hat, daB 
jeder, der rich in das Bett legt, alsbald einfchlafen mufi und nicht Fruher erwachen 
Itann, als bis de( Zettel entfernt worden ift. Weno du alfo zu clem Bette kommft, 
fo greife, bevor du dim niederlegfi, zwifchen das Laken und die Ded<e, und 
du wirft den Zettel finden I dann fchleudere ihn weit weg und fteige kUhnlich 
in das Bett, und du wirft nimt einfmlafen, es fei denn, du wollteft es: tue dann 
mit dem Fraulein nam deinem Willen, und dir wird Ehre und Ruhm werden.« 
Dies gehort, frohlockte der Ritter und dankte dem Meifrer fur den guten Rat. 
Und unverziiglim eilte er zu dem Fraulein und handigte ihr das Geld ein. 

Als es dann Nacht war, trat der Ritter in das Gemam des Frauleins. 
Heimlim bramte er die Hand zwifmen Laken und Decke, und er fand den 
Zettel und warf ihn weit von fim! dann ftieg er ins Bett und fteHte fim fchlafend. 
Das Fraulein, in dem Glauben, er fchlafe fo wie die andern Male, zog ihre 
Kleider aus und ftieg aum ins Bett. Und fmon legte er Hand an fie. Da fagte 
fie voller Befturzung: »ErbarmetEuch meiner und raubet mil' nimt die Blume 
meines Magdtums! im will dir doppelt fo vie! Geld geben, wie du mil' gegeben 
haft.« Der Ritter jedom fagte: »Du fprichft eitel; endlim werde im erfullen, 
urn delTentwillen im fo vie! gelitten habe.« Und er erkannte fie fIeifchlim. Dann 
abel' liebte er fie in fo wunderbarer Weife, daB er langer als zwei Women tiber 
den zwifmen ihm und dem Kaufmanne feftgefetzten Tag bei ihr vel'weilte; feine 
Liebe war fo groB, daB er von Tag zu Tag der Frift vergaB. 

Eines Namts aber, als er zu Bette lag, kam ihm derVertl'ag, den er mit 
dem Kaufmanne gefchlolTen hatte, ins Gedamtnis, und das Herz begann ihm 
zu pomen, und er fagte zu der Ge!iebten: »Wehe, daB' ich dich jemals erblickt 
habe! Sieh, nun bin ich dn Kind des T odes! Aus Liebe zu dir habe im von 
einem Kaufmanne Geld geliehen unter del' Bedingung, daB er, fo im den zwifmen 
uns vereinbarten Tag verfaume, durch meine Smritt das Remt haben foil, mir, 
ohne daB im widerfprechen diirtte, all mein Fleifm vom Leibe zu fchinden; und 
jetzt find tiber den Tag hinaus zwei Women verftrimen, und im habe mim nie 
daran el'innel't, weil ich dim alfo liebte.« Sagte das Fraulein: »Bekiimmert Eum 
nimt al1zufehr! gehet zu dem Kaufmanne und verdoppelt ihm den Betrag, und 
ift er damit nimt zufrieden, fo foil er verlangen, was er will, im werde es ihm 
geben. « 

Durm diefe Worte getroftet, zog del' Ritter in die Stadt, wo der Kauf .. 
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mann lebte; und er begegnete ihm auf der StraBe, u?d er begrufite ihn demiiti; 

genug. Der Kaufmann aber antwortete: »So fage ich nicht zu dir.« Und de 

Ritter: »Liebfter, da die Frift unfers Vertrags iiberfchritten ift, will ich dir dei, 

Geld verdoppeln.« Aber der Kaufmann: » Das haben wir nicht fo vorbefprochen 

ich will es fo haben, wie du dich verpffichtet haft.« Sagte der Ritter: »Verlangc 

fur mein Vergehen fo viel Geld von mir, wie du willft, und ich werde es di 

erftatten.« Antwortete der Kaufmann: »Du fprichft umfonft: gabeft du mi 
alles Gut der Stadt, ich nahme es nicht, fondern nur das, was zwifchen un: 

vereinbart, verbriett und befiegelt worden ift.« Und unverzuglich lieB er del 

Ritter greifen und ihn in den T urm in fichern Gewahrfam bring-en, bis der Richte' 

in die Stadt kommen und zu Gerichte fitzen werde. 

Und als dann der Richter da war, kamen die Kaufleute und auch der RitteJ 

vor ihn; und auch jener Kaufmann war da und wies gegen den Ritter die mi 

feinem Blute gefchriebene und mit feinem Siegel befiegelte Sduitt vor. Un< 

nachdem der Richter gefehen hatte, daB es des Ritters eigenes Tun war, fagt~ 
er: »Fur jedermann im Reiche gilt das Gefetz, daB er, wenn er fich in frden 

Willen zu etwas verpfIichtet hat, leiden muB, wozu er fich verpfIimtet hat 

darum foil dem Kaufmanne nach dem Gbereinkommen des Ritters mit ihrr 

willfahrt werden, auf daB das Gefetz in allem erfiillt werde.« 

UnterdeLTen hatte die Geliebte des Ritters Kundfchatter gehalten, urn zu 

erfahren, was fur einen Fortgang das Recht gegen ihren Buhlen' nehme. A(~ 

fie nun gehort hatte, daB es ihm ans Leben ging, fo hatte fie fich die Haare 

abgefchnitten und koftbare Mannskleider angezogen und einen Zeiter beftiegen 

und war zu dem Palafte geritten, wo ihr Geliebter feines Urteils harrte. Und 

fie trat ein und griiBte den Richter mit geziemender Ehrerbietung. Allefamt 

hielten fie fur einen Ritter, und der Rimter fragte fie, woher fie fei und was 

fiir ein Gefchatt fie bei ihnen habe. Und fie fagte: »lch bin ein Ritter aus fern en 

Landen und bin von ungefahr durch diefe Stadt geritten; da ift mir das Gefchrei 

zu Ohren gekommen, daB ein Ritter hier unter euch urn einer Verpffichtung 

willen, die er gegen einen Kaufmann auf fim genommen hat, zum T ode ver= 

urteilt werden foil, und fo bin ich gekommen, urn diefen Ritter von dem Tode 

zu retten.« Und der Rimter fagte: »Es ift ein kaiferHmes Gefetz, daB der Menfch 

leiden muB~ wozu er fich mit freiem Willen verpfIimtet hat; wenn jedoch der 

Kaufmann, mit dem er den Vertrag gemacht hat, deiner Ankunfi: halber Mi.tleid 

mit ihm hatte, fo ware mir das uber die MaBen Iieb.« 

Dies gehort, wandte fich das Fraulein zu dem Kaufmann und fagte: 

»Liebfter, was haft du davon, wenn diefer Ritter, der bereit ift, fein Urtei/ zu 

empfangen, getotet wird? Es ift doch beLTer, du nimmft das Geld, als daB du 
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ihn in den Tod triebert.« Der Kaufmann aber antwortete: »Du [primft um= 

fonft. Ohne Zweifel habe icl) das Remt auf meiner Seite: fo wie fim er nam 
feinem freien Willen verptlimtet hat, fo werde im den Vertrag nam m~inem 
freien Willen halten, wie es das Gefetz verlangt, LInd ihm daher kcine Gnade 
erzeigen; er ift zu mil' gekommen, nimt im zu ihm.« Und das Fraulein fagte 

. zu dem Kaufmann: },Im bitte dim, wieviel foil im dir geben, daB du meine 

Bitte erhorft? Als Gefmenk von mir will im dir dein Geld verdoppelo, und 

fo dir das nimt remt ift, fo heifme von mir, was du willft, und idl werde es dir 

geben.« Der Kaufmann abel' fagle: »Habe im es dir denn nom nidlt deutlim 

genug gefagt, daB im meinen Vertrag haben will? Glaube es dam einmal!« 

Nun aber fagte das Fraulein vor allen, die da waren: »Herr Rimter, fallet 

einen geremten Sprum nam dem, was im Eum fagen werde. Ihr habt gehort, 
wieviel im dem Kaufmanne ftir das Leben des Ritters geboten habe unci wie 

er alles abgelehnt hat und die Wohltat des Gefetzes fumt; und das ift mir ganz 

lieb. Horet mim alfo, Ihr Herren allefamt: lhr wiBt, dafi fim der Ritter clurm 
feine Verfmreibung nie zu etwas anderm verpflimtet hat, als dafi der Kaufmann 

das Remt haben foil, ihm das Fleifm von den Knomen zu fchneiden; von dnem 

Blutvergiefien ift nie ein Wort gefprochen worden. Kann er denn das Fleifch 

fchneiden, ohne Blut zu vergiefien, dann mage er auf der Stelle Hand an ihn 

legen; vergiefit er aber Blut, dann foil der Konig wider ihn walten.« Als dies 

der Kaufmann harte, fagte er: »Gebt mir mein Geld, und im verzicbte auf 

jeden Anfprum.« Das Fraulein aber antwortete: »Nein, fage id1 dir, du wirfi 
kein Geld bekommen, wei! du, obwohl im dir geboten habe, wieviel ich nul' 

vermomte, nimts genommen, fondern gerufen haft: 1m will meinen Vertrag 

haben. Leg alfo Hand an ihn, aber htite dim, einen Tropfen Bluts zu ver= 

gieBen.« Dergeftalt fah [jdl der Kaufmann tiberliltet und zog ab, und fa war 

dem Ritter das Leben gerettet, und er bezahlte nimt einen Heller. Und das 

Fraulein kehrte nam Haufe zuriid{, zog fim aus und kleidete ficb wieder als 

Weib. 

Als dann aum ihr geliebter Ritter heimkam, fprang fie ihm entgegen und 

fragte ihn, gleim als wtiBte fie von nimts, wie er der Gefahr entronnen fei. 

Und er erzahlte: »0 liebfte Herrin, du tiber alles geliebte, heute ware es mir 

bald ans Leben gegangen. Als im aber hatte zum T ode verurteilt werden follen, 

da trat auf einmal ein Ritter eill, ein fmoner Jiiogling, fo dafi im einen fmonern 

nie nom gefehen habe, und der hat mim durm feine Klugheit nimt nur vom 

Tode gerettet, foodern aum von jeder Zahlung befreit. « Sagte das Fraulein: 
»Da bift du undankbar gewefen, daB du den Ritter, del' dir das"Leben gerettet 

hat, nimt zum Mahle einludeft.« Und der Ritter: »Pl6tzlim iii: er eingetreten, 
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und plotzlidJ war er wieder weg.« - »Wiirdeft du ihn erkennen, wenn du ihn 
faheft?« - »Ja, fehr wohl.« Da ging fie in ihr GemadJ und zog fidJ fo an wie 
fruher, als fie in del' Verkleidung weggegangen war. Und als fie del' Ritter fah, 

erkannte er fie an aHem; er fiel ihr urn den Hals und fagte unter Freuden= 
tranen: »Gefegnet fei die Stunde, wo idJ mit dir zufammengekommen bin.« 

Und unverzuglidJ vermahlte er ficb mit ihr. Und fie lebten lange in Gluck und 

Freuden, und endlidJ gab en fie ihre See/en in Frommigkeit Gott zuruck. 
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62. 

BAUERNSCHLAUHEIT 

ZWEI BORGER UND EIN BAUER TAT EN EINMAL EINE 
Wallfanrt nach Mekka, und fie wollten Gefellen fein bei der Zen rung, 

bis fie nach Mekka kommen wiirden, und dann gebrach es innen an Speife, 
da ihnen nichts verblieben war als Mehl fur ein einziges kleines Brot. Als 
fie das fahen , fagten die Burger untereinander: »Wenig Brot haben wir, und 
unfer Gefell ifi gar gefraflig; darum miiffen wir Rat halten, wie wir ihn urn 
feinen T eil an dem Brote bringen und, was fur uns alle ware, allein aufelTen 
konnen.« Und fie fanden den Rat, fie wollten das Brot kneten und baffien 
und wahrend des Baffiens fchlafen, und wer dabei den wunderbarften Traum 

haben werde, der folie das Brot al1ein effen diirfen,. und diefen Vorfchlag machten 
fie mit triigerifcher Lift, weil fie den Bauer fur zu dumm zu derartigen Ranken 

hielten. Und fie kneteten das Brot und legten es ins Feuer; und dann ftreffiten 
fie fich hin, urn zu fchlafen. Der Bauer aber, der ihre Hinterhaltigkeit erfaflre, 
nahm, wahrend die beiden fchliefen, das Brot noch halbbad<en aus dem Feuer 
und afl es auf und legte [jch wieder hin. 

Und der eine von den Burgern tat, als fuhre er vor Schreffien aus dem 
Schlafe, und rief feinen Gefellen an, und der fagte: »Was haft du? «, und er 
antwortete: »Einen wunderfamen Traum habe ich gehabt: zwei Engeloffneten 

mir die Pforten des Himmels und nahmen mich und fiihrten mich VOl' den 
Herrgott. « Und fein Gefell fagte: »Wahrhaffig, ein wunderharer Traum, den 
du gehabt haft. Ich aber habe getraumt, mich fuhrten zwei Engel, und fie fpalteten 
die Erde und fuhrten mich hinab in die Holle. « Und der Bauer ftellte fich, 
obgleich er alles harte, weiter [chlafend, die Burger jedoch, die Betrogenen, die 
betrugen wollten, riefen ihn an und wed{ten ihn, und er antwortete ihnen 
fchlauerweife, als ware er erfchrod,en: »W er ruff mich?« Und fie: »Deine 
Ge[ellen.« Und der Bauer: »Seid ihr denn [chon zurud<?« Und die beiden: 
»Wo follen wir denn gewefen fein, dafl wir zuruffigekommen fein follten? « 
Darauf der Bauer: »Mir hat getraumt, zwei Engel feien gekommen, und die 
nahmen den einen von euch und offneten die Pforten des Himmels und fuhrten 
ihn vor Gott; und d~nn nahmen den andern zwei Engel und fuhrten ihn durch 
die geoffnete Erde in die Holle. Und da ich dies fah, fo dachte ich, ihr wiirdet 
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nirnt mehr wiederkommen, und fo bin ich aufgefi:anden und habe das Brot 

gegelfen.« 
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63. 

DIE TEILUNG. 

OER GUTE UND DER BOSE BESCHLOSSEN EINMAL, 

Gefellfchafi:miteinander zu machen, und del' Bore,der emfiger iltund immer 
etwas im Schilde flihrt und nicht ruhen kann, ohne einen Trug oder ein Unhei! 

geftifi:et zu haben, fagte zu dem Guten, es ware wohlgetan, wenn fie fich nach ' 

einem Erwerb umfahen, von dem fie ihren Unterhalt ziehen konnten, und del' 

Gute war es zufrieden. Und fie einigten fid1 Schafe zu halten. Als aber dann 
die Schafe geworfen hatten, fagte der Bore zu dem Guten, er folle fich etwas 
von dem Ertrage wahlen, LInd der Gute, der ja gut und befcheiden iff, wollte 

nicht wahlen, fondern fagte dem Boren, er folie wahlen. Der Bore, fchlecht 'und 

betrugerifch, wie er ilt, lie5 fich das gefallen und fagte, der Gute folie fich die 

Lammer nehmen, wie fie aus dem Mutterleibe kamen, und er werde die Milch 

und die Wolle der Schafe behalten; und der Gute gab fich mit diefer Teilung 

zufrieden. Nun fagte del' Bofe, es ware gut, Schweine zu halten, und auch 

das war dem Guten recht. Als abel" die Schweine warfen, fagte der Bafe, da 
bei den Schafen del' Gute die Jungen und er die Milch und die Wolle genom men 

habe, fa folle der Gute jetzt die Milch und die Wolle del' Schweine nehmen 

und er werde die Jungen behalten. Und del' Gute nahm diefen Teil. 

Dann fagte der Bafe, fie wollten irgendein Gartenkraut bauen, und fie 

ftem.ten,Ruben. Und als die gewad1fen waren, fagte del' Bore zu dem Guten, er 

wiITe niche was das fei, was er nicht fehe, abel' dam it der Gute fehe, was er 

nehme, fa folle er die Blatter nehmen, die aus den Ruben hervorgefchoITen und 

uber der Erde waren, und er wel'de nehmen, was in der Erde fei; und del' 

Gute nahm diefen Tei/. Hierauf bauten fie Kohl, und als der aufgegangen war, 

fagte der Bore, der Gute folie, wei! er bei den Ruben das libel' del' Erde ge= 

nommen habe, diesmal das in der Erde nehmen, und del' Gute nahm diefen 

Teil. 

Und dann fagte der Bore zu clem Guten, es ware wohlgetan, wenn fie 
fich ein Weib nahmen, das ihnen dienen wurde, und der Gute war es zufrieden. 

Und als fie das Weib hatten, fagte der Bore, del' Gute folle fich den Tei! 

vom Gurtel bis zum Haupte nehmen, und er wolle den Tei! vom Gurtel bis 

zu den Fii5en, und def Gute nahm diefen Teil. Und es war fa: del' Teil des 
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Guten verrichtete die Hausarbeit, und der Tei! des Boren war mit diefem ver= 
~eiratet und muBte bei ihm fchlafen, und fo wUl'de das Weib fchwanger und 
gebar einen Knaben. Und kaum war der geboren, fo wollte fie ihn an die Brua 
nehmen. Da das aber der Gute fah, fagte er, das durfe fie nicht tun; denn die 
Milch fei von feinem Teile, und er werde keineswegs einwilligen. 

Als nun der Bofe frohlich kam, urn feinen Sohn zu betrachten, fo weinte 
del', und er fragte die Mutter urn den Grund, und fie fagte, er weine, weil fie 
ihn nicht 1tille. Der Bofe fagte, fie folle es doch tun, aber die Mutter fagte, 
das verwehre ihr del' Gute, weil die Milch von feinem Teile fei. Dies gehort, 
ging del' Bore zu dem Guten und fagte ihm lachefnd und fcherzend, er folie 
doch die Frau feinem Sohne Milch geben laffen; der Gute ;edoch fagtc, die Milch 
fei von feinem Teile, und er werde es nicht tun. Dies gehort, begann del' Bofe 
in ihn zu dringen, abel' del' Gute fa gte, als er fah, in welcher Not fich der Bore 

befand: »Freund, glaubet ja nicht, daB ich .fo wenig klug ware, daB ich nicht 
gemerkt hatte, welche Teile Ihr aets gewahlt und welche Ihr mil' gelaffen habt; 
trotzdem habe ich nie etwas von Euem Teilen gefordert und mich armfelig 
mit dem beholfen, was Ihr mil' gabt, undIhr habtEuch nie urn mich bekummert 
und nie MaB gehalten. Da Euch jetzt Gott in eine Lage gebracht hat, wo Ihr 
etwas von mil' braucht, fo verwundert Euch nicht, daB ich es Euch nicht gebe, 
fondem erinnert Euch, was Ihr mil' tatet, und leidet das fur das andre.« 

Als del' Bofe begriff, daB der Gute die Wahrheit fprach und daB fein Sohn 
folcherweife werde frerben muffen, war er fehr betrubt und begann den Guten 

urn Gottes willen zu bitten, er moge Mitleid mit dem kleinen Gefchopfe haben 
und nicht mehr an feine Schlechtigkeit denken, und von nun an werde er immer 
nach feinen Wunfchen tun. Und da das der Gute fah, erachtete er, daB es von 
Gott wohlgetan gewefen fei, den Boren fo weit zu bringen, daB es fah, wie 
ohne die Gute des Guten keine Rettung fei, und er erachtete das als eine groBe 
BuBe fur ihn; und er fagte dem Boren, wenn er feine Einwilligung haben 
wolle, daB die Frau feinen Sohn fiille, fo muffe er den Knaben auf den Rucken 
nehmen und mit ihm durch die ganze Stadt gehen und dabei fo laut, daB es 
alle horten, verkunden: »Freunde, wiffet, mit Gute fiegt del' Gute uber den 
Bofen. « Und del' Bofe war damit gem einverfianden, und er fand, daB er das 

Leben [eines Sohnes billig genug erkautt hatte. 
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64. 

DIE SIEBEN SCHWANE. 

EIN JaNGLING, EIN GROSSER IN DEM SINNE, WIE WIR 
gemeiniglich Leute von adeligem Geblut und mitReichtum GroBenennen, 

ftieB einmal, als er mit feinen Hunden im Walde jagte, auf eine Hinde mit zehn" 
endigem Geweih, die weiBer war als Schnee. Auf flud1tigem RoB fetzte er ihr 
im Waldesdunkel nach und kam fo immer tiefer in den Wald hinein, bis er end" 
lim in einer tiefen, dicht bewachfenen Schlucht abftieg. Nicht nur die Hinde, 
fondern auch die Hunde hatte er verloren, und wie er fo, hin und wieder ins 
Horn ftoBend, um die Hunde zurum.zurufen, umherftreitte, kam er zu einem 
Quell, und darin faB, eine goldene Kette in der Hand, eine Nixe, die die nackten 
Glieder badete. Ihre Schonheit nahm ihn fofort in Liebe gefangen; er lief hin, 
nahm ihr unverfehens die Kette, in der ihre geheime Kratt lag, und hob fie, 
nackt wie fie war, auf feinenArmen aus dem Quel1. Und ohne noch weiter an 
die Hinde und feine Hunde zu denken, vermahlte er fich mit ihr und beging 
die Hochzeit noch in derfelbigen Nacht unter freiem Himmel bei dem Quel1. 
In der Stille der Mitternacht aber betrachtete die Nixe, die [chon des Namens 
einer Jungfrau beraubt war, den Lauf der Sterne, und da erkannte fie, daB fie 
fechs Sohne und dne Tochter empfangen hatte; undzitternd und angftlid1 tat 
fie das dem Gatten kund, und er erquickte fie mit Umarmungen und troftlichem 
Zufpruch. Und als es tagte, fuhrte er fie als feine Gemahlin in fein SchloB. 

Seiner Mutter war es gar nicht lieb, als fie die Nixe fah und als fie erfuhr, 
daB fie der Sohn zllr Gattin genommen hatte, fie wuBte, daB ihr die Schnur 
an Macht und Ehren werde vorange[etzt werden, und fo qualte fie der Neid, 
lind fie fann eifrig, wie fie es anftelJen konnte, um den Sohn feiner Liebe 
abfpenftig zu machen und Zwietracht zwifchen fie zu faen . Da fie aber darin 
ohnmachtig war, indem der Sohn nicht nur nicht auf ihre Worte horte, fondern 
fich fogar gegen fie fchwer erbofte, anderte fie ihren Plan und erdachte fich ein 
unheimliches Verbrechen, entfetzlich nur es zu horen, und begrub es bis zur 
geeigneten Zeit in der Heimlichkeit ihres Herzens. Und urn es ficherer und 
beffer ausfuhren Zll konnen, verhehlte fie die todliche FeindCchatt, verbarg den 
Groll ihres innerften Gemuts, zeigte der Schnur ein freundliches Geficht, ehrte 
fie als Herrin lind hegte lind unterwies fie als Tomter. 
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LInd del' Leib fd1woll der jungen Frau Tag fur Tag mehr an, und es katn 
ihre Stunde; und da gebar fie in den SchoO ihrer Sd1wieger - ich wei/) nici1t 

foil ich fagen: gluddich oder unglucklich - fechs Sohne und eine Tochter, wie fi~ 
einlt vorhergefehen, und jegliches Kind hatte urn den Hals ein goldenesKettlein. 

Nun war aber auch fur die Schwieger Zeit und Gelegenheit gekommen, das 

fchon feit langem erfonnene Verbrechen ins Werk zu fetzen : fie nahm der Mutter 
die fieben Kinder und legte an ihrer Statt neben das Lager der Schlafenden 

fieben Hunde, die vor neun Tagen zur Welt gekommen waren. LInd die Kind= 

lein ubergab fie einem ihr getreuen Knechte, und fie befchwor ihn bei feiner 
T reue, aile fieben zu erdroffeln und zu begraben oder fie zu ertranken. LInd 

der Knecht verfprach das treulich auszufuhren und trug die Kinder in den Waldo 

LInter einem Baume fetzte er fie ab und fchickte fich an, fie mit den Handen 

zu erwurgen; aber Barmherzigkeit oder Abfcheu vor dem Verbrechen lieO ihn 

davon abltehen, und er lieO fie am Leben und ging davon, indem er fich fagte, 

er habe die Hande rein behalten und den Befehl treulich genug ausgefuhrt. 
Gott abel', del' Urheber und Schopfer des Ails, der alles fieht und alles erhalt 
und lenkt, fonderlich abel' das Menfchengefchlecht, del' in den Kindern, wie 
un fcheinbare Wefen fie auch waren, doch feine Gefd10pfe erblickte, fandte ihnen 

zu derfelbigen Stunde, wo der Knecht gegangen war, einen Ernahrer, einen 

Greis namlich, der, der Weltweisheit befHffen, den Wald der Stadt vorgezogen 
hatte und in einer Hohle wohnte. Der fand fie, hob fie auf und fchaffte fie in 

feine Hohle; und fortan nahrte er fie mit der Milch einer Hinde, und das fieben 

Jahre lang. 
Wahrend noch der Sklave mit den Kindern auf dem Wege in den Wald 

war, rief das verruchte alte Weib ihren Sohn: »Komm, Sohn, fchau, was fur 

fchone, adelige Kindlein dir deine Gattin gefchenkt hat!« Und fie wies ihm die 

Hunde und uberhaufte ihn mit Vorwurfen, daO er der Mutter, die ihn von 

einer folchen Gattin habe loren wollen, nie fein Ohr geliehen habe. Allzufehr 
der Mutter vertrauend, hatte er nur noch Abfcheu vor der Gattin, fur die er . 

vordem in fo heiBer Liebe entbrannt war; ganzlich zu Haft verkehrt, lie6 er die 

Hunde ertranken, die Gattin aber, ohne ihr die Moglichkeit zu laffen, fich zu 

verantworten oder die Miffetat zu leugnen, mitten in feiner Burg bis zu den 
Brulten ei ngraben; un d all feinen Ri ttern,D ien er n ,Poffen reiOern u n d Schmarotzern 

befahl er, fich die Hande vor dem Mittageffen und vor dem Nachtmahl nur uber 

ihrem Haupte zu waf chen und fie an ihrem Haar zu trocknen, und keine andre 

Speife follte ihr gereicht werden, als wie fie fur die Hunde bereitet wurde. Und 

diefe Unbilllitt fie fieben lange Jahre, und die weifien Glieder entbloOten fich, 
da die Kleidervermoderten, und diefe fchneeige WeiOeverkehrte fich in Schwarze, 
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fd1warz ward auch das Anditz, die Augen gruben fich tief in die H6hlen, die 

Stirn verrunzelte das FJeifdJ verzehrte nch, und die Haut fchlotterte nur noch , 
urn das Gerippe. 

Die Kindlein aber wurden in diefen fieben Jahren von dem weifen Greife 

mit der Hirfchenmilch trefflich auferzogen, und fchon aBen fie von dem Fleifche 

des Wildes und der Vogel, die fie felber erlegten. Da gerchan es durch die 

Fiigung des alles fehenden Gottes, daB ihr Vater, als er im Walde jagte, von 
ungefahr auf die Kteinen traf, die goldene Kettlein um die Halfe hatten. Sofort 

von einer eigenen Zuneigung erfaBt, begann er die Fliehenden zu verfolgen, 

aber plotzlich entfchwanden fie feinen Augen, foda/) er, um feine Sehnfumt 

betrogen, heimkehren mu/)te,. und auf dem SchlolTe angelangt, erziihlte er der 

Mutter und allen andern, was er gefehen hatte. Die Mutter, der mit ihrem 
bOfen GewilTen bei diefer El'zahlung das Herz kloptte, rief jenen Knecht und 

fragte inn, ob er die Kinder getotet oder verfchont habe. Er geltand, er habe 

fie zwar nom bei Leben, aber fchon lterbend unter einem Baum verlane~. Nun 

fagte fie: »Wahrhaftig, heute hat fie mein Sohn gefunden, und lauffi: du nimt, 

fuchlt fie und nimmlt ihnen fo oder fo die Kettlein, fo find wir beide verloren.« 

Sowohl urn feinetwillen als aum der Herrin wegen beforgt, eilte der 

Knemt in den Wald, urn die Kinder zu fumen. Nachdem er fie am erlten Tage 

und am zweiten und am dritten vergebens in dem Diddcht gefucht hatte, fand 

er die Knaben am vierten Tage in einem FluB, wo sie, inSmwane verwandelt, 

fpielten, wahrend ihre Schwelter am Ufer die Kettlein hiitete. Und da das 

Magdlein aufmerkfam zllfah, wie fich ihre Briiderlein lultig im WalTer tllmme!ten, 
fchlim fim der Knecht vorfimtig heran, und es ge!ang ihm, fim unverfehens der 

Kettlein der Knaben zu bemamtigen,. das ihrige freilich mu/)te er inr lalTeh. Froh 

kehrte er zu feiner Herrin zurii& und brachte ihr die Kettlein, und fie liefi einen 

yoldfchmied kommen und befahl ihm, ihr daraus einen Becher zu machen, und er 
nahm die Kettlein. Zuerlt fetzte er fie dem Feuer aus, aber fie fmmolzen rticht, 

dann fchlug er mit dem Hammer auf fie ein, aber die Miihe blieb eite!: fie 

wichen dem Eilen ebenfo wenig wie dem Feuer, und nur an Einem Kettlein 

wurde ein Ring ein weniges befchadigt. Aufierltande alro, etwas auszurimten, 

wagte er die Ketten und verwahrte fie; dann nahm er von feinem eigenen 

Golde, fovie! inr Gewimt betrug, machte daraus einen Becher und bramte ihn 

der Alten. Die legte ihn fofort in einen Schrein,. nie trank fie daraus, nie aum 

zeigte fie ihn ihrem Sohne oder fonlt jemand. 

Die Knaben aber vermochten nam dem Verlulte ihrer Ketten nicht wieder 

ihre menfchliche Geltalt anzunehmen. Mit der Sii/)igkeit ihrerStimmen beklagten 

fie vieJ und lang das Gefmid{, das die homlte Macht iiber fie verhangt hatte, 
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und dann [chwangen fie fich mit ihrer Schwefter, die fich nun auch in einen 
Schwan verwandelt hatte, hoch hinauf in die Lutte, urn nach einem See odel 
FluB auszublicken, wo fie bleiben konnten. Nach fangemFfuge durch dieWcite 
fahen fie endlich einen wunderfam groBen See, an dem ein SchioB lag. Entzuckl 
von feiner Schonheit, gingen fie nieder, und fie waren froh, einen ihnen taug= 
lichen Ort gefunden zu haben. Das SchfoB aber war das ihres Vaters, und e~ 
kronte den iiberhangenden Felsgipfel eines jah abfaHenden Berges, den [chiel 

rings urn der See umfchloB. Und der aus clem Berge auffchieBende Fels war fc 
hoch, daB er eher an den Wolken als am Boden zu hatten fchien; von der Berg= 
feite nur auf einem ffimalen Pfade erklimmbar, ftreckte er feine ganze WUfif 
fo weit in den See hinaus, daB man je und je geglaubt hatte, er mulTe mit del 
ganzen Laft del' Gebaude in den Abgrund fttirzen. Dort oben alfo lag da~ 
SfiloB, und fcine Fenfter blickten auf den See. Und an einem diefer Fenftel 
lehnte gerade, tiber irgendetwas finn end, del' SchloBherr, als er die Vogel fah, 
deren Art ihm an diefem o.rt ganzlifi unbekannt war. Entzuckt von ihrel 
Schonheit und von der Lieblichkeit ihrer Stimmen, befahl er all feinem Gefinde, 
niemand folie fifi unterftehen, fie zu ffirecken, fondem tagtaglifi feien ihnen 
Speiferefte und Tiffitiberbleibfel auszuwerfen, damit fie fich eingewohnten und 
lieber in dem See verweilten. Und nur ein paar T age lang hattendas die Dienel 
getan, als die Schwane fchon fo zahm geworden waren, daB fie zu der Stund€ 
des MittagelTens und des Nachtmahls ftets ans Ufer kamen und auf das gewohnt€ 
Futter mit groBer Begier warteten, und es war ein angenehmes, ergotzliche~ 
Schaufpiel, wenn fie den Brotkrumen odeI' den Fifchreften in den Wellen de~ 
S.ees nachfetzten, DasMadchen aber, derSchwaneSmwefter, diewiedermenfm= 
lime Geftalt angenommen hatte, ftieg tagtaglim ins SchioB hinauf und er= 
bettelte ihre Lebensnotdurtt wie eine Waife. Und was fie an Abfallen von de~ 
Vaters Tifch erhielt, davon behielt fie ftets einen Teil fur die arme Nixe, die. 
wie 'gefagt, mitten in der Burg bis an die Bruft eingegraben war, und bot ihl 
es Hnter Tranen, von einer kindlimen Neigung bewegt, ohne zu wilTen, daB e~ 
ihre Mutter war, und den Reft trug fie den Brtidern hinab an das Seegeftade 
Und die Brtider kamen geflogen und begruBten fie mit dem Smlage ihrel 
Ffugel und dem Wohllaut ihrer Stimmen und nahmen ihr die Speife aus derr 
SmoBe; und nachdem fie je~en gektiBt und umarmt hatte, ging fie auf da~ 
SchioB zurtick, urn die Namt bei der Mutter, die fie, wie gefagt, nicht kannte. 
zu verbringen. Alle fahen fie taglim zum See hinabgehen und mit den Smwaner 
teiten, was fie erbettelt hatte; alle fahen fie tiber der eingegrabenen NiXE 
weinen, und verwundert fagten fie untereinander, fie habe [chier eben da~ 

Antlitz, das diefe in den guten Tagen gehabt habe. Aber aum der SmloBhel'l 
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wurde, fooft el' fie fah, dul'm eine eigenal'tige Liebe gezwungen, den Blick auf 
ihr ruhen zu laffen, und fo rief er fie endlim,. und indem er fie genau betramtete, 
entdeckte er an ihr manmeriei Zeimen feines Gefmlemtes und fmlieB1im aum 
das goldene Kettlein urn ihren Hals. Und in der Erinnerung an feine Nixe 
fagte er: »Sag mil', Magdlein, wer hi!i: du und woher, und wer find deineEltern, 
und wie mam!i: du es, daB die Smwane aus dem See zu dir kommen?« Und 
feufzend und das Antlitz mit Tranen netzend, antwortete fie: »Oh im, Herr, 
Vater und Mutter gehaht hahe, das, wi'irde im fagen, wiffe im nimt, wenn es 

nimt unmog1im ware, daB ein Menfch ohne fie zur Welt kame oder auf del' 
Welt ware; abel' gefehen habe im fie nie, habe auch nie vernommen, daB fie 
ein anderer g~fehen oder gar gekannt hatte. Die Schwane abel' find meine leib", 
limen Bruder.« Und nun erzahlte fie, wie fie von dem weifen Greife gefunden 
und fieben Jahre mit Hirfmenmilm genahrt worden feien, wie die Bruder bei 
dem Bade im Fluffe die Kettlein verI oren hatten, weshalb fie denn die menfch", 
lime Geftalt nicht wieder annehmen konnten, und wie fie fich in diefem See 
niedergelaffen hatten. 

Bei diefem Gefprach war nicht nur die Alte anwefend, diefer Ausbund 
aller Niedertramt und Abfchaum del' Weiher, fondern auch del' Knecht, del' 
Vollftrecker jenes Verbrechens, und bei den Worten des Magdleins fahen fie 
einandel' an, konnten fim aum, in dem BewuBtfein ihrer Smuld, nicht fo ganz", 
lich ver!i:ellen, daB nicht die Rote ihrer Gefichtel' die heimlich verubte Miffetat 
vel'raten hatte. Und weil alles Gute und alles Schlechte von einer Urfache aus", 
gehen muB, fo lieB es Gott, del' Smopfer und Urhebel' allel' Dinge, deffen Auge 
alles durmdringt, deffen Weisheit nichts entgeht, del' es wedel' duldet, daB die 
Unfchuldigen zugrunde gehen, noch daB fich dieSchlechten allzu lang ihrel' Bos" 
heit ruhmen - fo lieB es alfo Gott zu, daB fich del' graufame Sinn del' Alten 
fo wie der des Knechts zu dem Vel'fuche anftamelte, das Magdlein aus dem 
Wege zu raumen. Und als fie nach ihrer Weife zum See hinab!i:ieg, folgte ihr 
del' Knecht,. und wahrend er der Fliehenden mit blankem Schwerte nachfetzte, 
kam von der andern Seite der SchloBherr dazu, der von ungefahr auf dem 
Rumwege vom Felde war, und der fchlug ihm das gezud{te Schwert aus der 

Hand. In der Angft vor dem Tode entdemte der Knemt das heimlime Verhremen . 
und erzahlte, wie ihm alles der Reihe nam von der Herrin befohlen worden 
war. Der SchloBherr hefragte fofort [eine verhl'emerifche Mutter und erpreBte 
ihr durm die F olter die Wahrheit. Aus dem Smreine wurde der goldene Becher 
geholt, der aus den Kettlein hergeftellt fein follte, und del' Goldfmmied wurde 
gerufen und wurde befragt, ob er zu dem Becher die Kettlein verwendet habe, 
und er ge!i:and, was er getan hatte, und gab die Kettlein zuri'idc Freudig nahm 
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fie das Magdlein und brachte fie den Brudern in dem See und gab jedem das 

feinige, Und alle'nahmen wieder die menfchfiche Geftalt an bis auf den einen, 

an delTen Kettlein . der Schmied den Ring zerbrociJen hatte; und diefer cine 

konnte feine Gell:alt nie mehr andern, fondern blieb als Schwan der lI:ete Gefell 

eines [einer Bruder, und dies ill: der Schwan, von dem auf ewige Zeiten die 

Gefchichte erzahlt, daB er das SchiffJein mit dem gewappneten Ritter an goldener 

Kette gezogen hat, 

Und del' Vater ftigte fich zu [einen Kindem und die Kinder zu ihrem 

Vater, und die Nixe wurde aus del' Grube gezogen und durch Bader, Salben 

lInd bahende Binden zu del" alten Schonheit hergell:ellt, Die elende Vette I abel', 

die jene Bosheit getragen und ausgeheckt hatte, muBte das Schickfal erleiden, 

zu dem die Nixe verdammt worden war, und fie fiel nach dem Worte der 

Schrilt in die Grube, die fie [eJber gegraben, 
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65. 

LANGE JAHRE EIN AUGENBLICK. 

K AISER FRIEDRICH WAR EIN GAR EDLER HERR, UNO 

die Leute, die eine befondere Begabung hatten, kamen zu ihm aus allen 
Landern, wei I er fie gem und reichlich befdlenkte und ihnen ftets ein freund= 

liches Geficht zeigte; fo fanden fich denn bei ihm ftets Sanger, SpieHeute, 
Schonredner, Kiinftler, T;oftkampen, F echtmeifter und allerhand andres 

fahrendes Volle 

Eines Tages waren in dem Saale des Kaifers fchon die Tifche gedeckt, 
und das WaITer fur die Hande wurde herumgereicht, als drei Schwarzkunftler 

in Pilgettracht kamen; fie begruBten den Kaifer, und er fragte fie: »Wer ift del' 
Meifter 'von euch dreien?« Da trat einer vor und fagte: »Herr, das bin ich.« 

Und del' Kaifer bat ihn urn eine kleine Probe ihrer Kunft. Und fie fprachen 

ihre Befchworungen und brauchten ihre Zauber: Das Wetter begann fich zu 
truben, mit einem Male ging ein Regen nieder, es donnerte uncl blitzte, und 

dann brach ein Hagel herein mit Schlofien wie aus Stahl. Und die Ritter begannen 

in die Gemacher zu entfliehen, der eine dorthin, der andere dahin. Und das 
Wetter klarte fich wieder, und die MeHter heifchten Urlaub und baten urn einen 

Geleitsmann. Der Kaifer fagte: »Wahlt ihn euch«, und fie wahlten den Grafen 

von San Bonifacio, der dem Kaifel' zunachft ftand, und fie fagten: »Herr, befehlet 

ihm, uns gegen unfere Feincle zu helfen.« Und der Kaifer befahl ihm dies und 

redete ihm zu. 
Del' Graf machte fich mit den drei Meiftern auf den Weg, und fie fuhrten 

ihn in eine fchone Stadt. Und fie ftellten ihm hochgeborene Ritter vor und fagten 

zu ihm: »Diefe find da, um dir zu gehorchen «, und fie verfahen inn mit einem 

fchonen Renner und pl'achtigen Waffen. Und die Feinde kamen zum Kampfe, 

und der Graf vernichtete fie und befreite das Land. Dann fchlug er noch drei 

Feldfchlachten, die man ihm auftrug, und unterwarf fich das Reidl. Und die 

M~ifter gaben ihm ein'Weib, und er zeugte mit ihr menrere Kinder; und er 

hatte fchon eine lange Zeit die I-iel'rfchatt inne, als die Meifter von 1hm gingen. 
. Und als fie endlim wiederkamen, war er ein Greis geworden, und rein 

altefter Sohn hatte die Vierzig hinter fich. Und fie fagten zu ihm, fie woHten 
mit ihm den Kaifel' und den Hof befuchen. Und del' Graf antwortete: »Die 

IZ· 
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Kaiferwiirde hat wohl [chon mehrere Male gewechfelt, und die Leute werdel 

jetzt ganz andere fein; warum follte ich zuriickkehren?« Und die MeHter fagten 

»Wir wollen dich auf jeden Fall hinfiihren .« 
Die Reife dauerte eine lange Zeit, und endliffi kamen fie bei Hofe an 

und fofort gingen fie zu dem Kaifer und feinen Baronen: und noch immer wurd, 

das WaITer herumgereicht, das man herumgereidlt hatte, als der Graf mit del 

Schwarzkunftlern aufgebrochen war. Und der Kaifer fragte den Grafen, warun 

er zuruckkomme, und der erzahlte ihm feine Gefchichte, und zum SchluITe fagt, 

er: »Ich habe ein Weib, und meine Kinder find vierzig Jahre alt. Und dre 

Feldfchlachten habe ich gefchlagen. Die Welt hat fich ganzlich zuriickgedreht; wi, 

geht das nur zu?« Und der Kaifer hiefi ihn, feine Gefchichte auch den Baronel 

und Rittern zu erzahlen, und allgemein war das Vergniigell und die Ver 

wunderung. 
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66. 

DER GLAUBE VERSETZT BERGE. 

Es WAR EINMAL EIN SCHUSTER, DER NAHM DAS 
Gebot des Evangeliums »Wenn dich dein Auge argert, fo reiB es aus 

und wirf es weg von dir« l) Duchltablich, und a1s er einmal ein Weib mit einem 
Auge angefehen und daran Argernis genommen hatte, riB er es nch aus. 

SpateI' gefchah es einmal, daB del' Konig del' Sarazenen, der einen AnlaB 
gegen die Chriften fuchte, auf fremden Rat zu ihllen fagte: >> In euerm Evan=, 
ge1ium fteht gefchrieben, wenn eiller einen G1auben wie ein Senfkarn habe, fa 
konne er zu diefem Berge fagen, er moge nch heben, und es werde fa gefchehen 2) i 

erfullt dies nicht eiller von euch Christen, fa fallt ihr allefamt an Leib und Leben 
geltratt werden.« Und der Patriarch von A1exandrien rief die Geiftlichkeit und 
das Valk zufammen und fragte zu otten Ma1en, ab nch einer erbotig mache, 
dies zu vallbringell. Da waren aile fchier verzweifelt; jener Schufter aber fagte, 
er habe Vertrauen auf Gott, daB er diefes Werk verrichten werde. 

An dem feftgefetzten Tage kam eine grafie Menge Sarazenen fawahl wie 
auch Chrilten zufammen, und del' Konig beftand auf feinem Befehle, und der 
Schufter ging allein an den FuB des Berges. Und er begann zu beten, und del' 
Berg erhob fich und bewegte nch in den Lutten auf die Stadt zu. Und die Heiden 
baten die Chriften, fie follten den Berg zum Stillftande bringen, auf daB er nicht 
die Stadt erdrucke. Und auf das Gebet del' G1aubigen legte nch del' Berg zwifchen 

zwei andere Berge. 
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HAUFIG VORKOMMENDE ABKuRZUNGEN 

Bolte~PoHvka = Anmerliungen zu den Kil1der~ und Hausmarchen du Bdiau Gdmm, 

neu bearbeitet von Johannes Bolte und Georg Polivka, 1913f. 
Cafo/Rom = Catafogui? 0/ Romances in tne Departement 0/ Manuscripts fit tne British 

MuseuJIl.Vo!. I,1883 and Vol. II, 1893 by H. L.D.Ward,VoJ. III, 1910 by J.A.Herbert. 
Chauvin = Bi61/0grapfile des ouvrages araDes ou l'efati/s aux araDes . . par Victor Chauvin, 

Lii':ge, 1892 f. 
Hilka, Compifatio = Neue Beitrage zur ErzafifUl1gsf!teratur des Mittefa!tel's (die COJ1l~ 

pifatio Singufaris Ex<?mpforum del' Hs. 'Lours 468, ergal1zt dilrch eine Schwejiu: 

fiam!/chri/t Bent 679) von Dr. Alfons Hilka = Sonderabdruck aus dem 90. Jahres~ 
bericht d. Schles. Ges. f. vater!' Kuhur. 

Kohler = Kfeinue Schri/ten von Reinhold Kohler, hg. von Johannes Bolte, 1898 f. 
RTP = Revue des tradiTions popufaires. 

ZDMG = Zeiifchri/t der DeuijdJen Morgenfand({chen Gefof(fchaji. 

Z TJTJ = Zeitfchri/t des TJereins/iir TJof/is/iunde. 



ZUR GESCHICHTE UND VERBREITUNG 
DER MARCHEN 

1. Die Frau im Smrein. Nach einer Novelle Giov. Sercambis (Novd[e inedite 

per cura di R. Renier, Torino, 1889,294 f., Nr. 84); vgl. dazu K6hler II, 1900, 625. 

Das Marchen ift die erfte europaische, nicht vie! fpater als 1374 niedergefchriebene 

parallele zu del' allgemein bekannten Rahmenerzahlung von Taufemfundi!liur Nadit (und 

del' HlfIldert Ncicfjte); die zweite, von ihl' vollig unabhangige findet lich in dem 28. Gefange 

von Ariostos Orlando .furloso (vgl. Pio Rajna, Le .fontl def!' Oria/tdo .fur/oso, 2a ed., Firenze, 

1900, 437f.), auf dem die 8. Patrana in dem Patra/j'udo von Juan de Timoneda (Novdistas 

anteriores d Cervantes in der Bib! de aut. espan., Madrid, 1850, 141 f.), eine Erzahlung 

in dem Andern Theil der Geficfjte Phlfanders VOI1 Sittewa[d von H. M. Mofcherofch (hg. von 

Bobertag, 220f.) und die Versnove!le La Fontaines Jocol1de beruhen. DaB das berilhmte 

Marchen von Konig' Schehrijar und Konig Schahzaman, das Anatole France in del' Rotisserie 

de [a relite Pedauque (1893) als eine »jungli: erli: von M. Galland in Europa verbreitete 

arabifche Sage« feinem Abbe Coignard in den Mund legt, indifchen Urfprungs ift, hat fchon 

A. W. Schlegel geahnt; den durchaus fchlilfligen, durchwegs luckenlofen Beweis hat erft Emm. 

Cosquin in del' Abhandlung Le Pro[ogue·cadre des MifTe et tlJ1e I1U/ls, [es [igelZdes pl?rses 

et [e [Ivre d' Estber, Paris, 1909 (Separatabdruck aus der Revue olb[iqu? rntf?l"I1ott"ol1ofi?) 

erbracht. Den SchluBli:ein odeI', wenn man will, die Grundlage fill' Cosquins Gebaude bilde te 

eine Erzahlung des zum Toldoter Trip/talia gehorigen !(ieu tsa pijii !iillg, das der im 

Jahre 280 nach Chrili:us verftorbene Seng'~huei aus dem Sanskrit ins Chinelifche ilbertragen 

hat, diefe Erzahlung harte Edouard Chavannes als 19. del' 'Fab[es et cOl1les de ['Im/e in 

den Actes du Xlf)- cOl1gres il1ternatlolta[ des oriel1ta[istes, Paris, 1906, p. I, sect. 5, 127 f. 

veroffentlicht, nicht ohne auf das arabifche Marchen ufw. hinzuweifen und beizufilgen: L' origine 

hindoue de ce conte n'avait pu jusqu'ici etre etabli avec certitude. Del' Inhalt derindifch: 

.chinelifchen Gefchichte ift, von Nebenfadllichem abgefehen, del': 

E in wegen kiner Schonheit zum KOllige berufener junger Mann freht VOl' feiner Abreife, 
wie f'ich feine Frau einem Fremden hingibt/ del' Kummer daruber nimmt ihm die Schon. 
heit. Bei Hofe anS"e[an~t, \vird er im StaHe untergebracht/ da wird er Zeuge, wie die 
Hauptgemahlin des Kon~gs zu einem Pferdeknecht fd\[eicht, und e.r wird wieder froll, da 
er r.ch fast: "Wenn die Galtin des Konig's fo handelt, U(ll wieviellllehr Redtt hat meine 
Frau 1« Dann erklart e.r dem Konige, wie er feinen Oleidlmut und felne Schonhelt vel'
loren und wiedergefullden hat, beide ver[affen die Welt. 

Wie man (jeht, ili: dies nur dne Parallele zu dem Eingang der Rahmenerzahlung von 

1001 Nacfjt und unfers Marchens; zu dem zweiten Teite, der auch mit der Faffung Arioli:s 

wenig mehr gemein hat, bezieht lim Cosquin zuerft auf zwei Srud{e in Somadevas Kathii: 

saritsiigara und auf eine Gefchichte in dem auf del' indifchen SlIliasaptatl beruhenden per: 

lifchen Tutrname/i Mohammed Kadiris, dann aber auf das Samugga:DschiitaJia, die 436. 

von des Buddhas Wiedergeburtgerchichten (Dutoit, Jiifa!iam, 1908 f., III, 584f.,. E. und 

H. Luders, Buddbl/fifcfje Miircbel1, 1921, 206f.). Auch zu diefem aber, wenigfi:ens Zl! dem 
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Hauptzuge, finder lida, was Cosquin fn:illdJ nom nida wiO'en konnte, dne Parallele unter dcn 

dunb Seng-huc.i erhahen gebliebenen indifchen Gefdlidllen, milgeteilt hat lie Chavannes h\ 
den Cinq ends COII/I'S 1'1 opofoglil's ~xtrnks flU rdplittRO minois, Paris, 1910f., I, 3n f., 
Nt. 109 (die frOner erwlihnte ifi cbt:ndort , 374f. als Nr. 107 wiederholt): 

Aus V erdrull nbcr das f<h :lmlofe Ilenehmen feincr Sth:fmuner ver!ii!lr \:in i(i5nigsfohn 
(las vaterliche Reid! und gent ins Gchirge. E r fie;g! auf dnen Baum, an delftn F'uBe einc: 
QyeJle iii'. Bin Brahman ko mml, nimml ein Bad und 11h, hierauf bring! er aus fein em 
Lcibe durm den Mund dnen T op( hervor, in dem lich cine Frau befindet, und vert;n!g! 
Iich mit illr. D .. nn fcbliifi u tin. Nun holt ebenfo die Frau cinen Topf aus inrern Leib(, 
dem entlieigt ein Junger Mann, und lie gibt lid! ihm hln. Nad!her verfmluckt lie ih,en 
T opf mit ihrem Liebhaber, der Brahman Iieckr lie in den feinigen, verfdl[udtt diefen und 
geht. Oer Prinz kebrt in die Heimar zurOck und veranlaRt fein en Vater, den Brahmanen 
einzuladen, diefem werden 5peiren far drei Perronen vorgdetzr. Verwundert fagt er, er 
fei dodl aUein, mull aber die Prau bervorbringen und diefe wieder den Jangling. Den Sdllull 
bildct die Mahnung des Prinzen an den Ko nig, feine Gattinnen in a[[em gewahten :u 
lalfen, well ihre Oppigkeit Ja dodl nidlt :u' unterdradten fei. 

Sehr bemerkenswert ifr, nimt nur wegen der Wiederkehr einu besondem Zugu aUI 

der eben mitgeteilten Gefmi d!te, fondern aud! wcgen threr 1i.tiologifd! en Tenden:, cine Er .. 

.tlih[ung der:u Anfang des 11. Jahrhunderts n. Chr. verfallten DfuUIIIQporlRSIl des Dsmalna .. 

Monchs Amifag;'tti: 

Der Asker MaJ;ldapakau§ika vertraut' seine T omter Chll:ya (d. i. Smanen} der Obhut 
des T odesgones yama an. Zwifcben den %weien entfllinnt fld! tin Litbesverha1tnis, Yama 
tragt die Gdiebte forran in feil1em Leibe, und dieftn verh'illr fle l1ur, wenn er eine gtwiITe 
Zeremonie voll:ieht. Oem Feuergotte Agn; gelingt u, Chll:ya :u verfohren, fle nimmt 
Ilin inlhren Leib und witd fodann von Yama vetfcblu&t. DurdJ AgnisVerfcbwinden getit 
die Welt in atge NOT ; die Menfmen konnen nlcht mehr kocben, und die G Otter entbehren 
det 0l?fet. Det Wlndgoll Vayu fumt auf 1ndras Befehl den Vermtlhen, fcbli ell litft gib! tr 
allen G6ttern ein Mabl, und dabd erhah Yama, wie in der Ef:liblung5eng .. hueis, drei .. 
fadie Speise (und drti Stilhle). Auf ftine verwunderte Frage erfiihtt ef, Chaya rei [chuld. 
Nun befreit er fle, und fle befrell Agni, dider nieht vor dem ihn bedrohenden Gotte du 

. TOOes. Seither hilt flm Agni vtrborgen, und urn ihn hnvofZurufen, bedarf es tiets tinu 
A1,ltircngung (Feuerreiben, Feuerfchlagen). 

Nadt Nic. Moronow, Diu DhQFIIlflpaFtiSIJ d,S AlllitQgotl; 1903 (DUO, 32 tindet flch 

diese dort im Auszuge mitgeteihe Legende aum in dem Dhiirfllfh¥lInQ Haribhadras. 

Eine w~itett Parallele zu dem Zuge von dem in die (dem Manne elnverleibte) Frau 

einverleibten JOngling enlhalt die 164. Erzlihlung von Hl mavi!ayas KQlhllrQfnllRQrQ (deutfd! 

von Hertel, 1920, II, 140). U rn dnen ~afien, in dem der GehOrnte nidit nur die Prau.. fondun 

aum det en Liebhaber miUragt, handelt es lidl in dem 9. der 1869 von E. Prym und A. Socin 

in cinem Dorfe des Antilibanons aufgezeidineten, 1915 von G. Bergnrliller herausgt gebenen . 

N~uQrQln4lj6en Mdrm,", 27f., ditfes iii aud! deshalb bemerkcnswert, wei! es einerfeits die 

.:wei erfien H a uptmolive Sercambis ufw. entMlt, namlim die Untreue der Frau des Unter .. 

tanen rowohl als audt de r des Konigs und die gemeinfame Wanderung der Betrogenen, 

andeterfeiu nom ei llen Anklarig :u der erfien der nadi Seng.huei mitgeleihen GeKhiditen 

bietet, aD die Stelle derSchonheit lrooch, derentwegen der Konig den Premden holen 1i'i6t, trill 

die'Fahigkcit, durch rein Lachen alles zum BIOhen zu bringen. Diefer Zugerfdieint fmon in einer 

auch zum nfil;!n H aupTmotiv zu erwahnenden Er:iihlung der SURnsopfl1ti (7UXfIlS silllp/i;" 

cio, 21 f., Nt. 9, 'T. OrlJ(lIior 63 r., Nr. 17, MQri'l/ht.06urjutzunlllO l f., Nt. 9), du tarkifmen 

7ut;,wmuh (Oberfetzt von G . Rofen, 1858, II, 71 f.) und des von Nemfmebi bearbdteten 

perlif<hcn 7ufinQIllt>h (Pertfch in de r ZDMG, XXI,529f.). 

Zu det von Cosquin, 13 milgeteilten Gefchimte Somadevas iii: auf ihr GegenliO& 

bel K~mendra zu verweifen (Z Vp,. XIX, 88): hier verlangt die Frau von ledem Liebhaber 
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einenRingund hat auf diefe Wei[e fchon ein valles Hundert zufammengebracht; in /001 Namt 
lind es funfundliebzig (dazu vg-I. Herodot, V, 176, aber allch ein Exempel Jakobs von Vi try 
bei A, WeITeiski, MOIJcfjs!atei11, 1909, 19 und 203, Nr, 12 und Cato./Rom, III, 20, Nr, 168), 

Merkwlirdig frlih, noch vor Sercambi, findet lich in der deutfchen Literatur ein Beleg 
fUl' das Einwandern des Motivs del' in einer Truhe mitgefUhrten Gattin!), namlich in dem 
Gedichte D os tveip In del' kijie von Heinrich Frauenlob (1250-1318); f. Bolte in der Z V[), 

XV, 229, ' 

Ansonfi:en vgl. man Chauvin, V, 188~191, VIII, 59 und W, A , Clouston, The Book 

0./ SlndiDad; 1884, 225 f, und zu der MiBhandlung der Ehebrecherin durch ihren gemeinen 

Liebhaber Bolte in dem N eudruck von Wetzel, Die Reise del'Sohne Giojfol's, 1895, 217 

und Hertel, J,nahil'tis "Gejchicbte l'on Pafa und Gopafa '~ 1917,84 n, 

2, Ritter: und Frauentreue, Nach del' Handfchrift Ii. 6,11 der Univerlitats~ 
bibliothek in Cambridge, in diefem Teile abgedrudd von Alf, Hilka und W, Siiderhjelm in 

ihrer Ausgabe von Petri Alfonsi Discip!ina c!el'icafis, Hellingfors, 1911, I, 68f, 

Da die Handfd1l'irr aus dem 13, Jahrhundert ftammt, [0 mag diefe Gefchichte etwa gleich~ 

zeitig, keinesfalls abel' vie! fpater als das lateinifche Gedicht Miles gforiosus entltanden fein, 

das als die alterte Falfung diefes fo orr bearbeiteten Stoffes gilt; uber rein Vorkommen in der 

, Kunft~ und in del' Volhliteratul' lind auBel' einem Elfay del' beiden Herausgeber in den 

Hellingfol'fer Neuphilo!ogijcbi?n Mitti?llungen, 1913 hauptfachlich J, Boltes Noten Zll dem 

Auffatze p, Toldos in def ZV[), XV, 60~70 zu vergleichen, Bei Straparolas Novelle ware 

nom auf F, W, D, Brie, EII!en.fplege!!lf Engfand; 1903, 118, bei der Novelle Donis auf 

die Noten in Petragliones Ausgabe, Le Nove!fe di' A. 'F. DOI1l~ Bergamo, 1907,201 zu ver~ 

weifen, vgl. welter L. Frobenius, Alfanlis, I, 1921, 149£, 

Zu den Noten Boltes tiber den pliitzlichen Obergang del' Tatfachenerzahlung in die 
Erzahlung von einem T raume (I. c, 69) ein paar Nachtrage: Das ArirtophanilChe »Und da 

wachte ich auf" kehrt in den SchluBworten von Ciceros S0l1111ium Scipionis wieder: »IIIe 

dis cess it, ego somno solutus sum,« Del' ebenfo fchlie5ende Schwank von del' Frau, die nur 

mit Nein iu antworten hat, ilt in den Re'crialiolfs./ran{:oises nur ein Abdruck aus der zuerfi: 
1644 erfchienenen Eftfe des COlftes des Sieur d'Ouville <ed, Brunet, Paris, 1883, I, 24£,); auf 

D'Ouville beruht auch die FaITung in del' Arcadia in Brelfta von Giovanni Sagredo 

(1. Ausg, 1667), Bologna, 1693, 145f, <vgl. Giamb, Marcheli, Per fa storia delTa novelTa 
ita/lana, Roma, 1897, 88), Eine fUndige Frau, die das Gefi:andnis ihres Fehltritts, als lie die 

Anwefenheit ihres Mannes merkt, mit den Worten: » Und da erwachte ich" befchlieBt,begegnet 
in einer Erzahlung der SlIvafjalilittal'ihatha, einel' zu Anfang des 18, Jahrhunderts abgefaBten 

I) Der Otdanke, dan man eines W dbes nimt umer Wart, fefbrt wenn man fie 1m clgne" Lelb verwahrte, 
kehrt :lud\ - ohnc Erzllhlung - in dem 62, und dem 1'\5, Dfcblilaka wieder <Dutolr, t 263 und 536), cine 
groleske Fonn hat cr, Ullt einen ze idim und raumlim groBcn Sprung zu lun, in dem RuclIPIl MS DOilies des 
Seigneurs de Branrh8mc gefunden, wo ein Volkslied au. dcr Zeit Franz I. VOn Frankrclcb erwllhnl wlrd 
(Oeuvres completes, Paris, 1858 f" XI, 150): 

Qyi voudro it garder une femme 
n'aiJle du tout a I'abandon, 
Il faudroit la fermer dans une pipe 
et en jouir par Ie bondon, 

Ahnlim [agt La MOlhe Ie Vayer, H"xOJlJerOll rusfiqul!, Cologne, 1571, 102: La morale se prend de la pensee 
d'Esope, qui fait dire a un bon homme porteur de deux jennes filles, qu'il n' eust pas voulu repondre du 
pucelage de celle <jlli etoit derriere luy, 
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Radfcbalih3ni .. Oberfeuung eines rouli unbekannlen Sanskrinextes der SUkasaptnfl: die 
Joh. Hertel in feinen /mi(#11n Mtirtbl% 1921. JZZf. ru ilgeleilt hat. Eine.Parallde :u der 
von Bohe anguogenen Gef<himle det :mdem Suiasaptntl. T e:ue fiehl im Kafb4,atlli'! .. 

lam, I, ZU. 
Zu delll Scf11utTe unrers Marmens, daR der durm das Minel eines Ullterirdifmen Ganges 

getllufmte Galle feine Frau ihrem Liebhabet vermahlt, vgl. Boltes Noten :u der R~(fo d"" 
S6nm! Giajfm, 218f., K6hier, I, J9Jf. und III, 16Z, Chauvin, V, Zlzr., VIII, 95f. und 193, 
Bolte_Polivka, 1,16 n., C louston, Tnq Bock of Simfiblln, J1Jf., Killis Campbell :u re iner 
Neuausgabe uer S('IJ('II SaUlfs o/Rolllq, 1907, CIX f., A. Hilka, HI.'ifO';a Sf!ptfllll Saplitll/lllll, 
I. 191Z, X/X f., A rthur ChrHitnren, Contt's Pt',sans 1''' follDlllf popufai", Kop(nhagen, 1918, 
115 f. :u III und Paul Herrmann, Di(' Hddi!lifnUqll ~s Snxo Grall/llla/iells, 1922, 3.38. 

1m AnfmlulTe an ein Marmen, dem wif bel dem naMien StOcke unferer Sammlung 
btgegnen werden, Findn Gcb tine ParaUele tU dierem bti Frobenius, Arra"t/s, ,, IJ7f., hier 
endigt die Gelffiimte mil de~ rode der Ungetreuen, und dies ufofgt aum Lei J. Hinton 
Knowles, 'Folf· Tali!s 0/ Kasnlllir. London, 1893,227 f. (deutfm bei G. Jungbauer, March"" 
ous TfI,f.-jialllllld'T,6ut, 1923, 210f.). Merkwllrdigerweife nirgends zitiert iii das :u den 
andern europliiRhen Verflonen fiimm~nde Marchen T"'UIIIIIIII T"'II'" bei Eduard von Bulow, 
JnnrbmD tk, NOVl'!T~1I lINd EruihIiIND"/f, 1840, 177,..221. 

3. D ie v e r fmenkte n L wen sjabre. Nam der Verserziihlung bei A. v. Keller, • 
EniihftllfDtll1 nilS aftdi!fltjiDU" f!alfdjm,iji'lf, 1855, Jnf. mil Bedamtnahme auf die von 
Bolte in der ZIlV., XI1I, 149f. mJtgeteilten Abweichunge.n einer Winbadener Handrcbrifi. 

Das aus dem 14. Jahrlmndert flammende Marmen gchart :u dem von Gaflon Pari; in 
det ZVV., X I1I, I,..Z4, 129 .. 160 ausfahrlim unterfurnten E rziihlungskreife, der von Bolte .. 

Polivka, I, 129f. relb/iver/iandlim:u dem Mardien Die tirei Sm/(llIgtmbfauf!' gefiellt wird. 
Ais altefie c:rhaltene Form derEniihlungbelramlet G.Paris die PalT ungim 19J.Osm:uaka 

(Outoi!, II, 136f.): 
Sieben von ihrem Vater vertriebene Konigsfohne kornmen in eine Wildnis. Aus 

Nahrungsm;lIlgei t o ten n acheinander rechs von Ihnen ih r e Frauen. Oer 
Iiebente lind filtefi:e legt famt feintr Frau nelS die Hallie des erhaltenen Fleifmanteils 
zuru<x, und damit befriedigt er die BrOder 3Um am liebenten T age. Dann enlfliehl et mit 
fdner Frau, und als lie Durft leidet, HUh er lie von ftinem Blute trinken. Schlieftlim bauen 
lie lim an der Ganga eine. Einliede1ei. Spater nimm! er aus Mil[eid einen durcbaus ver'" 
fillmrnelten Rauber auf, in diden verl iebt lim die Frau und treibr Un:umt mit ihm. Um 
lim des Gatten:u enlledigen, gibt lie ein Opfer vor, das Ge auf cinem Berge darbringen 
wolle, und dabe! floBt lie jhn hinab. Er wird, da er an einer Baumkrone Mngen geblieben 
iii, gerettet, cr kehfl hdm und Ilbernimmt das vaterlime Reim in Benares, Die F rau 
wandert inzwifmen, den Verfi:ammdten auf dem Rocken tragend, herum und erzahlt, er 
fei ihr Vetter und Gatte. AUenthalben reim befdlenkt, begiot lie Gch fm[ ieRlich, namdem 
fie ihren Gel ieblen in einen Korb getan und Gdi diefen aufs Haupt gdettt hat, nam 
Btnares, um von der allgcmein gerllhmten Freigebigkeit des jungen Konigs Nutzen zu 
tiehen. Es fofgt Qbtrfilhrung und Landesverweifung. 

M. W interniu (Gl'jIikn/q (fur lild(fiJgII Lifernflf" I909f., II , 101> vergleidll dazu die 
IZ. Ertah[ung In der 5.1mmlung von Chavanne.s, die allS dem wieder VOn Seng .. hue; Ilbero' 
felZltn Li"u Ili/si 11110 flammt (I, 49f.), hier abet hat die Frau keine btfondere DankesKhuld 
an Ihren Gatten, und die Parallde erfiredu Gdi nur auf den mit dem Auftreten des ver'" 
fiummelten V erbremers beginnenden Sdl[uRteil. Bin beiferesGegenliO& bielet die J I. Bu5h1ung 
bei Chavannu, die derfelbtn O!Jelle cntfF.tmmt (I, It I f.); 
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Hier hande!t es lim alferdings IlUl' urn drei Bruder, deren jilngfter nch feine Frau 
zu toten weigen, Diefe verliebr tich nad) J!lhrelangcm Lellen im Gebirge in cinen 
dart haufenden Lahrnen und bridH mit Ihm clieEhe, Unter dern Vorwande, ihrem Galten 
bei feiner Arlleit helfen zu w·ollen, begleiret fie ihn/ dann fioBt fie ihn von elnelll Berge 
hinab, Dw'ch einen Gatt geretter, gefangt er zu Kaufleuten, und fmlielllich wird er, da el' 
gerade zu del' Zeit ciner Konigswahl in einem Rei<he eintrifft, Konig. SdllieBlim kOlllml 
fcine Frau, den Labmen wie ein Kind trag-end und clarob allg-ernein bewundert, in feine 
Stadt. Es fofgt Oberfuhrung und Landesverweifung. 

In del' FalTung im tibetanifchen l(a11ci.schur (Schiefnel'~RaIston, Tio!?tal1 Ta!!?s, London, 

1906, 291 r., NI'. 21), 

wo del' wad, re Prinz del' jiing!i:e von vier Brildern ift und e.s lim wieder urn 
einen von dem' FfulTe getriebenen Verfiiimmelte.n handelr, bitter die. EhebrechCl'in, die fich 
!crank fte lf t, lhren Gatten, ihr cine auf dem Grunde eillcr Senlucht wac:hfende Wolfs· 
mUdlpflanze, die ihr Heilung bring-en wel'de, beraufzubolcn, dann Hillt lie das SeiIlos, an 
das er tien gebundcn har, fa dall er ins Walfer fttic-zr, Konigswahl, Ankunft der Frau, 
Oberfnhrung, Landesverweifung. 

Einige Beruhrungspunkte mit diefer Vel' lion hat eine Erzahlung des 472 n. ChI'. ins 

Chinelifche ilbel'tl'agenen Tsa pao tsang hng, die Chavannes Ieider nur im Auszuge mit~ 
teilt (III, 21f.): 

Zwei Bruder, del' alrere totet feine Frau nimr. Verftiimmelter aus Mitleid auf; 
genommen. Ga,lte fo([ von einem tiber eine Smlucht hiingenden Baume Bluten pfIild,en; 
lie zieht an dem Seil, das er lim urn den Leib gefdlfungen hat, fa daB el' das Gleichgewicht 
verliert und in den Bergfirom tiiirzt. Gatte wird Konig, Ankunff del' Frau, Verzeihung. 

G. Paris geht nad] del' BdpredlUng dider Mal'chengruppe, deren indifch ~ minelifche 

Varianten el' Freilich nicht kennen konnte, zu einem einzelnet1 Marchen ilber, wo die Auf~ 

opferung des Mannes dadurch gefchieht, dall el' del' Val' Dud1: verfchmachtenden Frau (antiatt 

feines B1utes) die Halfie [eines noch guthabenden Lebens gibt. Als dritte Gruppe fammelt 

Paris die Erz5hlungen, die die Abgabe del' Lebensjahre auf eiller Reife gefchehen falTen, auf 

del' der Gatte den Leichnalll del' Frau mitfuhl't - hierher gehort neben einem (angeblich!) 

im 7. oder 8. Jahrhundel't aufg-ezeichneten arabifchen Marmen (Chauvin, VIII, 119) u. a. aum 

unfere Verllon -, als vierte (und funfte) Gruppe liellen lich die Erzahlungen dar, wo IIch 

del' ilberlebende Eheteil vel'pflichtet, das Grab des Verfrorbenen nicht mehr ZLI verlalTen, und 

wo ~s frets Jdus iii, del' nach dem Gefchenk del' Lebensjahl'e die Gattin wiedel'erwed,t -

hier lind noch zu nennen ein Marchen bei T. J. Bezemer, T/o!JisdimtU118 ails ltrdol1!?jlen, 
Haag-, 1904,83, abgedruckt bei P. Hambruch, Ma!a/(/me Mdrmen, 1922,24, ferner eines bei 

Ch. Swynnel'ton, Romantic Ta!!?s.frol1l Iii!? Pa11/ab with Indial1 Nigt/js' El1t!?rtarnment, 

London, 1908, 336f., das Jefus durm einen Fakir erfetzt, abel' aum das 106. Stud, des 

J(atharatmiRara (Il, 10 f.), wo als Totenerwecker ein Vidyadhara auf tritt, [0 dall die Behaup~ 

tung, diefe Gruppe fei del' mohammedanifchen Weft eig-entiimlich, unrichtig 1ft -, und die 

letzte Gruppe bildet das Grimmfche Marmen NI'. 16, das die Belebung- del' Frau, deren Gatte 

mit ihr in das Grabg-ewolbe eingefdllolTen ifi, durm dl'ei "SchlangenbIatter« erfolgen lallt, 

famt feinen in vielem abweichenden, durchwegs europaifchen Varianten. Hier Ht bisher ein 

lizilianifches Marchen ilbel'fehen worden, das bei G. Pitre, 'Fiabe, l1ovel!e €I raccontisici!ial1l~ 

Palermo, 1875, IV,5f.lieht: 

Der !1berlebende Gatte, dCl' Sohn e.ines Konig's von Sizifien, laBt lien, fe.inem· Verfprec:hen 
gemall, auf dre.i Tage zu feiner toten Galtin in die Gruff einfmlie!len. Eine Sc:hfange Ober. 
fallt den Leichmlln, er IfdlieBt fie, ihre Jungen kOlllll1en mit elnem Kraute und beleben 
lie; er nimmt das Kraut, tllt desgleimen mit relner Frau, und die ragt: "Am, wie lang 
babe itt. gefdllafen! « Nach einiger Zcjt begibt tidl das Paal' nam Paris, und von dart reili 
del' jungc Mann ab, UIll Kauffahl'tci Zli treioen, wahreod feiner Abwefcnheit laBt lien die 
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Frau von eine-m I;aup!mann enlfilhren. Ais <leT I-fellllgekehrte fie nidlt vorfinde1. geht 
er nam Neapel und wlrd So[dal. Btl cinem HoffeRt, das lim aud! die Soldaten anfehcfl 
erkennt ihn [CliIC Frau, fo wit er fie, und ior GdiebTer, unTer dem er dienT, laBt lhm, un; 
ihn zu verderben, durm den Kodl tin fi lberlles Befledt in die T afdle fiecken. Det Unfmuldige 
wird ZU lli T ode durm ErfcbieBen verum~i1t I ein befreundetcr Soldal, clem er lim 3nvtrttaU! 
hat, erwedll illll mil dem SdlJangcni!raur. 

Diefes benutz! er audJ, urn in cinelli andern Lande die TOmler des Konig'S ZUlU Leben 
zu erwe<k"en, ihre Hun angebolE'm: Hand [chrll er ab, erbitter lim aher die Ernennung ZUlU 

Generaliffimus. Bci dem Fdh:, das mm angdi:d!t wird, lith! er Jenen Hauptmann. Er 
wender dide:lbe Tlidle an wie diefer, Indem er ihm einen IiIbernen LOffd in die Tardte 
fieeken lallt ufw. Der Hauptmann und die T reulofe wenten in Pemllemden geli:eekt und 
verlmmnt. 

Oider Verfion, die aus Castelterrnini Ilammt, fOgt Pilti!; nom cine aus Ciancina an: 
Die Frau, die det Gatte in ihrem Grabe ueweint, witd in der drilten Namt, ollne fein 

Hinzutun, durd'l ein von einer Sd'llange gebramtes Blumenbezrdtel belebt. Das Paar ent. 
fernt tid'l, und auf dem Wege fd'llalt det Mann in dem Sd'lol1e der Gatt in ein, diefe ent. 
ilieht mit einem Hauptmann, dn von ungefahr dott vorb.e:igekommen iii:. Der Hauptmann 
totet ibn fpatef, aber rein Gevatter erweckt ibn mit dem BlumenbCzfmel. Mit diefem belebt 
er dann die Frau des GeneraIfratthalters in Palermo und die Tod'lter des Konigs in Neapel, 
dafilr wlrd er Vilekonig. Er kehrr zurildr und lliBt das cbebred'lerirdle Paar auf einem 
Smeiterbaufen verbrennen, 

Die beiden Farrungen, die aus Casteftnmini, mit der das 3, der RUlllan(/di~/J VolHs_ 
llliirmell von Pauline Sdll,JlIerus, Hermannrradt, 1907, 10 f, zu vergleid'len ware, und die aus 
Ciancina frimmen im allgemeinen zu den andern europaifdnw Verfioncn, bemetkenswert 
aber ift in der zweiren, daB die Untreue det Frau bcginnt, wahrend er in ihtem Sd'loBe liegt. 
Oider Zug, der mit dem Motive der Reif\! zufammellhangt, begegnet lIaufig in der driltell 
und def vierten Gruppe. DaB aber aum Motive aus det erllen Gruppe, die fonft nur in Indien 
bel ~gt ifi , nam Europa oder lUlnil1ddi' nam Sizilien gedrungen find, beweifi ein andres 
Marmen, das tid! eben falls bei Pilrl: (II, 137) findet, aud! dlef~s iii: bisher unbead'lt.er geblieben. 
Seill Inhah iii: ro; 

Ein Konig von Bayern befiehlt feinen fieben Sohnen, bei Strafe ,derVerbannung', 
ihre Frauen zu tot en, der JOngfte, l3eppino, rur das nid'lt, fondern entflieht mit 
f d n er hd B gel i c bt e 11 F fa u. Er ubcrwindet vicrundzwanzig Rauber und bezich! 
deren SmloB. Ein Rauber aber ift am Leben gcblieben, ihn pllegt die Frau, heilt ihn lind 
will illn dann zum Gatlen nelimen , Sic ftellt rid'l krank und verlangt dilS 
Walfer von Roccarimera (1). B_eppino geht, mll es zu holen. Eine verzauberte Prinzeffin 

. fagt ihm, daB ibn, wenn er das Warrer fdner Gattin reidle, der Rauber loten wetde, er 
folIe tim erbiITen, daB man [einen Leidlllam feincm Pferde an den Sd'lwanz binde, dicfes 
wenle ihn zu lilt f<hleifen, und tie wetde ibn zurn Leben erwedren, 

Alles geht fo vor tid'l. Nam einem Kriege mit dem Vater der Prinzeftin wird Beppino 
Kaifer. Er trifft feine frobere Frau mil ihrem Bublen, diefen loteter, wahrend 
er fie blender. Oann kebrt er mit der Prinzel'fin nam Bayern zurii&. 

Oicfe Erzahlung framml, wie die erfie det zwei eben mitgeleihen, aus Caslehermini I 
Oort kreuzen tid! alfo die lIam G. Paris in lietiget Veranderung aus Inuien aber Arabien 
nad'l Europa gdangten Qberlieferungen mit einer Oberlieferung, deren Weg keine Spuren 
begleiten I) und die die altelien ZOge bewahrt hat. Smon dick Felifiellung wOrde eine neue 
Unterfuchung des Marmens erllei fche n, far dide fpremen abet nod'l andere Um!iiinde, 

Sellr merkwOrdig ill namlidi ein kabylifd'les Marmen, das fid'l, obwohl hierher gehorig, 
dom in kcine der bisber erorlerten Gruppen einreihen HUlt {Frobel1ius, II, 133 f.}, nam Hin .. 
weglarrung alles Nebenfad!limen erhart man folgendes Sdtema: 

I) Erne P:lr~lI~lc hal did .. M~~n In (In"" kab~II)(h(n OrKbldll~ dlc R. Busci (Collfn popu/oi,-,s 
kr6Jus, Pari. ISS7, 216) nam Hanolo:au, Essol if, gTO",,,,,,ln Pd6;y{, milldh, aa~ do Auflr:tgs du Val(tJ 
an r~llIt fiebvl sabne, lhrt Fldu~n ~u 10t(II, h3ndtll "" rod! hl~r urn die AuFforMruns dcr Muner an Ibroll 
Sobll, fcino Pmu .u vtrllotkn. 
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Ein Bu~rfch findet, ars er nam lingerer Abwerenheit in die Heimat zlirUckkommt, r~i.ne 
Braut tot und begraben, er fegt lidl zu ihr ins Grab. Es ecl'meint der ~RjchteJlgel" Asram, 
verwulldert kehrt er zu Gott zuruck, und dief!!r befchfiefit die \'7iedererweckung derToten, 
\venn ihr der Burfd) von felnen noch auslHindigen Lebensjahren die Halfre abrrere. Lamend 
willigt der Burfcb ein, und das Maddlen wird febendig. Sie ballen lidl im Walde em Haus, 
urn dort die z\vanzig Ja1lre, die lie nom Zll feben haben, zu verbl'illgen. So oft der BlI1'rch 
das Haus verlafit, [perrt er die lieben TUren abo Gefegentlim ficht del' Hauptling des 
Nambardorfes die Junge Frau am Fenli:er I es folge die mit der Enrfllhrung durch den 
lInterirdifdlen Gang fchfiefiende .Intrige (r. die Note zu unferm Z. Marchen, im (etzten Ab· 
[atz, auch die liebeo Turen find eine Reminifzeoz). Nam vierzigTagen einfamen Weilens 
io feincm Haufe verdiogt Gch del' B-urfch hei dem Hauptling a1s Knecht. Die Mutter des 
Haupdlng verllebt IIch in ibn, er weigert IIch illr, da es del' Sohn merken konnre:. Ole: 
'Mutter will diefen dllrdl clneo vergifi:eteJl Brei roten, aber del' Bu~fdl fmfagt ibm den 
Laffef aus der Hand, fafit ihn von dem Brei dem Hunde geben, lind diefer verendet auf 
del' Stefle. Namdem er [otchermafien dem Hauptling dargetan bat, dafi er ibm niches nach· 
tragr, vcrlangt er feine Gattin zurUck, er erhiilt lie, und nu~n fordcrr er von illr die zwanzig 
Jabre. Dann verhrennt er lie und des Hiiuptfings 'Mutter. 

Mit diefer Erzahlung ifi:, heIfer noch als in den von O. Polivka in del' Z VV,. XIII, 410 f. 

mirgereilten f1awifmen Marmen, die Verbindung zu einem Komplex bergefi:ellt, den 
F. Liebremt unter :dem Tirel Die Toten von Lujinau unter[umt hat (Zur [)O!isRllnck 

. 1879, 51£.), befonders zu jener Gruppe, wo del' Belitz del' zu neuem Leben Erfi:andenen 

befi:ritten wird (vgl. auch Bolte, ZVV, XX, 353f., XXI, 282f. und XXXII, 127f.); auch 
die[er Komplex 1) wird bei einer neuen Unter[umung einbezogen werden mii/fen. Die Fa/fung 

bei Frobenius weifi: abel' aum, durm einen in ibr nebenfamlim erfmeinenden Zug, auf eine 

andere, viele Glieder ziihlende Marmenreihe hin, wo die undankbare Oattin durch die undank= 

bare Mutter (odeI' Schwetter) er[etzt wird; ein treffrimes Beifpiel bietet wieder Frobenius 
(II, 71 f.): 

Ein Mann befiehlt den fi eb en Sohn en, die er von lieben Frauen hat, fie fo!!ten jed er 
die eigene Mutter tot en; a!!e tun es, nul' del' jiingfte geht mir feiner Mutter in 
die Fremde. Er Uberwindet lieben Unholde und rimtet 11m in ibrem Haufe ein. Einen von 
den lIeben, del' nur verwundet itt, pflegt und heilt die Mutte'r und will ibn dan n z u m 
Garren nebmen. Sie verrat den Sohn ufw.; fchlieillim totet er lie. 

Eine reimliche Para!!elenfammlung zu diefen Marmen findet 11m bei Bolte.Polivka, I, 
551 f., III, 2 n. 

* 
Nun zu den einzelnen Motiven unfers Marmens. 

Der Mann lebt mit del' tot en Frau wie mit einer Lebendigen; er »bietet ihr zu Tifche 

und zu Bette Zucht«. O. Paris bat dies, wohl mit Remt, wortlich genommen und auf feinen 

Aqffatz im Journa! des Savants, Nov. und Dec. 1896, 637 f., 718f. verwiefen, wo er die 

Sage von dem Ring der Fafi:rada unterfumt hat; weitere Literatur bei Bolte=PoHvka, 1,463. 

Uberfehen ifi:, aum von Kr. Nyrop, Taves try/Terin/J ('FortidS sa/Jn O/J san/Je, It Kopen= 
hagen, 1907, die auf Josephus Flavius zurUckgehende Sage von Herodes und Mariamne, tiber 

die man Literat~r bei M. J. bin OOl'ion (Mima JofefBerdyczewski), Der BornJudas (1916f.), 

I, 352 und 396 findet. V gl. aum die kUl'difche Sage in der Z [)f), XVI, 408. 

Zu dem Verfchenken del' Lebensjahre mamt O. Paris auf das Marchen in Somadevas 
Katliiisaritsa/Jara, trans!' by C. H. Tawney, Calcutta, 1880f., I, 97f. aufmerkfam, und zu 

diefem hat Tb. Benfey, Pantsmtitimtra, 1859, I, 436 nam dem f)i${llI-Pur01Ja die Sage von 

,> Oehort hierher nimt aum die Oermimte von Drufiana und KallimadlOs der Johannes~Akten, in der 
die Sm!ange - wie es eben die Legende hraumt' - die entgegengererzre Rolfe rpie!tl r. R. A . Lipfius, Di~ 
apoRrJ'pfi~n ApojldU~j'cfiicfiten, 1883 f., I, 457 f., E. Hennedte, Neuf~jla11l"'t((cfie ApoRrJ'plim, Z. Auft. 1924, 
181 f., M. Rh. James, Tfie ApocrJ'pfiicaf N~//) Tejla11lettt, London, 1924, 242 f. 
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Yayati lInd Pal'll (Mana5!icJrata, I, 84, 85, bei Jacobi, 1903, 11 f.; Winternitz I, 322 f., 453) 

verglimen I dasfelbe wie Somadeva aber erzahlt von denfelben Perfonen aum [mon das 

Manii5hiirata, I, 8=9 (Jacobi, 4; Winternitz, I, 33Zf.; uber[etzt bei J. J. Meyer, Das WelD 

1111 aft,iufifmeJ1 £pos, 1915, 214f.). Somadeva verwendet das Motiv nod) einmal (II. 493), 

darn iii: es hier ein Madmen, das die Halfi:e ihres Lebens dem Geliebten fmenkt, der in einer 

fruhern Exili:enz ihr Gatte war. Wei tel' tritt in einer del' Vetala=Erzahlungen, die K~emendra 

in feine Brhatliatniima/i/arl aufgenommen hat (IX, 20, v. 975=1012), ein Brahmane feiner 

von einer Smlange gebilTenen Gattin die H aUte [einer ihm nom zuli:ehenden Lebenszeit ab -

oifenbar eine Reminifzenz an die zweite der foeben aus dem Manii5hiirata zitierten Sagen:....., 

und [0 kehrt die Gefdlimte aum in einer auf K~emendra beruhenden Profahandfmrifi: der 

1/etiifapa/1cavllJrSatikii wieder (deutfm von Heinrim Uhle, 1924, 176) I aile ander~Verlionen 
del' 1/etiifapaiicavil!r.Satiliii, aum die Somadevas, entbehren dider aum bei K~emendra nimt 
wefentlimen Epifode. 

In del' 14. Gefmimte del' von Aug. Bricteux aus einem Berliner Manufkript heraus= 

gegebenen Conies per saliS, Liege, 1910, 497f. iIt es der Oheim des Brautigams, del' mit 

diefem und del' gleimfalls toten Braut die ihm nom zuli:ehenden neunzig Lebensjahre teilt 

(in del' Parallelerzahlung bei bin Gorion,BomJudas, VI,205f. fehltdieferZug); in einem 
Volkslied von T rapezunt (Bernh. Smmidt, Griechifme Marmen, Sagen und 1/ofks/iiJ{lel~ 
1877, 37) iIt es wieder die Braut, die die Halfte ihres Lebens dem Brautigam abtritt, delTen 

Eltern diefes Anlinnen abgelehnt haben (vgt. dazu die von B. Chalatianz in del' Z 1/1/.. XIX, 

368£. mitgeteilte armenifme Legende und die Erzahlllng des MarzPiiJ1-lIiimeh in der ZDMG, 
LIl, 380). 

Nennenswert ift aum vielleimt, obwohl ganz weit:abItehend, eine rabbinifme, abel' aum 

von den Mohammedanern ubernommene Tradition, wonam Adam liebzig Jahre fdnes Lebens 

an David verfmenkt hat (bin Gorion, Die Sagen del' Juaen [I], 1/011 del' Urzeit 253, ,257, 

375 und 382, W. A. Clouston, Tfowers ./rom a Persian Gardel1, London, 1890, 193£.), 
desgleimen die Fabel bei Babrius, rec. O. Crulius, 65 f., Nr. 74 und in den Tapufae Aesopicae, 

rec. C. Halm, 86£., Nr. 173 und 173b: Roll, Rind und Hund befmenken den Menfmen, del' 

Ihnen Obdam und Nahmng gibt, mit einem Tei! ihrer Lebensjahre. 

Eine parodiftifme Verarbeitung des Motivs bietet eine Smnurre bei Melmor de Santa 
Cruz, Tforesta espa/iofa (1. Ausg. 1574), Medina del Campo, 1598, 236b: 

Rin Sdlreiber pflegt zu feinem Herrn zu fagen : »Gott moge von meinen Tagen nehmen 
und fie zu denen von Ew. Gnaden f(jgen! « Als lie lidl einmal im Smnee verirrt haben und 
leein Namrquartier finden [(onnen, fagot er: »Das find die Tage, die im gemeint habe, dall 
lie mil' Gott nehmen lInd ZlI denen von E w. Gnaden [Ugen mage. « 

Zu dem Ausrufe del' Wiedererwed,ten: "Wie habe im fo lange gefmlafen?" ftehen reim= 
lime Namwei[e bei Kohler, I, 555f. Hier Erganzungen geben zu wo((en, ware ein muBiges 

Beginnen; erwahnt feien nur nam Herm. Oldenbergs fmanem poli:humem Burne Das 
Maliii5niirata, 1922,65 die erIten Worte, die Sa:vitris Gatte nam feiner durm lie bewirkten 
Rud,kehr zum Leben fprimt: 

Gar langen Smlaf hab im getan. Warum haft du mim nimt geweckt? 

und ihre Antwort: 

Gar lang-en Smlaf haft du get an in meinem Smoll, du hoher Mann . 
Gegangen iii: der Homheilge, del' Tad, del' Atlbezwingende. 
Ausgeruht bift du, Gllickfelger; der Smlaf entwim, a Konigs[ohn. 
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4. Frauenhut. Nach einem Predigtmarlein des 1240 verrtorbenen Jakob von Vitry 
<Die ExeJJlpfa aus den Sermolle's .fer/afe's C!t COJJ1IJllIneS, hg. v. ]. Greven, 1914, 42, Nr. 67; 
Die ExeJJ1pfa, hg. v. G. Frenken, 1914, 128f., Nr. 64). 

Die Literaturen aller Zeiteh und, wie wir fchon an mehrern Beifpielen gefehen haben, 
von Schilderungen del' ftets vergeblidl angewandten ungeheuem Bemuhungen, das Weib zu 

huten, fa vall, daB es uberf!u[fig' ift, einen Ausfchnitt auch nul' etwa aus jenen Erzahlungen 

zu geben, wo der Gatte die Bewachung einem andem anvertraut; erfolgreich ift z. B. in del' 

Literatur Indiens, wenn man von dem Papagei in del' SUI/asaptali abfieht, nul' del' B.ischi= 

Schuler Vi pula im Mahiibhiirata <XIII, 40~43), del' in den Leib del' zu Hutenden eingeht: 

»Einzig ihm ift je die Bewahrung einer Frau geglud,t; kein andreI' in den drei Welten ift 

imftande, ein Weib zu huten.« 
Das Exempel Jakobs von Vitry hat in del' mittelalterlichen Marleinliteratur drei 

Parallel en : in dem in einer Parifer Handfchrirr vom Jahre 1322 erhaltenen Pro111ptuarium 

exell1prorum eines Unbekannten (mitgeteilt von Karl Wamke in feiner Ausgabe del' 'Tavern 

dn Marie de 'Francl', 1898, LXV), in del' in Handfchriften in Tours, Bern und Upsala 
erhaltenen Compllatiosil1gufaris exe111pforuII1 (Tours, 158 a) und in del' jVfensa pJillosophica, 

1. IV, c. 23 (Kiiln, 1508, 43 a; Frankfurt, 1602, 341f.). Ware fonach auf franzii([fchen 

Urfprung Zll fchlieilen, fa fteht dem entgegen eine in Hildesheim lokaliuerte, in das Jahr 1132 

verlegte Erzahlung in den allerdings edt 1514 abgefchloflenen Annafes H/rsaugii?l1ses von 

Johannes Tritheim <Ausg. 1690, I, 396f.), wo del' Huter del' hitzigen Frau nicht del' Teufel, 
fondern ein Kobold, Hutchen odei' Hudeken mit Namen I) ift. Dadurch, dail diefe Gefchichte 

Johann Weyer (Wierus) in fein beruhmtes Werk De' praC!stigiis daC!lI1ol1uJII (nicht fchon in 
die erfte Ausgabe 1563) aufgenommen hat (in del' deutfchen Ausgabe mit dem Untertitel 

[.Jon TeujfdsgeJPenJt ZauDC?rC?r11 tl11d Gilftvere;ytel'l1 ufw., Frankfurt, 1586 fteht fie 65 f.), 
hat fie eine auilerordentliche Verbreitung gewonnen; vgl. daruber die Noten zu del' 75. 

del' Deutfchen Sagl'11 der Bruder Grimm, wo ll. a. noch anzufuhren waren: Tharfander 

<F. G. W. Wegener), Schau=Pfatz, 1735,413 <ftatt 613), J. Ritson, 'Fair;y Tafes, London, 

1831, 74 f., H. Heine, Deutjchfalld; I <nach derfelben Fa/Tung, die A. L. Stiefel in den Studi'en 

ZUI' vl'rgfeichel1aen Literaturgdchichte, VIII, 303 anzieht) und Th. de Cauzons, La magie 1'/ 

fa sorce([erie en 'France, Paris, f. d., I, 114f. Wahl auch nach Tritheim erzahlt die Zlin11lerijche 

ChrOI1lR (hg. v. K. A. Baraffi, 2. Auf!. 1881, III, 10f.) und ebenfo Martin Cruuus, Annafes 

sueviCl: Frankfurt, 1593,353. 
Zeitlich zwifchen den F ranzofen und T ritheim liegen die 62. Fabel in dem 1495 erfchienenen 

<erften) HecatoJll;ythiuJIl von Laurentius Abstemius allS Macerata <J. N. Nevelet, 'Favufae 

variorum auctOrtlJll, Frankfurt, 1660,560) und ein Epigramm von Konrad Celtes ('Ftl'if 

Blichel' EpigraJllJlle, hg. v. K. Hartfelder, 1881, 55f.). Auf Abstemius gehen zurud, die 

87. Fabel in dem 2. Buche des Esopus von Burkhard Waldis (hg. v. H. Kurz, 1862, I, 279 f., 

II, Anhang, 108f.; hg. v. J. Tittmann, 1882, I, 273f.) und eine Fabel von Gilb. Cognatus 
odeI' Cousin (Narrationu1Jl s;yfva, Basel, 1567, 79f.),. bei allen dreien ift an die Stelle des 

Teufels ein Freund des Gatten getreten. Unabhangig von diefen Verfionen find del' Meifter= 
gefang Dl'r de1lJjfd htlet des I/au.fmans we/v (1550) und das Spruchgenicht Del' dew.fof hue! 

aim/' pudert'n (1558) von Hans Sachs (Samtflche 'Favern una Schwanlie, hg. v. E. Goetze 

lund C. Drefcherj, 1893f., V, 76f. und I, 580 f.). Das Marlein del' Mensa phtfosophica ift 

,> Mit ihm vergleirnt K. de Wyl, Rufjezai3fjor.!c6l11l{feJI, 1909, 7Z und 76 den in der Oegcnd von Frei· 
berg i. Sa. beheimateten Mutz (Mutzrnen> i s. aber aurn E. L. Rornholz, Sc6wdzersagm, 1856f., I, 124f. 
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von Joh. Sommer im Emp(asfl'um Corneli'alllllfl, 1605 als Nr. 86 bearbeitet worden 
(f. A. Wen'elski im Eupbon'ol1, XV, 17). 

An die Stelle del' zehn wilden Stu ten, die del' Teufel in unferer FaJTung Iieber huten 

will als ein fa fchlechtes Weib, lind in dem Pl'ompfuar/u1I1 von 1322 funf Rudel ungezahmter 

Stuten getretel1; in del' Mensa pfjj(osopliica nennt der Teufel »omnes porcos sylvestres«, 

und die Compl/atio singu(aris exemp(orum fugt bei »unius foreste«. Bei Tritheim fagt del' 

Teufel, er wolle lieber aile Schweine in ganz Samfen huten, und Celtes laBt ihn fagen, bei 

Smweinen odeI' Grillen wurde er ein beJTerer Huter fein. Bei Hans Sachs findet lim nimts 

dergleichen. Bei Abstemius erklart del' Freund, dem del' Gatte ein fmweres Stuck Geld ver= 

fpromen hat, wenn es ihm gelingen werde, die Frau zu huten, nam einigen Tagen, er ver= 

zichte auf das Gefchaft, und fugt hinzu, »si necesse sit, malle se anna integra saccum plenum 

pulicibus quotidie in pratum deferre, solutoque sacco eos inter herbas pascere, vespereque 
facto omnes domum reducere, quam una die impudicam mulierem servare«. Cognatus laBt 

den Freund erldaren, »malle se singulo mane pulices, quantum saccus capere queat, pascendos 

in agrum exportare et dispergere, deinde vesperi rmsus singulos in saccum congregare et 

domum referre ... «, und Waldis: 

... walt Iieber jar und tag 
funfhundert fJoh(r) in einem sack 
zu felde trag-en aile morgen, 
fmutten ins gras und damr forgen, 
daB ers brecht wider all zumal 
und im nimt einr felt an der zal, 
denn daB er fait mit groBen faren 
ein unkeufm weib ein tag bewaren. 

Diefes Flohehuten, zudem nom auf K. F. W. Wander, Deutfclies Spn'cliworter= 
Lex/lion, 1867f., Nr. 19=21 33, 34 und 60 zu verweifen ware, erinnert an das in Marmen 

fa haufige Hafenhuten (r. Kohler, 1,58,68,554), aber auch an die Aufgabe, ein Federbett 

zu offnen und die Federn wieder zu fammeln; zu diefem vg!. die Noten zu unferm 
20. Marmen. 

5. SdtHmmer a1s der i eufe1. Nam einem deutfmen Predigtmarlein, aus einer 

Handfchrift des 15. Jahrhunderts mitgeteilt von Fr. Pfeiffer in del' Gel'll/aIda, III,423f. 

Die ausfuhrlichfie Unterfuchung diefes Marchens, deJTen fur uns bis jetzt fruhefte Faffung 

von dem Barcelonaer Juden Joseph bin Sabara (Ende des 12. Jahrh.) ftammt, hat H. Knuft 

in feiner Ausgabe des Conde Lucanor, 1900, 386f. gegeben; auBerordentlich reime Er= 

ganzungen bietet Kohler, III, 12, n. 1. In A. Weffelskis Monc6s(atein, 27 f. ift die Faffung 

iiberfetzt, die lim in dem Tractatus de diversis mater/is praedlcaliililjus des 1261 geftorbenen 

Dominikaners Etienne de Bourbon findet {Anecdotes bistoriques, (igl?l1des et apo(ogues, 

pub!. par A. Lecoy de la Marche, Paris, 1877,403; f. desfelben Esprit de nos ai'eux, Paris, 

f. d., 253 f.) ; diefe iii wohl die altelie in del' Exempellite!'atur, kehrt aum in Joh. Herolts 

Promp/uan'um exemp(orum und auszugsweife bei Joh. junior (GobH), Sca(a cefi'und in dem 

Libro de (os enxemplos wieder. DaB hier eine urn fa vie! jiingere Verlion wiedergegeben 

wird, iii durm die Erwagung begriindet, daB lie, erftens, mit dem ungliicklichen Ausgang eine 

altere, richtigere Form darliellt und, zweitens, fo ziemlim samtliche Ziige vereinigt, die mit 

dem Stoffe verwoben worden find. 

Zu Knuft und Kohler einige Erganzungen: Ca/o./Rom, 1II, 507, Nr. 54, 399, Nt'. 472, 
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592, Nr. 111, 654, Nr. 91, 678, Nt'. 25, HHka, Complfat/o, 19f., Walter Benary in fdner 
Allsgabe des Salomon et Marco(/us, 1914, XXVIlI, XXXIX, Joh. Agricola, zit. bei Uhland, 
Schr(/i(?JJ zur Geftfi/cJjte de}' D/cJjltllJgllnd Sage, III, 1866, 317 ( = AliI? hoc6~ und IJil?aer~ 

aeutjcJje Vo!nsh'eder, hg. v. H . Fifdler, IV, 93) und K. F. W. Wander, DeutjcJjes Spn'cJj~ 
f.[}Orter!l?xikolJ, 1867 f., V, 16 Nr. 366, Erasmus Rot., Eccfl?siastl?s, Basel, 1535, 322 

.' (= Joh. Gartius, Conviva!l?s ~l?rll1ones, I (1. Ausg. 1541J, Bafel, 1561, 93f.); D. Martin 
Luthers Wl?rke, Weimarer Gefamtausgabe, XXXII, 332 (,= Andr. Hondorff, Promptuan'um 

eXf?1llp!orum, 1592, 259b = G. Stengelius, De a/vinis iua/cli"s, 1651 t. II, c. 45, deutfme 
Ausg. Augsburg, 1712, II, 520 = H. Engelgrave, Lux evaIJgl?flca, Koln, 1655, II, 580f.) 
und XXXXV, 684 f. (= Stengelills, t. III, c. 61, deutfme Ausg., III, 647); LlIthl?l's TijcJjreaeJ1/ 

Weimarer Gefamtausgabe, II, 98 und VI, 263, Phil. Melanthon, Opera, Ausg. des Corpus 

Re/ormatoru11I, XIX, 606, H. Sams, S6mt!. 'FaD. lI. ScfiwanRe, Ill, 354 und IV, 47 f. und 
Samt!. 'FajinacJjdjJle!l?, hg. von E . Goetze, 1880 f., II, 59f.; Wolfg. Butner, Epitome 

Histor/arum, 1576, 344 a; Thatrum Diaho!or1l11l, Frankfurt, 1587, I, 21 b und 246a, II, 
143b, Heinl'. Merkens, Was./lcJj das Vo!k I?rzlihll, 1892, 102f., W. E . Pellckert, LuntrojJ, 
1924, 114, S. Bugge und R. Berge, Norskl? EVl?I1fyr og Sagn, Krill:iania, 1909, 28 {Zv~ 
XXV, 412}, Kl. Stroebe, NordifcJje Vo!ks111circhl?l1, 1915, I, 301 f. (fmwedifm), Archivio per 

fo stlldi'o deiTe tmc!. pop., XVI, 284f. (a us Kalabrien). 
Bei ibn 'Arabsmah, 'Fani6at a! chufa/a' (Chauvin, II, 195) ill: es ein jahrlim einmal 

lUgender Sk!ave, del', aus eigenem Antrieb, die Gefmafie des alten Weibes beforgt,. ahnlim 
aum asm Smirwani, N46at af/amaIJ (R. BaOet, RTF- XIV, 352; O. Refmer, Die GdcJjfcJjten 

IJila Anl?ka6tl?It cms Qa(jjjhi's Nawaair tll1a ScJjirwani's NaJ.hat (!f~/elJll?l1, 1920, 259). 
Diefe Gefmimten leiten tiber zu derVerwendung eines ahnlimen Motivs in 100/ NacJjt 

(Chauvin, V, 16, n. I) und fmlielllim zu del' Erzah!llngsgruppe, deren bekannterter Vertreter 
Del' Gang zum Eljel1liirJJ1l11er ill:. 

Das alte Weib im europaifmen Predigtmarlein und del' !tignerifme Sldave del' Arabel' 
lind abel' Namkommen jenes indifmen Smakals, del' das fl'eundfmafilime Verhaltnis zwifmen 
Lowe und Stier dllrm Vernaderung zerll:ort; die vielleimt altell:e Faffung diefes Apologs 

ftehtals erll:eRahmenerzahlung in dem von Joh. Hertel 1909 herausgegebenen Tantrakhyayika 
(II, 4=58; vgl. I, 128), von dem er (I, VI und 22) fagt, es fei »vermutlim das altell:e auf 
uns gekommene Werk del' indifmen klarlifmen Profa« (dagegen Winternitz, III, 281, del' 
ausfiihrt, es konne nimt VOl' 300 n. Chr. entftanden fein), das abel' limer del' Grundform 
des PaiitscJjatantra am namll:en kommt. Wefentlim desfelben Inhalts wie die angezogene 
Erzahlung des TantrakliyaJlika ill: das 349. Dsmataka (Dutoit III, 1650, zu dem Chavannes, 
II, 425f., Nr. 394 und Smiefner~Ralli:on, TiDetan Tafes, 325, Nr. 33A gehoren, wahrend in 
dem 361. Dsmataka (Dutoit, III, 209f.), zu dem Chavannes, II, 233 f. , Nr. 336, St. Julien, 
Les Avaaanas, Paris, 1859, I, 110 f., Nr. 26 (Liebremt, Zur VofnsRul1ae, 112) und Smiefner~ 
Rallton, 328f., Nr. 33B zu vergleimen jind, der Smakal feine Ablimt verfehlt und den Lohn 
fUr feine Niedertramtigkeit erhalt. Nam Hertel, W,eHeI' Ze/tjcJjr. j. c!. Kunae al?s Morgen~ 

fandes, XVI, 269f. waren beide Dsmataka aus dem PaiitscJjatantra el'fIoITen. 
In einem Marlein des fogenannten Kommentars des Dha/llJJ1apaaa (Buddhist Legends, 

trans!' from the original Pali text of the Dhamm. Comm. by E. W. Burlingame, Harvard 
University Press, 1921, III, 154f. zu str. 281) lind es zwei Monme, del' eine femzig, del' andere 
neunundfiinfzig Jahre alt, deren innige Freundfmafi ein Dritter, ein Prediger des Gefetzes, 
durm doppeite Verleumdung zerfiort. 

13* 
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Del' Zug, daB das WeiD VOIl dem Teufel SdlUhe erhalt, iIt limer nimt zufa!!ig, [ondern 

hang't wohl mit dem Braume zufammen, dem Madmen Dei del' Verlobung Smuhe zu fchenken 

<lac. Grimm, DeutjC6e Rec6lsaftel'lfiumer, 4. Aull., 1899, I, 214f., P. Sartori in del' Z VI/, 
IV, 166f.),. diefe Meillung konnte eine Schllurre del' Mensa phifosopfiica ftlitzen (1508, 41 b,. 

1602, 233 f.), wo an die Ste((e del' Smuhe Pelze treten, die gleichfalls als MOl'gengabe dienten 

(Grimm, a. a. 0., 1,592, 612,619) . Ein Marchen Straparolas erzahlt von einer Frau, die in 

ihrer Jugend von jedem LiebhaDer ein Paar Schuhe verlangt,. alt geworden, gibt lie lie als 

Belohnung ab (f. das gegen Ende del' Anmerlmng zu unserm erften Mal'dlen erwahnte 

Exempel Jakobs von Vitry mit den dort gegebenen Namweifungen). 

Zu dem Sprichwort »Wo del' Teufel nimt hin kann, fchidit er (einen Monch odeI') ein 

altes WeiD" vgl. J. Bolte zu Valentin Smumanns Nac6IPIIc6feill, 1893,402 und Knuft a. a. 0. 
395f.; el'ganzungsweife feien nom genannt: Epistofae oDseul'ol'uln vil'ol'tlln, Frankfurt, 

1599, 334, Del' un/Jar(/c6e S!mpfieifjilJllIs, Neudruffi 1923, 70 (J. G. Smmidt), Die /Jejirie/Jefte 
Rodien~Phi(osopfiie, Chemnitz, 1718, 1,99, Wandel', V, 13, Nr. 305,16, Nr.350, 31, Nr. 701 

und W. St. Karadfchitfm, Vof/ismiirc6en derSerbell, 1854,276. 

Zu dem Liebeszaubel', den die Vettel mit den Haarell des Mannes angeblim vorhat, 

vel'gleime man auBer Knuft, 386 das folgende Marleill . 

6., Liebeszauber. Nam einem nimt lange VOl' 1500 niedel'g'efmriebenen Pl'edigt= 

marlein des Franziskaners Oswald Pelbart, abgedrudit bei L. Katona, Temesvori Peffjort 
pefdd/~ Budapeft, 1902, 59,. die nimt mitGberfetzte Einleitung lautet: Exemplum conso= 

latorium pro excitatione dormitalltiulll nal'ratur. 

abel' die Bellutzung des Haares als T eil einer Perfon, um (ihr Schaden anzutun oder) 

lie zur Liebe zu zwingen, vgl. J. G. Frazer, The Gofden Bou/Jh, 3 rd ed., London, 1911 f., 

III, 267 f., hauptfamlim die 270, n.2 genannte Literatul', die aum auf die Para((elerzahlung 

bei Apuleius verweift, zu diefer A. Abt, Die Apofo/Jie des Ap. v. Madaura, 1908, 182, 

weite!' P.Wendland, Defofjeffis antiquis, 1911, 16f., wo lie mit einem Hiftormen del' Legende 

des hI. Luanus odeI' Lugidus (Acta Sanetorum, Auguftus, I, 348) zufammengeftellt wird. 

Natiirlim hat die Apuleifme Erzahlung, die Anatole France in del' Infef del' Pin/Ju!m mit 

del' Lokalilierung in Madaura dem hl. Augurtinus in den Mund legt, eine groBe Zahl von 

Namahmungen und Gegenftuffien; f. die Namweife Kohlers, II, 623 f. und J. Boltes zu Pauli, 

Nr. 150 (diefes Kapitel geht auf Pelbarts Exempei zurliffi) und Nr. 717. Trauriger als bei 

Pelbart geht die Gefchimte aus in einem Marlein del' nom dem13. Jahrhundert angehorenden 

Handfmrifi: Royaf 7 D. L das Miiriein (62a f.) lautet in aberfetzung: 

Von ffeirchlicher Begierde getrieben, verfudlte ein MagHter durdl Zauberkun{h~ln Weib 
zu vel'fQhren, daB li o: lim feiner Lult ruge. Ais er licb dano Haare von ihrem Kopfe odeI' 
eioen\ andern Teile ihresKorpers verrdlalft zu baben glaubto:, wurde er, derdas unwilTeode 
Weib ZlI betrilgen vermeiote, nam Gottes geremtem Ratrdl(uB felber wunderfam betro
gen. Die Haare, niimlich dio:, die er, in dem Glauben, lie [eien die ihrigen, mit zauberirdlen 
Befpremungen berdlwor, waren Haaro: o:ines Bareo, und liebe, in del' Nache !tam der bofe 
Gdlt in Bal'engelialr und fiel ober den B lenden her und totere ihn. 

Einen gekurzten Auszug diefes Exempels gibt die Handrchrifi: Hadey 2385 (Catop 
Rom, III , 524, N!'. 67, 479, Nr. 9). 

Zu Pauli, Nr. 717 waren nom zu e!'wahnen das Epigramm Seb. Smeffers Monac6l~ 

plleffufae !l1sirfiantis/raus efusa e/Jre/Jie (Poemata, Fl'ankfurt, 1572, 117a), eine Smnul're 

bei Diego Hurtado de Mendoza, Sermol1 de Aflit/jan'ola, con fas /lfosas (A. Paz y Melia, 
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Safes espa/iofas, Madrid, 1890f., 1, 20U.), eine aus dem Danifchen ftammende islandifdlE~ 

Ballade (Cato./Rom, II, 93), weiter eine von dem berilhmten, ~er Hexerei halber zu Tode 
gefolterten D.·. John Fian berichtete Gefmichte <.Newl?s./rolII Seotfalld'., London [1591J, caa f., 

Neudrud" 1924,21 f.). 

. 7. Del" Affe der Konigin. Nach einem Marlein del' noch aus dem 13. Jahl'hundert 

fi:ammenden Compifatio siJ1gufaris eXl?1npforum, abgedrumt bei Hilka, Compifatio, 4f., wo 

auch einige Erganzungen zu den diefes Marchen behandelnden AusfUhrungen R. Kohlers 

<II, 602 f.) gegeben lind. 
Weiter ware als Parallele zu del' von Kohler an edier Stelle befprochenen Gefdlichte 

Jo[ephs bin. Sabara die Erzahlung Das Hugl? Bauermadchen bei bin Gorion, Born Judas, 
IV, 108f., 279 zu nennen. Parallelen zu del' Gefchichte in del' Suliasaptati <r. Bolte, Re(fe 
del' Sohlle Giaffers, 216f.) ftehen bei Bl'. Meillner, Nl?uara5(fclie Gefchichtell aus dem Iraq, 
1903, 87 <in Nr. 47) und bei Bergftl'aller, Nellaralll. Marchell, 71 f., NI'. 21; zu der Faffung 
in den 'Fofli:Tafes of Kashmir von J. H. Knowles ftimmt das von W. Crooke im Indiall 
Alltiquary, XXII, 321 f. nach del' Erzahlung dnes Brahmanen in Mirzapur ver6ffentlichte 
Marmen, in dem Kai[er Akbar und fein Miniftel' Birbal auftreten. Anfonften gehoren noch 

hierher Bricteux, 119f. und Frobenius, IY, 33f. 

* 
Zu den anfcheinend linnlofen Reden <oder Handlungen), die lich fpater als fehr [dug 

herausftellen, r. E. Langlois, Nouveffes./ranFaises illidites dll15hlle siede, Paris, 1908, 10f. 

(zu Weffelski, M6nchslatein, Nr. 117), C. H. Bompas, 'FofHo!'e of tlie Sa11taf Pargallas, 
London, 1909, 268f. und 349f. und K. Miiller=Li[owski, Ir(fche f)oflis11lal'C/iell, 1923, 33, 

anderer[eits aber auch die Lehren, die des Buddhas kluge Freundin Visalcha VOl' ihrer Ver~ 

mahlung von ihrem Yater oder ihrer Mutter erhalt; f. Burlingame II, 59, n. 1. 68, 73 <zu 

Dhammapaaa, ftr. 53), Schiefner=Ralfton, 114f., 123f., Benfey, K{ Schrijiell, II, 3, 172f. 

Die Drohung, Fremden kdne Nahrungsmittel (und hin Holz) verkaufen zulaffen, wird 

wahr gemacht in dem Aymeri de NarjjollJll? <G. Paris, Ronla/tia, IX, 515=546 und J. Bedier, 

Les Liuel1des ipiques, Paris, 1908 f., I, 30); verg!. weiter H. Gering, Isfel1dzli A!?venty/'l~ 
1'884, II, 5lund W. E. Peud,ert, Schfes(jCJje Sagen, 1924, 26f. und 292 <aus der Li!?gllitZ!?r 

Chrom'li). 

8. Sa1omos untreue Gattin, Nam einer Handfchrifi del' Univel'litatsbibliothek 

Krakau, en thaI tend eine lateinifme Verfion des Buches von Salomo und Markolf, in die[em 

Teile abgedrud,t bei W. Benary, Saf011l011 et Ma!'co(/us, 1914,48f. 

Uber die Legende von Saloma als betl'ogenem Gatten hat Fr. Vogt, Safmall UIIO 

Morolj; 1880, XXI f. ausfUhrlich gehandelt und auch die ruffifchen Volkserzahlungen (nicht abel' 

die [erbifche bei Karadfchitfch, 233f.) hel'angezogen. Mit feinem Schluffe auf byzantinifche 

Herkunft hat er wahl red1t, wie lich aus einem Vergleiche dner El'zahlung in dem Roman 
de lvlarques de Roml? (hg. von Johann Alton, 1889, 135) und noch mehl' aus dem Cfigis 
von Kriftian von Troyes, v, 5876[, ergibt, wo lim die zur BefchatlUng' del' lich tot ftellenden 

Kaiferin von Konftantinopel gerufenen Arzte der Gefd1ichte des [olcherwei[e betrogenen • 

Saloma erinnern, fowohl im Marques als aum im Cfigis kehrt auch die Probe mit dem 
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fliifligen Blei wieder, das in dem deutfmen Gedimte und in den Bylinen durm Gold erfetzt ift. 
Siehe Garton Paris, Mifal1fJes ae Littiratul'l! 'Fral1yaise d'u moyen age, Paris, 1912,299&326, 
wo weitere fl'anzolifme Varianten und Anfpi.elung·en gegeben werden, und Benal'Y, XXIII, XL. 

Im alfgemeinen vergleime man zu dem Motiv des Smeintods, der eine verhalhe 

Heirat verhindem oder eine neue Vermahlung ermoglimen fall, die Namweife J. Baltes in 

del' Zf.JP., XX, 356, XXI, 284 und XXXII, 129. Mel'kw(irdig irt eine zuel'ft von Waitel'Scott 

in The Minstrefsy of the Scottish Bord'er veroffentlidlte Ballade, The Gay Goss ~ fjawli 
(bei Child, The Engfi'sfj and' Scottish Popufal' BalTad's ift fie NI'. 96), in der die Stiefmutter 

dem lim tot ftellenden Madmen Blei auf den Bufen gieften laBt, natiirlim mit demfelben nega= 

tiven Refultat; ins Deutfme irt die Ballade iiberfetzt von Willibald Alexis (Wi/h. Haring), 

HiJior(fclie ulta romal1ttjc./je Baffad'm VOlt W. Scott; V, 1826, 11Of., von Wilh. Gerhard, 

Minjil'eflifiiJtge aus Schottfalld, 1853, 37 f. und von G. Ludeke, BalTad'el1 aus after Zeit, 
1922, 193. . 

Eine merkwurdige Parallele bietet eine Sage, die lim an die frClher an der ligurifmen 

Kiirte gelegenen Stadt Luna oder Luni lmupne; Leandro Alberti erzahlt fie in der DesC/it= 
dom eli'tllita (,Itafla (1550), Venetia, 1581, 26 a: 

Als der Kaifel' mit feiner Gemahlin in Luni war, verliebte lidl diefe in den Berm 
diefer Stadt, der ein fmoner Jiingling war. Namdem fie des 6rtcl'11 miteinander s:efprochen 
hatten, trafen lie endlich Abl'ede uber die Art und Wcire, wle lie ihre zugellofeo Bcgier
den fi:il1en konnten. Die Kaiferin fi:ellte Jim tot, und fie wurde be.graben. Der )Qngliog 
zag fie allS dem Grabe und fiihrte lie in rein Haus, nnd fie taten alles,. was fie verabredet 
hatten. Als dann der Kaifel' die Gefmimte erfuhr, erbofi:e er lim fa, daft er das Paar 
graufam toten und die Stadt zerftoren lieft. 

Alberti zitiert dann nom drei Stanzen aus dem Dittamol1d'o von Fazio degli LIberti, 

die abel' nur eine fehr dunkle Anfpielung enthalten; nimt mehr gibt Petrarca im itillerarium 
Syriacllm (Opera, Bafel, 1581,558), der Luni ein »magnum exemplum fugiendae libidinis« 

nennt und es mit Troja vergleimt, und nm wenig mehr Giov. Villani, Crol1ica, l. I, c. 50 
(TrieJi:, 1857,25): Auf der Reife nam Rom fei die Frau eines Berm von jenfeits der Berge 

ehebremerifm entehrt worden; darum habe diefer Herr die Stadt auf feinem Riimwege zer= 

rtort. Eine abfonderlime Form, die abel' zu unferm Marmen ftimmt, hat die Sage in der 

nur brumltiid,weife erhaltenen letzten Novelle Sercambis angenommen (ed. Renier, 426 f) : 

hier handelt es fidl um ein fremdes Konigspaar, Artemi und Tamiris, die in Luni landen; 

die K6nigin verliebt fim (die Gefmimte ift fehr obfzon) in ihren Herbergswirt ufw. Mit der 

Einnahme des Smlaftrunkes fchlieBt das Fragment. 

* 
Die Verkleidung durm eine Judenhaut findet fich aum in dem deutfchen Gedimte; hier 

wird (rtr. 1590 gefmildert, wie Marolf dell Juden errtimt, ihm dann die Haut oberhalb des 

Giirte1s abI6fi:, lie einbalfamiert und fie anlegt; dazu Kohler, I, 346f. 1). 

Die Feltftellung, daB die Frau des Heidenkonigs, mit del' del' Verldeidete fprimt, 

wirldidl die Gattin Salomos irt, erfolgt in dem Gedimte dadurm, daB Marolf die K6nigin, als 

er mit ihr Smam fpielt, den Platz mit ihm taufmen laBt; dabei bemerkt er, als die Sonne 

durm den BandCmuh fmeint, das Lam, das er ihl' einlt gebrannt hat (ftr. 246 u. 247). In 

unferm Texte irt die betreffende Stelle (50, Z. 31-33) verdorben; fie muB etwa fo ge1autet 

') Eine kunnige Unterrud1Ung dides Motivs wird an den AusfUhrungen Joh. Francks be; J. Hanren, O!!elTm 
tlJld UJlter/uc/3ulIgetl zur Ge.fcl5ic/3te des Hexeflwalills, 1901, 662 f. nid,t vorUbergehen durfen. 
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haben: Marcolfus habentem in manu corulum reginam ad manum percuss it dicens: "Non 
macules mihi res; nuda (Imperativ) manum! e 

Zu dem Remte, lim die T odesart (odeI' die Strafe uberhaupt) zu wahlen, f. Grimm, 

Deuifc6e Rechtsa!terthiil11e/~ II, 344f., die Noten Boltes zu Pauli, Nr. 283, und Chauvin, VI, 
n . Weiter waren zu nennen ; COJllpl[atio }inllufads exeJ11pforum, 151 a, B. Haureau, 

Notices et extraits de qudques mal1uscrits fatins de fa Bi5fiotheque natfonafe, Paris, 1890f., 

IV, 219f., Cato/Rom, III, 24, Nr. 207,69, Nr. 105,461, Nr. n, 552, Nr. 153,573, Nr. 199 

und 602, Nr. 50, P. Pieri, Lajioria df Merlino, ed. 1. Saneti, Bergamo, 1898, 17, Gotthold 

Regis zu Rabelais, Gargal1tua und Pantagrlle!; 183Zf., II, 521 und J. P. Hebel, Schatz. 
lidjifeln, Nr. 113 (Slimt!. poet. Werhe, hg. v. E. Kellel', III, 251>. 

Die Bitte, VOl' del' Hinrimtung' nom blafen zu durfen, findet lim aum in dem Gedimte, 

.nur iii: hier und ebenfo bei Karadfmitfm Salom'o der BlareI'; anfonfi:en vergl. man zu dem 

zugleim als Signal dienenden Abfmiedsblafen (.pfeifen, ~lingen, ~feufzen) Bolte~Polivka, 
II,501, Kohler I, 89, 55, 61, 134f., A. Leskien und K. Brugman, Lilall(/c6e f)of§sli'eder 

lind Mlirc6{!11, 1882,552, Au g. v. Lowis of Menar, 'Ftnn(/c6e und ejin(fc6e f)oflismlirmen, 
1922, 110f., ferner Ch. de Livingfi:on, Les Cent Nouveffes nouveffes de Pliifippe de 
f)igneuffes, Paris, 1924, 24f. 

DaB [mwarze Teufel auf fmwarzen Roffen kommen, urn eine Seele zu holen, begegnet 
[mon in den f)itae patrum, I. VI, c. 14 <Migne, Pafro!. fat., LXXIII, 1012); del' Streit 

del' Teufefund del' Engel urn die Seele findet lim in del' Mirakelliteratur haufig (vgl. z. B. 

J. Klapper, Erzlihfungen des Mittda!ters, 1914, 362 in Nr. 170 und Arturo Graf, Mitt'
Lellgende e SlIperjiiziolli de! Medio Evo, Torino, 1892, II, 91, 104f., 125 u. 135 f.). Die 

drei Scharen Markolfs kehren wieder bei P. Schullerus, RUJ11lillijC/je f)oflisJ11lirm{!l1, 202 in 
Nr.91. 

9. Spate Rame. Nam dem 112. Stlick des von einem englifmen Franziskaner im 

13. Jahrhundert zufammengefi:ellten Lrver exelllpfoTUm, nam einem lateinifchen Manufkript 

del' Kapitelbibliothek in DUI'ham hg. v. A. G. Little, Aberdeen, 1908, 65f., vorher fmon 

veriiffentlimt von P. Meyer in den Notices et extraits des manuscrits de fa Brvli'otheque 
l1afionafe et aut res 5/v/i'otheques, XXXIV, p. I, 29f. Del' Schlu1l des Marleins lautet: Diefes 

Exempel predigte Bruder Hugo de Succune <Hugh von Sutton?) jenfeits des Meeres <in 

partibus transmarinis), wobei er fagte, er habe es fo erzahlen horen; da er folmerma1len einen 

Zweifel in den Hergang [etzte, [agte einer von den VOl' ihm Sitzenden : "Bruder, erzahlet 

diefes Exempel ruhig; denn im weill den art, wo lim dies zugetragen hat.« 

Das Mariein iii: eine altere Pal'allele zu dem bei Weffelski, MOl1chsfateil1 als Nr. 76 

wiedergegebenen Stucke del' Gesta Romal1oruJ1l, hg. v. H. Oefi:erley, 1872, Nr. 277, das lim 

nul' in den in England beheimateten Handfml'ifien del' Gesta findet <f. CatofRom, III, 210 

u.215, Nl'. 78 etc., Sidney J. H. Herrtage, The EarfJl Enlliish f)ersions of the Gesta 
Romanorum, London, 1879, 208f.); alter kiinnte nom die liebente del' von J. Klapper heraus~ 

gegebenen Erzlihfunlll?l1 des Mittda!ters, 1914, 235 f. fein, wenn Klapper remt hat, del' die 

Schlu1lredaktion del' in dem von ihm hier benutzten Manu[kripte enthaltenen Exempel~ . 

fammlung etwa in das J ahr 1250 verlegen will. Wimtig iIi:, das die erfi:en zwei Vel'fe, die in 
der Variante del' Gesta del' Ritter gegen das Ende del' dreillig Jahre libel' das Tor [eines 

Smloffes fmreiben la1lt, namB. Haureau, 1,314 von dem Englander Serlo von Wilton fi:ammen, 
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del' nach einem wiieten Leben in Paris in das Kloeter von L' Aumone gegangen und 1171 

delfen Abt geworden iet'), Zwei volllstiimliche wdfche Varianten fiihrt Little, 145f, an. 

* 
DaB in allen Falfungen Gatt die Mordtat erli: nach dl'eiBig Jahren racht (f. Bolte~Polivl{a, 

II, 535, n, wozu noch die 24. del' Wundergifc6iehten des Cod. Par. germ. 118, Dilf. von 
C. Reinholdt, 1913, 38f. anzufiihren ware), ergibt lich wohl aus del' nach dreiBig Jahren 

ablaufenden Verjahrungsfrili: (Grimm, D. Ree6tsafter/h., I, 300 f.),. Gottes Langmut wartet 

bis zum letzten Augenblid(e, In der LegeJ1da aurea, c. 119 (deutfch v. R. Benz, 1917f., II, 
17) beanfprucht del' Teufel die See!e eines Siinders mit den Worten: "Er iii: mein auch durch 

Verjahrung,. denn ich habe ihn dreiBig Jahre lang befelfen« (vg!. Cato/Rom, III, 395, Nr. 374),. 

ebenfo beli:ralt Gatt den hI. Briccius nadl dreillig Jahren (Leg. aul'., II, 381,. Hugo v. Trim~ 

berg, Del'Rmner, hg. v. G, Ehrismann, 1908, 1,139), Melanthon fagt (XX, 604): "Sic hoc 

loco Deus ulciscitur caedem factam ante annos 30,. tricesimus dies et annus sllnt critici.« 

abel' verfunkene Schl6lfer, Stadte ufw. handelt M . Winternitz, Die 'F!ut/ageJ1 des 
Aftertums ul1d del' Naturvo!ne0 1901, 312£. 

10. Das Fdiu1ein von St. GiHes. Nach derSca!a cefi'von Johannes Junior, Ausg. 

Ulm, 1480, 27 b f. 
V gl. Bolte~Polivka, I, 295 If. und die Dilfertation H. Daumlings, Stud/!? ijbel' del1 

TJlpus des "Madc/JeJ1s oliJ1e Hande': Miinchen, 1912, dazu noch Hi/ka, Complfafio, 13f., 
E. Tegethoff, 'FranzOjijche TJo!lismarc6en, 1923, 1,61 f., 309, bin Gorion, Bom, I, 189f., 362. 

11. Der wahrhatte Knemt. Nach einer Erzahlung in einem aus dem 13. Jahr~ 
hundert li:ammenden Manufllript von Cambridge, abgedrud,t bei Th. Wright, A Se!ectiolJ 

0/ Latin Stories, London, 1842, 1 f. 
V gl. meine Nachweifungen zu M0l1c6s!ateil1 Nr.1 , denen noch anzufiigen waren K6hler~ 

Bolte, ZTJTJ, VI,62, Marc Monnier, Les confes popu!ains ellltafi'e, Paris 1880,103 f., BalTet, 

RTF- XX,333, W. WilTer, P!at/del/t/me TJo!lismarcliel1, 1914,117 f. und Svend Grundtvig, 
Gam!e dal1sne MInder, Ny Sam!., Kopenhagen, 1857, 54f, = KI. Stroebe, Nord. TJo!Jism., 

I, 87 f. in Nr. 16, erweitert in der aberfetzung A. Strodtmanns, 1879, 250f. 

* 
Zu def Pflicht des Hirten, von verendetem Vieh Kopf lInd Haut vorzllweifen, f. Grimm, 

D. Rem/safterth., II, 132 f. 
Eine merkwiil'dige Parallele ZlI del' Reprafentation des AnzlIfprechenden durch einen 

Stod, bietet del' Kommentar ZUl' 152. Strophe des DJiaJIIl11apada (Bmlingame, II, 343f.). 

12. Der Lohn fUr das Begrabnis. Nach einem Marchen, das AI. d'Ancona 1868 

unter dem Tite! Nov!?lTa di J1lesser DiaJ/ese, e di m!?ss!?r Gig!iotto aus einem dem friihen 

') .Gu den Verren vgf. man nom auOcr Wander, If, 1578, Nr. 3 II. 11 OdD v. Ceritona bei L. Hervieux, 
US fODullsA's {ollltS- 24".~d., Paris, 1893 r., IV, 332. Herrtage, f89, H. E. Bezzenberger, 'Frid'alllies Bdmdd'elll3eit, 
429, S. lleroardlnus, Qllod'roDl1sIJllo{l1, $~rmo 22 (01'111'0, I..ugduni, 1650, I, 111>, Mime! Mellot, SemlOffS 
molsiu, nouv.ld. pnr J. Neve, Paris, 192-1, 9, Llltlil1rs 'Ti/rorcMII, IV, 335, MelallInon, XXV, 432, O. Sfengelius, 
DI1II1d'iclis d'/u/llis, I. IV, o. Z7 <d.utrme AusB'. IV, 271), Engclgrave, Lux evallgdica, II, 422, St. Ouaz%o, 
Dlolognip/ocl1/JO{1, Venelia. 1586, l72b, JOII Mil/or's COJllpl"" Jest Boo~ London 1844, 22, und Fr. Seiler, 

• Deuifme SprimlvorterRlIIufe, 1922, 90. 
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vierzehnten Jahrhundert entftammenden Florentiner Kodex herausgegeben hat; es iii unter 
den andern Erzahlunge~ diefer Handfmrift abgedrmkt bei Giov. Papanti, ' Catafo/Jo del 
lIove/{ierilil prosa, Livorno, 1871, I, XXXVIII f. und dann bei Guido Biagi, Le lIove/{e allticbe, 

Firenze, 1880, 190f.; vgl. D'Ancona, Stuc[/ ai critica e storia fetteraria, 2a ed., Bologna, 
1912, II, 156 f. 

Diefes Marmen, derren Verwandtfchaft mit del' Tobia~Legende feit dem Erfcheinen von 

Simrodls Buch Der gute Gerliaraufla aie aalllioarl?l1 'Tolell (1856) nicht mehr beliritten wird, 

ifi nam feinem GrundzlIg, dem verweigerten Begrabnis, eine uralte Rechtsfage (G. Hliet in 

del' RT~ XXIV, 305 f.). Die ausfUhrlimlie Unter[uchung findet man bei Bolte~Polivka, III, 

490~517, die fchlemterdings alles damals Erreimbare heranzieht. Von fpatern Publikationen 

fei nur erwahnt Hermann Gunkel,.-Das Marc6en im Aftl?l1 Tejialltellt, 1921, 90~93 mit dem 

SmluBfatz: "Fur den M archenforfmer abel' ift bedeutfam, daB das Marmen Anderfens yom 

~ Reifekameraden in dem befpromenen wichtigften Zuge (daB del' Helfer del' Tote felber, nicht 
aber ein Engel Gottes iii) eine altere Form zeigt als die biblifche Legende, die um zwei Jahr~ 

taufende alter ili.« Das Marchen ifi in der ganzen alten Welt verbreitet, nur nimt in Indien, 

wo ihm die Leichenverbrennung, die lim ja bis heute erhalten hat, im Wege lieht. 

Aus Biimern, die nach del' Veroffentlichung del' AI11'11erliulI/Jell Bolte~Polfvkas erfchienen 

lind, fei auf folgende Paralle/en aufmerkfam gemacht: A. v. Lowis, 'F/IlI1i/elie ul1a eji11(/c6e 

Voflismarelien, 72 f., Nr. 22, 103 f., Nr. 35 (beide finnifch), V. Tille, Verzelelillis aer b66mi/elie11 

Marmefl (= 'F'F Commu11ications Nr. 34), 210f., Maxim. Lambel'tz, Af5all(/clie Man:fiell, 

1922, 209f. , H. Smmidt und P. Kahle, Vof!iserz aliful1gl?l1 ailS Pafajiil1(1, 1918, 84f. , Nr.34, 

90 f., Nr. 35, D. 1. R. Lorimer und E . O . Lorimer, Persial1 Tafes, London, 1919, 169f., 

P. Hambrum, Mafai(/c6e M areliel1, 144f., N r. 43 und bin GOl'ion, Bom, V, 76 f., 299, VI, 

224f., 316; ebendort, I, 31 eine Ubertragung eines del' von M. Gaiter herausgegebenen 

hebraifmen Texte des Tobit~Bumes (f. M. Lohr bei E. K autzfm, Die Apolir;yplim ul1a 
Ppllaepigmpliell des Aftel1 Tejialllel1ts, 1900, I, 136) und 37 f. eine Uberfetzung der Verlion 

von Jofeph bin Sabara (f. auch 348f.) . 
D aB die Rolle des Fifmes in dem T obit~Buch aum auBerhalb der Blindenheilung nicht 

unwefentlim ill:, darauf haben M. Plath, Tlieofog(/c6e Stuaim ul1a Kritiliell, LXXIV, 377 f. 
und H. Smmidt, JOl1a, 1907, 167f. aufmerkfam gemamt,. geradezu die Stelle des dankbaren 

Toten nimmt er nun ein in dem liebzehnten del' Neuaramai/elim Marmell BergftraBers (55 f.) 

und in dem perlifmen Marchenroman von den drei Derwifmen, den Reuben Levy 1923 aus 

dem Manufkript Dupfe;y 389 der Bodleiana iibel'fetzt hat (Tlie tliree Dervislies alia otlier 

Persian 'Tafes, Oxford Univ. Press, 11 f.). 

SmlieBlich feinoch ein bisher unvel'offentlimtes Marlein mitgeteilt aus dem im Cato/Rom, 

III, 441 f. befmriebenen Manufkript Ro;yaf 15 D.IJ des British Museums, das in franzolifmer 

Sprache gefchrieben ilt und aus dem fpaten 15. Jahrhundert Ital~mt: 

E xempel zur Exlwmmunikation. 

Eine Edeldame, die eine groBe Herrfchalt befan, lien auf den Rat ihrer Leute eine Tjolt 
ausrufen, um den, der die E llre des T ages haben werde, zum G atten zu nehmen, auf daB 
lie dnen wackern, weidlimen Ritter habe, del' ihr Land ver te,idigen und bewahren konne. 
Viele Bclelleute zoge,1l hin, und linter Ihnen war a llm einer, der herbergte eines Nachts 
in dem Haufe eines SdlUfiers, und der Schufier war VOl' klll'zem geftorben lind lag noch 
a uf der Bahre. Der Ritter fragte, warum man Ihn fo lalfe, anrtalt ihn zu begraben, und 
feine Freuncle fagten, er rei ex llOmmuniziert und habe nich t G eld genu &, gehahr, urn lim 
losfpremen lalfen zu konnen. Von E rbarmen ger uhrt, lidl der Ritter fein Pferd verkaufen, 
auf clem er hatte tjofHeeen follen, unci lieB fd oen Wiet losfpremen und zur E l'cle beftatten. 
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Als del' Tag del' Tjoli gekommen war und del' Ritter fah, daB er k in Pferd hatte, war er 
Cehr betruot. Auf einmru abel' kam ein Kaufmann, und der Cagre zu ihm, er warde ihm 
ein gutes pferd unter del' Bedingung geben, daB er die Halrre des Gewinn~s bekame, den 
der Ritter an diefem Tage zu erringen vermochre. Der Ritter gewahrte Ihm das gar gern 
und er nahm das PFerd des Kaufmanns und bertieg es und ritt zur Tjofr. Dort hielt er lid~ 
Co trelflich, daB ihm VOl' den andern die Ellre del' Tjort ward, und er bekam die Dame Zur 
Gattin und mit ihr illl' Land. Als er abel' am Abend mit ihr fchlafen wo1fre, kam del' Kauf_ 
mann und pochte an die Tar und gab nieht nadl, bis Ihm gewahrtwurde, mit dem jungen 
Berm fpredlen zu dOrfen . lind kaum nand el' VOl' ilun, fo Cagte er: . Du kenllfl: fehr wolll 
den Handel, der zwifchen uns gefdllorren worden irt, und darum \'C(i[( Ich die Ha(fte VOn 
aHem haben, \vaS du auf meinem Pferde gewonnen hart. « - »Freund,« fagre del' Ritter, 
»nehmet, was Ihr woltr, und laBt mil' den Rett. « A(s ihn del' Kaufmann Co befcheiden reden 
herte, Cagre er: »Teuerer Freund, wilfet Ihr denn, wer ich bin?« Und der Ritter fagte: 
»Ihr reid del' Kaufmann, von dem ich das Pferd unter derundder Bedingung gekaurr habe ... 
- » Wahrhafiig, mein Freund,,, fagte del' andere, »ich hin jener Sdmrter, den en LosCpruehs 
wegen Ihr Euer Pfel·d um Gottes wi[(en verkauft habt. Darum hat mich Eum Gott gefdlid{t 
und Euch durm mim gegeben, was Ihr habt, und hat Euch aU die Ehre gewinnen (arren, 
die Ihr gewonnen habr, und er will Euch fo wohl wie ronrt niemand auf Erden . Und Co 
befehle im Euch unferm Herrn. « Und mit diefen Worten verfchwand er. 

Und der Ritter verharrte in der Liebe zu unferm Herrn. Er hatte eine gute Frau und 
ein gutes Pferd, er hatte graBen Belitz und eine groBe Herrfchali:, und fein Gut nutzte er, 
urn den Armen zu helfen aus Liebe zu unferm Herl'O, fa daB er und feine Frau in den 
Hafen des Heils gelangten1). 

* 
Zu der hinterliliigen Art del' Teilung vgl. man I. VI, c. 3 del' Exci?rpta aus den COl1tro: 

vasicli? des altern Seneca, wo del' legitime altere Bruder auf die eine Seite die ganze Erb: 

Cmali:, auf die andere Seite die Mutter des jiingern liellt; diefe Gefmimte kehrt in den Gi?sta 

Romal1orullt, Oesterleys Ausgabe als Nr. 90, in dem von S. Herzliein herausgegebenen 

Tractatus eli! aivi?rsis histor/is Romal1oru11l, 1893 als 45. Kapitel wieder. V gl. weiter Wander, 
yo. Afterer (I, 63) und Theifen, Nr. 10 (IV, 1146f.). 

13. Die T ei1ung des Lohns. Nam der nUl' in einem englifchen Manufkript vor~ 
kommenden Erzahlung der Gi?sta Romal1orum, ed. by S. J. H. Hen·tage, 413f., Nr. 90, 

vgl. 506f. 

Ausfiihrfim handeln libel' den Stoff Bolte=Polivka, I, 62=65 zu Grimm Nr. 7; hier 

einige Erganzungen: Guillaume Boumet, Si?col1a !ivri? ai?s Si?rli?S (1597), ed. Roybet, Paris, 

1873f., III, 35 = Thrlsor ai?s rlcrlatioJ1s (1605), DOllay, 1616, 250f.; Doctae l1ugai? 

Gauael1tiiJocOS/~ Sulzbam, 1710,48 f.; Voltaire, COlltl'S I?l1 Vl'rs in den Oeuvres comp!hl's, 

Paris, 1827, 1,956; Gottl. C. Pfeffel, Der Hi?rzog tll1a al'r Paladin in 'FaDehr ul1a pOi?t(/chi? 

Erzii!j!ullgel1, 1840, 26Of., JOi? Mi!fe", 272f., Nr. 882, M . J6kai, Wlr Detvegi?11 die Erai?, 

Deutfme Ausg. 1875, IV, 5, G. Goyert und K. Wolter, f)fiim(/chi? Sagi?/r, 1917, 55f. (leider 

ohne Qgellenangabe);. W. Wilfer, P!atta. f)o!/ism., 14Of.; M. Moller, Dii? Spiefujj/~ 1919, 
28f.; Bompas, Sal1ta! Parganas, 141f., Nr. 40; W. AnderCon, KaUer una ADt (= 'F'F 

Commul1ications, Nt'. 42), He[finki, 1923, 360. 

14. Die Wette um die Augen. Nam einem Predigtmarlein Pelbarts, abgedrullit 
bei Katona, 35f.; vgl. auch 13f. 

') libe,' die Folgen der Exkommunikation wiJTen zwar die mitlelalterlimen Prediger vie! zu erzahlen, fo, 
daB von einem Exlwmmunizierten kein Hund und kein Smwein mehr eillell Biffen Brot nehmen, daB die Storme 
nimt mehr auf feinem Haufe nilten, daB er fofort nad, dem Tode fmwarz wird wie Pem, dafl er im Grabe 
keine Ruhe findet, aber ein Verbot, Exkommunizierte zu beerdigen, hal es wohl nirgends und nie gegeben. 
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AusfGhrHm haben Liber diefes Marchen Bolte~Polivka, II, 468~482 gehandelt; eine 

Monographie dariiber von R. Th. Chriftiansen ift unter dem Titel Tne Ta(e 0./ the two Tra~ 
vd{ers 1916 als Nr. 24 der 'F'F Communications erfchienen. 

Chriftianfen lieht die "Central episode« der ihm bekannten zehn modernen indifchen 

Fafrungen und der Erzahlung des d[chainHHfchen KatniiJiosa, natGrlich dann auch der andern 

Aufzeichnungen des Marmens in dem Luge, daB ein Blinder <oder KrGppel ufw.) ein ihm 

(oder andern) wimtiges Geheimnis durm das Belaufmen von W den diefer oder jener Gattung 

erfahrt (117 f.). LU didem Motive nun bezieht er lim, urn fein hohes Alter namzuweHen, auf 

ein Marmen in dem von Th. Benfey ubertragenen (Kofegartenfmen) Text des Pmltscnatantt"a' 

(Benfey, II, 256f.) folgenden Inhalts: 

Ein Konigsfohn liedlt dahin, da cine Smlange in feinem Leibe fted{t. Einmal kommt, 
wahrend er fm/an, [eine Gattin dazu, wie dide Smlange, die den Kopf aus feinem Munde 
gerteckt hat, mit einer andern Schlange fpricht, und erfahrt fo nimt nur die Art, wie beide 
Sdllangen getoteJ werden konnen, fondern aum das Verfted{ eines Smatzes. Sie heilt 
naturlich den Galten und hebt den Smatz. 

Diefes Marmen hat Benfey (I, 370) in einen Lufammenhang mit dem unfern Stoff , 

behandelnden 107. Marmen der Bruder Grimm gebramt, das er als »buddhiftifm und wahr= 

fmeinlim durm die Mongolen nam Europa gelangt« bezeimnet. Das geniigt fur Chriftianfen, 

urn - namdem er nam einem Litat aus zweiter Hand angefiihrt hat, das PafitsdJatantra 
fei im zweiten Jahrhundert v. Chr. entftanden - zu dem Smluffe zu gelangen: "It now is 

apparent that this episode goes far back in Indian tradition.« Leider aber hat Chriftianfen 

iiberfehen, daB Benfey [elbli: fagt, diefes Marmen fei »ein verhaltnismaBig fpater Lufatz«; 

tatfamlich findet er lim, [oweit bis jetzt feli:li:eht, zum erli:en Male in dem 1199 n. Chr. voll= 

endeten PaficiiJin;yiinana des Dfmaina=M6nmes PurQ.abhadra (Hertel, ZDMG.. LVIII, 58 

und Paficatantra, 76f.). 

Bei diefer Hinaufdatierung feiner "central episode« um mehr als ein Dutzend Jahr~ 

hunderte ift es begreiflim, daB es Chriftianfen einigermafien unangenehm empfindet, daB er 

fUr jenen Tei! des Marmens, den er als »introduction« bezeimnet, keinen altern Text heran~ 

ziehen kann als das von Benfey als "fetzt~erreimbare Urform« angefiihrte 33. Kapitel des 

Dsanu(ult, del' in das dreizehnte Jahrhunder t zuriickgeht, und die 18. del' SchieflH~r&Ralston~ 

fmen Tifietan= Ta(es. LU diefer zweiten Gefchimte aber ware eine altere Form zu linden 

gewefenl lie fteht nam einem minelifmen Werke, das in dem Jahre 710 unferer Leitremnung 

aus dem Sanskrit iibertragen worden iii:, bei Chavannes, II, 389 f., Nr. 381, und die aber= 

einli:immung iii: fo groB, daB auf eine Wiedergabe verzimtet werden kann. AuBerordentlim 

vie! Ahnlichkeit hat lie aber allm mit del' zwar bei Bolte~Pofivka genannten, von ChrilHanfen 

jedom auBer acht gefaffenen F affung in den Heft pailier des 1202 verli:orbenen perlifmen Dimters 

Nisami, wo es lich freilim nimt mehr wie in den zwei tibetani[men Erzahlllngen und in der 

indifch~minelifmen urn Bruder handelt {The Haft Pailiar, transl. by C. E. Wiffon, London, 

1924, J, 214f.; vgl. Hammer&Purgli:alJ, GejdJfdJte der ./dJonen Redeliiinjie Petjlens, 1818, 
1160. 

In all diefen Verlionen und aum nom in der auf Nisamis F affung- beruhenden Erzahlung 

in den Heft menur des 1520 geIiorbenen Perfers Hatifi (W. A. Clouston, Popu(ar Ta(es 
and 'Fictions, London, 1887, I, 257 f. ) fehlt das Motiv der Befallfmung; ebenfo fehlt es nom 

in einem fiidlimen "Textus ampliof« des Paiitscnatantra, iiber den Hertel in der ZDlvIG.. 
LX und LXI gehande!t hat (Hertel meint, dide Rezenlion fei keineswegs modern, fprimt aber 
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keine nahere V (r,'nUllIng aber lhr Alter aus), Das bctrdfende StQd!, das 35. Kapilc l du 
L Budu~s eullhh (LX I, 49f.): 

KOlliS' und Miniftcr Iheiten, ob lInredll odcr Remt in cler W elt herrfdJe. Z ucrfl berragcn 
fie t in. latmu:s Pfe:rd, dann cinen alten Sliet , heide, die vid Undank erfahrtn haben, 
beftillren d!1: Melnung des Konigs ' ), und dicfcr frid!t dem MinUl:er die A ugen aus. Ein 
Vogd, den dtr MinUter fr!ihn cinmal vor dtm Toot gtrettci hat, bringt ihn:u Brahmas 
Reitfier, und diefu gibr ihm neue Augen, cine Stadt und langes Leben. Dcr Konig, der 
weiler ungerecht regierl, wi rd vertriebtn, er flOmtet lim %U fcinem ( hemaligen Minili t r, 
und dider fel:! ihn w ieder ill rein Reid! cin. 

Dlere FalTung, die Chrifiianfen ebenfalls unbehmnt geblleben ill, hal groBe Wi<ntigkeit, 
weil lie in ihrem Eingange cine auBerordentllm nahe ParaUde :u dem Beginn von Pclba rts 

Exemptl, a~r aum :u dem von Katona, 36 aus eincr H andfmrifi des 15. Jahrhundcrts mit. 

gereilten M arlein bieret, dem lie Oberdies nod! in def A rt dtr H tilung des Blinden nahelitht, 

von beiden latc:in ifmen Verlionen wtidtr lie darin ab, daB in ihr def B6fe nimt belirali: win:!. 

In wdenrlimen ZOgen aber rl: im rn t dit(e ErzliMung des tudlimen P(1lttsrD(J/(mlra a um t u 

dem 28. Enxem plo des dem frOhtn 14. Jahrhundert angehOrenden UOrD d, fosgatos (Esen'!. 

Ollt. (Jf S;lIlo Xv. 5510. Aum dort gibt es tine Wette, a((erdings in der Gerl:all, ob es mehf 

Gewinn brlnge, :u lligen oder die Wahrheir :u fpremen, und ent(mieden wird lie nimr durm 

Be:fragung, fondern durdJ cine Probe in dem Lande der Alren 2), aber der Blendung, die ffeilim 

durm die beltidigrell Affen gefmiebr «(parer fprichr immerhin def Geblenrle re an lWei Srellen 

von feinem Gcflihrren als dem T ater), folgt die Belaufmung einn GdprlidJu von Tieren, 

In dem ein Fuchs erkHirt, wie tine rl:umme K 6nigslomrer und iht blinder Vater geheilt werden 

k6nnten, weitc.r die eignt HeHung und die der andern und die Erhobung. Spater trdfen die 

beiden Gefahr ten einanrler wieder: Mala Verdad, det eintn blinrlen Sohn:u haben nngibr,. 

fragt, wie es der andere angt/lellt habt, das Augenliml wiedc.r 1U e:rha[reH, er bcgibt lim 

an jenen Ort, wi rd aber von den Tieren :errJlfc lI . Hier haben wir alfo :urn edien M ale in 

dltfer Marehengruppc: das Motiv def Blendung verknOpfi mil dem der BdaufdlUng, gleim:eitig 

aber aumden Zllg dcr miBglcu:kren Nachahmung, far den wi t - abgdehen von dem DSHlllllun, 

wo jedoch def Nadlahmer (ein S<hi&faldurch ObtrhtbunghcrbeifOhrt - ebenfaUsnod! keinerlci 

altc.re Parallele, wedef in Indien nom fonlt Irgendwo haben. 

Ohne B[endung nun und In gan: anderer Eink[eidung finde n wlr Be[aurehung und rniB· 
gladlte Naehahmung (i;bon mehr OI ls dn Jahrhunderl frOher in c.lncr hebraifchen Erzahlung, 

die M. Gafier aus einem Oxforder Manufkrlpt in der 'Folk-lor" V II, ZJt f. Oberfet:t hat 

und die lich audt fonlt noch in def JOdiRtlen Litefatur finde r (vg!. 'Folkllorv, 1, Z77f. und bin 

Gorion, BornJlldtts, II, 199f., datu 353, 366, 368); 
Z wti WeggenoITen, ein Jude und c.ln Heide, fireiten, weITen G[aube der beITere fei, 

und wetten fdllidllich unl ihr Gdd, fie befmlieBen, darOber die Lcut c. %u befragtn. Oreimal . 
kommt Ihnen Salan, jtdtsma[ In andefer Oeftah, entge-~n, und immet fibr er dem H e-i
dtn Recht. Ocr Jude mull a[(o feln Gdd hergeben. Berrobr leJt er lich unter freiem Himmd 
fdi lafen. In der Nadir erfiihrt er aus dtm Gtfpridie dreier 1 tufd nicht nur, wie er belro.< 
gen worden lfi, fondern auch '«lie der T od!ter des Kaifus, die nleht gtbaren kann, 1U 

') D1~fer Zug kchrl wieder In dcr ~wd'cn El'Wchcru"g dtt' ,1U"pl(d!~n F~bcl vlln dcm Manne und der 
Sd>lange, "'0 die IlchauplulIg der Sd>lang., Und~nk lei dcr Well Loll", ~r.dfnr als In den Indlfmcn und ,,-.... blfmen 
Verr ... n.", zutrlt durtb eln Roll und d~nn durd! clnen O<t.rcn bc'rl.hn wlrd, Ibn!: lihdk FalI'unr lIeh l .. obI 
bd Cdo von Ccrllon:l <H~",1ftlx, IV,)31 f.). VSL 8oIr~"olrvb, II, 420 und de" ",Ir un,ullngllch ,eblicbmcn 
Auffa" YQD K. MacKenzie In der MotUrll Pliifohrt¥, I (Ch1c.>8O, 1!llH>, 49)', dtr I .. Osro! Rom, III, 5t ~llcr'lft· 

"> Diere Eplf<><lc 10:11 dtr Vufalrtr da LJ6n:> If, fOSltJto.s dntr der Fabdn Cd ... von CuhOl,a (Hc",Icu~' 
IV, 201 f.) cnroommen. wle d~nn fanl! fcin san_a Bum nur clnc ile>rbcilunl VOn Odos ~mmlullJ: III (HuvICIIJ<. 
IV, l06f.). Z .. Ihrcr V(rbrdmns ygt Dollc.Pollvka, Jr, 473 n, nlm, ohne BnJ.hunS IU lhr flC~l wchl die Nr. n 
btl C~aY3nn ... J, 195 f. 
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helfen ware und was man anlie!!"n mUllt", damit ein Brunnen wieder Walfer gebe. Auf 
dide Art wid et' reim; den Heiden abel', del' ihm naehahmen will, toten die Teufel. 

Die Frage, die lim hier wohl jedermann unwillkurlieh ftellt, ift: Hat diefer jiidiCme 

Apolog nieht etwa, wie fo viele andere, eine arabifme Parallele? Prufen wir, was von del' 

alten arabifehen Literatur zuganglim ift. 

Chriftianfen kennt nul' zwei alte al'abifme Aufzeimnungen ahnlimel' Marmen: die 

eine, in den fmon erwahnten 'hlliifiat al mula./ii' von ibn 'Arabfmah bietet abel' nUL' den 

einen Zug, daB ein Geblendeter dUl'm Belaufehung zweier Genien erYahrt, wie er fein Gelidlt 

wieder bekommen kann; die andere ift die Gefmimte von Aba Nijje und Aba Nijjatein in 

100/ Nacbt (Chauvin, V, 11:13), die von den allgemein in Betramt kommenden Motiven 

nul' die Belaufmung, die Heilung del' Prinzeffin und die miBgliid{te Namahmung enthalt, 

wahrend die Blendung fehlt. Diefe Gefmimte abel', die, freilim mit ganz anderm Eingang, 

die wefentlimen Zuge del' hebraifmen Erzahlung enthalt, findet lim el'ft in ganz jungen 

Manufkripten von 1001 Nacbt; dasfelbe gilt von del' bei Chauvin unmittelbar nam ihr 

behandeften von Mu~lin und Mufi, die Chrittianfen, obwohl in ihr aum del' Zug' del' Blendung 

vorkommt, inerkwurdigerweife nimt erwahnt. Nom fonderbarer abel' itt, daB Chriftianfen 

aum an dem dritten del' von Chauvin Zl1 einer Gruppe zufammengefaBten Marmen voriiber: 

geht, das Hon in del' alteften erreimbaren Geftalt del' 1001 Namt, namlim in jener von 

Galland benutzten, dem 14, Jahrhundert entftammenden Handfmrifi: begegnet; dies ift die 

Gefmimte von dem Neider und dem Beneideten (Henning, VII, 160f.; Littmann, I, 151 f.), 

die, in einigen Zugen zu del' von Abo Nijje und Abo Nijjatein ftimmend, von einer Beftrafung 

des BOfen (des Neiders) liberhaupt ablieht, alfo aum nimt Zll del' hebraifmen Erzahlung 

geftellt werden kann. 

Das obenerwahnte Marmen aus Purt:labhadras 1199 vollendeten PanciiJifid'iinalia von 

dem belaufmten Gefprame einer in dem Leib eines Menfehen fted<enden Smlange mit cineI' 

andern, das im Katfiiiratniiliara (I, 69 f.), im Panciilihd'iinaviirttilia (libel'S. V. Hertel, 1923,-

11f.) und in Nirmala Pathak as Panc;opiiJihd'iina (Hertel, Pancatantra, 278) wiederkehrt 

und heute nom in Indien erzahlt wird (M. Frere, Ola Deccan Dad'S, 2nd ed., London, 

1870, 12Of., A. Dracott, Simla f)ilTa/le Tales, London, 1906, 121 f.), ift in einer fmier unglaub: 

lieh kurzen Zeit nadl Europa gewandert, kaum zweihundert Jahre fpater erfmeint es bel 

Sercambi (Renier, 303f., Nr. 86, leider nul' als Fragment erhalten), wo es lim allerdings 

urn FrOfme handelt, deren einer in dem Leib del' Prinzemn fted{t (f. Kohler, II,610). [In 

feinem Bume Primitive Gemdn.fchaftsliultur, 1921, 63 f., vergleieht Hans Naumann diefes 

Marmen, das er allerdings nul' in del' FaITung des Panciilifid'iiJlaviirttilia kennt (nam Hertels 

Oberfetzung in den 1italjcben Miircben, 293f.), mit del' auf Aimoin und Paulus Diaconus 

zurud<gehenden Sage von Konig Guntram, die die BrUder Grimm in ihre Sammlung auf# 

genommen haben (Nr. 433), und kommt nam einer komplizierten Unterfumung zu dem 

Smluire, zwifmen den hier wie dort entftandenen Motivketten beftehe kein direkter Zu# 

fammenhang. Die Unterfumung, auf die Naumann ubrigens nom in den Grunazu/len au 
aeuifcben f)oflisliunae, 1922,147 zu fpremen ((ommt, ware erhe:blim interelfanter geworden, 

wenn er, von' andern europaifehen Erzahlungen abgefehen, das bamtijarifme Marmen bei 

Lorimer, 311 f. (The Stord' 0./ the Shephera who 'Folma a Treasure) zur Vergleimung 

herangezogen hatte.] 1m ubrigen ift das Motiv del' Belaufmung, das Chriftianfen fonft nur 

nom aus del' Gefmimte del' tugendhafien Kirtifena bei Somadeva kennt (ed. Tawney 

1, 260f.), in Indien weit und fehr friih verbreitet, Maurice Bloomfield hat im America~ 
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Joumar 0.1 PIi/i'(orog;y, XLI, 309~355 eine au~erordentlim gro~e Lahl von Erzahlungen, 

die es enthalten, verzeimnet. Etwa gleimzeitig mit Purl,lahhadl'a hat es die Mahiiva!!(sa~ 

'[ilia (W. Geiger, DrpavaJl1sa IIIU( lvlahavcil!1sa, 1905, 40f.), wo ein Blinder Bienen 

he/aufmt, vorher nom das 416. Dsmataka (III, 452), das den Bohdifattva de!11 Gefprame 

einer Smakalmutter mit ihren ]ungen zuhoren lallt, wei tel' die Dsmataka 284 und 445 

(Il, 467f., IV, 42f.), die als Vorfahren des Grimmfmen Marmens Die zwei Briiaer an= 

zufpremen lind (Bolte~Po(fvka, I, 542f.,. ]. H ertel Zll ]inakirtis Gefchiclite vim Para tina 
G6para, 1917, 37 f.; Bloomfield, 323). Nom weiter zurum liegt das Vorkommen des Motivs 

in del' Clianaog;ya~Upam$aa und im MaliaDharata (Bloomfield, 312 und 327f.). Eine 

wefentlime Erganzung zu Bloomfields Namweifen, die lim ;a nul' aufIndien erfrremen, bilden 

die Ausfuhrungen Boltes und Po[{vkas zu den Marmen 6, 55, 88, 108, 119a und 125 del' 

Bruder Grimm, WOl'aus die Verhl'eitung des Motivs auf del' ganzen Erde erhellt. Diefes ilt 

ahel' aum wedel' del' ml'iftlimen, nom del' ;udifmen frommen Literatur fremd: In den f)ftae 
patrUJJl, I. IV, c. 54 (Migne, LXXIII, 847) helaufmt ein Monm einen Konvent unzahliger 

Damonenfcharen; in den Dialogf des hI. Gregor <Migne, LXXVII, 229) tut d!es cin Jude, 

und diefes Marlein ilt in den eifernen Beltand del' Exempel=Samm[ungen uhel'gegangen. 

Del' hI. Laurentius el'fahrt auf diefelhe Weife, dall Ct· del' Sohn des Konigs von Spanien ift 
(Gejia Rom., hg. v. Oelterley, Nr. 201,. WelTelski, MOllclislateiJf, NI'.49). Um die Be= 

laufmung von abgefmiedenen Seelen, die lim iiher die del' Ausfaat giinftige Zeit unterhalten, 

handelt es lim in dem talmudifmen Traktat Beraclioth (Aug. Wunfme, De!' DaD;ylomJClie 
Talmud; 1886f., I, 41 f.; G. Levi=L. Seligmann, ParaDern, Legenam IIIfa Geaal/ReJ1, 
1863, 79f.) 

Wie wir a[fo fehen, ift del' Zug del' Belaufmung, Chriftianfens »central epifode«, nimt 

fpezififd1 indifd1, und wenn aum zugegehen werden mull, dall die Belege in del' Upallf$aa 
und dem Malia6harata alter lind als die in dem Talmud und in den Leben der Vater, fo 

wiirde es wohl eine G ewaltfamkeit hedeuten, einen einzigen Urfprung anzunehmen.]e weiter 

man namlim zeitlid1 zurud{geht, delto verftandlimer wird die Entftehung des Motivs nid1t 

nul' in Indien, fondern iiherall; denn in einem Kulturftande, del' hei den Indern in unvor= 

denklime Zeiten verlegt werden mull, aher hei manmen primitiven Stammen jetzt nom zu 

heohamten ift, gilt dem Menfmen das Tier, von Damonen, Verll:orhenen ufw. gar nimt zu 

reden, als ein vielleimt zwar gleimartiges, aher mit hohern Kraften ausgeltattetes W den 

und wird zu einem Gegenltande derVerehrung, ;a derVergottung (f. z. B. Eduard B. Tylor, 

Primitive Cufiure, London, 187/, II, 208f.; deutfme Uberfetzung von J. W. Spengel und 

Fr. Poske, 1873, II, 23Of.). Das Motiv del' Belaufmung von Tieren gehort alfo wohl wie das 

del' Unterweifung durm ein Tier zu jenen Motiven, die liheral! hahen entltehen konnen 

und wirklim fall: iiberal! entll:anden lind. 
Diefes Motiv del' Belaufmung ill: nun aum in die fpatern indifmen FalTungen des 

Marmens von den zwei Wanderern eingefUgt worden: nimt nul' der Kathaliosa, den aum 
Chrill:ianfen kennt, hat es (transI. by C.H. Tawney, London, 1895f., 16Of.), fondern aum 

das Parsvanathacaritra von Bhavadevasuri (M. Bloomfield, Tfie L(fo ana Stories 0.1 tfie 
Jail/a Savior Paryvanatlia, Baltimore, 1919, 26f.). In diefen zwei Marmenfammlungen, 
die heide del' Dfmaina=Literatur angehoren l ), 

1) In Leumanns Noten zu dem KafniiRosa heiRt es (239) zu diefer Oddlidlte, r.e find. r.dl audl in 
den Ava~yaka.Erzahlungen; wilrde das fiimmen, fo konnle dide Form aller fein .Is die dliner.rdl~indirdle. 
Der wei!ere Verweis Leumanns auf Hemacandras Pansi,taparllan, III, 234k275 hal nur fo vie! Bedeutung, 
daR die Heiden der zwei gallz verfdliedenen Erzahlungen den geidlen Namen tragen. 
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begibt lich der Gute, cin Prinz Lalit uga mit Namen, wei! es ihm verwehrt wird, FreiM 
gebigkeit zu uben, Buller Landes, und fein einer niedrigen Kalie angeltikcnder fchledHer 
F reund Sajjana fdllieBt fad-. Ihm an. Es folgt del' Streit, was belfer fei, Tu&,encl ocle~ 
Sunde, weiter die BelHi tigung cler Behauptung Sajjanas durm Leute aus dem Volke und 
die Srendung. Unter einem Baume liegencl, erfahrt der Geblendete aus clem GeJpriidle 
etlimer Bb:trar.t<1a- V ogel, daB die blinde Prinzelrin Pu~pllvati, fUr cleren H eilung ihr 
Vater, der Konig Jlta~atrll von Campa, als Belohnung iltre Hand und fein harbes Reich 
ausgefetzr har, clurdl den Saft einer lidl um den 8 aum windenden Sdllingpllanze ihr Augen
lidlt wiedergewinnen konne. Der Prinz heilr lich auf clieJe W eife ferber I dann kriecht er 
einem der Vogel in die Federn, und dider tragt ihn am Morgen nam Campll. Er heilr 
die PrinzelTin und wire! ihr Gatte und Mitbel1tzer des Reidies. E ines Tages fich t er feineo 
treulofell Freund in der Stadt bCltdn, er vergilt ihm die Bosheit durdl Glite. Undank
barerweife aber tradltet SajJana, den Konig feineJl1 Retter zu elltfremden, und erzahlt ihm, 
er fei ein Prinz, Lafimilga aber ein Topferfohn. Daraufhin befiehlt del' Konig einigen 
Sklaven, jenen Mann, de.r a m Abende an eille ge\Virre Stelle des Palartes Itommen \V'erde, 
zu toten, und fmickt Lalit:tilga hin. PUlipava~i abel', die Verdamt gefdiopfi: bat, bef'timmt 
ihren Gatten, an feiner Statt Sajjana zu fchicken, (Iud diefer \Vied denn aum getotet. 

EinigermaBen anders erzahlt die fdion zu unferm2. M arruen erwahnte SuvilDaliuttar 

riRatfiil, del' Inhalt dieser Gefmidite (Hertel in det' 'Fejifc6rift.fiir Emji W'IUfifcli, 1914, 149f.) 
f ei in Smlagworten wiedergegeben: 

Prinz und Barbier - Streit - BefHitigung der Behauptung des Barbiers durdl eine 
Greifin - Belaufdiung des Gefprams eines BII ral)cJa- Vogels mit feinI'm Weihchen, daB 
ihre Exkremente Blindheit und AusCatz heilen - eigene Heifung - Hellung eines aus
fatzigen Konigs - Vel'mahftmg mit deffen Toditer - Barbier Cprengt das Gerlicht aus, 
del' neue Sdiwiegerfohn rei der Kalil' nadi ein Barbier - del' Konig befiehlt e inem 
Tsdiandala, eine Pmnne liedellden O les vorzubereiten und den hinelnzuwelofen, den er 
fdiicken werde, und fdiickt den Prinzen, dider bleibt auf Anraten feiner Frau zu Haufe -
der Barbie.r willlidi vergewiIfern, ob rein Plan gelungen itl, geht hin und wird in die 
Pfanne geworfen. 

Wie: man lieht, fteht bei allen drei (oder zwei) Erzahlern das Motiv del' Belaufmung 
fUr lidi allein, und die Beftrafung des B6fewidits gdmieht auf eine andere W eife, merk~ 

wurdig genug in dem elnen Faile auf diefelbe Art wie in dem GaJlg zum E(/enfiammer 
(Chauvin, VIII, 143 f., Chavannes, I, 169f. etc. etc.); von dem ZU8'e del' Nadiahmung, die 

dem Sdilemten den verdienten Lohn bringt, ift keine Rede. Fur die Verbindung del' zwei 

Motive, del' Belaufchung und ihrer Namahmung, ift in Indien nodi keine Iiterarifme Parallele 
gefunden worden; ebenfo wenig kennen fie die perlifdien Varianten, und auch die einzige 

alte arabifche Verlion weifi nimts von ihr. Schier unvermittelt 1ft lie auf einmal in dem 
judifdien Apolog da, dann in dem LfDro de (as gatos und bei Pelbart, rudimental' auen in dem 

von Katona mitgeteilten Marlein, gleichfam als ErfUllung einer poetifchen Gerechtigkeit. 

Bei BolteaPolivka wird das Mifigefmid, des Namahmers in eine Parallele geftellt mit 

dem peinlichen Sdiickfal, das in dem M ardien von den zwei Buckligen den traurigen Helden 

betrifft, del' nicht nul' feinen Buckel behalt, fondern aum den clazu bekommt, delTen fein gluck= 

licher Gefahrte entledigt wird. In demfelben W erke wird (III, 324 f.) mit diefem Marchen dne 

Reihl' anderer verglichen, in denen clas Gefdiick feine Gaben verdientermafien ungleich aus~ 

teilt, abel' eine fehr interelTante, fozufagen hiftorifme Verlion ift den gelehrten Herausgebern 

entgangen. Sie ift infdirifilidi erhalten <).uf einer jener Tafeln, die die von Asldepios in feinI'm 

Heiligtum in Epidauros Geheilten glddifam als Beliatigung ihrer Heilung zu widmen pfIegten, 

und erzahlt folgendermafien (0. Weinreim, Antilie HeifuJlgsUJunder, 1909, 90 und 96; 
J. G. Frazer, 'FofReLore o.ftfie OfdTejiament, London, 1916f., II, 45f.): 

Pandaros, ein ThelTafer, haitI' Brandmale an del' Stirn. In dem Heiligwm fchlafend, fah 
er in einem Traumgelimt den Gatt, del' ihm die Stirn mit einer Sinde umwidte1te, lind 
der Gatt befahl inm, dide Binde nach clem Verlalfen des Heiligtums abzunehmen und lie 
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in den T empel zu fti ncn. A [s Pandm'os .am M org:en a.u fltand, nahlll er die Blnde ah, und 
fi ehe, die 13randmale waren von der SfI1'n auf die BlOdeObel·gegangen. E I' IHftete die 
Binde in den T empel und reifte abo Von A rhen a lls randre el' nam Epidauros felnen 
Sk[aven E enedoros mit einem Geldbetrage, den diefer a ls Dankopfer in den Tempel bringen 
rofl te. Nun harte a udl E enedoros Brandma le an der Stirn, daher legte er lien, ohne 1m 
ubrigen das Geld abzugeben, ebenfa ll in das J-leifigtlltn in del' Hoffnun g, lie ehenfo wie 
rein H err loszuwerden. Allen Ihm erfenien del' Gott im T raume, fragre ihn abel', ob nlen t 
Pandaros du ren ihn Geld fchicke. D el' Sklave (eugnete, verfpraen jedoch dem Gotte, er 
werde, wenn er ihn helle, fein Bild maenen la lren und es ihm w!dmen. Del' Gott hieB Ihn, 
die vordem von Pandaros gebrauente Binde ZlI nehmen und lie lien um die Sti rn zu wickeln , 
wenn el' <lann das H eil igtum verlalre, fofle er (ie almchmen, lien das G elient In dem Qyell 
wafdlen und (ich dan l' jm Wan'er betraen ten. Dies gerall, fall E dledoros, da l:l licb nun
mehr zu feinCll Brandma[en aucb die feines geheilten H errn gefellt hatten . 

. Dem a(tgl'iecrdfchen fchlechten Kerl Emedoros erg'eht es a(fo genau fo wie dem bosartigen 

Buddigen, del' zu dem eignen Hocker nom den feines G efellen bekommt, es geht ihm abel' 

aum ahnlim wie dem fm( edlten del' beiden Gefahrten in lInferm M armen, del' dem guten 

namahmen will; es geht ihm ahnlim wie der Peenmarie, die es del' Goldmarie gleimtun wifl, 

und wie del' bofen Brahmanenfrau in einem lIralten indifmen M armen, die lim, durm das 

' Beifpiel ihrer Senwiegermutter verieitet, ins Feller ftiirzt (Chavannes, III, 141 f., Nr. 422, 

Dutoit, III, 566f. im 432. Dsenatal<a, J(atharatl1ii!iara, II, 127f., Nr. 160 ufw.), und er hat 

fein Gegenftiid, nom in vie!en andern Marmen (Bolte~Polivka, III, 329). Aum die Epifode 

von del' verllngluffiten Namahmung entha(t alfo wohl eines jener Motive, deren Entftehung 

an keine Z eit und an keinen Ort gebunden ift ; es mag iiberal! und zu jeder Zeit lIrfpriing# 

lim entftanden fein und entftehen, genau fa wie das Motiv del' Belaufenu.ng. Die befondere 

Forme! aber, die in unfel'm M armen auf tritt, die novellenartige Verbindung namlim mit 

del' Beiaufmung von mit hoherm Wiffen begabten Wefen, die zudem die Maent haben, zu 

ftrafen, ja Zll vernimten, kann nul' einmal entftanden fein . DaB diefe Verbindung aum im 

modernen Indien vorkommt, darf nimt dal'uber taufmen, daB ihre Heimat Indien nient ift. 

Unfer Marmen mag alfo etwa folgend ermaBen entftanden fein: eine urfpriinglim wohl 

indifme Motivbildung - gllter und fenlemter Bruder, Blendung des guten duren den fmlemt en, 

Wiederher1i:ellung des guten duren die Geremtigkeit des Smid,fa(s - hat bei inrer'Wanderung 

aus del' Literatur in die Literatul' einerfeits den Einzelzug, daB die Trager del' Handlung 

Bruder lind, veri oren, andererfeits die in Indien fremde Verbindung zweiel' Motive -

Belaufenung und mifigluckte Nadlahmung - aufgenommen. Del', del' diefe Verquickung zuerft 

durengefuhrt hat, mag, mit Rud{lient auf den hebraifmen Apolog von dem Juden und dem 

Heiden ein Jude gewefen fein, del' das ubrige etwa durm eine perlifm~arabifene Vermittlung 

- leider ift noen kein .zwifmenglied entdeckt, das diefe Anlimt erheblim ftiitzen wiirde -

kennengelernt hat. 

Senliefilim noen ohne Riicklient auf die Gruppenangehorigkeit einige Erganzungen zu 

Chriftianfens Materialfamm(ung: E. Tegethoff, II, 22Zf. (= Chriftianfen, RF. 6), V. Tille, 

lJerz . aer /iiihm. M , 314=347, V . Lowis, 'Fiitn. lJa(!isJI1., 59f., Nr. 16 (= Chrift. FF. 76), 

Lambertz, A(b. M, 141 f., P. Kretfmmer, N etlgriem(/me Mdrmm, 313f. (= Chrift. Gre.l), 

Lorimer, 160f., Frobenius, At(alltis, II,20f. , III, 325 f., IV, 129f. VI, 166f., C. Meinhof, 

Afri!iml(/me Mdrmm, 1921, 190f. (= Chrift. Kam.). 

15. SUhnendeBu6e. Naen einem M ariein der Campl/atia sil1gtl(aris exemp(ortlllt, 

abgedrudct bei Hilka, CampI/alia, 15. 
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Zu diefem Marmen vgl. auBer Hilkas Noten nom Kohler, II, 393~399, Chauvin, V, 
217 f., A. L. Jellinek im Eupnorion, IX, 163 und Bolte~Po([vka, III, 449 f., weiter CatofRoll1, 
III, 563, Nr. 46 und A. Bricteux, COlltes persans, 38f. Nam Meons Text ift das Marmen 
bearbeitet bei E . Tegethoff, I, 109f. 

16. Sa1adins Bekehrung. Nam dem 50. Exempel des Libra ae [os Enxiempfas 

von Juan Manuel, aus dem Namlalre von H. Knull: herausgegeben von A. Birm· Hirfmfelcl, 
1900, 229f. mit Beniitzung der Eimendorfffmen Oberfetzung, 1843, 172f./ vgl. Chauvin, II, 161. 

Diefe Erzahlung gehort zu einer langen Reihe, deren einzelne Glieder den Zug gemein~ 
fam haben, daB die verfumte Frau ihrem Werber die Verwerflimkeit oder Unklugheit fdnes 
Veri an gens klar mamt. In ihrer anfmeinend alteften Form findet fie fim in verfmiedenen orien~ 
talifmen Verfionen der Sieven we(fen Melfier, fo in dem (fyrifmen)Sritd'van (hg. v. F. Baethgen, 
1879, 4 f.), in dem (perfifmen) Sindi'jjaa Namen (W. A. Clouston, Tne BOOR if Sindi'jjad; 
1884, 80f.), in clem (hebraifmen) Miscfj[e Sinavaa (hg. v. P. Caire/, 3. Auf!. 1891,261 f.), in 
dem auf eine jiidirme Ogelle zurumgehenden lateinirmen T exte der Historiaseptem saprimtllm, 
den A. Hilka 1912 aus einer Berliner Handfmrift herausgegehen hat, dann aum in jiingern 
Texten von 1001 Nacfjt (Chauvin, VII, 12Of.). In allen diefen FalTungen iibergibt die 

Frau clem ihr namll:ellenden Konige, den fie auf eine kurze Zeit allein laBt, ein Bum, und · 
delTen Mahnungen bewirken, daB er feinen bofen Vorfatz fahren laBt. Hierher gehort aum 
dne moderne judifme Gefmimte bei bin Gorion, Born Juaas, I, 354f., 364. 

In einer Erzahlung, die Cardonne aus der ttirkifmen Sammlung 'Aascfja' l'jjU~' [=Ma" 

'asir iiberfetzt hat (deutfme Ausgabe 1787, 5f.) vertreten die Stelle des Bumes zwei Verfe 
des Inhalts: Der Lowe veramtet, was der Wolf iihrig gelaJTen hat, und Er trinkt nimt aus 
einem Bame, den der Hund befudelt hat; in der Quelle des turkifmen Erzahlers, al Abfmihis 
MostafraJ (trad. par G. Rat, Paris, 1899f., I. 141f.), die zugleim die Ogelle fUr die bei 
Chauvin, VII, 121 f. befpromene Erzahlung i/l:, hefagen die Verfe: Wenn fim die Fliegen auf 
ein Gerimt fetzen, fo laJTe im, aum wenn im Hunger habe, die Hand von der SmiiJTel, Die 
Lowen trinken nimt, wovon die Hunde gelappt haben, und Der Edle tritt nimt in W ettbewerb 

mit dem Tolpel. In diefen FaJTungen hat der Konig den Gegenftand feines Begehrens ebenfo 
wie David die Frau Urias von dem Dame feines Palall:es aus erblimt. 

Neben dem Bumewendet die Frau manmmal nom ein andres Oberzeugungsmittel an: 
fo in den arabifmen Sieven fJezirm (Clouston, I. C., 144f; Chauvin, VIII, 35), wo fie dem 
Konige neunundneunzig Gerimte vorfetzt, aile verfmiedenfarhig, aber aIle einunddesfelben 
Gefmmams, und auf fdne verwunderte Frage antwortet: »In deinem Harem haft du neun~ 
undneunzig Madmen von verfmiedener Gell:alt undArt, aile aber geben nur eine Art GenuB«; 
ebenfo, bloB daB es nur amtzig gleiffifmmemende Speifen find, bei Chauvin, VII, 122f. Auf 
die gleime Weife, aher ohne Verwendung dnes Bumes, entledigt fim in einem indifmen Volks~ 
fmaufpiel die keufme Miniftersgattin des urn fie buhlenden Radsmas Rasala (R. C. Temple, 

Le/lend's oJtne Pa~jav, London, 1847 f., I, 243 f.) und in einer alten fyrifm=arabifmen Gefmichte 
(Literatur bei A. C. Lee, Tne Decamel'on, London, 1909, 19) Jefus Sirams Weib Aphikia 
des Konigs Salomo; die fen bringt auf ahnlime Weise in einer modernen jiidifmen Erzahlung, 
die anfonll:en zu dem von Bolte~Polivka, III, 530f. hefpromenen Typus des 69. Stiims del' 
Gesta ROl11anorllm g'ehort (bin Gorion, Born, III, 109f., 296), die Frau dnes Zimmermanns 
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von Ceinell Wunfmen abo Eine anlhariCme Vcrlion hat C. Meitlhof, A/i'IRO,,(/dil! MlJrrbelt, 
297f. abgedruckt. 

Zu dider Gruppe gehort audl die 5. Novelle des 1. Tages in Boccaccios DeRnllloroIT, 

aber aum ein nodI unveroffentlic:htcs Exempel in j cnem (chon zu unCet'm 12. Mardlen erwahnten 

Manufkript Ro~ar 15 D. V des British MuCeums, ·das aus dem 15. Jahrhundert ftammt, bei 
deU'en meHi:en' Erzahfungen aber ein hoheres After nachgewieCen werden Itann. 

Hier bekehrt die Heldin einen Ritter, indem fie ibm nur mit Knoblauch gewilrzte Gerichte 
vorfetzt, lie fagt: »W ahrhafHg, Herr Ritter, fo habe ich getan, urn Euch Euere T orheit 
zu zeigen, denn wenn es auch mehrer/ei Frauen gibt, haben Ii.e dodl aile denCe/hen Ge
Cchmack, wei! lie aile nadl Knobfaum Cmmecken (toutesvoyes sentent dfes toutes une 
saveur, car elles sentent toutes au)<: aufx). Und das Cage idl E um, wei! lhr Eucre Cchone 
wackere Frau babt, die Eum geni.igen mull, wean Ihr klug feie1. Qbrigens Cchmeckt einem 
Blinden cine hanlidle Frau ebenCo wie eine Cmone (car autant a saveur une laide femme 
a ung aveugle comme une belle).c 

Naher an Boccaccios Novelle fmliefi t Iich, obwohl hier der lockere Ehemann von cler 
eigenen Frau zur Treue zuruckgefuhrr wird, das 12. der zuerlt 1523 erCc:hieoenen Proverb/I 

/l1fo~ello VOn Antonio Coroazano <Neudruck Bologna, 1865, 77f.), die Gerichte Cchmecken . 

alfe verCchieden, aber hergeltellt lind lie aile aus demCdben Gruodfroffe, nlimlim aus Bohnen. 

Dide Fa[ungen erinnern mebr afs die der Sleuelt f)ezire uCw., wo nur das AusCehen, nicht 

aber auch der Gdchmack verCchieden lit, an eine Stelle bei Livius (I. XXXV, C. 49), w; Titus 
Qyinctius erziihlt, er habe eJnmal mit andern bel einem Freunde in Chafkis verCchiedene 

Gattungen \Vildbret zu eJren geglaubt, die aber aile aus gewurztem SdlweineJleifc:h beltanden 

hatten, und Qylnctius fahrr fort, ebenCoverhalte es lidl mit den Soldaten, die Antiochos unter 
mandlerlei Namen anfilhre, die aber a(fefamr nur Syrer feien (ebenfo Plutarch, Apopfjtfjeo' 

Illata, Titus Qyinctius). Setzen wir anltatt der Soldaten des AntiodloS affgemein die Pra'uen 

ein, Co haben wir den ganzen Gedankengang dider Erzahfungsreille I), die ja, wie wir gdehen 

haben, eine jungere Porm darltellt. 

EinigermaBen trockener lit cin Predigtmarlein bei Johanne~ de Bromyard, SUlJlllta 

praedlcaJltlulJI, Bafef, etwa 1479, lit. M, Xt 102: 

Hier verlangt die Frau, ihr Liebhaber Colle einige Tage lang tradlten, bel dem Ste.rben 
von Menrdlen anwe[end zu fein. Als er nadl cinlger Zeit. wiederkehrt, Cagte er za Ihr : 
,. Nun kannJi: du rulliS' Oleinen Wi ((en run, denn der ill, da,5 wir beide in Keufchheit leben. 
Und diefe I--ellre habe ich gelernt und erfafit in dem Burne der Toten, zu denen du O1Jch 
gefdlickt hall, dort habe iell gelernt und erfant, dafi Ihnen von ihren kurzen Ergotzungen 
nichrs geblieben irt als die ewige Srrafe.c 

Joll. Pauli, der dieCe Madein in Celnen Sdil1llp/lllld Emji aufgeno01Olen hat (Nr. 265, 

r. Boltes Noten), mac:hr aus den »aliquot dlesc: feinel' Vorlage »cin Jar lang«. EbenCo kehrt 

naturllch das Jahr in den drci Bearbeitungen Hans Samsen wieder. 

Anders macht es eine vornehme Pranzolin in einem Mar!l~in des Ms. lat. 16481 del' 

Parll'er Nationalbibliothelt (A. Lecoy de la Marche L' Esprll de lias aiel/X, 282 f.) mit dem 

armen Studentell, der lic:h in fie verliebt hat: . 
Luerlt verlangt fie, er moge den MagHlergrad erwel'ben, nadl dieCen vier oder fOnf 

Jahren Coll er Arzt werden, dann noch die Recbte und Cchfiefifich auch Theofogie ftudieren, 
afs er aHes nam ihren WiinCd'Cll geran, fordert lie von Hun die Angabe ciner Buchftelle, 
die iht' erlauben wurde, ihm feinen Willen zu tun. Nun erlt ve.rzic:htet er. 

I) Zu de", gegenlclllgwZwed<e, n~",lIdl um :u bewelren, daB der Wedlrd der Ocllcblcn etwas NaIOr. 
limes rei, l!llil In del" 10. der C~III NOllllv/fes lIollvo/lus <1..3 Fontaine, Patl a'mIO"II//!, elc.) do vornehm~r 
H~rr dem mit rclncm chcbn:dlcrlrchen Wandel nimr elnverfiandencn Dlencr clnlge Tage lang nur Aalp.Retell 
vorrmw. 
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Nimt fo weit treibt es eine Landsmannin von ihr in einer Novelle, die in dem zuerft 
1508 erfmienenenPeregrino von Jacomo Caviceo eingefmamtelt ift <Ausg. f.l., 1535, 196 af.): 

Aum diese verlangt zuerlt, dafi der Jungling Philofophie li:ucLiere, aber nam been_ 
digtem Studium wiinfmt lie nur nom Zll wifren, was das Namriga1lenmannmen mamt 
wann es nad, dem Liebesfpiel von clem \Veibmen fmeidet. Der )tingling Ht hodl erfreut' 
als er von einem alten Weibe erfahrt, das Mannmcn der Nadlt/gall gebe lim der Lun 
nur auf einem grunen Zweige hin, in ddren Nalle cin durrer feil auf diefen fetze es lim 
dann, urn fein Gefieder zu glatte.n. Als er dide LOfung der gdiebten Frau bringt, fagt 
dide: »AUe, die Iim mit einem Weihe zufamlllentun, find auf dem grunen Zweige, namliin 
in der finnlimen Liebe/n3m geltHltel' Lult aber kommen lie auf den durren Zweig, niimlim 
in das Vergencn der wahren Liebe, in folme Traurigkeit und formen Widel'wil1en, daB 
lie das geno(fene Vergnugen gering amren. Und auf daB es dir nimt e.rgdle wie dem 
NamtigaHenmallnmen, will im, daB du lange in Liebeserwru·tung verharrelt.«I) 

Diefe Novelle hat Nicolo Granucci in das 3. Burn feines Erem/ta <Lucca, 1569), wie 
es fmeint, w5rtlim iibernommen (f. Ad. van Bever et Ed. Sansot, Oeuvres gafantes aes 
conteurs ltaflens, Paris, 1904, II, 250 f.); vorher fmon (1547) hat lie Gilles Corrozet in dem 
Compte au Rosslgnof gereimt <Neudruck in dem Recuelf ae poesles ./ranyoises, Paris, 
1855f., VIII, 49:73>. 

Mit dider Erzahlung und mit der Juan Manuels nahern wir uns jener Gruppe von 
Marmen, die als Bedingung fur die Gewinnung eines Weibes die Beantwortung einer Frage 
vorlleht (vgl. Bolte:Polivka, I,' 198 f.), wahrend der LUg, dall dem Ritter die Li:ifung durm 
ein altes W ~ib gegeben wird, an die Erzahlung des Weibes von Bath in Chaucers Canter: 
burJl Tares, an die altenglifme Ballade The Marriage 0./ Sir Gawain ufw. erinnert. 

* 
LU der Frage der Dame im Conae Lucanor und ihrer Beantwortung vgl. die Noten 

Knults,414 und 415f., wo aum leimt zu erganzende Verweife zu den Erzahlungen von 
Saladins Reifen in das Abendland gegeben werden. 

17. Der Konigsfohn und der rod. Nam einer wahrfmeinlim von dem Bifmof 
Jon Hald6rsfon <1' 1339> aufgezeimneten Erzahlung in den IsfenazR AeventJlrr~ hg. von 
Hugo Gering, 1884, II, 143 f., vgl. 149f. 

Zum Unterfmiede von fo vielen andern Faffungen des Marmens wird hier ein Vogel 
Karadius erwahnt, deffen Kratte man in dem Bume Physiologus verzeimnen werde; diefer 
Vogel ilt der Charadrios des im erften Viertel des zweiten J ahrhunderts nam Chriftus in 
Alexandrien abgefafiten PnJljiofogos, und dort heillt es <E. Peters, Der griecb(fcbe PnJljio: 
fogus uJZa ./elne orientaf(fcben U5etfotzuJZgen, 1898, 69) tatfamlim von ihrn: Er "faugt 
die Krankheit des Menfmen in lim lind fIiegt empor in die Regionen der Sonne und befprengt 
feine Fliigel und verbrennt die Krankheit, und er fe/bit bleibt erhalten und der Kranke 
mit ihrn«.2) 

Dall diefer Charadrios nimts andres Hi als der altindifme Vogel Haridrava, auf den 

1) Sallte nicht hier die Erklarung der Reden.art .Auf (k) dnen grUnen Zweig kammen« fein? Die bis
herigen Erklarungsversuche (F. Seiler, DeuifcJj~ SpricJjwort~r§ul1d~, 1922,235 und Wander, V 670 f.) befriedigen 
wahl niemand. 

2> Zu diefem Kapite1 des PhJlfio!ogos vg!. auOer der bei Balte=Polfvka, I, 378, n. 2 zitierten Literatur 
nach J. v. Zingerles Naten in reiner Ausgabe von H. Vintlers Pfu~mm der 'Tug~nt, 1874, 341, das 64. Kap. 
des , 'Traetatus d~ div~rsis histori/s Romanorum mit Herzlleins Anmerkungen, die Noten von L. Toulmin 
Smith und 1>. Meyer zu N. Bozons Contes moralisis, Paris, 1889, 248 f. und, liber die merkwUrdige Gleichung 
charadrios=calandra=calandrino, die Abhandlung A . M. Biscionis zu Lorenzo Lippis Malmant/le raegu/stato, 
Venezia, 1748, 88f. 
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im Atharvaveda, I, Nr. 22 (f. auch l?igveda, I, Nr. 50, v. 12) die zur Sonne verwunrcht~ 
Gelbfucht ubertragen wird, ift einwandfrei feltgeli:ellt (f. E. Kuhn in dem Namwort zu 
G. A. van den Bergh van Eylinga, IndiMe EirifTiiJ1e auf evangefi/che Erziihfungen, 
2. Aufi., 1909, 118 und R. Garbe, Indien und das Chrijie11tum, 1914, 66£.); noch nicht jedoch, 

fcheint es, ift auf die Ahnlichkeit hingewiefen worden; die zwifchen Charadrios odeI' Hal'i~ 

drava und dem den Ausfatz wegfchaffenden Vogel im 14. Kapitel des Leviticus, 7 und 51 

befteht <f. Br. Baentfch im Gottinger Handkomme11tar Zl1111 Aflell TestaJ1le11t, 1. Abt.,2. Bd., 

1903,371 f. und J. Scheftelowitz, Das jiefTvertrelende Huhnopjer, 1914, 37 f.; zum AlIge~ 
meinen vgl. noch W. Mannhardt, Wafd. und Tefdkufte, 1875 f., I, 21 und J. G. Frazer, 

T£e GOfde11 Bough, IX, 35 f. u. 51 f.) In einer wefentlichen Beziehung abel' unterfcheidet lich 

der Charadrios von feinem indifchen odeI' altjudifchen Urahn: Er verkundigt auch den 
Ausgang del' Krankheit, indem er, wenn del' Kranke fterben foil, feine Augen abwendet, 

ihn abel' anbliilit, wenn er genden foil. Auf dide Stelle des Ph;ysiofogos, die unmittelbar 

vor del' oben zitierten fteht, hat lich der Islander vorlichtigerweife nicht bezogen; denn dann 

waren die Angaben des T odes, welche Kranken fterben und welche genefen wurden, uber~ 

fluITig gewefen. Hat er aber bei didem Zuge aus Eigenem gefchopft? 1ft er del' Erfinder des 

Motivs, daB del' Tod zu Haupten des Kranken wirklich den Tod bedeutet? 
Nein: dies wird fchon im Talmud ausgefuhrt, und zwar in dem Tl'aktate Ajjoaa Sara 

<A. Wiinfche, del' cae. Tafmuc/, II, 3, 349, J. A. Eifenmenger, Entdeclites Judenthum, 

1711, I, 872 f.}: 
Es geht die Sage, daB der Tod voUer Augen Hr. In del' Stunde, wo e.in kranker 

Menfch abfcheiden fo(( , fteht er zu feinen Hall pten miteinem geziid,ten Schwe.rte 
in feiner Hand, an dem ein bitterer Tropfen hangt. Wenn der Ivanke ihn lieht, ergreift 
ihn ein Zittern, er offner feinen Mund, und der 10d wirfi den bittern Tropfen in [einen 
Mund, infolgedelTen ftirbt ee, geht in Faulnis Ober, und rein Geficht wird grungelb. 

Sollte man nun geneigt fein, aus diefer T almud&Stelle und weil in dem Ph;yjiofogos auch 

jiidirche Tier(ymbolik verwoben iii: (E. Peters, l. c., 9), auf eine judirche Herkunft des Haupt~ 

motivs in unferm Marchen zu fchlieBen, fo wurde dagegen auBer dem freilich nicht befonders 

beweiskraftigen Umli:ande, daB diefes Motiv unter den vielen Erzahlungen der judifchen 
Folklore, die von dem Todesengel han de In, nur in einigen wenigen, iiberdies erft in del' 

jiingften Zeit aufgezeichneten wiederkehrt, auch die biblifche Gefchichte von Bileam fprechen; 

iii: namlich Hugo GreBmanns Deutung <Mo.fe und .feine Zeit 1913,326) richtig, fo entgeht 
Bileam dem Engel Jahves nur unter del' »unausgefprochenen Vorausfetzung, daB ihn die 

Gottheit nul' toten darf, wenn er ihr von vorn in den Weg lauft«. Nun hat tatfachlich eine 

freilich nicht fehr zahlreiche Reihe von Variant en unfers Marchens, VOl' allem das 44. del' 

Bruder Grimm und das F aftnachtsfpiel Jakob Ayrers den Zug, daB der T od, wenn del' Kranke 

ihm verfallen fein foil, zu feinen FuBen fteht, alro wohl von vorn an ihn herangetreten iff, 

und gerade darum nimmt GreBmann einen Zufammenhang del' Bileam~Gdchichte mit dem 

Marchen von dem Gevatter Tod an. GreBmanns Meinung konnte eineStiitze: in eine:rSentenz 
finden, die Eife:nmenger (I, 873f.) aus dem hebraifchen We:rke .Schafsche'l'eth hakliajjeafd" 
abdruilit und uberfetzt: 

Wenn die: Zeit des Menfcben herbeikomlllt, daB er von diefi:r W elt Abfchied nehmen 
fall, fa fteht der Engel des Tode:s zu feinen FuBe:n und hat ein fdlarfes Schwe:rt 
in den Handen, der Menfcb abe:r oot feine: Augen auf und fieht .... den Engel vall 
Augen .... und ubergibt feine: Se:e:!e: falllt fe:ine:m Leibe: in de:sfe:lbe:n Hande:. 

Es geben alfo beide Falfungen des Marchens, die von clem nul' zu Haupten und die von 

dem nul' zu FuBen des Kl'anken totenden Tode, jiidifche Anfchauungen wieder. 
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Den Namweifungen Bolte#PoHvkas, I, 377 ~388, kann ich nul' die El'wahnung des 
marchenhafi fmanen Epos Gevatter rodvon Albremt Schaeffer (1921) anfugen. 

* 
Die buchltabliche Auslegung dnes unbedamt gegebenen Verfpremens iJt wieder ein 

Zug, def tiberaff und nirgends daheim m: der fpanifche Graf, del' fim dem Konig Ferdinand 

erft zu Itelfen braucht, bis er feinen Bruder begraben hat, und nun diefen einbalfamiert mit lim 
fUhrt, del' Delinquent, den Heinrim III. von Frankreim nimt fruher henken laffen will, als 
bis er die Forme! gefpromen hat: In manus tuas commendo etc., del' Englander, der ein Gut 
unter del' Bedingung kaufi, dall er es nam volliger Ausfmlagung des Waldes bezahlen wird, 
der Zurimer, den Graf Rudolf von Habsburg zu fchonen verfprimt, »bm er zuvor die Hafen 
wieder auffgezogen hette«, del' Perfer al Hormosan, dem derChalif Omar fagt, er werde nimt 
getatet werden, bevor er das Glas Waffer ausgetrunken habe, lie aile lind Bruder unfers 
Hefden, aber aum Verwandte Nornagests und Meleagers, denen das Leben eben durm das 
gelimert wird, das ihnen den Tad hatte bringen fallen. 

18. Die drei KaRdten. Nam dem 218. Kapitel del' Gesta Romanorum, hg. von 
W. Dick, 1890, und dem 251. des Oesterleyfmen Textes; f. Oesterley, 747 und Weffelski, 
ivIoncljsfateiJl, 232 zu Nr. 91, weiter das fchon zitierte Bum H. SmmidtsJolla (1901), haupt= 

fachlim 127 f. 

19. Der verbundene Finger. Nach del' Compifatio siJ1llufaris exempforul11, 
abgedruckt bei Hilka, 14. 

Eine Abhandlung von Gaston Paris uber diefe Erzahlungsgruppe iii: posthum in der 
Romania, XXXII, 481~551, veroffentlicht worden; 484f. befpricht er diefe Gefmichte, 487f. 

die hier als Nr. 46 mitgeteilte. 

20. Die drei flinken Bruder. Nam dem Predigtmarlein bei Johannes Gobii, Scafa 

celi~ Ulm, 1480, 99a. 
Den Namweifungen von Bofte=PoHvka, III,10~ 12 und Th. Zamariae, Kfeine Sdirijien, 

1920, 319~322 habe im nul' beizufugen, dall die Erzahlung del' NouvefTe .fa5rique von 
Philippe d' Alcripe in dem Tliresor des recreations, 192f. wiederkehrt und von H. Enge!grave, 
Lux evaJ1llekca, I, 264 lateinifch bearbeitet worden ift. LU dem fmon oben, in del' Anmerkung 
zu unferm 4. Marchen erwahnten KunlHi:ud{, die Federn dnes geotfneten Bettes beifammen 
zu behalten, vgl. Ad. Rittershaus, Die neuisfiindi/cljen f)of!ismiirdien, 1902, 164 und 285 

(= H. und J. Naumann, IsfiindiYclje f)of/ismiircljen, 1923, 211f. un" 151 f.) und K. Miiller~ 
Lisowski, Iri/c6e f)of!ismib·cljeJ1, 1923,47 und 64. 

21. Die drei fau1en BrUder. Nach dem 22. Kapitel der Gesta Romanorum, hg. 
v. W. Dick. 

Die Literatur zu diefem Marchen verzeimnen Bolte~PoHvka, III, 207.213, und Bolte 

zu Pauli, Nr. 261. 
Die erfie Faulheitsprobe, zu del' aum Seb. Brant, Narren.fcljiff; Kap. 97, v. 1~4 zu 

vergleichen iii, hat dne Parallele in einem allerdings jungen Marchen der 1001 Nacljt 
<Chauvin, VI, 64); dOl't el'zahlt del' Held, er fei, wenn er an heillen Tagen fmlief, und die 
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Sonne brannte auf ihn nieder, zu faul gewefen, aufzufiehen und ,lich aus der Sonne weg in 

d~n Schalten zu legen. 
Zu del' dritten Probe !timmt eine Anfpielung in del' Predigt OeHers ilher das eben 

genannte Kapitel des Namm.fc61/fs (Sdleibles K(ojier. I, 737). Dasfefbe wle das 94. Avadana 

bei St. Julien, das Bolte. Polfvka hier anziehen, el'zahlt audl das 307. StUdI bei Chavannes, 
11, 212, Varianten dazu gibt Hertel, EI" nliliu{(/dies Narre"/)I/(v.- 1922,46. 

Die zweite Probe konnte man ob ihrel' Bizarrerie fO I' eine Erfindung des urfprunglichen 

E rzahlers halten, dem 1ft aber nimt fo, fondern lie fcheint auf einer Art Gefel/Cchafisfpie1 zu 

beruhen, das nadl Athenaios (I. IV, c. 42) bei den Thrakern im Sdlwange war: 

Bel Ihreo Feftge1agen.,pllcgten lie untereinandel' zu lofen: del', den das Los traf, l11ulhe mit 
einem gekr(immten MeffeI' In der Hand aufeinen Stein !teigen und den Kopf!n eine daruber 
angebramte Seblinge ftedlen, dann wurde der Stein \vegge[moben, und er halte nun den 
Stridl mit clem MelTer zu durchfmneiden. Gelang es Ihm, fo war er gerettet, gelang es 
ihm nicht, fo mulhe er in del' Smlinge fierben, und feine Todeszudtungell wurden von den 
andern .Frohlich belaebt. 

Dazu vgl. man J. Grimm, Kferlure Sdir(ften, 1864 f., VII, 259f., weiter Rochholz, 
Sdiwi?lZl?ljagl!11, II, 46; 

Andere Faulheitsproben geben das 276. und das 277. Epigl'amm del' Antliofogia Graeca. 

ZZ. Jdus ats EheftHter. Nach dem 'Ioraotli Jesc6u in del' nicht VOl'. dem 13. Jahre 
hundert abgefallten Verlion de\' Historia Jesc6uae Nazarenr: ed. a. Joh. Jac. Huldrico, 
Leyden, 1705, 48ff., deutfch bei R. Clemens, De geJiermgelialiemm oaer fogennnnten apo" 
lir;ypfi(/dien Evangefien, 1850, V, 90f. 

Dide Legende odeI', wenn man will, dides Schwankmarchen hat durch die Bearbeitung 

H~nsSachsens (als Meifiergefang 1547, als Spruchgedimt zehn Jahre fpater; r. Goetze~Drefdler, 
IV, 241 und I, 485, vgl. auch II, XVII und IV, VIII), auf del' die Nr. 43 in Val. Smumanns 

Nac6t6iic/J(ein (1559) beruht, Eingang in die deutfebe V 6lksliteratur gefunden; einflulllos iii: 
hingegen die Parallelerzahlung in dem 354. der 750 'Ieuifdien Spridiw6'rter Joh. Agricolas 
geblieben - hier ill: die Magd faul und del' Knecht fIeillig -, auf deren Verwandtfchalt mit 

dem Gedichte Hans Sachsens rchon Jacob Grimm in del' Einleitung zu del' Deuifdien M;ytlio. 
fogie (4. Ausg. I, XXXII) hingewiefen hat. Del' Nurnberger hat, wie die Vergleichung- mit der 

Verlion des 'Iofaotli zeigt, die CIberlieferung treuer bewahrt. 

Seine fioffgefmiebtlichen Nachweifungen zu Schumann hat J. Bolte in [einer Ausgabe von 

Jakob Freys Gartenge./e/(fcliaji, 1896,285 ulJd an den oben genannten Stellen bei Goetze~ 
Drefmer erganzt; zu erwahnen waren noch E ueb. Eyerlng, Proverbiorum Copia, Eisleben, 

1601, II, 574, A. F. E. Langbeins Gedicht Die Wootue(for (Siil1/lI/flidie GedldillJ, 1854, III, 

243), L. Aurbacher, Ein T/of/isbr'iclifein, Reclam~Ausg., I, 65, H. Merkens, 1, 67, die in 

del' ZT/T/, XIX, 325 und XXV, 413 erwahnten FafTungen aus Norwegen und Serbien und 

die finnifchen in 'F'FCoJllm" XXV, 49. InterelTant ifi, daB noch 1671 del' Jefuitenpater Carlo 
Casalicchio {L' ufife (:of aofee, Ausg'. Venezia, 1708, 105> in dem »bellissimo apologo« Jdus 

durch Jupiter, den hI. Petrus durch Merkur erfetzen zu mtifTen geglaubt hat, 

23. Das Paar auf clem Birnbaum. Nacheiner Erzahlungdel'zuNr. 12genannten 

FlorentineI' Handfebritt, zum el'fien Male gedrud,t in den von P. Ferrato herausgegebenen Due 
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novelle anticllll!ime inedite, Venezia, 1868, 11 f., dann abgedruckt bei Papanti, I, XLIII f. uud 
bei Biagi, 190f., vgl. D' Ancona, II, 159f. 

LU diefem Stucke, das durch den Lug des Ehebrudts auf dem Baume einigel'mailen 
verwandt iIt mit der 69. Novelle Boccaccios, habe ich in den Schwannen und Schnurren 
des P./arrers Arfotto, 191 0, II, 333, eine Par allele aus einer1479 niedergefchriebenen italienifdten 
Schwankfammlung mitgeteilt und auch auf Chauvin, IX, 39 verwiefen , vel'abfaumtwurden die 
Hinweife auf Bolte zu Montanus,651,Kohler, II, 568f. undA. L. J ellinek im Eupnorion, IX, 162f. 

* 
In unferer Farrung ift die Ausrede del' Frau, lie habe fo nul' gehandelt, damit ihr Gatte 

das Augenlicht wiederbekomme, nicht fo deutlich wie in dem lateinifchen Gedichte des Adolfus 
(Th. Wright, A Selection 0./ Latin Stories, 174), in del' falfchlich PetrusAlfonsi zugefchriebenen 
lateinifdten Profaerzahlung (Steinhowels Ajop, hg. v. H. Ofterley, 1873, 326 f., Wright, 78f.), 
in der Gefchichte des Kaufmanns del' Canterliur;y Tales und in dem deutfchen Gedichte bei 
A. v. Keller, ErzanlullfJen aus aftdeuifdJell Handjchri/iell, 298f. Ahnliche immer erfolg~ 
reiche Entfchuldigungen del' verbuhlten Gattin fpielen dne Hauptrolle in derSchwankliteratur: 
urn eine einfache Abfenz, die dem Gatten das Leben gerettet haben foll, handelt es lich in del' 
Sunasaptat/~ Text. simp!. Nr. 20, om. 29, dn angeblim nicht vollftandig vollzogener Bei; 
fchlaf ift es bei Purl;labhadra, III, c. 12 (Hertel, Tallfrann;ya;yina, I, 138) und in andern, 
fpatern PantsdJatalltra. Tex·ten (R. Smmidt, Das Pancatantram, 1901, 229f., Benfey, II, 
258f., 1, 370f.), in del' Sunasaptatl Text. orn. Nr. 41, in dem turkirchen Tuti;Namen, II, 
202f., bd Nechschebi (ZDM~ XXI, 533f.), in del' Nr. 181 des Katnaratnanara, II, 180f. 
und in dner rumanifmen und einer flowakifmen Volkserzahlung, die H. v. Wlislocki in del' 
ZDMG, XLII, 125 f. veroffentlicht hat. So wie Isolde den laufchenden Konig Marke, betrugt 
die Frau den Gatten in einerGefchichte, die E. J. W. Gibb in del' History 0./ the 'Forty TJezirs, 
London, 1886, 394 aus einem Manufkript des India Office mitgeteilt hat. Ahnliche Luge bieten 
weiter Sunasaptatl simp/. Nr. 24 und 37, orn. Nr. 38 und 47, Katnaratllanara, Nr. 62 und 
das Fabliau Rutebeufs De (a Damme quiji'st les trois tours elltour Ie Moustier (Oeuvres 
completes, rec. par A. Jubinal, Paris, 1839, I, 295f. = A. de Montaiglon et G. Raynaud, 
Recueil fJem/ral des 'Faclfaux, Paris, 1872f., III, 192f.). 

Schlieillich rei noch ein Marlein aus del' Compilatio sillfJularis exemplorum, 80a 
mitgeteilt : 

Ein G"eifi:licher lag bei einer Frau, und als er, we.i! de.r Gatte karo, ei!igft wegging, lieB 
er [eine Hafen famr dem Schreibzeug in dem Bette liegen. Am Morgen zag der Gatte, del' 
auf den Markt gehen woHte, dide Hafen an. Als er dann mit feinen Gefellen beim FrOh. 
mahl faB, [chaIr 1110 ciner von ihnen, daB er ihm fo lange verheimficht habe, claB er fim 
auf das Schreiben vcrfi:che, woraus 111m denn vie! Schade erwadtfen rei. Da er leugnete, 
antwortete Ihm der andere : »,Ihr konnt es nlcht leuguen/ 1m fehe ja Euer Scbreibzeog.« 
Darob ganz verfi:ort, ging er wiitend we~. Die Frau aber, die gebort batte, was dem 
GeHWchen widerfahrcn war, war unterdenen zu einem Monche gegange.n und hatte ihn 
ge.bet-en, et· folic fagen, dies feien feine Hafen wld fie .rei belehrr worden, daB i.hr Gatte, 
wenn er, ohne es zu bell1erken, die Hafen cines GeJfi:1ichen anziehen konnte, einen Knaben 
teugcn warde. Und fa gefcbah es, und er glaubte der Gattin und war bel'rogen. 

LU der s'rollen Gruppe, von der diefes Exempel eines der altefi:en Glieder darfte!lt, 
vgl. J. Boltes Noten zu del' Nr. 87 von Jak. Freys GartellfJe.fel1fchaji. Merkwurdig ubrigens 
und fUr die vergleimende Literaturgefchichte wichtig i/t, wie Jakob Frey, der nach del' 
232. Fazetie Poggios erzahlt, die.alte Qherlieferung wiederherftellt, die es verlangt, dall der 
Gatte getaufcht wird, anftatt dall er lich, wie bei Poggio, mit dem Gefchehenen abfindet und 
nur feine Ehre und die des Ordens retten will. 
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24. Der Widerfpenftigen Zahmung. Nam dem 35. Exempel Juan Manuels, 
Knuri:, 155 f., Eimendorff, 156f., vgl. Chauvin, II, 157. 

Diefes und das 27. Exempel Juan Manuels werden frets zu Shakefpeares Taming of 
the Shrew zitiert: ausfUhrlim hat dariiber gehandelt Karl Simrod{, Die QyelTe!l des Shalie~ 

'/peare, 2. Auf!. 1872, I, 327=354, weiter Kehler, Ill, 40f. und G. Rua im Giomafe star/co 
delTa feft. ita!., XVI, 258 zu del' 2: Gefmimte der 8. Namt Straparolas, zu der nom das 
23. Kapitel des German Rogue, London, 1720, How Eufespiegfe wore flje Breecnes 

<Fr. W. D. Brie, Eufen'/piegefln Engfand, 1903, 120) zu nennen ware. 

25. Der Ratfe1kampf. Nam der Compifatio singufar/s exempforum, Hilka, 8. 
LU dem Marmen in feiner Gefamtheit f. Bolte=Polivka, I, 188~202, zu dem SmlulTe 

aber befonders die dart, 199 erwahnte perlifme Erzahlung und M. Lidzbarski, Gejcnimten 

1ll1d Lieder, 1896, 277f. Das erfre Ratfel des Jiinglings kehrt als millverri:andene Auffor~ 
derung in unferm 7. Marmen wieder, f. die dort angegebene Literatur. 

26. Die Angft vor clem Kater. Nam der Handfmrilt: Tours del' Compifatio sin= 
gufar/s exeJ11pforum, 166b. 

Das Marlein rundet das Gedimt des Trobadors GrafWilheim von Poitiers ab, w~ die 
Katze diefelbe Rolle fpie/t, und bildet fomit ein Mittelglied zwifmen diefem und der Hafben 
B,r Konrads von Wiirzburg, abel' aum del' 64. Novelle in den NouvelTes Recnfations von 
Bonav. des Periers, die, gekiirzt, im Roger Bontemps el1 belTe humeu0 Cologne, 1670,311 f. 
wiederkehrt, f. dariiber F. Liebremt, Zur VofnsnUltde, 146f. und Bolte=PoHvka, I, 446, n. 1. 
Nimts Neues bietet in diefer Hinlimt E. Philippfon, Der Mlircne!ltypus von Konig 
Drojfefbart 1923 (= 'F'FCol11l11., Nr. 50). 

27. Wahrgefagt und Gturli erjagt. Nam del' 11. Novelle Sercambis in del' Aus= 
gabe R. Reniers, 50 f. 

Das Marmen iii: eine Verquidmng zweier fonft nur einzeln auftretender Gefmimten, 
zu del' erllen vergleime man W. Hertz, Spieimannsbudi, 1886, 353 f., 2. Auf!. 1900, 423f., 

Bolte zu Montanus, 626f. und Bolte=Polivka, II, 7 f., 18, und zu del' zweiten ebendort,II,79=96. 

Eine weitere Parallele zu dem erfren Mardten, die lidt ziemlim nahe an das Marlein 
der Scafa Ceil: 37a f. fmliellt, freht in der Comp/fatio singufar/s exempforum, Tours, 81a f., 
~e kennte zum Tei/e zu deITen Erganzung dienen; 

Ein armer Student, der von der Sdtule kam, wurde von einem edeln Ritter gaftfreund
lidt aufgenommen. Die Herrin aber, der die Anwefenheit des He~rn und des Srudenten 
zuwider war, madtte durdt einen Mittelsmann dem Gatten wds, er konne einen [elner 
Feinde auf deffen Sdtloffe aLlein greifen. Der Gatte packte feine Waffen und fprang aufs 
Pferd und ritt e11ends hint cia er dano fand, daB er geraufdtt worden war, kehrte er zuriid<. 
Unterdeffen hatte die Herrin dem Studenten fdJlemten Wein und grobes Brot vorgefetzt 
und ihn zu Bette gefdti<kt. Da er nimt fdtlafen konnte, fo guckte er durdt elo Lodl io der 
Wand in die Stube ne.benan, und da fab er einen gedeckten Tlfdt und ein lurtiges Feuer, 
und die Herrin und ein Mondt lieBen vielerlei Fleifmgeridtte und vielerlei W dn brlngen. 
Auf einmal podtte de.r Herr an das Tor. Sofort legte Iich der Monch unter eine Bank, die 
Herrin ging in das Gemadl, und die Maga verIofdtte das Feuer. Angekommen, verlangte 
der Herr Wein und zu effen. Die Herrin [mwor, lie habe nidtts zur l-Iand, nidlt einma1 
weiBes Brot, er aber verlal1:gte Weizenbrot und. guten W do und befdtied lim den Studenten 
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und Cagte zu illm : ,.Uehfrer, diefe Studenten, dje von der Smule kommen, bewirken durm 
ihre Kilnrte wunderbare Dinge, konntefi: du es beforgen, fo wurde 1m/em etwas Gutes 
eITen.« Der Student verfpram es, und er nahm des Ritters Sdlwert un tat, als vollzoge 
er Be.fmworungen, und liell aUe Speifen, die der Monm gebramt (1m Te>..'t wohl fiilfmlim 
detulerat> und die er hatte verbergen fehen, herbeibringen <durm wen ?). lind da lich alle 
bekreuzigten, fagte er: ,. Werlt eum al/efamt zu Boden und febt weder nam remts, nom 
l1am finks ... Dann zog er den Monm untc.r cler Ban~ hervor und bieB illn auf feinen 
fmwarzen ZeIter fi:eigen und befah( 111m, keinen Full von der Tur zu dicken, ehe er es 
ihm fagen werde. Nun liell er den Herro wieder auffiehen und [agte Z li ihm: "Flirwahr, 
Herr, bevor Ihr ellt, will im E uch den zeigen, der aHes gehramt hat. « Und er gab dem 
Gelrtlimen Urfaub, und der enrwim ohne V crzug. Und nun fagte die Herrin; ,. Wallr .. 
haniS', wenn der Student von diceen Dingen lilt, fo elfe aum im«, undebenfo fagte die Magd 
und das ganze Gelinde. Und fo hatte der Ritter in dem Studenten, den er a ls Galt auf .. 
genommco hatte, einen Wirr ge.funden, der illn trelflim erquickte. 

In den vielen FalTungen des zweiten "Marchens, wo der eigentlich etwas traurige Held 
den Sieg im Wettlauf durm einen feiner Gefahrten erringt, ift der ganz uberfluffige, nur 
retardierende Eug bemerkenswert, daB der Laufer einfmlafi und fozufagen wam gefmolfen 
wird, dies erfordert noch Einen, manchmal fogar zwei fonft unniitze Helfer. Diefes Motiv 
nun fcheint fim fmon in dem fogenannten Hymnus an die Seele der Thomas=Akten zu finden 
(Upfius, I, 292f., Hennecke, 277 f., M. Rh. James, 411f.): Der urn die Perle ausgefandte 
Jiingfing ift in Smlaf verfallen; dies fehen feine Eltern, und fie wecken ihn durm einen Brief, 
der wie ein Adler hinfIiegt und »ganz Rede« wird. R. Reitzenftein <HeITenijiifcbe Wunder# 
erzalifungen, 1906, 103f.} findet, daB der Marchenton des Hymnus an 1001 Nac6terinnere, 
und fieht in ihm den Niederfmlag eines agyptifmen My thus; nam H. Lucas (Zl)P, XVII, 

125) handelt es fim um »eine jener zahlreimen Volkserzahlungen, die, in verfmiedenen Geftalten 
als Marmen oder Sagen auftretend, urfprunglim gewiB mythifme Bedeutung haben.« 

28. Der QueH des Lebens. Nam der Salfa ce/i: 99b f. 
V gl. Bolte~PoHvka, 1,503#515, iiberfetzt iftdiefes Stuck der Scaface/i'bei Tegethoff, 1,207. 

29. Der Rauber und feine Sohne. Nam der Erzahlung des femften Wei fen in 
dem urn 1185 gefmriebenen Dofopatlios von Johannes de Alta Silva, hg. v. A. Hilka, 1913 
(Hijioriaseptem sapientum, Il}, 71';78; f. Cloufton, BOOR 0./ SindiciJd; 370f. und Chauvin, 
VIII,204f. 

Mit einer ganzen Reihe anderer Marmen aus dem Dofopatlios ift aum diefes in einer 
Leipziger Handfmrifi des 15. Jahrhunderts ins Deutfme iiberfetzt, daraus hat es M. Haupt 
in den Aftd. Bf., I, 119ff. abgedruckt. Diefen Text haben dann nam [eimter Qberarbeitung 
die Bruder Grimm als Nr. 191 in die Klizder. und Hausmarcben aufgenommen, ihn aber in 
der Ausgabe von 1857, als fie feinen Urfprung erkannt hatten, durm das Meerliascben erfetzt. 
Wieder abgedruilit ift die FalTung der Bruder Grimm, mit den gewohnten reimen Nam~ 
weifen,bei Bolte=Po1{vka, Ill, 369f. Bei einem Vergleime diefes Textes mit dem hier gegebenen 
wird der Lefer viele Abweimungen feftfte1len konnen; fie gehen auf die Remnung des alten 
Bearbeiters, der z. B. aus den Striges und Lamiae t} feiner Vorlage mannliche Unholde 
gemamt hat. 

LU dem Polyphem&Marchen im Allgemeinen waren auBer der bei Bolte~Polivka, III, 

1> Ober die Kinder frelfende Lamia r. J. Bofte in 'F'FComm., Nr. 39, 5, liber die Srdges W. H. Rofcher, 
Lexilion aergriem.lI. rom. MJlf6ofogie, IV, 1552.1557. 
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375 gegebenen Litel'atur nom zu erwahnen Chauvin, IX, 93, das Bum von F. Settegaft, Das 

PolJlphemmcirc6en in aftftaJlz. Gedic6/el1, 1917, P. Herrmann, Helden/agel1 dSaxo Gramm., 
591, und Lambertz, 83~85. Von neuern Aufzeimnungen kenne im nul' ein kabylifmes 

Marmen bei Frobenius, II, 26f.; eine perlifdle Parallele zu einem Teile del' A~Verlion des 

. Marmens von Aba'l Fawari (Chauvin, Vlt 60f.) Ii:eht jetzt nadl einem Manufkript der 

Bodleiana bei R. Levy, 80f.; ebendort, 32f. aus demfelben Manufkript und bei A. Bricteux, 

237 f. nam einer Berliner Handfmrift eine eingefmamtelte Variante zu dem Marmen von Seif 
al Mulak (Chauvin, VII, 64 f.) : iiberall ift die Polyphem=Gefmimte eingefmaitet (Levy, 86f., 

53, Bricteux, 285 f.) 
* 

Del' Zug, daB lidl del' Held un tel' die Gehangten Mingt, erinnert an die Lift: des ver= 

folg'ten Fumfes im Roman de Re!1art lim zwifmen die Fumsbalge zu hangen; f. Jac. Grimm, 

. Reilthart 'Fuc6s, 1834, ex XXIII. A. C. M. Robert, 'Fables inedltes, Paris, 1825, II, 383 Zu 
La Fontaine, I. XII, f. 23, AI. Neckam, De no/uris rerum, ed. by Th. Wright, London, 1863, 
204 ufw. 

30. Wer hat die Nieren gegeJIen? Nam del' 75. del' Nove/Fe Gntiche in Gua(= 
teruzzis Text (Biagi, 108, Nr. 113); D'Ancona, II, 132f. und A. WelTelski, Italialtltljc6er 

Volhs= ulld Herrel1lIJitz, 1912, 3f. und 223f. 
V g/. Bolte~Polfvka, II, 149=157 und III, 195, n. 1, ferner bin Gorion,1 Born, III, 17 f. 

und 288 und T. J. Bezemer, Volksdic6/ulIg aus Indol1lljlell, 24f. 

* 
Bolte=Polivka, II, 162 vergleimen zu dem Zuge del' miBgliickten Namahmung des 

W un del's auBer der von Medea vorgenommenen Verjiingungskur, die die Tomter des Pelias 

vergeblim namzumamen verfumen, jene Gefmimte bei Aelian, De Itat. ol1im., IX, 33, wo die 

Prieft:er des Asldepios dner Patientin den ihr zu dem Zwed{e del' Heilung abgefmnittenen 

Kopf nimt wieder aufzufetzen vermogen, fo daB del' Gott felbft: eingreifen muB. Otto Wein= 

reim, del' dazu nom ein epidaurifmes lama heranzieht (Antihe Hellultgswultder, 81 f.), ver= 

weift: aum mit Remt auf mehrel'e Leg'enden von dem h\. Eligius, und diefe ft:ellt O . Dahnhardt, 

Naturlagel1, 1907f., II, 155=170, fpater Alf. De Cock, Volhs/age, Vo/hsgeloo.! ell Vo/lis= 
gebruiii Antwerpen, 1918, 131 f. mit andern miBgliid{ten Namahmungsverfumen, wie bei 
dem Umfmmieden und dem Umfmmelzen des zu Vel'jiingenden, zufammen; verg\. aum Bolter 
Polivka, III, 196 f. In diefe Gruppierung gehort abel' aum das in dem Goethefmen ZauGer= 
lehrli'ng beal'beitete Marmen aus Lukians Philopfeudes, das eine ganze Reihe von Gegen= 

ft:lid{en hat: in den lsI. Aevel1tJln: II, 71 ifi es del' Bifmof J6n Halld6rsfon, del' mutmaBlime 

Erzahler unfers 17. Miirmens, delTen Vorwitz ihn ahnlime Erfahrungen mamen Hilh wie 

Arignotos; dann wiedel' ifi ein Lehrling libel' das Zauberbum des Parazelsus odeI' des Agrippa 

gekommen, und del' Zauberer muB den Spuk bannen; vg/. den Auffatz Dos Riicliwarts= 

zaUberJt 1111 Vollisglaubel1 von P. Dremsler in den Mitt. c£ Sc6lel Gef.f. Vo/lish., IV, 7. Heft, 
45 f., Ferner J. Endt, Sagelt tlJ1d Schwanlie aus delJ1 El'zgebll'ge, 1909,98 und Alf. De Cock, 

Stud/el1 en Essays over oude vo/lisvertefsefs, Antwerpen, 1919, ZZ4f. 

31. Ratfch1age am Sterbebett. Nam dem 18. Stlick des aus der erli:en Halfte des 

14. Jahrhunderts ft:ammenden Gefmimtenbums des MagiJ1:ers Konrad Dener von Augsburg 

in der Zei(/cbr. d Hi}i. Ver. fiil' Sc?waGen und NeuGurg, XXXI, 108. 
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32. Sa1omos drei Lehren. Nam einem Marlein der Comp/fatio Sil1glllaris exe11t~ 
plorum, abgedruckt bei Hilka, 9f . 

Eine Gefmimte der M armennovelle von den drei odeI' zwei oder mehr Ratfmlagen 

miiBte aum bei oberflamlimer Bearbeitung einen Iiarken Band fUllen; hatte lie doch u. a. einer= 
feits Formen.zu beriicklimfigen wie die in dem Lai de r oisdet erhaltene oder wie die des 

Dialogus creaturarum von dem Lowen, der feinen drei Sohnen Anweifungen gibt, anderer= 

feits aber aum die groBe Z ahl von Parodien, fUr die als Beifpie!e nur genannt fden del' 

485. Smwank des Bar=Hebraeus (TJje LaugJjaole Stories, ed. by E. A. Wallis Budge, London, 

1897, 126, vgl. WelTelski, Der Hodscha Najreddin, 1911, I, 116f. und 260), das 43. Stiick 

des Wegkiirzers von Montanus <Ausg. v. J. Bolte, 581) und die 175. Fazetie Poggi os, fUr 

die man, wenn man will, cine Parallele fmon in dem 376. Dsmataka finden kann. AuBer amt 
lalTen diirfie lie vielleimt die FeIiIiellungen des alteren C ato bel PlutaI'm, daB er nul' dreimal 

Reu~ empfunden habe: 1. da5 er einer Frau ein Geheimnis anvertraut habe, 2. daB er zu 

Smiffe gefahren fei, obwohl er fein Ziel aum zu FuB hatte erreimen konnen, und 3. daB er 
einen Tag ohne T eIiament geblieben fei, odeI' die drei Dinge, die der hI. AuguIiinus nam 

feinem Biog-raphen PolTidius von dem Bifmof Ambrollus gelernt hat, odeI' die drei Lehren 

Jacopo Sforzas fUr feinen Sohn Francesco. 
Am ausfUhrllmIien, freilich in fehr engel' Begrenzung, hat iiber diefe Marmenreihen 

Fr. Seiler in feiner Ausgabe des Ruod/leo, 1882,45=74 gehandelt, leider ohne Beniitzung der 
von F. Liebrecht, Zur f}ofkskunde, 36f. gegebenen N amweife, [0 daB er weder die 16. Novelle 

Sacmettis nom die 52. del' Cmt Nouve/Tes nouve/Tes erwahnt, die mit unferm 31. Marmen 

eine eigene Gruppe innerhalb des groBen Gebietes hilden. Bei Sacmetti rat der Iierbende 
Vater dem Sohne, mit einem Freunde nimt fo vie! zu verkehren, da5 er ihm iiberdriiflig wird, 

lim bei einem Verkaufe mit einem mafiigen Gewinne zu befcheiden und aum andere etwas 
verdienen zu lalTen und moglimft in del' Heimat zu freien; in den Cent Nouve/Tes nouve/Tes 

(natiirlim ebenfo aum in dem Recuelf des pla/santes et./acl!tieuses l1ouve/Tes, 1555, in dem 

JOJleusl!s Aventures, 1556 ufw. und in C. Malespinis Ducel1to Nove!Te, 1609) lauten die 

Gebote: bei einem Nachbar nicht fo lang zu verkehren, bis diefer nul' noch Smwarzbrot auf= 

tifcht, nie im Galopp zu reiten und keine Frau alIS del' Fremde zu nehmen. Wie man lieht, 

lind die erften lInd die dritten Ratfmlage in beiden Erzahlungen identifch und iHmmen zu dem 

zweiten und dem dritten in del' unfel'n, wiihrend in diefer del' erIie eine Ahnlichkeit mit dem 

zweiten bei Sacmetti zeigt; iiberdies 1ft del' traurige Ausgang der Nichtbefolgung des zweiten 

Gebotes in allen drei FalTungen an das Verfagen eines RolTes gekniipfi. Wir haben alfo in 

unferm Marchen ein Mittelglied del' andern zwei, denen lie auch noch au5er durch Nebenziige, 

,wie durch das Aufhangen der Be!egIiiicke fUr die Rimtigkeit der drei Lehren, naheIieht. 
Seiler kennt drei Verlionen, in denen die drei Lehren von Salomo liammen: zwei ftammen 

aus Spanien, und die dritte tellt er nam den Angaben Kohlers, II, 404 aus 'Fe/Tmi!lers Aoe!1(fen 
von Abr. M. Tendlau, 1856 mit; diefe aber ift von R. Wiinfme zweimal aus alten Texten 

iiberfetzt (Midra(cfj Rutfj raooa, 1883, 73f. und Aus lsrads LeJjrJja/Ten, 1907f., II, 19f. 

nach Jellinek,Bet Jja=Mfdrajch), kehrtiibrigens aumbeibinGorion,Born, III, 100f. wieder, Mit 

diefen drei Verlionen hangt unfer Marmen 32 nur durch den Namen Salomo zufammen; 

anfonIien erinnert es durm fein en Hauptzug, wie namlich dieverwettete Frau zuriid,genommen 

wird, lebhafi an die 40. Erzahlung del' Sukasaptatf- Text. simp!., 59 (nicht im om., wohl 

abel' in del' Marathi=Gberfetzung, 124£.), wo die Vereinbarung lautet, der Gewinner del' 

Wette diirfe in dem Haufe des Verlierers nehmen, was er mit beiden Handen falTen konne: 
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auch hier muB er lich mit del' Leiter begnligen. Gleichformig erzahlt das 120. StUck des 

Katniiratniiliara (II, 37f.), das wieder zu dem 69. del' SuviibanuttarrRatfjii fijmmt (J. Hertel, 

'Fe.f(f<»rijiftir E. Whlt/(/di, 145f.), hier begegnet auch noch das Motiv del' gekaufi:en Klug= 

heitsregeln, woraus wohl gefmfofTen werden kann, dall diefes auch in der entfprechenden 

Erzah/ung del' Urform cler SIINtlSapfati enrhalten gewefen ift. 
1m tibrigen verg/eiche man zu dem Stoffgefchichtlichen auller den genannten Stellen noch 

Kohler, I, 402 f., 167 f., 284f., G. Rua im Glomafe stanco, XVI, 218f., denfe/ben; Le " Pia~ 
cevofi Notti" diMesser Gian 'Francesco Straparofa, Roma, 1898, 65f. (deutfche Bearbeitungen 

von Straparo/as Marchen bei C. A. M. v. W., Zeftvertreibl?r, 1685, 34Zf. und G. P. Hars~ 
dorfer,Dl?rgrojJI?Sdiau:Pfatz, 1683, II, 106f.), Lett. Di Francia, 'FrancoSacchl?ttiNoveffil?re, 

Pifa, 1902, 158f. und Chauvin VIII, 136f., 138f. Ohne Rliddicht auf ihre Gruppenangehorig: 

keit feien noch folgende an diefen Orten nicht verzeichnete Bearbeitungen erwahnt: Piirg 

svanathacaritra bei Bloomfield, 86£., Knowles, 3Zf., Bompas, 179f., ZV'V', XIX, 195 (rud~ 

arabifch), Lorimer, 269f., M. Hartmann, Miirdil?J1 und Gefdiichtl?n aus Ojien Nlld Weji"'1 
in Gifa111111. Wl?rne, 1873, V , 271 f. , bin Gorion, Born, IV, 22f., 25f. , J. Jegerlehner, Sagl?n 
lind Miirdien aus dl?111 Ofjerwaffis, 1913, 52f. und 312, Tegethoff, II, 18Zf., Nr. 36 und 

v. Lowis, 284f., Nr. 86 (livifch). 
* 

Del' Smlull unfers 32. Marchens und feiner indifchen Paralle/en, wie del' fchon feines 

Gewinnes Sichel'e durch wortliche Auslegung des Vertrages darum gebradn wird, erinnert 
an die vielen Sagen, wo lich der Teufel die erfie Seele ausbedingt, die libel' feine Brlicke odeI' 

in feine Kirche gehen wird, abel' auch an die bekannte Anekdote von Konig Alexander und 
dem Mliller bei Valerius Maximus, I. VII, c. 3, ext. Nr. 1. 

33. Del' Greis von Damaskus. Nach einem Predigtmarfein Jakobs von Vi try bei 

J. Greven, 49, Nr. 79, bei G. Frenken, 135, Nr. 75. 

Aus unbekannter, anfcheinend mlindlicher Qyelle erzahlt die Gefchichte Petrarca in 

DI? re111ediis utriusqu" fortunae, I. II, dial. 68 <Opera, Bafel. 1581, 160). Auf diefer Faffung 

beruht Pauli, Nr. 319; vgl. dazu J. Baltes Nachweife, die von G. Frenken zitierte Erzahlung 

lji der Ml?lifdi ein wunderfiches GifdirJp./(1819) in J. P. Hebels Sdiatzliiijifein, (Siimtf. po"t. 
Werlie, IV, 274f.) und das 8. der von A. Cappelli herausgegebenen Ghirloizzi dl Mess. 
Bl?rnaoo V'iscontivon Girolamo Rofia, Modena, 1868,28 f. 

34. Waren bringt Not. Nach einer Erzahlung del' fchon mehrfach genannten Floren. 

tiner Handfchrifi:, abgedruckt bei Papanti, I, XXVIf. und Biagi, 168f. (zum SchluITe des Ver~ 

ftandniITes halber zwei Satze eingefchoben); vgl. D' Ancona, II , 155 f. 

Wahrend es das primitive Marchen nattirlich findet, dall lich feine handelnden Menfchen 

mit allen ihnen gleichartigen Wefen, zu denen auller den Tieren auch noch die Baume, die 

Flliffe, ja die Geftirne gehoren, ohne wei teres verftandigen konnen, jft auf einer [patern 

Kulturftufe die Kenntnis der Tier~ und vor aHem der Vogelfprache eine befondere Fahigkeit, 

tiber deren Gewinnung meift eingehend berichtet wird,. vgl. darliber Chauvin, VIII, 49 und 

V , 180, J. G. Frazer, The Gorden Bougfj, VIII, 146f. und270,hauptfachlich aber Bolte~Polivka, 
I, 131~134. 

Nul' durm den Hauptzug fteht unferm Marchen nahe das bei Chauvin, VIII, 129f. 

befprochene, wo ein angeblich bdaufchtes Vogdgefprach den Konig betTert,. hierzu ware noch 

220 



einerreits auf Bal'=Hehraeus, Nr. 378 (ed. Budge, 92) und auf das 21. Exemplo des Coltl{e 

Lzicanor (Knuli:, 352, Chauvin, II, 153), andererfeits auf Langbein, Das Heli'atsguf (IV, 
119f.) zu verweifen. Heranziehen mag man aum nom eine El'ziihlung hei Philofiratus, IV, J , 
wonam Apollonius von Tyana clas Zwitfmern eines Sperlings feinen Genolfen dahin erkliil't 

hat, er me/de den andern Spatzen, dall ein Knabe mit einem Mall Wei zen geli:iirzt fei, wes= 
halb lie lich zu dem Schmaufe des verftreuten Weizens einfinden foHten. 

Diefelbe Kunftprobe legt nam Kardinal Bennos Buche De vita et gestis HifdeDrandi 
(Bnde des 11. Jahrh.) der Erzbifchof Laurentius ab, der angeblich in der Magie der Schiiler 

des Papfies Sylvefier II. und der Lehrer des Papfies Gregor VII. (Hildebrand) gewefen ifi; 
Gabriel Naude gibt in der Apofogie pour tous fes grands personnagesqui ont esflf./aussement 
sotip(:onnez de Magie (1. Ausg. 1625), A la Haye, 1653,574 die Gefmichte, die er iibrigens 

als dne Nachahmung del' von ApoHonius berichteten erkennt, fo wieder: 

... if estoit fort expert @ bien entendu a expliquer Ie chant des oyseaux, comme il 
en fit un jour /'experience estant a Rome devant quelques Prelats sur la rencontre for= 
tuite d' un petit moineau, leque/ advertissoit les autres par son chant qu'i/ y avoit un chariot 
de bled qui estoit verse a la porte Majeure, @ qu'ifs avojent moyen de bien faire leur 
profit. 

, Mit diefer Gefchifchte lind wir zeitlich ganz nahe an unfer Marchen geriid{t, das damals 

licherlim nimt als folches empfunden worden ifi. 
Bolte und Polfvka geben reichlime Namweife nicht nur zu den verfmiedenen Arten, 

wie die Kenntnis der Voge/= oder Tierfprache erworben, fondern auch wie lie verloren wird; 
es fei geli:attet, hierzu nom dne merkwiirdige Erziihlung aus dem Bume De aDstinentia des 

Neuplatonikers Porphyrios (I. III, c. 3) anzufiihren, die unmittelbar auf die eben erwiihnte 
Gefmichte von Apollonius folgt (Der Spatz iii: durm dne Schwalbe erfetzt) : 

Ein Freund von uns ptlegte uns zu erziihlen, er habe dnen jungen Sklaven gehabt, def 
habe trefflim verftanden, was die Vogel redeten, die allefamt Wahrfager feien und bald 
bevorfiehende Ereignilfe ankundigten; feine Mutter aber habe ihn aus Furmt, er konnte 
dem Konige als Gefmenk gefmid{t werden, diefer Fiihigkeit beraubt, indem lie ihm wiihrend 
feines Smlafes in die Ohren gepillt habe. 

Aum die Beziehung diefer Gefmichte zu der unferen ift nimt fd1wer herzuftellen. 

35. Die erftt11te Weisfagung. Nam der letzten Erziihlung der in die Scala cefl 
aufgenommenen Falfung der SieDeJ1 we{fen Me{/ier: Scafa Cef/~ 95bf. und 'Feji.fmr..f. A(fr. 

HitreDrandt 79 f.; vgl. Cloufton, BOOR 0./ SindiMeI; 348f" Chauvin VIII, 193 f, und Campbell, 

Seven Sages, CKIIf. 

Bolte und Polivka behandeln diefes Marmen famt feiner Nebenform, wo die Stelle der 

Weisfagung durm die Vogel dn Traum vertritt, zu dem 33. der Bruder Grimm (1,322=325) 

und erinnern dabei an die biblifche Gefchimte von Jofephs bedeutungsvollen Traumen. Den

felben Zufammenhang fiellt auch H. Gunkel her (Gene.h, 4. Autl" 1917,400 und Das 
Marmen im Aft. Teji., 111,123), lind erJ{onnte nom unterftrimen werden durm den Hin= 

weis, dall Jofeph im Gegenfatze zu def biblifmen Gefmimte, wo er die Traume nur feinen 

Briidern erzahlt (f. Gunkel, GelU?jls, 405), im Koran (12, Sure) und in den auffolmen T raditionen 

beruhenden Darftellungen bis zu Srivaras KatDiiRiilJtuRam feinen einzigen Traum nur dem 

Vater berimtet. Beftiinde aber diefer Zufammenhang wirldich - gegen ihn [primt vor allem 
die ganzlich verfmiedene Rolle des Vaters -, fo miiflte der Traumtypus des Marmens alter 
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fein als del' Weisfagungstypus; nUll ftnd abel' aIle FalTungen, die den Traum einfuhren, erft 

in del' jtingften Zeit aufgezeimnet, wogegen ftir die Prioritat unfers Typus das hohe Alter 

fdlOn del·liw·arifffi fixierten Verlionen fpricht. Zudem wird in den FalTungen des T raumtypUs 

del' Held nicht fo fehr wegen feines T raumes verfolgt,wie wegen derWeigerung, ihn zu erzahlen, 
die allerdings in del' vermutlichen Heimat diefes Typus - man vergleiche die Val'iantenlifte 

bei Bolte~PoHvka - die MiIlamtung eines felbftverftandlimen Gebotes darftellt. 

Ein gemeinfamer Urfprung diefer beiden Typen odeI' auch nul' die Abhangi gkeit des 

T raumtypus von dem W eisfagungstypus wird lim daher wohl fchwer nachweifen laffen; eben~ 

fowenig dtirfte angelichts des Unterfchieds in del' Benutzullg des Hauptmotivs als Urfprung 

des Traumtypus die Jofephgefchimte in Betramt kommen . 

• Zu dem W eisfagungstypuswaren auBer den bei Bolte~Po1fvka gegebenenNamweifungen 

noch zu nennen das 13. del' Hundert m?Uel1 Marmen von Fr. v. Arnim, 1844, 83f. und die 

Sage von Papft Leo X . bei L. Stober, Die Sagefl des E(fajfes, 1852, 71f., zu dem Traum~ 

typus J. G. v. Hahn, Gr/ecfj. ulld afva1Uf,lvIiircfjel1, 1864, Nr. 45, Neudruck 1918, I, 232f. 

(Mifchform), BergftraBer, 49f., Nr. 15 und Fl'obenius, Atfantis, III, 20U., 247f. Den Zug, 

daB del' S0hn verktindet, del' Vater werde ihm nom einmal das Wafmbecken haften, hat 

Ludw. Tieck in dem 'Fortuna! (Phantasus, V) verarbeitet. 

36. UberHftet. · Nam Konrad Derrers Gefmichtenbum, Nr. 37, a . a. O. 116. 
VgL Bolte~Polfvka, I, 546 f., III, 454f., weiter noch Scafa cefr~ 100b (»Refert Jacobus 

de Vitriaco ... », abel' wedel' bei Crane, noch bei Greven odeI' Frenken findet ftch ein ahn~ 

Iiches Marlein), M. Beroalde de Verville, Le Mo;yen de parveni'r, LI, Ausg. Paris, 1841, 

171 = Le TomDMu de fa mefaflcofie (1625), Paris, 1639, 57f. = D'Ouvilfe, I, 196f. und 

Peuckert, Scbfefifcfje Sage11, 40, 293. 

37. SdtarfGnnsproben. Nam del' 1. Novelle Sercambis in del' Ausgabe Reniers, 9 f. 

Diefes Marchen ift eine merkwtirdige Verquidmng zweier Motivgruppen, die abel' in 

del" arabifchen Marchenliteratur und den von ihr abhangigen Volksuberlieferungen eine groBe 

Zahl von freilich oft frark abweichenden Paral1efen hat: meiftens handeft'es lim urn drei Brtider, 

die ·ften, weil fte Gch tiber die Erbfchafi nam ihrem Vater nicht einigen koilOen odeI' weillie den, 

del' das Erbe beifeite gefchafft hat, entdecken wollen, zu einem Schiedsrimter begeben und auf 

dem Wege zu ihm und fchlielllim Val' ihm Proben ihres Smarfftnns ablegen; erheblimere 

Abweichungen bietet dann, foweit die einzefnen Fafl'ungen auch diefen Zug enthalten, die 

Art, wie ftch del' gewahlte Richter jene Klarheit tiber den Charakter del' Streitenden verfchafft, 

die ihm das Urteil ermoglicht. Die reiche Literatur dartiber verzeichnet Chauvin, VII, 158, 

zu nennen waren dort nam Dracott, SiJllfa T/riTage Tafes, 115 f., Erzherzog Ludwig SalvatoI', 

Marcbell aus Ma([orca, 1896, 95f. lind Frobenius, Affallfis, VIII,98f. 

Naturlich befaBt Gch Chauvin ausfuhrlich auch (160=163) mit den Scharflinnsproben 

an ftch und in andern Verbindungen; leider ift ihm Fr. v. d. Leyens Exkurs in den Marcbel1 
in dm Gofte!}agel1 der E dda, 1899, 71~79 unbekannt geblieben, del' wiedel' keine Rtickftcht 

auf Baltes Noten zu del' Re/fo der Son1le Giaifel's, 198=202 nimmt. Seither ift als Gegenftuck 
Zll del' Befchreibung des K amels eine mindeftens aus den erfien Jahrhunderten unferer Zeit~ 

remnung ftammende indifme Erzahlung durdl ihre chinelifche Oberfetzung bekannt geworden; 
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(je fieht in dem fmon zu un[erer Nr. 1 el'wahnten Kieu tsapijii Ring (Chavannes, Actes du 
XJT)e congr. intern. des orient., I, f. 5., 136f. und Cinq cents contes, 1, 379f.) und enthiift 
diefelbe Befmreibung eines Elefanten, die nam Smiefner=Ralfion, 96 der tibetanifme Kanc(fdJur 
von dem A.rztekonig Dsmivaka berimtet. Ais felbfiandige Parallelen waren hier nom zu 
nennen Kingscote and Natesa Sastri, Tafes of tlie SUit, London, 1890, 140 f. (mit einer 

Rahmenerzahlungals Fortfetzung) und Meherjibhai Nosherwanji Kuka, The WitandHumour 
oftlie Persians, Bombay, 1894, 198f., Nr. 123 (die Nr. 124, 200f. erinnert fmon mehr an 

Sherlock Holmes). 

Ebenfo haben die rimtigen Urteile iiber Dinge wie die Herkunft der Speife, des Weins und 
des Gartgebers eine Parallele fmon in dem 463. Dsmataka (Dutoit, IV, 160f.; Liiders, Budd». 
Mdrcbelt, 39f., Nr. 7), weiter in Erzahlungen der TJetiifapaiicavl/ttSaft'Rii (H. Uhle, 124f. und 

148 f.; Somadeva, II, 271f.; Fr. v. d. Leyen,lndifcfje Mdrc6en, 1898, 65f. und 149f.) und des 

Katfjiiratniiliara, II, 264f., Nr. 205=208. Nur urn die Abfiammung des Konigs handelt es 
(jm in zwei [paten Dschaina=Werken, in Jnanasagaras Ratnaciida (Hertel, Ind. Erzdlifer, 
VIt 138 f.) und in Ratnasundaras Katliiilia/!ofa (Hertel, PaHcatantra, 196f.), urn die von vier 

Veziren in der bei Chauvin, VIII, 117 befpromenen Erzahlung der TJierzig TJezire und in der 
bamtijarifmen bei Lorimer, 325f., urn die von drei Konigsfohnen bei Lambertz, Afban. 
Mdrcben, 80. 

Eine ganz merkwiirdige Gefmimte, in der Sultan Mammud von Perlien und der Dimter 

des Schahnameh Firdausi eine Rolle fpielen, berichtet Adam Olearius, Oift begebrte Be.fcbrei',. 
bung der Newen Orientafl/chen Re{fo, 1647,422 f. in dem von dem Kaffee handelnden Abfmnitt: 

Wenn man aber folches Cahwae (Kaffee=) Waf[er zu viel gebrauchet, fol es die Fleifma 
lichen Begierde gantz auBlefchen. Sie fchreiben von einem Konige Sulthan MahmudKasnin, 
welcher vor dem T amerlano in Perlien Regieret hat, daB derfelbe an das Cahwae WaITer 
lich [0 fehr gewehnet, dall er auch feines Gemahles darbey vergef[en, und vor dem Bey= 
fchlaff einen Eckel bekommen gehabt, welches die Koniginne iibel empfunden. Dann als 
lie eins mals im Fenfrer gelegen, und gefehen, daB man einen Hengfi zu wallach en nieder 
geworffen, habe lie gefraget, was das bedeuten folte? und da man jhr mit verbliimten 
Worten vorbracht, wie man dem Pferde die W ollufr und den MuthwilIen benehmen wolte, 
dall er nicht auff andre [pringen oder lich an die Stutten kehren folte, habe lie vermeinet, 
es were dill alles nimt notig, man folte jhm nur das fchandliche Cahwae Waf[er zutrind,en 
geben, er wurde dem Konige bald gleich werden. 

Sie melden auch von diefes Koniges Sohn Mahumed, als derfelbige nach feines Vatern 
Tode zur Regierung kommen, habe er fehr vie! auff die Poeterey gehalten, und einem 
damals berumbten Poeten Namens Hakim Firdausi anbefohlen, er folte ein Poetifm Werck 
von lufligen Inventionen fmreiben, fur jeglichem Vers wolte er jhm einen Ducaten geben. 
Firdausi fetzet lim und fmreibet 60 taufend Verfe, we!che noch heutiges T ages in Perlien 
gelefen und hochgehalten werden. Als das Werd, iibergeben, und del' junge Konig zwar 

. feiner Zufage nach den Poeten lohnen wil, widerrahten die Rahte fo vie! an einem Poeten 
zufpendieren. Er nehme wol mit einer geringer Verehrung vorlieb. Dem Poeten werden 
nur etlime Ducaten gefmickt, welmes jhm fehr verdrof[en, alsbald andere Verfe an dem 
Konige fchreibt, worinnen er die gefchid,te Gabe durmzeugt; wie es nemblidl kein Konig= 
lich Gefmenck: Handwerd,s Leute, als Becker und Schuli:er pflegten folches zuverehren, ob 
er denn nicht eines Koniges Sohn, fondern Bed,ersart und Gebliite were. Der Konig ver= 
frehets, als wenn er jhn einen Bed,er Sohn gefmolten, klagets aull Ungeduldt feiner Mutter, 
und fraget, ob nim Sultan Mahmud fein Vater gewefen? Die Mutter vermutet, dall del' 
Poete, wei! er dill gefmrieben, mehr Wif[enfchafft darvon haben mochte, bekennets dem 
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Sohn in geheim, dall, wei! der Konig das Cahwae W arrers olft und aIlzuviel getruncken 
dadurm aum aile Hoffnung zu einem Erben verlofdlen were, fie umh E chen des Reid!; . 
zuhaben, den Holfbed{er, der feine weille Arme irehabt, zugelaITen hatte. W ere del'wegen 
der Bed{er nimt gewe[en, [0 were er, jhr Sohn, aum nimt, rieht aifo, dall er den Poeten 
befriedigte, damit es nimt ferner aullkehme, we/mes aum gefmehen. 

Einen Auszug diefer Smnurre bringt das Af:Korallum iv/ahumeaalllll1l, Nurnbel'g, 

1659,708, beginnt aber fo; »Dall nun die Perlianer vie! auf die Poeterey halten, mag unter 

andern hieraus erhelfen, dall ein guter Poet dem Monarmen ein fmon Gedimt gebramt, und 
kein andere Recompens davon getragen als beITere Portion an der Taffe!, fonderlim an Brod.« 

W oher diefe Anderung liammt, ergibt lim aus dem Smluf\fatze; »Es lieht vom Keyfer Augulio 

dn nicht vie! ungleime Germimt, bel'uhrt aber [dner Mutter Keurmheit keines Wegs.« Eine 

der Ehre der Frau Attia nimt nahe tretende Verlion diefer Oberlieferung habe im nun nur in 

dem von einem Anonymus liammenden Democritus riaens, Amlierdam, 1649, 16 gefunden, 

die denn aum dem VerfaITer des Af=Korallullt vorgefmwebt haben mag; alfe andern, die, 

wie jedenfalls aum die gemilderte des Dell10critus ric/ellS, auf das 10. Kapitel der Vita Vir gili'; 
des Donatus zuruckgehen, muten ihr den Ehebrum mit einem Backer zu. Nam Oom. Com~ 

paretti, Virgilio lief Illedi'o evo, 2a ed., Florenz, 1896, II, 152f. ware diefe Erzahlung erli im 

15. Jahrhundert auf Virgil ubertragen und in feinefogenannteBiographie eingefchoben worden,. 

zurud, geht lie jedenfalls auf eine Parallele in dner der Nove!Te antime, die in verfchiedenen 
FaITungen vorliegt (Gualteruzzi, Nr.3, Borghini, Nr. 2, Papanti, Nr. 10 = Biagi, Nr. 143,. 
vg!. 0' Ancona, Studj: II, 88 f.) und deren Held noch bei dem hI. Bernhardin von Siena, 

Seraphill quaaragesiJtlafe, sermo 15 (Opera omllia, Lyon, 1650, III, 210) ein ungenannter 

Weifer iii. In all diefen Verlionen, die fiimtlich mit del' Feli:liellung fchlieBen, dall der Furli 
ein Bamersfohn iii (vg!. auch noch Noel du Fail, COlltes et aiscours, chap. 21 in Oeuvres 
.facl treuses, Paris, 1874, II, 158 f.), gibt der Weife vorher zwei andere Scharflinnsproben; 

er erkennt, daB ein Pferd mit Efelsmilch aufgezogen iii (bei dem hI. Bernhardin iii: es ver. 

dorbenerweife der Sohn eines Efels) und daB in einem Edelliein ein Wurm liemt. Oiefe 

zwei Zuge finden Iim, aber jeder fUr lich und in anderm Zufammenhange, auch in indifchen, 

dfchainiliifchen Werken, die Freilich jtingern Datums lind; der eine in dem Uttamacaritra= 
liathanalia (f. A. Webers Oberfetzung in den Sitzungs5er. d. Aliad. d. Wif. ill Berfin, 
XVII, 1884, 288; f. auch 308), der zweite - allerdings handelt es lich hier urn eine Perle, 

in der ein winziger Frofch litzt - in Caritrasundaras Mahipafacaritra (f. Hertel, Para 
IIna Gopa(a, 74). In dem 247. des Libro ae (os enxell1pfos (Escritores ant. a( sig(o XV 
508 f.) wird zwar der Ftirli - hier iii es e! soldan di Babilonia - '. als er lim tiber das Infekt 
in dem Edelliein wundert, belehrt, dall man bei Pifa in einem groBen Steine einen Frofch 

gefunden habe, trotzdem abel' fmeint der Urfprung diefer ebenfowie der italienifchenSmweli:er~ 

erzahlungen arabifch zu fein. abrigens konnten die Nrn. 10, 104 und 118 des fpanifchen 

Exempelbumes zu dec dritten Smarflinnsprobe des Weifen herangezogen werden. 

Zu den Hamlet:Erzahlungen vgl. auller Chauvin, VII, 161, Bolte a: a. 0., 202 und 

v . d. Leyen, D. M. i. d. Gatfeif-, 78f. jetzt noch P. Herrmann, Die He/aefy. aes Saxo 
Gr., 265f. 

Kehren wir zu unferm Marchen zurtim, wo fich, wie in fo vielen andel'll, nam den 

Scharflinnsproben in del' Gegenwart des Smiedsrichters der Schlemte verdit, indem er unbe: 

dachterweife feinen Charakter enthtillt. Wahrend lich in der FaITung Sercambis die drei 

Brtider erkHiren follen, wie lie fim in einem konliruierten FaIle verhalten wurden, verktindet 
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in der 18. del' von Bruno lvIeiBner herausgegebenen NeuaraDi/men Gifc6imten aus aem Iraq, 
1903, 32f. (hier ebenfalls die Befchreibung- des Kamels) de!' Sachverfiandige ;edem Bruder 
einzeln, er fei del', der nicht erben werde, konne lich abel' einen Anfpruch auf das El'be lichern, 
wenn er lim dazu verfiehe, feine Schwefier zu heiraten, und del' Einwilligende gibt lich dadul'ch 
als Baftard zu erkennen. In einer ganzen Reihe von Verlionen aber iff es die im Deliamero71 
und in den CanterDur;y Tafes wiederkehrende Erzahlung von den drei Gro[lmutigen1), nach 
deren Vortrag der MiJTetatel' eine Probe feines Sittlichkeitsempfindens gibt und folchermaBen 
[eine Entdedmng herbeifUhrt. Hierher gehoren VOl' allen - als eine Verfeinerung von 
SuJiasaptatl; limp!. Nr. 52, orn. Nr. 60 - die Erzffihlungen in dem tiirkilmen und dem per~ 
lifchen Tutinameh (Rofen, I, 243 f., ZDMG, XXI, 523f.) bei Hammer, RO./e1101; 1813, II, 
277£., in John Malcolm's SJietc6es 0./ Persia, Neudruck London, 1894, II, 164f. und bei 
F. J. Furnivall, Edm. Brod(, and W. A. Cloufton, Originals and Ano!ogUl?S 0./ some 0./ 
Chaucer's CanterDur;y Ta!es, London, 1888, 297f. (aus Birma), weiter die Nr.82 des 
Kathiiratniiliara, I, 233 f., die Gefmimte der Vierzig Vezire bei Chauvin, VIII, 123£., eine 
Anzahl ;lidifcher Marmen mit Salomo als Richter (vgl. J. Levi in der Me!ujbte, II, 542f., 
Cloufton in den eben zitierten OriginalS, 315f. und bin Gorion, Bom, III, 97f., 295), 
W. Radloff, ProDen der VorJisfitteratur del' tiirJii/c6en Stamme SiidjifjirieJts, Petersburg, 
1866f., III. 389 f. und VI, II f. (famt der Befchreibung des Kamels und den andern Scharffinns~ 

proben), G. Jungbauer, Miircben aus Turliejian, 19f. (ift zu dem oben zitierten Marchen 
aus den Ta!es 0./ the Sun von Kingscote und Natesa Sastri zu Hellen) und fchlielllich 
J. F. Campbell, Popu!ar Tares 0./ tne West Hign!a"cfs, new. ed., London, 1890, II, 24f. 
(dazu Kohler, I, 244f.). 

Erwin Rohde will (Kfeine Smrijien, 1901, II, 147f.) nach Kohlers Abhandlung eine 
Verbindung zwifchen unferm Marmen und einem Apophthegma in del' Vita P;ytnagorica 
von Jamblichos herfiellen, das nach ihm von einem Richter, zwei Verdachtigen und einem 
abeltater handeln wurde; dort abel' <§ 124) wird nur erzahlt: 

R in Pyrhagoriier, der in ciner zeugenlofen Same den Schiedsrimtel' machen foil, kommt 
mit den z,wei Streitenden an einem Grabmal vorilber, und er fagt, der Mann, del' 
da /lege, rei von hochlier Rechtlichkeit gewefen. Der eine der Streitenden fpendet dem 
Toten 01> feiner goten Handlungen Loblprudle, der andere hingegen fragt: »Nun, ift er 
dadurdl I'eidler geworden 7" Daraufhin gillt der Pytbagoraer feinen Spruch geg-en diefen abo 

Man lieht, del' Grundgedanke iii da, freilich notdiirftigel', als ihn Rohde konltruieren 
will. Aber auch fUr den Zug del' Feinfchmedlerei gibt es eine altgriechifche Parallele: irr den 
Vitae sopJJfstarimt von Philoftratos (II, 1,7> wird von einem ftarken Hans erzahlt, der es 
fofort erl,ennt, daB die ihm vorgefetzte Milch von einem Weihe gemolken worden iff 
(R. Reitzenfiein, He/Teniji. Wundererz., 71; Namweife gibt wieder H. Lucas, ZVlJ., 
XVII, 125). 

* 
Bei Sercambi ift derSchiedsrichtel' »il Call signol'e del Mangi«. Da[l Call Chalif bedeuten 

foil, [cheint wohl licher ; Mangi mull China fein, wie aus den zahlreimen Belegen bei Jofeph 
Simonius Assemanus, BiDliotneca orrentaris Cfementino. Vaticana, t. III., p. II., Rom, 1728, 
509~512 hervorgeht. 

i) BIS vor kurzem snit tlis Ihr~ lllttl1-e VerGon die der f)l1lnlnpm7t:nviJ/lsntiRa <Uh!e, 56 f., 157 f., 
Somadeva, II, 277 f., Fr. v. d. Lcycn. 70f .• 151 f., l.:lndnu, (}ul1trl1fl, 93 f., IOOr., Lee. DVCOIIIU'OII, 3ZZf.>, eine 
weit altere aher findet /ldl fd,on In de", mcltrfucb zitrer1~n d,incr.fdl.indirdlen Trak ral Ki"" l.fn pili; nlil.q bei 
Chavannes, /WlvS, V, no f .• Nr. 21 lind 00 COJlI"S I, 388 f., Nr. 117 (\'8'1. \"' llItemi!%, III. 331, n. 1.) 
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38. D e: r MeifierrmuO. Nam tinern Predigtmllrlein Jakobs von Vilry (Gr,cvtn, 50 
in Nt. 83, Frtnkcn, 137, Nt. 79 a). 

Die entfprl.'menden Erzahhmgcll bei Firdausf und Nis:\mi, woder KUl1firdlOlzt Konig 

l1ahram GOr 1ft (<lie Erz}ihlung N iUlnis jCI%! in Wilfons Qbcrfclzung der H¢i pafhr. 82 f.), 

InJpriml llolte :11 lIer RII{fo der Sanllf' Ginjj~rs, Z03 f. und erwahnt 3um, daB die GcrdJimte 
heutc nom in Perrien forrlcbt I dOl! gleime iii hn P<ndr<hab tier Fall (Swynncrlon, Znf.>, nine 
ahnlicbc G\!:r(hi& limkcirspro~ . allcrdings 1m W ufen, wird in dtn Gegenwartscrzilhlungen 

des 107. und dcs 276. Dsm:uaka gcrdliluerl (DU1011, 1,430, II , 413, LOdcrs, 259), von Bahram 

GOr Cfzahl t lie. ro wit FinhlusJ, 3Um a l Absmihi, I, 605. 

H:l111mer, Gefihidite tier filion/III Ref/,fiinjill P(!rjll'lIs. 1818, 114fugt der Inhaltsangabc: 
VOIi Nis:lmls PaJrung bei, die Anekdote fei hilrorilm und Bahram Gllr habe die in Gold 
geraBte Kraue des fo erleglen W ilde fels oder Gllr a l s Ohrgehange und 
.. Ehrenorden feines Jagcrlalentes« gerragen. Dazu ifi fimer niml uninlererfant, was 
O. v. Hovorka und A. Kronfdd, /Jl'rgfdmemle /Jofisllmflzin, 1908r., 1, 116 Qloer die 
K I a II en de s E I en t ie r es berichlen, die einfi in der Heilkunde fran der KnO<hen des Ein. 
horns gebrauchl wurden: . Gegen die ,fallende Sucht' war folm d n M ind unfehlb:u, und der 
Grund war leimt ZlI farren , da das E lentier fdbli zu dil!f~ r Krankheil neigte. A ls ein Pran. 
20fe, de la Marlinihe, im 17. Jahrhundert in Norwegen an einer ElentierJagd teilnahm, 
fiOute wirklim ein Tier, von diefer Krankhcil gerroffen, und der luvorkommende Wirl 
Imenkle dem Premden fofort d i e K I a u e des li n ken HI n r e rbti n es als Mittd gegm 
Pallrumt_ Oer ObecmOtige Empf1inger antwortete: ,Wellll das M ittd wirklich gut iii, fo ill 
u wunderbar genug, dan das Bieli lid! nimt hat fdbli (helfen k6nnen.'« So weil enahlen 
Hovorka und Kronfdd nam De la Marlini~re, f.)o3nfl' dl' pad'S slIptlmtrionnux. 1672, dann 
fiellen lie nadl Troels.Lund, Grfi/~tflhqit 111111 Ktfll1inl'ir, 1901 feft : .. OCr f~ttirche Franzo(e 
wuDle ebtn- nlcht, daB das Blentitr lich felbti kurierl, indem ts fich die K I a u e des 
H i n te rbe i nes in das O h r li e tk 1.« Siehe wei ter ebendorl, I, 121 und 11, 220. 

Die alldic. europiilfdte Verlion der perlifmen Enahlung iff wohl die unfere, die aheCte 
im deUlfchen Spramgebiel die des nam 1481 gell:orbenen Auguliiners Gottfdlalk Hollen in 
lien S~rllfOl1ts nOlllfnicnks .wp~r I'p/:rlofas Pauli; p. eft., strmo 98, Hagenall, 1520,01.1": 

Es ",Ird voneinem Konige erzahll, der fagle Zll feinem SpaRmacher (ioculatori): .. Erlinde 
mir cine groRe LOge.« Der anlwortett: .. Ich habe gefehtn, wie ein &tl11lz einen Hirfmen 
IOdltlg traf, lind hinein ging der Pfeil durm den rechun FuR, und heraus lIam er bel clem 
red'lten Ohr.« Und der KoniK fagle: _Das iii eine graRe LOge, wie w1lre das mogJich, daR 
dcr Pfeil dutch den redlten r· lIB hinein und durch das remle Ohr heralls reh!?« Ant· 
worUte dn anderer: .. Jawohl, das ill: keine Luge, fondern Wahrheit: als lim nimlim dl.'f 
!-lirCch mil clem redllen FliBe am remten Ohce kratzte, hat der Pfeil den an das Ohr 
geleglen FuR durmbohrt lind ilt in das Ohr elngedrungen .• 

Det Zeit nadl folgt die von Bolte zitierle kll rze Anfpidung auf die Gdmidtte in den 
Sprlrbf06rtert/ von Seb. Fran&, 1541, dann eine ebenfo kurle Erwinnung aus dem Munde 
Luthers in Kafllar Heydenreims Namjihijiqn von 1542 (T(ft»r l'lfrn, Weimarer Ausg., V, 
129) und weile.r 1548 ein MeHiergefang Hans Sathrens <Goelze.Drdd!er, IV, 443 r., wo die 
Verlionen bel Chrill. Weire lind in Fr. Reuters LnUjhl1l1 zlTiert werden), derren QueUe nom 
nimt gdllnden ilr. Die ~mnurre ill o,!ch immer lebendig lind die Kenntnls von ReuTers 
BOmun nodi immer nichl groB, wie das 12. Hefi du JfllJPndvon 1919 zeigl . 

• 
Zli der Beltaligung und Weiurausfllhrung der Luge durth einen Gefdleo oder Kncdl! 

des E rzihlers vgl. C . MOHer.Fraurellth, Dil? drlltfoiTlI Llipl'ntlklilflllPru, 1881. 78 r. und 
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139f. Qgelle .der dort angezogenen Gefmimte von dem mit dem Wind fmieBenden Jager, 
fowie ihrer unmittelbaren Vorgangerin iIi: eine del' wenigen aus del' Zeit fi:ammenden Anek~ 
doten in dem ApophthegfJlalulII opus von Erasmus, Ausg. Leyden, 1554, 289, die aum 
Ger. Tuningius in feine ApopJitlieglllata, Ex Olfie. Plant. Raphelengii, 1609, Lat., 67 al1f~ 
genommen hat; hier weigert lim del' Diener, die Lugen feines Herrn zu bewahren. Hieher 
gehoren nom A . Fr. Doni; I Marn"~ Vinegia, 1552, 13f. = G. Chappuys, Lesfacltieuses 
lourne'es, i. 5, n. 4, Paris, 1584, 146 a f., Ortensio Lando, Noveffe, Lucca, 1851,49 f., nov. 7 
(aus den f)ar/i cOl1lpOnimel1tl: 1552), Juan de Timoneda, EI SofjrefJlesa, 1569, II, Nr. 47 
jn den Novefistas al1t. d Cerval1te$, Maddd, 1850, 180, Noel du Fail, COl1tes et Di.p 
cours, m. 35 in den Oeuvresfaoe'tieuses, 11,353 f. und Tom. Costo, J( 'Fuggilozio (1596), 
Venetia, 1604,216. ' 

39. Die vier Grofdten des Sdtmieds. Nam del' 6, de\' Novelle antic6e in 
Borghinis Redaktion (Li!:irodiNove!le, ed. G. Ferrario, Mailand, 1804, 2U.);If.;D'Ancona, 
Studj: II, 143f. 

Als fozufagen vollftandige Parallelen waren zu nennenjD'Ouville, II, 151 f. = Re'cre'a, 
tions paJl{:oises, II, 111 f = Roger Bontemps, 257f., Gonzenbam, I, 327f., Nr.50 (dazu 
Kohlers Noten II, 234 und; Zf)f), VI, 161 f.) und Pitre, IV, 269 f., Nr. 297. Das 13. in 
H. Stummes Marmen der Sc6ll1p von Tazerwaft, 1895, 109f. and die Nr. 24 i!l B. Ilgs 
Maltifi/c6en Marc6en und Smwanlien, 1906, 8U. bilden Mittelglieder zu den in den 
'F'FComm. Nr. 42, 356 und 342 verzeimneten Marmen (das von AlfanaBjev ist uberretzt 
bei Anna Meyer, Ru./frfc6e f)o!lismarc6en, N. F., 1910, 149f.). 

Nul' zu dem el'ften Teile, der verboten en Feiel'tagsarbeit und der Einteilung des 
Tagesverdienfi:es, gehort eine Erzahlung del' G!!jia (Oefi:erley, Nr. 57, Dick, Nr. 143, Catofo 
Rom, III, 192f. ufw.) mit ihren Ableitungen Deutf6e Texte des Mitle!alters, XIV, 1908, 
102f., Pelbal't (Katona, 64, Nr. 145), Gabriel Barletta, Qyadragefima!e (1498), fer. 5. in 
passione ('Fructuofifji'miSermol1es, Paris, 1527, 130 b), Nicolas de T royes, Grand Parangon 
des Nouve/les nouveffes (publ. par E. Mabille, Paris, 1869, XXII) lind H. Sams, II, 449, 
Nr.329, IV, 186, No 356 1). 

Nul' von der Vel'teilung des Tagesverdienftes el'zahlen Catof Rom, III, 649, Nr. 23 
die 'Flol'esta espanola, 265b f., Carlo Casalicmio, L' ult/e col dofce (1671), c. I, d. 5, a.2 
(Venezia, 1708, 88) = Gratiosissime Argutie d' fiuomini accort/~ Venezia, 1709, 215 f., 
die 21. del' Hikajat~i !atffin F. Gladwin's Persian Moonsmee, 2nd ed., Calcutta, 1799,12 
(tibers. v, A. Heyne, Gefc6ic6ten II/fd Sc6wanke, 1914, 41, NT. 42, G, L. Leszczynski, 
"Hika~at", 1918, 32f., Nr .. 14 lind J. Hertel, Ind((dJe Erzahfer, IX,35, Nr. 17), J. P. Hebel, 
SdJatzRiijile"f, Nr.6 (1804) in den Samtf poet. Werlien, II, 62 f. und F. Spirago, BeifPiel~ 
Sal1ll1llllng, 1909, 235f., Nr. 553 (von Konig Augufi:·n. von Sachfen). 

Zu del' Metaphel' des Schmieds '(zllriidqreben, verfchenken ufw.) jfi: nun an das 484. 
Dsml:itaka zu erinnern, wo (Dutoit, IV, 338f.) der beim Reisfammeln gefangene Papageien~ 
konig; def Bodhisattva, dem Feldhiitel' fagt, er lofe Smulden, lade Smlliden .auf und fammle 
Smatze, lind dazu die Erldarung gibt, er ernahre feine Eltern, forge fiir feine Kinder und 

,> Uber die Einleitung' der G~fia ufw. von der Drohung an die verraterifdle Bildfaufe vgl. Boltes Noten 
ZII Pauli, Nr, 8, ferner das 51. Kapite! des T ractatlls de diwl'sis histoni's ROlJwnorllni mit Herzfteins Noten 
23 f., 57 f. 
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fpende Hugfdl\vadl gewordenen Vogcln (in der chinefirdl(~n Bearbeitung bei Stan. Julien, Los 
AvatfillJas, Paris, 1859, I, 68f. und Cbavannes, Ill, 3 ill: alles verwifcht>. 

Um einc E inkommenteilung handelt es lidl in z\'(/'ei GeIdlia1ten der Vetil(apalica. 

vlipsatililJ: in der einen {Uhle,51 f. u. 156, Somadeva, 11, 275f., I, 498 f.} erzahlt d.cr lidl UIII 

die Hand del' Konigstodlter bewel'bende SOdr~ ef' vcrfertige taglidl fUllf Paar Kleidcr: eines 
gebe er feinelllGotte, das zweite einem Brahmanen, das dritte trage er feluer, das vierte werde 
CI' reinem Weibe gebcn, und das fOnfte verkaufe er, urn feim:n Unterhalt zu bertreiten I in der 
andern (Uhle, 146, SOllladeva, lit 251 f. t r, 519 f., v. d. Leyen, 40 f. und 139> verwendet del' 
getreue Vrravara eln Filnfte! feines Tagesverdicnfts fur den Unterhalt feiner Falllilie, da~ 
zweite fur Kleidung, clas dritte zu Ehren del' Gottel' und die letzten zwei fUI' arme Brahlllanen. 
In N rllyal)asHlfopadUsa{Hertels Oberfetzung bei Reclam., 1894, 130 f.) und nom mehr oe1 
Sivid sa (A. Luber, ncr fJetOfapl1ncovlll;oti uJjier Tult; 1875, 35, VIlle, 38) HI: dide Stelle 
verflacht, in den Tllttilalll(d;. Bearbeitungen (Rofen, l,50,lIten, 27) fehlt lie uberhaupt, abel' in 
den Hindi. Verlionen (W. Hollings, 'Tne BJ'to( PIII:»eeS(le, Calclltta, 1860, 18 und Oelterley, 
Bolfiff PurlirsT. 1873,45) kommt lie gut heraus: Der Held macht aus feinem Taglohn zwel 
Hl:ilften: die cine verrellt er an Drahmanen, die andere hafblert er wieder lind gib teinen Teil an 
Pilger ufw., lind fUr den andern bereitet er EtTen, um die Annen ZlI fpeifen lind errt die Qb 1'

bfeibfel fOr ficb felbft zu vcnvenden. 
Nun rcheLn! in Indien elne foldte E inkor'nmenverteilung zumindeft fur die, die als 

Fromme anerkannt fein woHten, nichts Aullergewohnliches gewefen zu fei.n, wie lidJ aus 
clem 67. Kapitd des grolien kolturhiltorlrchen Werkes ergibt, dall der Araber AlberOni urn 
1030 als Frucht einer Bereifung des Landes verotfentlidJr hat. Das Kapitel, das :ovon den 
Almofeo lind wie del' Menfdl reinen Verdienll: ausgeben folt e handelt, fagt, ((all man dem 
Landesherrfcher aus dem laodwirtfmaftlicheo Einlcommen vor allem die Bodenfteuel' lind 
dann eia Sechllef als:Anerftennung fur den von ihm gewahrten Schutz zo bezahlen hat, das
relbe gift audl fUr Kauflellte, un.d nur die Drahmauen find von all dieren Taxen frel. Soclalln 
fanrt AlberUni fol't <AfDmJlli's bufia, Eng!. Ed. by E. C . Samau, London, 1910, Il, 149f.): 

As to the way in which the remainder of the Income, after the taxes bave been de
ducted, is to be imployed, there are different opinions. Some destine one-n inth of it 
for alms. For they divide it into three parts. One of [hem is I{ept in reserve to guar ... 
antee the heart against anxiety. The second is spent 00 trade to bring profit, an one
third of the third portion (I: l!. one-ninth of the whole) is spent on alms, whilst rhe two 
other tbirds arc spent according to the same I'ule. 

Othel's divide this income into four portions. One·fourth is destined for common 
expenses, the second for liberal works of a noble mind, the third for alms, and the fourth 
for being kepT in reserve, i. e. not more of it than the common expenses fol' three yem·s. 
If the quarter whim is to be reserved exceeds this amount, only this amount Is rese.rved, 
whilst the remainder is spent at alms. 

Die Haodlungsweife des Papageien.!(onigs und des n'eucn Viravara ili: aber audl dem 
ChrHtengotte wohlgefallig: In d£ll Apopnt6eOlllata patruIII bei 1. B. Cotelier, M011l1lllellta 

f!cckslae Orf1ucae, PariS, 1677 f., I, 432 und in den Vitae potl'u/n uei Migne, LXXlII, 1006 
wird Z'vei Mondlen, die Gott fragen, welmes Mall lie erl'cicnt batten, die Antwol't, ro weit 
wie del' Hirt Eudlarist(i}us und feine Gartio Maria feien fie nodI nidlt. Durcb einen Befudl 
bei den Eheleuten erfahren lie nicht nul', dall dieIe beide ihre jungfraulidlkeit bewahrt habel1, 
fondero audl, dall fie aus den Schafen, urn die Gott ihre Herdt vermelll't, drei TeHe machen: 
einen vel'wenden lie fa I' die Armen, den andern fur Fremde, den dritren fur licb (r.R. ReitZel)' 
fiein, l-Ilslorio ,\(ollirc6orlllll, 1916, 41, nadl d\!l1 Vitae patrtJlII erzahlen die Scafo celi; 
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164a u. a. mehr). Aum in die Legende des hI. Anianlls iIt, in del' VerGon, die ihr Pietro 

de' Natali gegeben hat <Cata(ogus Sam::torllm, Ausg. Vicenza, 1493, F 7a), dider Ver= 
teilungsmodlls eingedrungen : ein Drittel feines VerdienrEes gibt del' Fromme 5chuhflid,er 

dem Sohne feines verrEol'benen MeirEers, das zweite fpendet er den Armen, und das dritte 

verwendet er fur fim I ebenfo rEeht dies in Geilers Eva!1gefiDucb und in Paulis Schimp./una 
Ernfi (f. d. Noten zu unferer letzten Nummer). Mel'kwurdig ift Melanthons " Regu(a oeco: 

nomica" in Ulrich Vendenhaimers Niederfmrifi (Op!'ro, XX, 549): 

Ego saepe audivi a matre mea puer: Es mull ein Ackermann die frumt, die im jherlim 
wamfen, in 3 theif theilen; den errEen theil mull er haben, den Acker widerum anzu= 
bauen, den Andern theH mull er der Obel'keit und arm en Lellten geben, del' 3. theil 
kompt aller edt im zu nutz. 

40. Geremtigkeit in Rom. Nam del' COlllpi(atioslilgu(an'sexemp(ortl11l, Tours, 

82a. 
1. Die 5 tad t del' G a II nero V gl. Chauvin, VIlI, 60f., weiter die Erzahlung des Trail" 

tats Sanfjeal'ln frber die Leute von Sodom bei W[infme, II, 3,275=279 (f. aum bin Gorion' 

Erzvdte0 213=223,235=237, 440), in der man nimt nul' den Prototyp del' unter dem Namen 

»Das Urteil des Smemjaka« umlaufenden Marmen, fondern aum VorbHder fur eine Reihe 

del' Qaraqafdl=Gefmichten finden wird; tiber fpatere indifme Parallelen zu del' Erzahlllng 

del' Sieben fJezire f. J. Hertel, ZDMG, LXXIV, 458f. und lnd. Erz., VII, 9 f. Weiter 

ware Zll verweifen auf die ZufammenrEellung bei Erasmus, Aaagia, vO. Servorum civitas 
(1643, 135). 

Unfere Gefmimte nahert ficb dem Anfange del' Histoire au Chevafier Bel'lirtls, auf 
del' aucb die Ta(e 0./ BerJln beruht, die in einem einzigen Manllfkript del' CanterDury Ta(es 
eingefchoben und in del' Ausgabe del' Werke Chaucers von 1721 als zweite Erzahlung des 

. Kaufmanns abgedrucktworden ift (neuerdings bei E. J. Furnivall and W. G. Stone, Supp(e= 
11Ielttary CmrterDury Ta(es, London, 1876 und in Thomas Wrigths Ausgabe del' C. 7.) I 
den zwei Abenteuern des Scbolaren entfpl'emen in del' Gefchimte von Beryn defTen fUnfles 
lind viertes (f. ClourEon, Popu(ar Ta(es, II, 99f.). 

II. Die merkwfrrdige Verteilung. Zunad1lt fei nom ein Marlein derfelben Hand~ 

fchrifi, 80b wiedergegeben: 

Ein von del' Scbule kommender Scholar, del' nimt einen Heller in der TaCme hatte 
heiCmte von einem Bauern GaltfreundCd1afi. Del' Bauer gewiihl'te fie ihm, wenn auch 
unwinig, und fragte illn, was (!j' auf del' Sdlllle gelernt Imbe. Del' Smiliel' aJltwOl'tete, 1:1' 

habe ober <Ile Gottheit und die Gottesge.lehrfamkeit gellert. Sagte der Bauer: »Habt ]Jlr 
auch von del' Dreieinigkeit gelernt11t - lO Freilim, Herr,c fagee d(!j' Schuler, lOclie Gottheit 
if[ ja VOII derDreieinigkeit ... Und als.fie bei Tifdu: faBen und fUnf RebhOhner aufgetragen 
wurclell, gab fie del' Bauel' clem Schulel' und fagte ibm, er' foffe fie nach del' Dl'eieinigkeit 
verteilen, Del' Smoler wollte nicbt. abel' del' Bauer zwang ihn, und nun gab er eines clem 
Hausherrn und del' Hausfrau, eines dem 50hne und del' Tomter, die dabeifa~en, eines 
den zwei Ochfenlmechten, und fid1 behielt er die letzten zwei. Argerlim fagte del' Bauer: 
»Ilt das die wahre Dreieinigkeit?« Sagte derSmiiler: »Es gibt keine wahrere: Ihr und 
Euere Frau und das Rebhuhn feid dreL der 5011n und die Tod1ter und ihr Rebhuhn find 
drei, die Knechte und ihr Rebhuhn find drei, und im und meine zwei Rebhfrhner find drei.« 
Und fo harte del' Bauer des Namfehen. 

Zu diefem 5mwank ltimmt del' in del' Sca(a celi~ 37b, wo »secundum scientiam divinam« 

neteiltwerden foil, deren »principium« die »trinitas« ift, und, del' Hauptfame nam,die Gefmimte 

in dem Midrafm Ec/ja raMatfji (A. Wfrnfme, Z . .f vgr. Litgo/ch., N. F., IX, 40f.); den von 
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mir zu NaIreddln, Nr. 399 und 467 gegcbenen Namweifen waren nom beizufOgen Konr. 
Derrer, 103 f. in Nr. 8, Bi6lio/liiqlle ae COlli, Paris, 1746, J, 308 f., A. W . Sdllelmef, SOli/ali .. 

Tex/i!, 1900, 77f. = Meinhof, AftiH. M, 206f., Nr. 76 und MelBner, Netlara.6. GefiiJ.,66, 
·Nr.35. • 

Ill. De rum g 'e wen d e t e Bra ten. S. Oeti:erley Ztl Gujia, Nr. 194, Herrtage zu 
Gujia, Nr. 28, Colo/Rolli, fII, 197, Nr. 35, 174, Nr. 97 und die ausflihrlid\e Untel'fuchung 
bel Kohler, II, 65t~57. Des weitern gehort hleher cine pel'firme E rzlihlung bei Nosherwanji 
Kuka, 193 f., Nr. 114: 

B in Konig von AgYJlren hat in feiuer Hauptftadt zwei Dome erbaut und hat vel'_ 
ordnet, daB dort Jeder VorUbergehende feine Andacht vefrimte/ wer diefe Verordnung 
wirrentlich oder unwirrentfich ubeJ"tl'ete, werde hingeridltet werden, vorher abel' zwei 
WUnfme frei haben, die fim alferdings wedel' auf den Thron, nodI auf StrafJo!igkeit 
rimten dOrfen, B in Warmer, cler das Gebot iiberlreten hat, fordert erti:ens, da B feinel' 
Familie 10000 Dinar gefdlickt wOrden, und zweitens. daB Jedermallll, vom Konig herab 
bis zu den Turrteflern, drei SchHige mit feinem Bleuer reiden morre, einell leichlen, ei llen 
mittlern und einen fmweren, und daB er mit clem Konige beglnnen dOrfe. Nach dem 
erlten Smlage fiiirzt der Konig ohJlmamtig nieder, Wieder Zli lich gel(ommen fragt er, 
ob das der leimte, der mittlere oder der febwere Sdllag ge\vefen fei, erbalt abel' von dem 
WardleI' die Antwo'rt: . Das hangt davoll ab, wie Ew. MajetHit den zweiten Schlag emp
finden wird.« NUll f<breit del' Konig die \Vilmter an: »Tllr Smutte I woher wint ihr, daB 
dicIer Mann nidlt feine Andamt verrkhtet hat7 ldl bin fidlel', eJ' hat cs getan, und mit 
einer Frommigkeit wie bisher nom niemand.« Er lath den Warmer in Freiheit fetzen und 
die Dome zerrtoren. 

41. GlucX im Uogtuc:K. Nam Johannes de Bromyard {t 1418), SUlllma praedi'" 
COllllillll, Bafel, Job. de Amerbam, etwa 1479, P, I, 11. 

Ober den einft fo ziemlich allgemeinen Oehraudl, Frauen, Freunde, Diener, Roffe ufw. 
des , Verltorbenen mit diefem zu begl'aben r. Gottfr. Smiltze, Der Lelir.6eur{/ d'llr oftell 

DeutJdiefl IlIIa Nord'(/rlirlll ViJftier VOII aelll Z uji01lf/e d'er Se/ell, 1750,153, 158. 164, 260 f. , 
268~271, E.'Simon, Gujrlildjfq d'es GfOIlQeIlS , , , all elill! 'For/acmer d'er Seek 110rli d'em 

TOM, 1803,45-47 (be ide Werke wegen ilu'er Namweife heute nom braudlbal'), Bdw. B. Tylor, 
PrimillvQ Culiur. London, 1871, 1,413-422 {deutfme Ausg. VOII J, W. Spengei und Fr. Poske, 
1873, 1,451.460), Fr. Smwennl D/e Melt/rliellopfor Qei dell Griedien Imd'Romem, 1915, 
59-65, K. Florenz, D/u liijior(/djell Qgi!ITr!JI d'er Sbtil/o- Refluioll, 1919,261 f,,348. DaB der 
zu einer derartigen frommen V crwendung Auserfehene mit Erfolgauf den UmJ'tand hinwei/l, 
daB er nicht unverfehrt Hi, bangt mit dcr Tatfame zufammen, daO korperlimen Feblern und 
Mangeln bei primitiven Volkern eine hohe Bedeutung beigelegt wird: fie mamen nimt nUl' 
ium Priefi'eramte untauglidl {Po Stengel, Die Urledj(fliclII Kulillrof/(!rtii7ller. 2. AuH., 1898, 
35, O. Wirrowa, RefilJioll ImaKuftllrd'er RiJlller. 1902,421, F, X. KOl'deitner, ArdjaeolOlJio 

.6i6Ilco, 1917, I8lf., Wetzer- Welte, KlrdjeJIfexllioll, 2, AuH., VT, 921), fondern rchlieBen 
aum die Opferung ihrer Trager aus (P. Stengel, 107, Kortfeltner, 306f, etc,). 

Bromyard giht die rimtige Urfame des Oebl'auches an: Das Leben nadl dem Tode iii: 
eine Fortfetzung des vorhe.r gefuhctenl Pauli, der /lam Bromyard erzahlt <N,', 480), hat fim, 
nimt zum Vorteile feiner Gerchimte, Anderungen erlaubt. Aum Giov. Sabadino degfi Arient!, 
der den Stoff In cler 59. Nonne fciner POrr(!tall(J (1. Ausg. 1483), VClIedig, 1531, 177a f, 
hearbeitet hat, erzahlr volkskundHdl rimtig: . , , . per essere in queUe contrate (Arabia) uno 
antiquo costume, cioe quando per Ulorte mancava il principe quella medesima 1101':1 se aeca
pitava if piu caro sE!l'vitore, accio eb'ello nel altro secur~ havesse compagno ch'e! scr· 
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visse, hier ifi: iibrigens der Todeskandidat l1imt nur einaugig, fondern aum buddig und 
krumm. Der Jduit Giov. Botero' verlegt in den Detti memorajjifi di personaggi i([ustri 
(1. Ausg. 1608), Vicenza, 1610, 87b den Smauplatz nam Peru, wo der Braudl gilt, di 
ammazzare e di sepellire con esso loro (i Prencipi) i pili cad servitori, che si havessino in vita; 
der Portugiefe, dem man diefe Rolle zugedamt hat, rettet um, indem er darlegt, es zeige 
wenig Wertfmatzung des Toten, ihm eincn einaugigen Begleiter zu geben. 

Aus andern Grunden lallt ein Sultan von Byzanz einen Arzt lebendig mit feinem toten 
Sohn be graben bei Fr. Pona, La Lucerna dl Eureta Misoscofo (1625), Paris, f. a., 216 f.; 
diefe Erzahlung gehort anfonlten zu der bei unferm 50. Marmen berpromenen Gruppe. 

42. Das Urtei1 uber die E1fter. Nam einem Predigtmarlein Pelbarts, abgedrumt 
bei Katona, 57f., Nr. 80. 

Der diebifche Vogel ilt ein aullerordentlim haufiges Motiv. Zu del' von Chauvin, VIII, 
53 behandelten Verwendungsform gehoren nom Chavannes, 1, 22, Nr. 6 (Sperber) und 
Benfey, I, 172 (Vogel fmlemthin), ferner Chavannes, III, 210 in Nr. 444 (Papagei), W. Bur~ 
lingame, II, 284f. Zll Dhammapada, ftr. 126 (Reiher), Kathanoia, 122f. (Reiher), bin Gorion, 
Bom, II, 97 f. (Vogel). Eine Reihe von Verfolgungen Unfmuldiger ergibt lim aus einem 

von einer Affin verubten Diebftahl in dem 92. Dsmataka (1, 387f.) und bei Smiefner=Rallton, 
181 f. In einer Anzahl von Varianten unferes 56. Marmens ifi: es eines der geretteten Tiere, 
das den Diebftahl aus Dankbarkeit begeht: ein Rabe ift es bei Chavannes I, 185 in Nr. 49, 
ein Falke in einer E rzahlung des tibetifmen Karmaiatana (Benfey, I, 196 und M. L. Feel', 
Le Karma,.r;:atana, Paris 1901,174) und bei Smiefner=Ralfton, 310, ein Affe in einem fiidlimen 
Textus am plioI' des Pantscliatantra (Hertel, ZDMG, LXI, 52). In einer Gruppe von Fabeln 
fiiehlt der Vogel, urn um an einer Smlange zu ramen (f. Hertel, Tantranh;ya;yina, I, 130, 
ferner Katharatnanara, 1,214£., Nr. 74 und P. V. Ramaswami Raju, Intliall 'Fabfes, London, 
1901, 78f.). Die Trennung eines Liebespaares wird von einem diebifmen Vogel herbeigefUhrt 
in dem altfranzofifmen Gedimte L'l?scozlj!e, in dem altdeutfmen Gedichte Der Bu/ant, in 
dem Magelonenroman ufw., ufw. (Kohler, II, 155, 351 f., Bolte zu Smumann, 388, n. 1, 
Chauvin, V, 21Of.), und befonders tragifch fUr die Beftohlene endet die 513. Sage der Bruder 
Grimm Idda von Toggenburg (vgl. Zimmer(/clie Chonili, hg. v. K. A. Baram, 2. Auff., 
1881, I, 352, K. Simrom, Die geJcliic6tficben deuifclien Sage11, 2. Aufl., 1886, 316 u. 505, 
A. Kaufmann, Queffenangaliell und Bemernullgl?lf, 1862, 176f.). Naturlim kommt das 

Motiv nom in vielen andern Verbindungen VOl' (f. Z. B. K. Mullenhoff, Sagen, Mtirclien 
und Lieder, 1845,54, Nr.60, 1921, 54, Nr. 62, H. Prohle, Deuifcbe Sagen, 1879, 250f. 
u. 317); feinerzeit war es in Jugendbiimern aullerordentlim beliebt. Nach J. B. Salgues, Des 
Erretlrs et des Pn(jugtls, Paris, 1811 f., 11,427 wurde in Paris einft die fogenannte Elfter= 
Meffe (Ia messe de la pie) zu dem Andenken eines armeri Madmens gelefen, das ungeremter= 
weife, wegen eines von einer Elfter begangenen Diebltahls, gehenkt worden war. 

Eine Strafe fUr den diebifmen Vogel kommt natul'lim in all diefen Gefchimten nimt in 
Betramt; wohl aber erfolgt lie, auf eine fUr die Gegenwart zumindeft ebenfo abfcinderlime 
Weire wie in unferm Mar/dn, in einer Legende, die J. B. Salgues, II, 393f. nam einem Gedimte 
der zuerlt 1618 erfmienenen Pia hllaria des Jefuiten Angelinus Gazaeus mitteilt: 

Ein Rabe hat den Ring des Abts Konrad von Corvei geftohlen, und diefer 
rmleudert gegen den unbekannten Tater die Exkommunikation; der Rabe wird hank, 
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ll\~ll fmopft Vel'damt, durdlfumt fein Neft und findet den Ring, und fofol't erho[t er lich 
wieder. 

Diefelbe G&hichte ll:eht ohne ;ede Hel'kunftsangabe bei John Dunlop, HlstorJl C?f 

'Fiction, London, 1814, III, 53f. (Liebrechts tIberfetzung, 1851, 321): aus ihrcl' Qgelle, dem 

angeblich um 12eO verfallten Exordiu1If magnum ordijtis C'lstere/ensls (Migne, CLXXXV 

993f.) und aus dem allel'dings arg fehlerhaften Abdrllck in demAfagl1uilJ specufu1JJ exe1JJ: 
p(OI'!{!11, Douai, 1614, 329f, erfahl't man, daB fie lidl Zl[ del' Zeit des Kaifers Friedrich Bar~ 

barossa zligetragen hat, Diefe Legende fuhrt uns, fa wie Pelbal'ts Exempe\ zu dem Kapite( 

del' TierprozelTe und del' Tiel'll:rafen, zu dem del' Tierexlwmmunikation r tiber beides ift 

heute nodl hauptfachlim das I-Iauptwerk die Abhandlung von Karl v, Amira in den Mitt. 
d. /Jrjiit . .f. oft. Gefi61cIitsforfdiul1[J, iXII, 515~601, neben del' nom anzuftihren waren Art, 

Graf, NIit,; II, 286f., A. Franz, Die liirdi!. Benedllitiomn 1111 Mitte(a!te/~ 1909, II, 140~ 

162 und J. G. Frazer, 'Fofli~Lore 0./ the a(d'Testament London, 1916f, III, 415=445, 

Leider fehlt bis heute eine Unterfumung, die fim aum, was die Beftrafung des Tieres be~ 

trifft, auf die Dokumente del'Volkskunde erftred,en wurde, Eine folche durfte ergeben, 

dall es animill:ifme oder, um mit H . Vordemfelde zu reden (Die [Jerm, Ref. il! d. deutfc6ell 
[Joflisrec(jtefl, I, 1923, 100 f,), anthropopathifdle Anfchauungen find, die del' Beltrafung 

des Tieres (des Baumes, eines Gegenftandes ufw,) zugrunde liegen, wahrend del' Bann und 

in dem befondern Faile die Exkommunikation auf primitive Befdlworungsriten oder magifche 

Handlungen zurtickgehen, wie fie 1m Idaffilihen Altertum gegen Maufe, Fliegen, Smlangen 

ufw, geiibt wurden und bei den Natul'volke1'l1nom he ute im Sdlwange lind (Frazer, Gofden 
Bougn, IX, 109~223), Was gemeint ift, wird fofort klar, wenn man den Vorgang bei del' in 

W. H, Rofmers Lex/lion, V, 937 erwiihllten Mallfeallstl'eibung mit del' Art vergleimt, wie 

lidl nam Plinills, lVat, hist., VIII, c, 18 die Nordafrikaner gegen die Lowen helfen: dart, hei 

den Miiufen, beforgt alles eine Zauberformel r hier werden einige Lowen ans Krellz gefdllagen, 

damit die ande1'11 »dlll'ch diefe Strafe und durch die FlIl'dlt, eine iihnliche zu erleiden, abge= 

fchredlet wurden l)«, Diefen Gedankengang verlamt die 111. Smnllrl'e in dem Phifoge(os (ed, 

A, Eberhard, 1869, 28), die von den Abdel'iten erzahlt, fie halten, als lie einen Efel, del' im 

GY111nafium 01 vel'f(jyuttet hatte, zur Strafe geiBelten, aIle Efel del' Stadt zufehen laffen, auf 

dall lie fim ein Beifpie! niihmen, und Diderot fchreibt 1760 an Mademoi fdle Voland von einem 

Herrn von BacqueviIle, del' ein rchlimmes PFed habe im StaIle henken Jarren, damit es den 

andern als Exempel diene, 

Ein Eing'ehen auf die Schwanke und die ernften Erziihlungen von derartigen Dingell 

ift, fo verlod(end es ware, wegen del' Ftille des Materials an diefel' Stelle nimt moglich r t l'otz 

dem Worte des Sokrates (Diogenes Lael'tills, II, 21): »Wenn mich ein Efel mit dem Hufe 

getroffen hatte, harte idl il1n val' Gerimt ziehm forren? « blieb del' Prozell gegen Tiere, ja 

Gegenftande bis in die Neuzeit hinein etwas ganz G ewohnlimes, Auszugsweife rei immer~ 

hin dn Predigtmarlein Jakobs von Vitry wiedergegeben (Greven, 37, Nr, 56, Fl'enken, 123, 

Nr, 51), wo es dem Klager nom vie! fmlimmel' ergeht als bei Pelbart: 

Bei einem fran.zolirchen E delmann, del' fi:l'enge Gerechtigkeit ubt, klagt ein Riemen d 

handler gegen. elnen Dornburdl, daB er ihm die Kleidel' zel'rilren und ihn im Gelichte vel'''' 
letzt habe, Der EdeJmann kault Ihm einen Riemen ab und !allt daran den D01'l1bufm 
hen 1m]. Del' Handler geht zurud" nimmt lidl den Riemen wieder und liillt den Dornbufm 

,> Diefes Hili:ormel1, auf dem d3s 200, StUck der G_jia <Oefieriey> beruht <r. Calof Rom, III, 195, 
Nr, 29, 416, Nr, 13, Boud,et, Ill, 80), ifi von G, FJaubert im 2, Kopitei der Safalil11lDO verwertet worden: 
vgl. aud, ZVV, XVI, 77f, und XXXII, 145f, 
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auf del' Erdf:! liegen; nUll wi I'd er wegcn Diehrtahls gegriffen und mit demfelben Riemen 
gehenkt. 

43. Die Rame des Sk1aven. Nach del' Comp/fatio stilgufal'is exeJllpforum, 

Tours, 139 a f. 
Eine iiltere Fanlmg diefer fdlreddichen Gefdlichte tindet 11ch bei Giraldus Cambrensis 

in dem lttiterarium KamDriae, I. 1, c. 11 (Opera, cd. by J. S. Brewer and F. Dimoci{, London, 

1861 f., 84 f.); !i.e fpielt auf clem Caste((um Radulphi, d. i. auf Smloll Chateauroux in Berry: 

Del' geblendete Kltemt fi:cUt clem Ritter ffu' die Rettung reines einzigen Soflnes die 
Bedingung, daB er !i.m entmanlle, wie man ihn entmannt habe, Aum hie t· verrucht der 
Ritter, und zwar zweimaf, den BUnden zu taurdten: er nenn t il1m auf die Frage, wo et· 
dabei den argficn Sdlmerz empfunden habe, zuerli; die Niereo <in renibus), dann das 
Hel'z, aber 4eJ' Blinde gfaubt ihm edt, al er, 11am wir!<!idl voll-zogener E ntmannung, 
anglbt, del' SdlOu:rz Cei in den Ziihnen. Nun folgt das Elide wie in uruerel' Erzahfung; 
del' Ritter erbaur fOr die See!e feines Kllaben ein Kfolier, »quod ad hue extat et De 
doloribus dicitur«. 

In diefcn zwei Erziihlungen haben wir wichtigeBelege HiI' dieRidltigkeit del' Beobamtung 

bei Alwin Schultz, Das Ji6.iifclje LeDen zur Zeit aer lVJil11tej?/'/geJ~ 2. Auf!., 1889, II, ]76 

uber die <in Weli: und Nordeul'opa) ublidle Verbindung der Stl'afen des Blendens und des 

Entmannens, wow mall nom auf J. Grimm, D. Rechtsaft., II,295 <Harald Gilfi) und 299, 

Nr. ~2 vel'weifen konnte; heide El'ziihler hiitten es naturlim vie I einfamer gehabt, wenn lie 

den Entrnannten Mitten fehen !alIen I[onnen, ob del' Hel'r feiner Bedingung Genuge leiliet, 

anltatt dall er· auf die merkwUrdige Beantwol'tung feiner mel'kwiirdigen Frage angewiefm 

bleibt. 
So ili es denn auch in einel' arabifdlen Vedion, die R. Barret in del' RTF- XVII, 50 f. 

del' des Kambriers gegenuber Iiellt; !i.e !i:~ht in al Abfmihis Mostatroj; II, 155 f., und BalTet 

will, da lie bedeutend junger iii, cine gemeinfame QQelle annehmen, nadl del' die G efdlidlte, 

vielleicht von Kl'ellzfahre1'll, nam Europa gebl'amt worden ware. 

Diefe ihm unbckannt gebliebene Qyelle t1ieGt nun durch die" Gofae/,/{!/1 Wi/?fen" des 

956 geftorbenen Bagdadel's alMas'adi und ergibr eineErziihlung folgenden Inhalts<Mao;:oudi, 

Les pm/ries d' OJ~ Paris, 1861 f., VI, 261 f.): 

Dem Chalifen al Mahdj <775-785), dem Vater der Chalifen Masa al Hadi unci Harun 
ar Rasdtid, wllrde eines Tages beridlter: 

In Man~l1ra in Sindh haue einel'def c!ortigen arabifmen GroBen einen jungen Hindu 
auferzogen, als er diden eines Tages bel feiner Frau t:rtappte, lieB el' illn verlOln ideo, 
dan.o abel' ausheifen. 'Nam einiger Zeit nahm der Eunuch wabrend dner Abwefl:nheit 
feines Berm deD'en zwei Knaben, deren dnel' noch ganz klein wal', mit fidl auf die Zinnen 
des Haufes. E ntfetzt cief ihm del' Heimf<ehrende Zll: »Unfe.liger, <Ill gefahrdl'1l: ihr Le&enl « 
DerSldave abel' antwortete: »Lc"lifen wir das, idl fdlwore dir, 1m werde fie, wenn du didl 
nicht augenblicklidl bier vor mil' enttnattnrt, hinunter fl:Orzen. c lie Bitten des I-Ierrn 
bfiellen erfolglos, del' Sklave antwortete nul': »Im habe auf de, Welt nimts als rnein 
Leben, lind das gabe idl fUr ein Glas WaO'eJ' hin. « Smon wolfte et' feine Drohllng wah.!' 
machen, als der Herr ein Mefih nahm und fim feinel' ManllUdliteit beraubte. Kaum aher 
war er damit zu Ende, fo IHell der Sfdave die Kinder hinab, fo dall fie zerfmmettert 
liegen bfieben, und er fagte: »Deine VerfHimmelung itt die SOhne fiir die meinige, lind 
meine Radle fiigt Ilodl den Tod deinet' z\vei Kinder hinzu. « 

AIMahdj fchrie!> den~ Statthaltel' von Sindb, el' Colle den Sklaven unter den grallfamrten 
MarteJ'n hinridlten lanen, uberdies vertl'ieb er aile Hindu aus feinem Reime, weshalb 
denn die dieCem Volke angehorenden Sldaven damals aile Milrkte iiberrdlwemmten und 
urn geringen Preis abgingell. 

Bei Absmihi, del' ausfilhl'limer erziihlt, ili del' Empfiinger des Berichts der Chalif a1 

Hadi; der bei Mas'ud! ung-enannte Berichterliatter ilt del' mit Narnen genannte Statthalter 
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von Sindh, und del' CI."lif befiehlt, aile Sdlwarzeu aus feinem Reiche zu vcl'tl'eiben. In ascii 
S<hirw'JInis Nafl)a! al jaman {a. Refcher, Z59} [pielt die Gefchidlte linter delll Chalifen al 
Mti ta~im (833-84Z). 

ugenfd,einlidl durch miilldliche Vermittlung, etwa eines Diplomaten, iIt eine ahnliche 
Gefdlidlte dem neapolitanifchen StaatsmanneJoh. Jov. Pontanus ('1' 1503) zu Ohl'eIl gekollllllelll 
er hat fie in feinen Traktar De oDE/dimtln (Op(!/'fl, Venetiis, 1518, I, 25bf.) aufgenommen : 

DieSzene iftaufMallorca. Ein von feinem HetTn fdlwer gezO<htigter 01 aul'ifdler Sldave 
benutzt delTen AbweIenheit, lun die Herrin zu feOeln und fie mit den drei Kindern auf 
<las Dach des Haufes zu fahren. Als ihm del' z(~I'ildd{ehrende Herr dt'oht, wil'ft er zwei 
Kinder hiollnter, nun beginnt ihm del' Herr allS Angfr um das dl'itte gute Worte ZlI .Keben 
und verfpl'ichr ihm fogar die Freibeit. Del' Sfdave abel' IteUr als Bediogung fur das Leben 
des ddlten Knaben, daB lich fein Herr die Nafe abfchneide. Kaull1 hat del' das getan, fo 
liche er auch fdlon den Knaben und den'en Mutter leblos zu feinen Fonen liegen. SchlieBlidl 
finrzt lich del' Sklave felblr hinab. 

Nach Pontanus erziihlen BandeHo, p. Ill, nov. 21, mit erheblichen AI1$fdllllUdwngen 
(u. a. f<handel del' Ski ave die gefeLTelte Herrin), H.Estienne, Apo!ogie pour Horodote; 1566, 
chap. XIX, 3, Ausg. A la Haye, 1735, I, 470 f. (d,ie dort zitierte FalTuog In Simon Goulards 
Throsol' £I' his/oires adllliraDfos, Genf, 1620 rtammt nidlt, wie del' Autor glauben machcn 
will, aus einer Gcfdlichre Spaniens, fondern aus cler Novelle Bandellos, del' GoulaI'd auch 
den Nalllen des Rittet·s, frelHch mit einem MiRverlrandnis, entnommen hat), Barrol<?meo 
Arnigio, Diece v(!gfie, 1577, Luigi COlltarini, Vago 0 dl!E/uovo!e Giardino, 1586, Jak. 
Bidermaml, Acroall/allll1l ncat!. !iDri In. E ngelgrave, Lux E/1J0I10oli'co, ufw, uf\v. 

Auf der Novelle Bandeffos odeI' einer ibrer Nebenformen berubt audl eine :zwifdlen 
dem 22. luli 1569 und dem 22. juJi 1570 in die Regilrers of the Stationers Company ein
getragene Ballade, die aum fpaterhin mdlrfach gedrudlt worden Ill:, z. B. The Roxollrune 
BalTad's, London, 1871, II, 48 .. 55 (vgl. E. Koeppel in den EIIO!. Stilt!., XVI, 370 f. und In 
feinen Slud/ell z. Ge/di. t!. ito/. Nov., 1892,97 f., Hyder E. Rollins, .411 Alln/jlticafllldex 
10 tlie Baffad .. Elltries (1557 .. 1709), N orth Carolina, 1924, Nr.1234, Z542 u.2677). Alter 
noch lit eine der zumeilt von Melantho)] gefpt'iichswciJe oder in Vorldungen erziihlten Ge
fchichtcn, die Joh. Manlius 1562 tulter dem Tite! Locorflm COJllllllflllill1l coffectOffea heraus .. 
gegeben hal; in del' Ausgabe von 1565 Iteht ue298 f. unter dem TitelHistoria fle crude!lsSlillo 

/aCIO Aot/)ioP/:5 recllnla Plilflppo COllliti a Nassau per Damial/lilll /(ll00Qf, SQctetarill111 
COII/itis £IE/ Hnlln. Wiedel'gegeben fei Ue hier in del' deurfdlen FalTung voo Andreas Hon. 
dorffs PromptuarlllJlI eXE/lJlp!orlill1 (1568), 1592, 234a: 

Anno 1556 im April! iii: ni<he weit von Aug-fpurg ern feht· reicher Edelman gewefen, 
del' hat von Kindheit aulf einen Mohren aulfgezogen. Als auff ein Zeit del' Edelmann 
nicht e.inheimifch gewefen, jI[ der Mohr den Nadlts auffgefl:anden und hat dell Edelmann,. 
Weib und das gantze HaungeGnde ermorder, in die adlt MenJd1ell, bill auff ein ld.ein 
Tomterleln deB Edelmanns. Als nun dell andem Tages fl'Ohe del' Edelman n \vider helm
geritten, hat er feine Behaufung feft befcblolfen gefundcn, und da et· naher hlnzu gerittell, 
hat er xu oberfl: in (einer Behaufung den Mohren eJ-fehen, del' ihm mit gl'immigem geOdll 
erfchienen, und den Edelmann difer gertalt ange.redt: Weiftu, du grewlidler Tyrann, wie 
du Illich armell unfchuldigeJl gehalten und geplagt hair, das hab idl air' film bill auff difen 
Tag namgetragen und habe foHidle fchmach nun an den delnen~gerechentl Ghe <la, ein 
fi:odt von dem Co!,per deines \'(f eibes, die hab ich fampt aUem Haungelinde eJ·mordet,· 
biR auff de in klein Todlterlein, die ich am leben gelalfen, die \vil ich dlr wider geben, fo 
du mil' fidlerheit meines lebens verhcill'efl:. AI deJVatter nun auffs a[Jet h1hteli:erlChrockeu, 
hat er endlich dem Morder das leoen zu fri.fteJl verheillen. Aber der Mohr hat alsbald 
«as Tochterlein oben zum Fenlter heraull, dem Vattel' vor die FulTe geworffen, und gefagt: 
(dl weiR doch wol, dan du mil' keinen glauoen heJrert, hab idl mich abel' nldlt recht an dir 
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und den deinen gerechent? Darumb wil ich nun auch ftel'ben. Hat fich afro auch cben vom 
HauB herab geftiirtzt. 

Manlius fchlieBt mit der Bemerkung, der Sekretar des Grafen von Hanau gebe an 
diden Ritter fehl' g'enau zu kennen, und das braucht nicht bezweifelt zu werden; beie; 
irnmerhin fcheint Melanthon die Novellen Bandellos gekannt zu haben t). 

44. Ring, Spange und T eppim. Nach dem 147. Stiick der Gesta in der Ausg. 

W. Did(s 94 f. (Oefr:erley, Nr.120). 

Der Marchengru-ppe, zu der dieses StQdt gehorr, hat Antti Aarne tiDe ausfUhdiche 

UnterfuchulIg' gewidmet: ()erofeidi(!fI{/e Mtirc6uII/oiftfjlllloe.." Heflingfors, 1908, weiter greifen 

Bolte und Polivka in ihren Abhandlungen zu den Grimmfchen Marchen 54 und 122 (auch 60). 
Oberwichtige indifche Varianten hat feither Hertel, Pa/featantra, 147f. und Pa!a umfGiJpa(a, 
54~80 gehandelt. Zu vergfeichen waren noch Katliiiliosa, 125 f., ZDMG, LXXV, 86 f., 
Lorimer, 197 f. und Frobenius, Atfantis, III, 327 f. 

45. MerHn=Medinmen. Nach dem Dft de Merfin A1e!Tot bei A. Jubina!, Nouveau 
recuer! de COl1fes, Dits, 'Fao!iaux, Paris, 1839 f., 1, 128 f. Andere Verlionen bei M. Meon, . 

JI/ouveau recuer! de 'Faofiaux, Paris, 1823 (Legrand d' AuITy, 'Fao!faux au Contes, 3eme . 

ed. Paris, 1829 f., V, 138 f. und Anhang 7 f., Calo/Rom, III, 345, Nr. 34) und in dem Roman 
de Renart fe eontre.faif,. publie par G . Raynaud et H . Lemaitre, Paris, 1914, I, 314 f. , 
(f. 306). 

Bolte und Pollvka ftellen dieCe altfranz6fifche Erzahlung zu dem Marchen von dem 

Fifcher und finer Fru; tatfachlich kann die tlbereinftimmung in dern wichtigften Luge, der 
Unerfattlidlkeit des GefOrderten, nicht geleugnet werden, und daB es in dem Grimmfchen 

Marchen die Frau ift, die den Gatten zu immer iibermaBigeren Verlangen reizt, ift ziemlich 
unerheblich. 1m iibrigen gehoren der frets unzufriedene Parvenu und die in ihrem Ehrgeiz 

unerfattli<ne Frau zu jenen Motiven, die eine Wanderung nicht notig haben, fondern bei 

denen man wirklich von Polygene lie fprechen kann; dasfelbe gilt wohl auch von dem Zuge, 

daB die Riid{Verfetzung des traurigen Hefden in den alten Zuftand durch denfefben Faktor 

erfolgt, dem er feine Erhohung zu verdanl\en hatte. Aus del' gar zu gl'otesken FaITung des 

Gl'immfchen Marchens fcheint hervol'zugehen, daB fie eine Parodie ciner altern Form ilt, die 
l'echt und fchlecht das Sprichwol't »Hochmut kommt vor dem Falle« ilIuftriel't haben wird,. 

diefe mag, da auch das franz5lifche Gedidlt eine gewiITe lacheude Schadenfreude dartut, 

ahnlichen Inhalts gewden fein, wie ein nad, der Mitte des 13. Jahl'hunderts von einem engfifchen 

Monche, wahrfdleinfidl einem Dominif,anel' aufgezeichnetes Exempel, das in dec aucll noch 

aus demfelben Jahrllundert liammenden Handfdlfift Ro;ya! 7 D.l des British Mufeum Iteht. 

Diefes Exempel, deITen Inhalt del' Cntof,RonJ, Ill, 500 mit dem einen Satze wiedel'gibt : 
Pauper enriched, and finally elected king, is always discontented, erzahlt: 

Es war einmal ein gar machtiger, I'eicher Herr, del' fah einen nad(ten Strolch unter 
einem Baume liegen, und el' fl'agte ihll, ob er etwas von illm begehre. Del' Stl'olch 
fagte: "Hatte ich ein Warns, fo ware ich reich.« Er gab ihm ein Warns, und dann fl'agte 

i) Zwei Seiren vOl'her bringt Manlius <Hondorff, 234.) eine kune lat.inirme Bearbeitnng einer andem No= 
velie Bandellos (p. IV,n.l) mit derfelben Lol<alir.erung, dide findet r.m aum in U1rim Vendenhaimers Namfmrirr 
<Melanthon, Opera XX, 602 f.). Ebenfo rmeint Manlius, 293 (Opera, XX, 598) auf Band.llo (p. IV, n.18) wrUd<: 
zug.hen. 
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er ihn wieder, ob el' nom etwas hrauche, und er erhiclt zur Antwort, e"wurde einen Berrn 
braumen, der ihm Le.bensunterhalt und KIeidung gewiihrte. Auch das tat er ihlll, und er 
gah ihm uuerdies eine Frau lind Land und ein Haus, und er mad)te ihn ZU!11 Bilrger und 
dann zum Ritter und ZU!11 Baron und weiter zurn Orafen und fchlielHim zurn Konige, Germ 
in jenem Reidlegingen die Konige aus einer Wah! hervor, und auf den Rat Jenes Relchen 
wurde erzum {'onige gewiihlt. Dann fragte der Reime den Konig, ob el' rtodl etwas 
bniuche. Zuerct wollte ihm der Konig vor Hommut gar nidlt antworten, endUm aber 
ant\vortete er ihm auf fein Drangen: »Das Reim, das im habe, gentigt mil' nimt, wenn 
im nidlt aile Reidle habe und niemand meinesg!eimen itt; alfe m(iBten mir gehormen und 
mil' untertan fein.« 

Und del' Reime, der ihn als nadcten Stro!dl aufgelefen hatte, antwortete ihm: »W eh, 
Elendel', habe im dim nidlt als nadeten Stro(m aufgelefen und dir dn \'{Tams gefmenkt?« 
Und er fUgte das andere hinzu, wie es del' Reihe nam gefmehen war. Und dann befahl 
el' alfen, ihn zu verli:ollen und ihm al!es zu nehmen und ihn if! die frtihere Armut zll1'tidc~ 
zuverfetzen. und fo gefmah es. 

In einem Marmen aus Borneo (P. HambruQ1, Mafaii/c6e Mal'cbl?lf. 121 f., Nt·. 34> macht 

Gott ein Stlidc Baumball zuerfi zu einem Menfdlen, dann gibt er ihm Reichtum und Macht, 

und fd,liell(ich verwandelt er ihn, als del' Ungenugfame gar Gott fein will, wiedel' in das, 

was er lIl'fprtingliffi gewefen iii:. I-Iambruch verweili: auf das Grimmfffie Marmen lind meint, 

es werde lim vielleidlt erweifen lanen, claG diefes »aus IndoneGen fiber Holland zu uns 

wanderte«; abel' Gas ill: \vohl ein biBdlen viel verlangt. Eher hatte man auf eine Herleitung 

aus eioer altindifchen Sag-e gefa[)t fein konnen, die IIch an den fchon im MaJiajjharata, im 

f)iii~tU s Pllra~Ja ufw. erw;i.hnten' Konig Mandhatri kntipfi: <Dsdlataka 258 bei DlItoit, II, 
356 f. lind bei J. J. Meyer, KavyasaJ?lgraha. 1903, 35 f., Chavannes, 1,137 f., Nr. 40,Sdliefner; 
Ralfi:on, 1 f.), zuma( da fmon Ralfi:on (XXXVI) auf die Verwandfmatt mit clem 19. Mardlen 

del' Bruder Grimm aufmerfam gemamt hat. Die Mandhatri=Sage wiedel' konnte zu dem 

Tantalos=1vlythos, allerdings nUl' in del' von Athenaios gegebenen FaITung gefiellt werden, 

die aum bei Bolte=Polfvka Zll unferer altfranzolifmen Erzahlung-, freilio) in fehr vorllchtiger 

Weire, angezogen wird. 

46. Die vedeumo'ete Jungfrau. Nach derCompffatio slifgufaris {!x{!l11pfof'UllI. 33b. 

Siehe die Anmerlmng- zu unferei' Nr. 19. 

47. P1acid.ns. Nadl dem 192. S'(udc del' Ge/la ROlffanorulll bei W. Did:, 187f. 

(Oefierley, N r. 110>. 

Die Literatur zm Euli:amius=Legende ifi in den (etztenJahl'cn au0erordeatlidl gewamfen; 

f. Z f)f), XXVIII, 154f., ferner H. Gunter, Bucfdfja /11 cfel' aVeJldfdlldi/d3en i,(![jeJlde? 1922, 

7=19 und paITim (zu dem 12. Dsmataka ware auf Chavannes, Nr. 18 und 175, zu clem 547. 

auf Chavannes, Nr. 500 und Nr. 6, ferner auf Sdliefner=Ralfton. Nr. 16 zu verweifen). Vgl. 

weiter Chauvin, VI, 161, 164=168, Catoj'Rolfi. III, 203, Nl'. 30, bin Gorion, Born. I, 181 f., 

362, Pal'svanatfjacantl'a bei Bloomfield. 63f. 

* 
Zu del' clem HeIden ftberlalfenen Entfmeidullg, ob er in del' Jugend odeI' im Alter 

(elden wolle, r. Kobler, II, 254f., Bolte=PoHvka, II, 264, n. 1, weiter Swynnerton, 471, PiirSp 

vallathacantl'a, 63, Hertel, Pafa ulldGopafa, 61, afQa(jiiDr bei Refmer, 92f., Zf)f), XIX, 
154, bin Gorion, Born, II, 225, 227, 354 f., Fl'obenius, At(antis. III, 210, IV, 204 f., Kl'erfchmer, 

NeugriediijChe Mal'cben, 1 f., Z f) f), XII!, 409. 
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48. Die Ermordung der Greife. Nam del' Erzahlung des dritten Weifea im Dofo" 
patfios, Hilkas Ausg. 57 f.; die alte deutfdle Qberfetzungiri dem Alit!. Bf., 1, 149f.; f. Chauvin 
VIII, 199 (ClouIton, Book of Sindivad; 360f.). 

* 
LU del' bei allen Vol kern zu del' Leit ihrer Kindheit verbreiteten Sitte, die Greife zu 

toten, vg/. Gottfr. Schutz, Del' Lenl'vefjl'ij; 256~261, E. Rohde, De?' fjdem. Roman, 1876, 
230, Frazer, Gorden Boufjfi, IV, 9~ 14, P. Herrmann, Herdl?11!afjen, 565 f., 581 f. abel' Erzah= 

lungen, die das Abkommen des Brauches motivieren wollen, handeln Bo(te zu Frey, 262 f., 
Nr. 129 (dazu Zf.J~ XVII, 184, n. 1), Polivka, Zf.Jf.J, VIII, 25f., Kohler, II, 324f., 40 1f. , 

Chauvin, VII, 84, Bo1te~PoHvka, II, 366, n.l, Ladlaria, Kf. Smr., 69f; zu den dart gegebenen 

Nachweifen kommen nom Chavannes, III, 3f., Nr. 400 und 13, Katfiaratnahara, I1,271f., 

Nt'. 215 und Hertel, Iud. Marchl?11, 91, Nr. 28. 
abel' die Aufgabe, den beIten Freund, den argIten Feind ufw, vorzufUhren, vg/. auBer 

zum T eil den faeben genannten Stellen Kohler, 1, 415 f., 455, n. 1 und W. Anderfon, '-F'FComm., 
Nr. 42, 357, weiter in Vel'bindung mit dem Motive von del' Totung del' Greife eine in einem 

urn 1300 verfaBten Ovid=Kammentar mitgeteilte Novelle (NovelTe di Ser Andrea Lanciana, 
Bologna, 1873, 25f.), die Borghini in feine Ausgabe del' Nov f!/ie antJ'me a(s 100. <94.) Stlick 

aufgenommen hat (f. D' Ancona, Studj~ II, 150f.), das 16. Kapitel des Tractatlls de diverst's 
histon't'.s RomauoruJ1I, hg. von S. HerzItein, 7f. und 43, ein Marlein del' Compt'fatio sinfju= 
fads exempfol'uJ1J, 119 a und CatofRom, III, 201, Nr. 20; fefbItandig errcheint die Aufgabe 

im Ka/hara/nahara, II, 259f., Nr. 213. 
Die Treue des Hundes und die Untreue der Frau werden noch in einer Reihe anderer 

Gefchichten einander gegeniibergeltellt: zuel'ft fall die Frau, dann del' Hund entfcheiden, 
we/chern Herrn lie angeharen wollen; die Frau laun zu dem Fremden, del' Hund bleibt bei 

feinem Gebieter. LU diefen Gefchichten, von denen G. Paris Z f.J~ XlII,21, n. 4 eineSpur in 

un(erm 3. Marchen finden will, vgl. man M. Friedwagners Einleitung zu del' f.Jeufjeanc!? 
Rafjuide! von Raoul v. Houdenc, 1909, CL VI und CLXXXV, abel' auch das von Bo!te~PoHvka 

I, 198 befpromene per!ifch=al'menifcbe M archen (libel' die Rolle des Hundes in den Varianten 

f. Benfey, L 453), Chauvin, VIII, 161 f. , G. Jungbauer, Marmeu aus TUI'Rejian, 1591), 

Lorimer, 242f. (bachtijarifch), Swynnerton, 25f. 

49. Das Magnificat. Nach dem 51. Exemplo Juan Manue(s, KnuIt, 241f.; vgl. 
Chauvin II, 161 f. 

Mit diefem El'zahlungsftoffe hat lim H. Varnhagen zweimal befchanigt: zuerft in dem 

Buche El'n l'nd(/mes Miircfiell auffel'ner Wandel'un/l dUl'm di'e afiat(/mRIl UJla eUI'Opa(/diel1 
LiteratureJl, 1882, dann zwei Jahre [pater in LonfjplTows Tafes of a Wa,yslae Inl1 IInd/fil'e 
0!elTen, 18=60 (1882 kannte Varnhagen die FaITung des Conde Lucal10r noch nimt, wahl 

weillie in del' Eichendorfffchen abel'[etzung fehlt; dies ilt auch del' Grund, daB gel'ade lie 
hier aufgenammen worden iii). 

Eine Unterfuchung uber die Herkunn diefer Marmen mliBte, wenn fie auch nul' halb= 
wegs beweiskraftig rein [allte, fo breit angelegt werden, daB lie einen ftattlichen Band fiillen 

wiirde I fa fehr hat lich in den (etzten dreiBig J ahren das Material zu den von Varnhagen 

,> In anderen auf dem Hatim=Roman ~eruhenden Marmen feb!t diefe Epifode, fo Bagli a Eanar (f. Tlie 
Tar, of (Ii. 'Foru' DlIrw{!s6, transf. by L. F. Smitb, Calcutta, 1860, 53f.>, Brlcteux, 83f.1I11d R. Levy, 57f. 
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unterfuchtcA Miirchengruppen geh~uft. WeAn u n laubt Hi, cine Meinung auszufprechen 
ohne daR ~e durdllnngwierige Ik ... cife gefilltzt zu werden braumte, fo momle idllnich de: 
An~chr Landaus, fJE .. llim, 7Z :mrrnlieBcn. die die chrifillche Erz5hlung von dem fUr relncn 

Hochmut dutch zeirweilige E rnkdrigung bertrafien Konige ebenfo wie die paral1ele jOdirch e 

Sl'Ilomo--l.cgende auf die biblifche Gefchidlle von Konig:NebukadntZ3r in dem Burne Daniel, 
3,31.-4,]1 zurtlckfOhrl , dn Zug, daB fllr die Dauer der Strafe ein h03hercs Wden feilll';n 
Leib beniltzt, <lllrlie aus einer indifcben Tradilion gcnoffcn fein , jcdocb nicbt aus den Marcbcn, 

(lie Varnha~n herangezogen hal. (omlern aliS amlern, dercn Hauplvertre tcr das 78. Dscha. 
taka iii (Duloir, [, 314f., Chavanncs, I, 374f., Nr. 106, vgl. Gunter, BII(ft{nn, 158£.). 

Eu dcm ganzen Komplexc waren nodi zu vergleicben Kohler, II , 207f., 584f., Z50f., 

:ur Salomo-l.cgende WOnfcbe, Bnny!. 7nfill/ui; II , I, 183£., bi n Gorion, 80m, III, 47.57, 
Z9 1 f., Dschel al~ddin Rami, Masnnlli i /Ita' na/J': ed. E. 1-1. Whinficld, Znd. cd., London 1898, 

178 und ZII den mfil'ilicben Erzahlungen im Allgemeinen das mahefifcbe Marmen bei B. Ilg, 
I. 16f., IUld das Iivif<he be.! v. LOwis, Z89 f., zu unferer Pl1R'ung, wo die Korrck!ur des Magni. 

IiCOlI den A nfl:oB zu der Belirafung des K5nigs bildet, vgl. man noch Cnlo/RolII, 1,763.765, 
liJ, 147, Nr. 28 (diefes gegen Ende des 15. Jahrhunderts aufgueimnere ExempeJ fmein! auf 

das Gedidlt von Jean de CondE zurilckzugehen), K. Kummcl, DreUlf,ri,,,Iji6, Projart'D""tft'lt, 
Diff. 1906, ZOf., 4Zf. und Klapper, Er-n5f'mfDt'n, Z59f., Nr. 3'1. 

, 
,. Ma,(pdjlcn/wird nam dem AnfangsworTt der propheti rme J ubclgefang genann!, ",elmen 

die aTledcl iglie Jur,gfrau im Haufe des Prieliers Zamarias anfiimmte ... , der von Lucas 
(pliter in das Evangclium (I , 46·55) aufgenom!1l~n wurde und feltdem in der Kirdle nid,r 

mehr verklungen ift ... Wie das Benediklus das Canlicum det Laudcs, (0 Hi das Magnificat 
das Canlicurll der Vefper . •. « So Wet:ets und Welles Kird)m(u;Rolf, VlII, 'I70f. 

Dem hier werenllimen Sarz des Magnificat IOEr hal die Gewaltigen von ihrem Siue 

gelioBen und die Niedrigen erhoht« faml fcinen alttefiamenllimm, rabbinifmen und griemifffien 

Parallelen, der in viclen Volkserzahlungen als AnlWOtl auf die Rlitfelfrage:,. Was tul GOlf 1« 
erfmeinl, hat Waller Anderfon in Nr. 'IZ def 'F'F Colltll1fmicoliolfS. HcI~nki, 1923. ZOO .. 215 

cine cingehtnde Unterl'uchung gewidmet. I-Iaufig werden die vcrderblimen Folge,~ gerchlldert , 

die die NllBad'llung diefes Saues hervorrufi, f: Ekkehardi Minimi L,,6(1r dt' /Jim B. NoIR"t' 

Rnlbuli; c.13 bei M. Goldafi, R,rum Afn/lfOlfmi;aFlIlfI Scriplort's, ed. 3., 1730, I, Z3ZL 
Ivgl. Bohe.Polivka, III , Z18, n. ]), Petrus Damiani im M,II/III11" SPPCtllill1l I!x(llIIpfomm, 

nf., Erasmus, Eccr .. sinslnll .filll/ffll ralion" COnci011fllUI; fi6ri (ptnltlor. Bafel, 1535,3ZZ 
etc. etc. Sd!we.re VorwOrfe bckam Obrigcns Eraslllus fclber wegen angchlimer MlBamlung 
und Anderung des Magnificat, r. CoO'oquia jfl1lfifinria, Abfdmin Concio, 1828, II, 156f. 
und OPII.f Epislowmm, Oxford. 1906f., III, 544f. Mil deullid!u Btzichung auf foldle Vor., 

mile werdeo [dlon in dtn i:.pi.sfofntl 06SClll'Orlllll UiFOrt/IIt, Ausg. Prankfurl 1599, iiI !lod 
119 Jent ve:rfpoltel, die foforl mit dem Vorwurf :ur Hand ~nd: ,.Vo[unt corrigere Magni. 

ficat-c. Zu McI:mthons Zeilen war daraus fffioo cin Spridlworl geworden, zunamft lalh ihn 

Chrilioph Puel in det PoslilTa Alefnnlhonimrn <Corp. Rd ... XXV, 8'15) fagen: Est usitata 
reprehensio, quando aliquis selolus reprehendit aliq~id, quod noo inltlligit, et facit delerius, 
fo fagllllan: .. lIIe elllendat Magnificar .• Das nun folgendc Beapid, wo eln Ignoralll und Belfer. 

wllfer im Magnificill anlian .superOOsc .super boves. lefen will, richl aucb bel Vendenhaimtr 
(Corp. Rv./, XX, 551) und bel Manlius, '139 (mit dem Sd!lu6fatzc: ,.Hoc eSI cordgere velie 

Magnifical«), danach bei M. C . Lundorfl", WiJ16ntflji6 Wijm6F1inftllf, Frankfurt, 161Of .. 
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II, 142 f., Hilt. 58. Y gl. weiter ]. Fifchart, Bil1enliol'D, Ausg. 1588, 11 a und 41 b, H. Eftienne, 

Apo!og/e, II, 29, Tabourot, ConIes ./acedeux all Sielli' Gau!ard, Ausg·. Paris, 1662, 181, 

}. B. Schupp, Del' TelltjChe Lehrmeljiel' in Zuga5 Doc!. Joh. Balth: 'Schuppii SchnjfrelT 
<Hanau, 1667), 183, Chr. Lehmann, 'F!ori!eoiul11 POlitiCU111 et aucttlJ1t, I, Frankfurt, 1662, 

101 und [dllielllich Wander, Ill, 338. 

50. Der Zorn Gottes. Nach einer Erzahlung der des 6fi:em gen annten Florentine" 

Handrdlritt, abgedrudlt bei Papanti, I, XXIV f. und bei Biagi, 165 f., Nr. 145; vgl. D' Ancona, 

II, 154f. 

Zu dem Lebenskraute del' Schlangen, das uns fchon in den Noten zu unferm 3. Marchen 

begegnet ifi:, findet man reiche Nachweife in K6hlers Anmerkungen zu Warnkes Ausgabe 

der Lois del' Marie de France, 1885, CIV. CVIII, bei R. Ball'et, Nouveaux contes 5er5eres, 
Paris, 1897, 321~324 und bei Bo1te~Pol1vka, I, 128f. An allen d,'ei Stellen wird in erfi:er Reihe 

die griechifche Glaukos~Sage herangezog-en, obwohl es in ihren verfchiedenen Ver/ionen nicht 

immer eine Schlange ifi:, durch deren Betragen die lebenfpendende Krafi: des Krautes enrdedlt 

wil'd, fondern auch - lind dann ifi: Glaukos fe!ber del' Beobachter - ein Fifch oder ein Hafe. 

Immerhin durfie die urfprtingliche Form jene fein, wo die Entdednmg des Krauts durch die 

von einer Schlange gemachte Probe erfolg-t. Noch heute ili: es ja gel'ade die Schlange, die vielen 

Naturv61keql wenn fchon nicht immer fur unfi:erblich, fo doch flir befonders langlehig gilt: 

}. G. Frazer fUhrt (Go!dt?n Bough, IX, 302f., 'Fo!Ii~Lol'e in the Old Testament, I,52f., 

66f.) zahlreiche Erzahlungen an, die aile fchildern, wie die Menfchen die Gabe del' UIlfi:erb~ 

lidlkeit zugullften del' Schlangen, Eidechfen ufw., kurz del' Tiere, die den Balg wechfe!n, ein~ 

gebullt haben; er hat tiberfehen, daB lich folche Sagen auch fchon im griechifchen Altertum 

finden, fo in den Ktuq>ol von Sophokles (Ope/'t1, ed. R. F. Ph. Brunffi, StraBbUl'g, 1786, II, 3, 

19f.) und bei Aelian, De nat. mdm., r. VI, c. 51, wo eine lange Reihe iilterer Bearbeiter 

genannt wird 1), und dalJ auch del' Phyfio!ogos (c. 47, Peters, 79) behauptet, die Schlangen 

wurden durch das Abwerfen del" alten Haut wieder jung. An anderer Stelle < Go!deN BOIIgh, 
V, 186) kommt Frazer auf die Sage von dem Iydifchen Heros Tylon odeI' Tylus zu fprechen, 

den feine Schwefter durch ein Krautlein wiedererweffit, delTen Wirlmng lie bel del' Wieder~ 

erwedmng dner Schlange dutch eine andere beobachtet hat; fchon dort fagt Frazer: »The ser~ 

pent's acquaintance with the tree of life in the garden of Eden perhaps belongs to the same 

cycle of stories«, und diefe Meinung ift es, deren Bewahrung das Kapite12 feiner 'Fo!Ii~Lol'f? 

dient (vgl. noch E. B6klen, Adam undQail1, 1907, 75f. und E. Ktifter, DieSm!angl! in del' 

griemijmen Kun}i lind RefiOiol1, 1913, 137). 

Eine ahnliche Kennt!1is des Lebenskrautes beweifen im Efiduc Mariens de France die 

Wiefd; daB diefe Anlicht damals, wenigftens ill England, allgemein verbreitet war, erhellt 

aus I. II, c. 123 in De l1atuns I'erum //bl'i duo VOIl Alexander Ncffiam (ed. by T.!-I. Wright, 

London, 1863,201), wo es hemt: 

Die Kraft del' Pflanzen kennt das Wiefe! durch die Be/ehrung der Natur, obwohl es 
nicht in Salerno ftudiert oder Iich in den Schuten von Montpe/lier herumgefchlagen hat. 
So fchr verfteht es lich aber auf die Auslefe del' !-lei/krauter, daB es nach der Meinung 
del' UnwilTenden feine ]ungen wiederbelebt; in Wirldichkeit verfteht es lie zu heilen, auch 
wenn lie fchie,' auf den Tod verwundet lind. 

I) VSI. welt .. · CoeUuS Ilhodlginus (Loaovico Celio IH<hieri), L~Cli0I11111J al11i9110rll111 liDn' Irigilllo 
(1. Aus&,. 1516), Frankfurt lIlId L.eip:<lg, 1666, 1428, ]oa<himus Camera rills. 'Fafj1lfa~ A~soplca" (1. Au g. 1538>. 
Leipzig, 1570, 268 f. und das latcirllrdle Gedi<ht von Georgiu" Sabin us in Otho l\Ielandcrs J ocorlllll alqll~ 
seriorulIJ r. 111., Frankfurt, 1617, 103, Nr. 121 (nlmt In den frllhern Ausgaben>. 
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Mit Ruddidl t ;luf diefe Stelle wil'd woh! das Worr lI hreyli. kottl'« der V6(filllua-Saun 
nidlt mit WHdkatze, foudern mit Wlefel zu Oberfetzen fein, und fo tut es denn audl P. Herrmann 
in den 15/iin({(/dieJl Hufdellr01ll(1JIell ('IlilJre, XXI>, 1923,52, 

Eu didem Teife unfers Mal'chens gehorell 3Une,r den von Kohler, Banet, D'Ancona 
und Bolte-PolIvka erwiihnten Val'ianten, nach den WUlldertieren georonet, nodI "fofgende: 
Sell/angen: die oben zu NI', 41 erwiihnte E rzahlung in Francesco Ponas Lilcerlla, 217f., 
[( .. etfchmer, Nefluriediljdie Mri"rdien, 5, FI'obenills, At[allfis, II, 170, III, 160, Eidechfell: 
At/all/is, 11, 88, IIJ, 59, Ameifen: AlfallNs, I, 1001 Maufe: Chafatianz, Die il'allljclie 

Hefdeflfoue 6ei dell Arl1ll!lIiem in del' Z VI), XIX, 157, E ine ganz mel'lt\vOl'dige Gefchicb.te 
erziihft dcr Midrafch Wajilira ra6lia, hg, v, A. Wrrnrche, 1884, 148: 

Ein Mann, del' von Babylon kommt, beobacbtet, wie ein Vogel einen andel'l1, den er 
roeben getotet hat, mit Hllfe eines herbeigelloiten I<t'autes wiederbe[ebt, E r nimmt Von 
dem Kraut mit unci verrucht, weltergehend, feine \'V'irkung an einem toten Fuchre, del' 
Fuchs wird lebendig, A uf den Hohen von Tyrus angelallgt, findet er am W ege einen 
toten Lowell,. audl diefen bdngt er ins Leben zuruck, \Vird abel' von illIn aufgefreffen I}, 

Tn unfel'm Marmen folgt del' E ntdeckung des Lebensltrautes derVerfuch mit der Ent. 
hauptung I frark ab\veidlend, In aH III Wefentfi.chen aber gleichal'tig erzahlt die De ""Ob"S 
mifitlblls jao"fa in dem 1561 eJ'fchienenen TOil/us tertills cQllviaitilfll Sl!rJlIOllfll1l von 
Johannes GaIi:, 40 f. Gall: bat nul' aus gedl'udrten Wel'!ten e;,,:zCl'prel't, und Oleill: ill: feine Vor
lage leidlt namzuweifen, bel dieJer GeJchjdlte abel' haben aUe meine Bemiihungen verfagt. 
Sie lautet in wortlim r Obemagung: 

Um des Gerdes halber zagen zwei Ritter (milites> frohlich in den Krieg, Auf clem Wege 
ftienen fie auf eine grone Schlange, lind elie zerhadrten fie in vi ele Stucke., bie Schlange 
wird durch ein gefundenes 1<.I'aut geheilt, uud die zerfdlnlttenen TeHe f!igell fich fmon 
zufammen, alsbald wafzt fie fich in das Waner und entfdl\vimmt an das andere Ufer. Die 
Ri tter find hodllich crftaunt, und del' cine fa~t zu dem andem: . Strecke deine Hand 
aus, wir wollen diefes wlrllfame Mlttd erprooen, clas allen Speertriigern (dol'yphoris) 
gar nutzfich fein wird.c Der Anger'edete Ilreckt die Hand aus, und clel' andere fdllagt lie 
ibm ab, fo dan fie zur Erde f<illt I fofort legt er <las KI'aut auf, und fchon halter lie \vieder 
wie augdoter. Als del' Ritter cl,as verbluffende Wunder an feinel' Hand gefeben hat, fag t 
er zu feinem Gefeflen: .. Nun hafte dl! mil' den Kopfhin, und Ich \vill an ihm unfer Mittel 
verfuchen, mi t diefem Mittd werden wir im Kriege ein t!ichtiges Sti.id{ Gerd vere!ienen.c 
Er fchl iigt alfo dem andcrn den Kopf ab, und didel' wltchft, Itaum daB das I<t'aut angelegt 
worden ill, wieder an, abel' das Vorderhaupt ill: dem RUcken zugeftehrt, und fo wird es 
felt, und das F leifch wird wieder bei! ohne irf-endeine Narbe, So harte denll del' gute Ritter 
Augen und Mund hinten, vorne abel' das -Iill terhaupt. (1m lateinifdlen Texte find die 
Worter occiput und synciput vertaofcht.> 

Wie man lieht, HI es unklar, wie die Schlange zu dem Kraut lmmlllt' hier Cdu:int d.en 
E rzahler d.ie E rinnerung veri [fen zu haben. 

Bine weirel'e Parallele zu dem z\Veiten TeHe unfers Marcnel')s findet lidl in del' Com
p/falio sinuufart's eXl!l1Ipfortlfll, Tours, HZb mit folgendem lnhalt : 

Zwei Gallkler, eiller ein Englander, del' nach Prankl'eicb zog, urn Kunfictud(e (subtili. 
rates> zu lernen, del' andere ein Gallier, dcr zu dem gleichen Zwecke nad\ Englan.ft 
wanderte, begegneten einandel', und lie fragten einander um den Grund del' Reife, Del' 
E ngHinder fagte : lO Idl wein alles, was es in E ngland gibr~, und dcr andere: lO ldl wein 
aUes, was es in Franl(reich glbt, llben wir die KunfHCUdte hie 1', une! gehen wlr nicht 
weiter,« - »ldl \Verde dir«, fagte del' eine, »den Kopf nehmen und ihn dir obne Vel''' 
letzung wiedel' auffetzen ,« lind del' andere fagte: »lch werde dir die Augen beraus-

') .ole Pointe dlefer BrzlIhlung, die In dcr JOdlr<h~n Lilcr:trur /(tille3wcgs verelnzel t dnftcht <r, bin Gorion 
Dol'I/, ti, 270 f" 357, 363), beg-cgnet uns f<hon In dan I so. Dfd,itrnl<a <Duloll. I, 557 f,), \vellcr III der !Joll/ra' 
po;;coubllsoliM <Uhf~, 117, 183 f" Somadevn, II, 318f,). In mehrun Pa;;lsmafnlllro-VerOoll en (Hend, 
Poncalolllnt, 132 u, 272), in den! KarlilIrnlllllRoro, I, 170 f" In de", PlIrSuolllllliocarilrn, Bloomfield, 75, bel 
llcbary Day, '}'ork-Torl/s of BOIIgo!, 26M, ulld in Nca.sd.cbis 'Tul/llomoli <ZDMG, XXI, 5'16). 
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nehmen und ~e dir auf de .. Stefle wieder eillferzen.« Ars abel' der dne dern andern den 
Kopf nallm, fe.tzte er ihn ihrn in der IWe .ve~kehrt a~fl und er fag~e: ,. m .es gut gelOa<ht?« 

agte der andere: _la, aber e rdlcln! mlr, 1m fehe !l1lme .. fort metnen Hmtern ... Ars daJlIl 
dlefe .. dem a ndel'l1 die Augen herausn~hllll .!ram -em Vogel und raubte eines. Da nahm 
er eines vonincr Katze und fe[zre es Ihm em, und er fagre: _rrt es gut iemamt 1« Ant
\vorUte der andere: »Ta, abel' es fdl eint mir, das ejne von meinen Augen ficin imlllerfort 
nul' nam Katzen und Maufen!« 

Der zweite Tei! dider Schnurre ftimmt zu G!?jia, Nr.76 <Oefterley) lind zu D!?ut/cIj" 

7ext!? des Mitte!afters, XIV, 119 f., Nr. 147, wozu Bolte-Polivka, III, 552f. zu vergleimen 

ift; del' erfte Tei! kommt in ahnlimen Verbindung-en wie in unferm Marmen des ofiern vor. 

So wie in didem der Reime auszieht, um den Lorn Gottes zu fUQ1en 1), fa will in andern 

Mardlen der Held das Funhten lernen oder den Tad !fumen u[w., und dabei ergibt rim die 

Verkehrung feines Kopfes; vgl. dazu G. Rua im Glomafe storico, XVI, 241, Ad. Ritters: 

haus, DI!? n!?uisf. f)oflisIllO'rclj!?lT, 373=378 (H. und J. Naumann, Isf. f)oflism., 233) und Bolte~ 

PoHvka, I, 29, n. 1. Weitere Varianten ohne diefe Einleitung befprimt Bolte in der Z f)f), 

XI, 262. n. 2 2). 

Es darf wahl erinnert' werden, daB lich das Motiv des Auffetzens abgefmnittener Kopfe 

fchon in der um 1700 v' Chr. niedergefchriebenen Erzahlung von Konig Cheops und den 

Lauberern findet; f. A. Wiedemann, Afte'ig;yplrjclje Sagm und Me'irclj(m, 1906, 11, 14f. 

51. Dec tote Galt. Nam der 164, der von J. Klapper herausgegebenen Erze'infungen 

des Mittefafters, 1914, 356f., zuerft veroffentlimt von demfelben in den Stud. z. vgf. Lit!?

raturg'!!cIj., IX, 191 f" dann nach einer andel'll Hf. in den Exe11lpfa aus Handfcljrf/im d!?s 

Mift!?fafters, 1911, 36f. Nr. 46/ vgl. desfelben Unterfuchung Die (2gefl'm da Sag!? VOtJI 

tolen Gaji!? in der von Th. Siebs herausgegebenen 'Feji.fcnl'f/i zur Janrnlllldaljeia di?r Unl. 

vajltc'it zu Bresfall, 1911,202.231. 

Luletzt hat tiber den Stoff Alfons De Cock gehandelt in den Stud/en elT Esso;ys OV!?r 

oude voflisvat!?ljefs, Antwerpen, 1919, 108=152, 308 f., leicler ohne Berlidllichtigung del' 

yon V. S. Armeto, La f!?;yenda de Dolt JualT, Madrid, 1908 beigebramten, freilich allefamt 

jungen Varianten der Sage, liber deren Herkunfi nom nichts Schlufliges vorHegt. 

52. Das T eufdskind. Nach einem Predigtmarlein in dem Troctotus d" diV!?rsis 

JJlatel'lZs praedica5ifi5us von Etienne de Bourbon (A11ecdotes nistoriques, fef;end!?s !?t 

apofoglles, pub/. par A . Leeoy de la Marche, Paris, 1877, 145f" Nr. 168)/ f. Welfelski , 

MoncljsfateiJl, 15 f. und 20n, Nr. 11. 

LU der Miirmengruppe, in die die Legende odeI' Sage von Robert dem Teufel auf. 

gegangen ift, vgl. Bolte:PoJivka, III, 94·114 und V, Tille in den 'F'FC0t11Jl1., Nr. 34, 1-65,. 

I) In Giov. Villanis Crollica, l. VII" c. 121 (C,.on;dje di Giovanni, Matteo e Filippo Villani, Tries!e, 
1859, I, 159) fagt Marco der Lombarde zu dem Grafen Ugolino delle Gherardesca: .Non vi falla altro che 
l'jra d/Iddio.« tiber diefen Mann jft denn auen der Zorn Gottes s·~kommen, wie man ill Dantes llljerl/o, c. 
XXXIII nachlden mag. 

S) VOI'her crOrlcr! Bohe an dl.fer S!elle jcnes fdlOn In d r V~/I1(opOli"o/lilflsotliil (Uhk,47f., 15U., 
Somadev9, 11,26<1) vorl!ommende Motly du Vcrlaufchung zweler K6pf., zu dlefcm Gehc nom ZPV; VIII, '\65, 
)(11, '15~i XXI, 102 (= Zad".rlae, KI. SdJr., 131), Kal/N'lrollll1Norn, 11, 116f" Nr. 154 = Hertel, IlltfijdXt 
M(ircnm, 174f., Dracott, Simla JJl/fogo 7a(,s, 104 r., Lorllller, 247f. (hadllljllrifch), Bohe-Pollvka, JIl 55 
(grufinlfch), Wander, V, IS, Nr. 335 = Merkens, WO.f jkli aos VofR ,ruifj/l, 61 r., Nr. 74, RZP, XVII, 54 =, 
Tcgethoff, "Fro"z. Vo/islI/., 11, 212, welter die 1weite dcr J)M,ziollljdXtll NOIll1/(DII von rr:lII= Frh. v. Gandy 
~Iilch /111/01101(0, di1r Gomro(;a,.. In g~lfrcr Dezlchong gchOrl ylellcidll blcrhcr nudl nodi cine EI"%~hlunR' 
der Dfjnrlllopnri!i,fn Amlragatls (Mlrollo\\', 28). 

16 

241 



nam dem altfranzolifm,:n Vel'sl'oman von Robert [e diaj}fe cl'zahlt neuerdings Tegethoff, I, 

30f., nam del' Fan'ung Etienncs, die aum in del' Scafa cek 163af. wiederkehrt, Leeoy de la 
Marme, L' Esprlt de 1105 ai'eux, 127 f. 

Das dem Teufel odeI' einem ande1'11 W den verfdll'iebene Kind ift ein auBerordentlim 

haunger Zug, del' in einer ganzen Reihl' von Marmen wiederkehrt <Bolte:Polivka, II, 329, 
I, 21, 98, II, 526, III, 107,322,465, Chauvin, V, 176, VI, 84, Hemaeandra, 190); geht 1'1' 

vielleimt auf die weitverbl'eitete Opferung der Erftgebul't <Frazer, Gofdel1 Bough, IV, 
171~192) zurUd{? 

53. Der teufIifme Knecht. Nadl dem 36. Kapitel des 5. Burnes des Diafogus 
mimcuforum von Caefarius von Heiftel'bam; r. MOJlmsfatdl1, 115 f., Nr. 97. 

abel' die Verbl'eitung diefer Gefmimte f. Baltes Noten zu Pauli, Nr. 92, weiter 

G. MildJfad{, Hijioria D. Johamtis 'FaufiJ: 1897, CCXLlV6CCLlV, daw]. H. Wolf, Bei~ 

trage zur deutjCbel1 M;ytbofogie, 1852 f., II, 252 f., A, Kaufmann, CarJjadtis von Heijierbacb, 

1862,137, ]. Petfm, Die Gloclle, 1918,71 f., Alf. De COdl, Volksj'age, Vofksfle!oo./ f?Il Vofks~ 

. Drui~ Antwel'p(Cn, 1918, 56f. Ahnlime Gefchimten, wo lich del' Teufel als hilfsreim erweift, 

f. bei Grimm, D. Sagt?ll, Nr. 175, Kirmhof, Wenduft1l1ut6, V, Nr. 247 ~249, Lut6el's 'Ti!Ch~ 
redel1, V, 480f., IV, 682, V, 481, R. Kuhnau, ScJjfefifclje SagC!ll, 1910 f., II, 669 f., Peudcert, 
Scfjfif't}C6e Sagen, 262f. u. 320, G. MilmfaeX, GrJjam1!le/'tc! Auf/atze, 1922, 237, 238. Die 

Verdingung als Knecht gefdliehr, um den Ritter zu verderben: Kohler, II, 613 f., daw Odo 
v. Ceritona bei Hervieux, IV, 369, Klapper, ErzaMul1f1f?1l, 304f., Cato./Ronl, II, 628, F. I-I. 
v. d. Hagen, GesaJJ/JItfafjellteu(?1~ 1850, III, CXXVI, Cato./Rom, III, 537, Nr. 8, 551, Nr. 'H, 
566, Nr, 94; vgl. auch CatofRom, III, 85, Nr. 29 <Et. de Bourbon). 

* 
Die Aufgabe, Lowen~<Tiger:)milch zu holen, begegnet in vielen Varianten des Grind~ 

kopf~ odeI' Goldener:1VIarchens <Bolte:Polivka, III, 94f.), weiter in vie len Faffungen des in 

Indien fehr haungen Marchens von dem SohnI' del' lieben Koniginnen, zb. Kno\v/es, 'Folk: 

< 'Tafes 0./ Kashmi0 45, Maive Stokes, Indian 'FairJl 'Tafes, London, 1880, 178 (Bolte:Polivka, 

III, 433f., Frazer, Gorda! Bough, XI, 138, n.l), fchlieBIiG) in viefen Vel'lionen des oben, 191 

erwahnten Mal'chens von del' treulofen IV1utter oder Smwefter (zuletzt bei M. Boehm und 
F. Spedlt, Ll?ttifch4i'tauifchl? Vofksmarchl?l1, 1924, 51 f. und 325, Nr. 5). 

An ein widltiges Problem, das auch in del' Einfeitung dieCes Bumes geftreifi: worden 

ift, rUhrt die Verwandfchafi: eines jlidi'fmen und eines indifchen Apologs, in denen.die Heilung 

durch UiwenlJ1ilch eine Rolle fpielt. Del' jlidifche, del' in einer Reihe voil Varianten erhalten 

ift (f. L. Seligmann, Parabeli!, L!?fl!?ndl?1l und Gf!danlil?l! aus 'Thalillud UJld MidraJcfj, 1863, 

365, B. Konigsberger in ZVV, VI, 156f., bin Gorion, Bom, III, 293 f.), erzahlt in del' von 

bin Gorion III, 71 f. wiedergegebenen Farr~lIlg, die lich von den ande1'l1 nul' in Nebenfachlidlem 

unterfcheidet: 

Einem erkrankten Perfel'konig erldaren die Arztc, nimts als LOwenmilch konne ihn 
heilen, und fo fdlidtt er feinen Leibarzt zu Konig Salomo mit der Bittc, illm LCiwenmilch 
zu verfchaffen. SaIomos Fe1dhauptmann BenaJa ben JOJada heforgt dies, indem er cineI' 
LOwin zehn Tag-e hintercinander ein Zidtlein zuwlrft und dabei Immcr naher an lie beran. 
tritt, fdllieBlich wil'd lie [0 za.hm, daB cr mit ihr fpielen Itann, er raugt einen Augenblidt 
an ihren Zitzen und kommt mit del' Mildl zurndc. Diere el'h31t der Leibarzt und zieht abo 
Auf clem Wege in die perlifdlc Heimat fl'liumt ilml, wie fcine Korperteile miteinander 
Ilrejten, wer das meiQe VeJ'dienrt an clem Herbeifchalfen del' Mildl habe. Die Furle fagen, 
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lie h~tten fie geholt, die Hande, fie hatten fie genommen, die Augen, lie hatten den Weg 
gewleren, das J-Ierz, ihm fei del' Rat tU danken I die Zunge aber auBert, fie fei das Haupt
gHed, und b'edroht die anderll, w nn fie das nimt anerkennten. Vom Schlafe erwacbt, ziehr 
del' Arzt welter I er rritt vor den Konig, und da Itammelt die Zunge; "Hier Hi die Hunde.. 
mildl.. Is darauf der Arzt zur Hinrlmtung abgeJfihrt wird, bekennen lidl die andern 
Glieder als beliegt, die ZUllge bittet den Henkel'; »Bring mich nom einmal ZUIll Konig«, 
lind nUll fagt del' Al'zt: "Audl die Uhvin nennen wir eine Hundin.« 

Bin Gorion undKiinigsberger !tell en die Gefmichte mit der bekannten Fabel des Menenius 
Agrippa zufammen, von der es unzahfige Varianten gibt; bin Gorion meint iiberdies, die 

"indifme UrqueHe« in einigen Verfen einer Upani~ad gefunden ZlI haben, die er auch, in 

P. DeuBens Oberfetzung, abdrllckt. Hier handelt es IIch aber nur um einen Rangftreit der 

Organe, aus dem fchfieBlim der Odem als Sieger hervorgeht; die Pa'rabel enthalt alfo nul' 
eines der Elemente der jiidifdlen Gefchichte, und nimt einmal das wimtigfte; als diefes miirren 

wir dodl den Gewalt!tl'eich der Zunge erkennen, weshalb denn auch die jiidifche Gefchichte 
mit dem Zitat alls dem Budl del' Spriiche fchlieBt; » Tad und Leben !teht in der Zunge Gewalt.« 

Was abel' in del' Parabel del' Upani~ad fehlt, findet 11m wieder in einer Erzahlung des 

Buches King (iiji siang, einem' im Jahre 515 verfaBten Auszug aus verfchiedenen heiligen 
Smriften der Buddhiften; lie !teht bei Chavannes, 500 contes, III, 207f., Nr. 439. An einer 
andern SteHe (Actes du X![)e cOl1gr. inter11. des oriellta!., I, 5,hne feetion, 99) fagtChavannes, 

fie habe friiher ein einzelnes SlHra gebildet, das noch im dritten Jahrhundert von dem Indo~ 

fkythen Kien ins Chinellfche iibertragen worden fei. 1m WefentHchen erzahlt diefes Sutra; 

E ioem Konige Wei· leu wird zu feiner Heilung Lo\venmild, verorclnet, er verfprimt 
dem, del' ibm cine foldle befchaffen werde, die Halfi:e feines Reidles. E in Armer unter· 
zieht lien del' Aufgabe, auner einem gefmlaenteten Hammel nimmt er fUr dieLOwin nodI 
Illehrel'e Dutzend GefaOe mit Wein mit. Die Uhvin wird bel'aufcht, und er nim.mt Ihr 
Mildl. W ii hrellcl feiner Riidrkehr hat del' Mann ~ nun iii er auf einmal ein Monell -
cinen traum, in dem feine Organe um dell Rang (l;relten; nacbeinander treten die GeHleI' 
der I-fande, der FaBe, del' A ugen, der Ohren auf, fdllieBlich del' del' Zunge, und diefer 
e"ldar t den andern {(urz und bUndig: E uer Leben hang't von mil' ab. « Am nadllien Morgen 
tritt er vor den Konig und fagt; "Hiel' if!: die Uhvcnmildl. « Kaum abel' hat del' Konig 
getl'Unken, fo fagt die Lunge: »Die Mildl 1ft von I(einel' LOwin, fondern von einer E felin .• 
Del' Konig will den Monch binrichten falTen, da erzablt ihm diefer, ohlle daB die Zunge 
widerfprecben wurde, die G efdlichte von feinem T raume. Der Konig glaubt ihm, gibt ihm 
~ ine Tomter ZUI' Gattln, w\V., ufw. I 

Man erkennt leicht, daB zwifchen del' buddhiltifellen und der jiidifchen Gefchichte kein 

nennenswerter Unterfchied befteht; die Tatfache, daB es IIch hie I' wie dart urn das Heilmittel 

del' Lowenmilm, urn den Traum von dem Rangltreit der Organe, urn die Bosheit der Zunge 
und ihre fchlieBliche Selbftbefinnung1) handelt, geniigt, urn die Identitat zu beweifen. Die 

Fabel, wie lie Livius erzahlt, ift wahl agyptifchen Ur[prungs (Maspero in den Etudes igJlp# 
tiennes, 1,260; f. Chauvin III, 34f.); daB fie in den entfprechenden Stiicken del' Upani~aden, 

die den Sieg dem Pral,la, dem Lebensoclem zubilligen, der eins ill: mit dem Atman, mit dem 

erkennenden Selbli, del' Seele (Winternitz, 1,218 f.; Hillebrandt, Aus BraJJma11as u11d Upani# 
saden, 1921, 141 f.), beniitzt worden ware, daran iIt angelichts del' brahmanifchen Spelmlations# 

weife nicht zu denken. Diefe lIns kiinrtlich erfcheinende Trennung der Tatigkeiten und der 

Vel'antwortung hat ihr Gegenftiick in einer wieder von Chavannes (I, 416f. Nr. 145) ver# 

iiffentlidlten Gefchichte des Kieu tsa pijii king, die eine fa !trenge Scheidung zwifchen Kiirper 

und Seele zieht, daB lich die Seele bel clem von ihr verlaffenen, toten Kerper bedankt, daB 

1> Ein andres Ileirpie\ fiir das relbftherrlidle Vorgehen der Zunge findet um bei Somadeva, I. 273: Der 
indirme Vorlaufer un reI's Doktor AllwilTend rmilt rdne Zunge ob ihrerEigenmamtigkeit, rein Wi/l'en geruhmt zu 
haben, 
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er nicht getotet, nid)r gell:ohlen, niemand gekrlin!(t und Ilidlt gelogen habet ja dal~ er nidI\' 
treulos gewefen fei, gerade als halte .er dies alles unabbiingig von ihr tun Ilonnen. Als balte 
er dies ton konJlen, lIun, nach der Lchrc del'S I!llthya-Philofophic hlitte das dicfer Korpel' 
wirklid) tun kOllJlCO und hat cs nul' aus lim fefuft unterfarreJl: dieIc Lehre verglcidl,t zwar dic 
Materic einem uneigenniltzigen Diener, del' von der Seefe fOr fein e Leiltungcn wedel' Dault 
nodI Lohn zu erwarten hat, abel' die Materic wird nimt durch den WllfeJ1 dcr See!e angeregt 
und handelt durmaus felb(r{i ndig. Und djde Lehl'C, die auch die Organe (freilidl die innern) 
wcgw ihrer gronern oder geringem Bedeutung clem Beamtenrtande vCl'ltleicbr, in dem 
irnme.r ciner aber dem andel'll und der Minille.r ubel' allen fi:e.ht - da kann ja WOll! elnma! 
audl cin Rangftreit vol'l(ommen -, wah!t FUr die Art del' Vel'bindung del' ungeiltigen, abel' 
fchopferifchen Matcrie mit der geiftlgen, abel' nidlt fmopferifdlen Seele den Vergleidl des 
Bundnirres zwifchen dem Lahmen und dem Blindw (R. Garue, Die SllfflNfjl}O#Pliifofop/J/l!, 
2. Aull., 19l7, 223f.), den auch die buddhiftifd,e Literatur lumnt <H. Oldenuel'g,13Ufftffjo, 
8. Aufl., 1921, 65) und der (del' Vergleich, nknt nul' die Fabel> iiber die religlofert Schrifien 
del' Juden <r. zb. WOnfche, Der nand'/. 7oflllut/, U,'3, 150, Wnjinro rouoa, 1884,27 f.> fcinen 
Weg nidlt nur zu den Mohammedanern (WlinJche, A ils !sroefsLelJrfjollt'll, IU, 125), fondern 
audl zo den Chrili:el1 gefunden hat (r. Chauvin, La rtiC(!lIjlOfl tiu,ypft'£ulfle ties Mille er {lhf' 

fluits, Srilrrel, 1899,81, St. de Bourbon im G1Io/Ro1ll, 111,84, Nr. 22 ufw.}. Diefe Vel" 
wandtfcharr del' Fabel von dem RangCireit der Organe mit demBiindnis zwifchen dem Lahmen 
und dem Blinden rtdlt fchon Luther fell, del' z\var von dem Gleimnis in dem cl'rten Korinther
brief, 12, 12-27 ausgeht, aber durch die Einfilhrung des bei Paulos nid, t ef\va!lnten Magens 
beweHr, daB er dabei an die Fabel von diefem und den Gfiedel'n denkt, und zur Erlauterung 
die Fabel von dem Labmen und dem Blinden heranzieht, die er au cler griechifd)en Aothofogie 
kennt (7Ijdinu{l!11, V,88f.). 

Sis in die lerzte Konfequenz wird diefe Selbfrandigl(eir deJ' Seefe, die fie befahigt, lIlit 
dem Korper ein Bundnis einzugehen, \vie del' Lahltle mit dem BlindeJl odeI' wie die Zunge 
mit den andem Organel1, in einem haufig vorkommenden Exempel dUl'chgefUbrt, worin 
der Korpel' feiner Seele atfcr[ei VCl'fprechungen mad)!, um fie zu einem Vcrbleibel1 bei ihm 
zu bewegen, Jal(Ol> von Vitry und die andern, die es el'zahlen (f. Boltes Noren zu Pauli, 
Nr. 281) hangen an TraditioneJ1, deren Wurzeln in del' indifd,en Scholallik zu finden lind. 

54. DieSchuhe des T eufds. Nach einem Pl'cdlgtlllarieln Jakobsvon Virry (Greven, 
42f., Nr. 68, Frenken, lZ9f., Nr. 65). ' 

Die zwei iilteCien Verlionen diefer Gefchidlte lind die 48. Fabel der 4al'ie de France 
(Wamke, 164f.) und die 39. Fabel in der von E. Mal! nach ihren widl rigrten Fundorten 
mit L1JG bezeichneteJ1 J¥landfchrifiengruppe (J-iervieux 11, 593f,). Diefe Fabel in LBG 
erzahlt: 

Ein Dieh, der unter cincol WeiBdorn fdllaft, fillder bei feioem Erwadlen neben lidl den 
Teufel, diefel' vel-fpl'idlt il1m jede Unterli:Litzung, und bei Anrufllng [cines Namell$ \Verde 
er uberalllimer fein. T rotzdem eJldlich gefangen und zlir Hinridltung gefuhrt, l'Utt er den 
Teufel an, del' meldet lich: »Ich bin fchon da, fiirmte didi l1icht ... Auf del' Ricbtfi:atte an
gelangt, ruff er 11m Wiedel', und nun el'hii!r er den Rat, Gedu!d zu haben. Als i!lm dann 
derStridl um den Hals ge1egt wird, I'uff er den Teufel zurn drittell Male lind erinne!'t illn 
an den Dornbufdl, den Zeugen ihl'es Bundnirres, del' Teufel aber fagt : »Bis jetzt hair du 
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mit unferer Hilfe gekampfi:; ;etzt wird es hubfch fein zu fehen, was du fUr dim allein 
. ausrichteft.« 

Ebenfo erzahlt Marie, nul' erfetzt lie den Teufel <Satan as) durch eine Hexe <sorciere); 
auch die Erinnerung an den Dornbufch bei dem dritten Rufe fehlt nicht. Die Fabel Mariens 
ift in den MtsaGfe SaGua!i'm desBerekhja ben Natronaj <Barachiae Nikdani Parafjofae vufpriml, 
transl. opera M. Hanel, Prag, 1661,305 f.; Die 'FuaGs/a5efn aes B, 5, N., hg, v, L. Goldfchmidt," 
1921, 88£.) und in mehrern italienifchen Fabelfammlungen bearbeitet worden <K. Warnke, 

Die O!!e!Tel1 aes Efope aer M d. 'Fr" 1900, 38; M, P. Brush, Tlie Isopo Laurel1ziano, 

Columbus, Ohio, 1899, 67). 
Die Erzahlung in LBG ift nach zwei Richtungen hin erweitert worden: 
In der einen Gruppe reicht der Teufel dem Diebe auf dem Wege zum Galgen einen 

Ring, damit er die Smergen befteche, und del' Ring verwandelt lich in einen Strick; fo erzahlt 

das dem auch als Dichter bekannten Johann von Hoveden <t 1272 oder 1275) zugefchriebene 
Specu[;m faicorum <f. Cato/Rom, III, 495, Nr. 203, 384f., Nr. 190; nam einer erft aus dem 
15. Jahrhundert ftammenden Handfchrifi: hat diefes Exempel Knuft, 404f. abgedruckt). Ahnlim 
foil < Cato/Rom, III, 684, Nr. 5) der Dieb nam einem Verfpremen des Teufels in feinem 
Bufen Geld finden, urn den Henker zu beftechen, zieht abel' einen Strick heraus. Wieder in 
einem andern Exempel, das in einem Mf. des 14. Jahrhunderts erhalten ill: <Cato.fRom, III, 
169f., Nr. 3), gibt der Teufel dem Diebe drei Gulden, und die verwandeln lich in Strid,e; 
dazu ftimmt das 45, Exemplo im Conae Lucanor <Knuft, 202f.; Eimendorf, 55 f,; Chauvin, 
II, 160). 

Die andere Gruppe, die mit dem Mariein Jakobs von Vitry beginnt, fUhrt das Motiv 
der verbrauchten Smuhe ein; diefes Motiv benutzt aum das Li5ro ae cantarl?s von Juan 
Ruiz, Erzpriefter von Hita in dem Enxiemp[o aef faaron que fiso carta af aia5fo ae su 

anima, das anfonften zu del' Gruppe des Conde Lucanor gehort <Poetas caste/fanos an~ 

ferlores af sigfo Xv.. Madrid, 1864, 272): Zum erften Male zieht der Dieb einen golden en 
Becher aus dem Buren; er g-ibt ihn dem Alkalden und wird 10sgeialTen. Zum zweiten Male 
zieht er einen langen Strid, hervor, und der wi I'd ihm urn den Hals gelegt. Der Teufellallt 
ihn die Bulle auf feine Schultern ftellen, [pringt abel' dann weg, [0 dall lich del' Dieb erhenkt. 
Die Literatur zu diefer Gruppe verzeimnen Bolte~PoHvka, II, 178f., n. 1 und Knuft, 405. 
Knuft zieht auch ein Predigtmariein aus der Summa Prl?dicantluJIl von Johannes de Bromyard 
heran; dazu vgl. man Bolte zu Pauli, Nr, 87. 

55. See1enverkauf. Nam einer Erzahlung aus dem Bonum universafe de api5us 

von Thomas v. Chantimpre (Cantipratanus), abgedruckt im Magl1um specufum exempforum, 

Douai, 1614, 43f.; f. W. A. van del' Vet, Het 5;e/lliOI?C van Thomas van Cantimpnf elt 

z(ln exeJ11pefm, Haag, 1902,201 f. 
Reidllime Literaturangaben gibt Bolte zu Pauli, Nr. 280. 
Del' Pferdeverkauf war, wie del' Viehverkauf ubel'haupt, in alten Zeit en an al1erlei 

Vorfchritten gebunden, und ftets hatte lim del' Kaufer als rechtmaIliger Belitzer auszuwei[en; 
vgl. hieruber z. B. R. Schmid, Die GefotZi? der Al1ge{!aaG.fen, 2. Aufi., 1858, 619. Ein [ohner 
Beleg war wohl bei dem Pferde del' Zaum, wie aus dem Ausdrucke "Zaumremt« (Grimm, 
D. R., II, 152), abel' aum aus Sprimwortern wie "Der Zaum geht mit dem Pferde« <Wander, 
V, 506) hervorzugehen fmeint. <Die bei Van der Vet a. a. O. und Diiringsfeld, II, 243f. 
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angezogenenSprim\'(Iorter haben hierzu nul' zumTelf ein.eBcziehung.> Aum in rnandlcn andern 

FaO'ungen unfers Miirfcins iff wie in del' de Bienenbumes die red)tlid)(~ Selte untcdl:ridl~n: 

fo heHlt es in delll Specu/illll faiCOrulll, Nr. 203 (= Altd. BI., 11,78 = ih. Wright, A Sufi1cfiolt 

~/ Lnhit Stories, 76: ... sicut mos, cum equus venditur, quod capistnuu transit cum eo, 

sed non lit de eo mentlo .. , und in dem cap.89 del' Cnstioos tf OOCllll/{!I1tOS des KonigsSandlo 
• (Escril. ell prosa nlll. af siOro Xv.. 226): Cuando alguno vende su caballo, su cabestro da 

con el, und bel B. l-iaureau, No/let's el extraits, lII, 341: ... quia emerat equum, de jure 

habuir et mamum, cum enim equus emitur, non oportet forum expl'imi de elllptionc chami. 

An unfer Miirdlen crinnern Bolte. Pollvka, II, 67 bei del' Befpredmug des Marmens 

von dem Gaudeif und siencn Meester, wo del' Zaubedehrling fclnelll Vater vel'bietet, mit 

dem Pferde, in das er lim verwandelt 11at, aum den ZaulII wegzugeben, dasfelbe Motlv 

kOlllmt a)Jm In andern Verbindungen VOl', wozu u. a. Chauvin, V, 150, II. 1, wo aum rmon 
auf unfere Gefmidlte hlngewleJen wlrd, und die kujawlfdH! Sage, ZVv.. XV, tOU. (mit 
Boltes Noten) zu vergleichen waren. 

H. Heine befpricht unfer Marchen nach Luthers 7fJcbreoen <VI, 205) in Deutjcfj(a1t({ 
vis Luther. 

56. Dankbarlteit. Nach del' Compifntio slilOllrnr/s DXelllplOrlIlII bel Hilka, 21 f. 
Zu del' Gerchi.mte des Stoffes ygl. Hertel, Palicntalltra, 371 und, VOl' aIIem zu den 

europ~irmen mittelalterlimen Verlionen, Alf. Hilkas EOay Die WO/u{erllllO (Hiler 7f'emov(!lfo 
in den Milt. 0. Sc6ftf, Gtiff. Vorlisli., XVII. 

E ille auBerordentlich w/mt!ge Bearbeltung des. Motivs von den danftbaren Tieren und 
ihrem ,mcnfcblldlen Gegenfatz hat Chavannes 1906 in den oft zitierten Aalils des 14. arlen. 

taliltenkongrdTes I, 5, 117f. aus dem LIIlII III lsi liillO mitgeteilt und lie dann in feine 

500 Contes, 1, 87f. als Nr. 25 aufgenol1ll1lenl hier Ifi das Marmen an die indifche Flutfage 

gebunden (r. zu diefer R. Andree, Diu 'FflltjaODII, 1091, 16 r., Winternitz, Diu 'F(UI/nOIlIl, 
321 f., desJelbell Gl!jm.o. lilo. LII.( I, l8U., 336f., 478f., Frazer, 'Forli. Lore 0/ lou oro 
7 uji., I, 183 f.): 

An die Stelle Manus ill del' Bodhisattva getreten, an die Stelle des Fili:!tes eine Schild. 
krote, die 111m au Dalll<barl<eit, weil er ihr einmal das l.eben gerette t hat, mitt,eift, es 

. werde eine F lut mit verheerenden Wirkullgen kommen, und ihm den Rat glbt, ein Smiff 
Zll ballen Der Bc;>dhisattva verfHindigt davon den Konig, und del' (aBt alfes auf die Holten 
fchaffen. Als es fo weit ilt, I<ommt die Schlfdkrote wieder, und del' Bodhisattva beftcigt das 
Schiff, lie Imwimmt voraus. Mit ihrer ZulHmmung rettet er eineSdllange lI(1d elne/1 Fuchs, 
trotz Ihrer Mahnung einen Menfchen yom Ertrinf<en. An Iicllel'lll Orte angelangt,bittct ihn 
dieSchildl{rote, die licb ihrer Dankbarkeitspflicbtentledigt hat,um EntlalTullg, und audl Fums 
und Schlange empfehleu licb. Aus Dankbarkeit bJ'ingt del' Fums feincm Retter eiJlen Gold .. 
fmatz, und davon Pordel't der von dem Bodhisattva gel'ettete Menfdl die Hallie, da ihm 
didel', der audl den andel'l1 nUll fo ungliiddimen Menfchen heJfen wiU, nUl' ein Zehntel 
anbietct, zeigt er Ihn den Behorden an und del' Bodhisattva wil'd elngel<et'lcert. Um ihn 
Zll retten, hringt ihm die dankbare Sdlfange ein Hellmittef in den Kerl<er und heiBt d~nn 
den Thronerhen, del' Bodhisattva macbt lim anilelfdlig, iltn zu hei len, und heilt 11m aucb 
wirklicb. EI' erziihlt dem Konlge auf deOen Frage den ganzen Hel'gang, und del' Undank. 
bare wjrd hingerimtet. 

In demfefben J(il1O (Actcs, 1,5, 112f., 500 ConIes, I, 18U., Nr. 49) findet I1ch nodl 
cine andere Verlion, wo fdl0n das Morly von del' Grube vorl<ommt, aus del' mehrcl'e Tiere 

und ein Menfm gel'cttet werden, lie m oben IU unlel'clII 42. Miir~len zitiert. Nirgends erwaitnt 
finde icb aum dic ebenfafls dort genannte Fan'ung Smiefner. Ralltol1s, 310f., die [onlt mehr 
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den Pai\tsmatantr~~Fa[[ungen ahnelt, wahrend das 73. Dschataka (Dutoit, I, 304f., Liiders, 

31Of., Winternitz, II, 104') und 369) die Erinnerung an die Flutfage deutlim bewahrt hat. 

Noch nimt verzeimnet fmeillell weiter folgende Varianten zu rein: Kafhal'atnaliara, 
II,228 f., Nt'. 200, H. Kingscote;NatesaSastri, 11 f. = J. Jacobs, lllaian Tair;y Tales, London, 
1892, 70f. (243 f.) , H. Stumme, ZDMG, XLVIII, 394f. (berberifch aus Marokko), v. Lowis, 

'JiIim, TJollism., 64f. Nr. 18, weiter H. Sachs bei Goetze~Drefmer, VI, 117 f., Nt'. 915 und 
Casalicmio, L' utili? co! aolee, c. II, d. 5, a. 4 (1708, 269f.). F. Ruckerts Gedid1t TJOIt Men.fchen~ 

unaanli una aer Tliil?re Dall/ibarlieifin den Bralimani/chell Erziililullgen < G4 Poet. WerRe, 

1868f., III, 252) beruht auf der Fa[[ung des Kafrfali. 

57. Kaifer und Barin. Nam einer Erzahlung del' englifchen Gesta Romanorum, 
in zwei Faffungen abgedrud,t bei Sidney J. H. Herrtage, Tlie Ear!;y English TJersions, 327f. 

Nam CatojRom, Ill, 215 f. ift in die Gefchid,te die Uiwen~Epifode von dem Verfaffer 

del' engliCmen Lateintexte del' Gesta oder von einem fpatem Bearbeiter, wohl nam del' 

Erzahlung von Androklus <Oefterley, Gesta, Nr. 104 etc.), eingefmoben worden, da lie lim 

nimt in famtlimen Handfmrifien findet. ' 

Wie man lieht, unterfmeidet lim diefe Erzahlung, die in keinet· kontinentalen Fa[[ung 

bekannt Hi:, wefentlim von den videa Mard1en von einer Liebesverbindung eines Mannes 

mit einem weiblichen W den; das nul' zeitweife in Tiel'ge!i:alt auftritt<Benfey, 1,261 f., E, Rohde, 
K[' Schr., II, 212f., A. Lang, Custom ana M;yth, New ed., London, 1904, 76f.); ebenfo fern 

fteht lie abel' aum den andern auftotemili:ifmer Grundlage beruhenden Mard1en <J. G. Frazer, 
Totemism ana Exogam;y, II, 565f., Ill, 60f., 337f., Golaen Bougk IX, 130f.). Hingegen 

zeigt lie, gerade fo wie die Marmen, die fiir den tierifmen Eheteil die Fahigkeit vorfehen, 

menfmlime Geftalt anzunehmen, die Bell:rebungen einer fpatern Zeit als die hunting stage of 

society, lim mit den Erzahlungen von tier~menfchlimen Verbindungen auseinanderzufetzen, 

mit dem Unterfmiede jedom, daB fie das neue Empfinden del' Widernatiirlimkeit zu dem 

Motive dner Handlung macht, die vielleimt als Tragodie des einll: fiir ein gleimwertiges, ja 

fiir ein hoheres Wefen gehaltenen Tiers bezeichnet werden kann. 

Dies fmeint der Grund zu fein, dall die hierher gehiirigen heutigen Volksmarmen del' 

Kulturviilker ziemlid1 allgemein iiber die T rennung del' ungleimen Gatten rafm hinweggehen, 

. um lim dem Smickfal des SprOlllings, des Barenfohns zuzuwenden, del', feiner Abli:ammung 

gemaB, mit un~ oder iibermenfmlid1en Krafien begabt ill:. Leider hat lim aum die Forfmung 

verleiten larren, ahnlime Wege einzufmlagen: fo hat es Fr. Panzer in dem BeotVuifbetitelten 
erll:en Bande feiner Stuaif!n zur germani/chen Sagel1gifchidite (1910), del' fim mit dem Baren~ 

fohnaMarmen befallt, und ebenfo J. A. MacCullom, der in del' Cfiifdliooa oj'Fiction, London, 

1905, 253~278 den Beast~Marriages einen ganzen Abfmnitt widmet, fiir iiberffiiffig gefunden, 

unfer Marmen oder iihnlime aum nur zu erwahnen. Abel' aum W . W undt, del' in dem fiinfien 

Bande del' TJdllierp/;ycholog/e, 3. Auff., 1923, ·155f. das »mythologi[me Tiermarmen« aus~ 

fUhrlim unterfumt, lallt in feiner reim gegliederten Darll:ellung keine Moglimkeit zu, Erzah~ 

lungen, wie die von dem Kaifer und del' Barin, einzufmalten. Auf der erll:en del' drei Stufen, 

die W undt unterfmeidet, find Menfm und Tier einander gleimgeordnet, wahrend die Marmen 

del' zweiten Stufe durm das Merkmal gekennzeimnet find, daB die Verwandlung von Tieren 

1) Winternitz vcrgleicht zu diefem Dschataka das 482. und das 516. / beide kehren bei Chavannes wieder 
(I, 220f., Nr. 58, 178, Nr. 47). 
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in Menfmen eine entfmeidende Rolle fpielr, wodurm lim bereits die zunehm~ndeErkenntnis del' 

Unterfmiede zwifmen Men[m und Tier ausdruckt (179); die dritte Stufe, die Tierwerdung 

des Menfdlen, kommt hier nimt in Betramt. Nun ilt es kIaI', daB die Einftihrung des Ver~ 

wandlungsmotivs nut' Eine Form ilt, lim mit tIberlieferungen vergangener Zeiten, die von 

dner Ehe zwifdH':n M enfm und Tier fpremen, auseinanderzufetzen; eine andere Form wahlen 

jene My then, deren Helden - ihre Nachkommen find ja nom vorhanden - von einem Tiere 

nul' gefaugt find. Daneben gibt es abel' auch nodi, wie unfer F all zeigt, die glatte MWbilligung: 

[chon del' in dem Mythos odeI' dem Marchen Handelnde hat das Bewulltfein, daB er unrecht 

tut oder getan hat. So bietet denn unfer M archen dn Schema, das gewiITermall en den groBen 

Geltalten del' Totem=Zeit ze igt, wie lie es hatten machen foil en, urn VOl' del' Nachw elt beltehen 

zu konnen . Abel' auch die Fahigkeit, lich in einen Menfchen zu verwandeln, die man dem 

Tiere zufchreibt, client nicht immer nul' dem Zwedce, von den Nachkommen einen Makel zu 

nehmen und die Ehe zu erldaren und zu legalifieren, fondern auch del' Ablicht, lie uberfluflig zu 

machen, lie auszufchalten. \"Vieder ilt es ein fogenanntes literarifches Marmen, das, ebenfo 

wie das unferige, als Grundmotiv den WiderwiUen gegen die Verbindung mit dem Tier auf

zeigt : Wolfdietrich erliegt zwar dem ihn urn feine Minne angehenden rauhen \ 'V"eibe, das 

nicht andel'S als ein Bar a uf a((en Vieren gekroch~n kommt, abel' gegen feinen Willen und 

nul' durm einen Zauber, del' ihn zum Tiere herabdruckt, und die Verbindung kommt ridltig 

edt zultande, als aus del' rauhen Els die fchone Sigeminne geworden ilt (Janicke, Dl!ut.fcDes 
Hefdl!116ucIJ, 1866f., III, 213f.). 

In unferm Marchen kommt diefer Widerwille des menfchlichen Gatten durch die Flucht 

zum Ausdruck. Ahnlich gefchieht dies in einem Dschataka <Dutoit, III, 554f., Luders, 53f.), 

wo freilich die Tiernatur del' nach Menfchenliebe verlangenden Unholdin ebenfo wie im Woif: 
dietricJj nul' angedeutet ilt. 

E ine Jal<schiQi, d ie einen Pferdekopf hat, verliebt lidl in cinen Brahmanen und Milt ihn 
in illrer Hollie eingefperrt, indem lie, wenn lie lich enrfernt, cinen Ste.in VOl' die Offnunr 
fdl iebt, N ach zehn Monaten gcbiert lie ihm einen Sohn, und als diefer herangewachfen ilt, 
fperrt lie inn z u dem V ater. 13eide entfTiehen fm fi efilim, und fie [e12t Ihnen nacho A ls lie 
mit ihren Bitten wedel' den Galten, noch den Sohn zu rGilrell vermag, befdlenflt fi e diefen, 
urn ihm durdl die Wert zu helfen, mit einem Zauberfpruch; dann bricht ihr das Herz. 

Diefer Teil des Dsma takas hat eine enge Parallele in einer Erzahlung des tibetanifchen 

KOl1djcfjur <Schiefnel'=Rallton, 228 f. ) : 

B io junger Bra hmane w ird von eioer K.innari <hier natOrlich audl eine Unholdin) in 
eine H ollIe eutfuhrt; foolt fi e weggeht (hier mu~ es wohl . she« !tatt " he heinen), leg t 
fi e VOl' den E ingang elnen Steinb(ock, den er nimt wegwafzen I<a nn . Sie geblert ihm einen 
Sohn, und dld er iibt lith durch tiigllches Heben immer gl'o llerer Lalteu, his er den Block. 
bewalt igen kanu. Beide entAiehcn und gclangen glOcklidl nach Benal'cs. D ie Kjnna ri fchick.t 
ihreOl Sohne cine Wundel'1 au te nadl. 

Niiher fteht un[erm }.1al'dlen ein fyrifches (Prym~Socin, Del' I1l!u:aroJllol!ijcJje Diafelir 

des Tur'A6diI1, II, 261 f.): 

Eine Barin macht einen Stummen zu ihrem Gatten; entfernt lie lich, fo legt lie ihm eine 
Kette lim den Hals. Acht Jahre bleibt er bei ihr. und fie fchenkt ihm - wie in unferm 
M armen - zwei S6hn e und eine Tochter. Endlich loren ihn die Knaben von del' Kette, 
und er entflieht mit ihnen, wahl'end - wi e in un[erm M archen - die T ochter zurtidcbleibt 1). 

') -Ine weiu~re Ehe mit ciner B!irln, der abcr nur cine Todllel' cmrpringl lind "'0 kc:ln~ bdondtrn 
MaOnahmcn nlSllg find, urn die Fludll ttl bewcrklietllsc!lI, finder fieil cbendel'l, 207 f. I-lier iii dalln auf eill mni 
nus del' Blirln elnc Affenmuttcr gcwordcn. Auc.n die Junge .ll.lfln II lmml fi d, cinell IIlenrdllrdltll Gallen, cr ",frd 
Ihr abcr von cineI' Affenprinuffi n abrpenlilg gemadll. In dleru neuen She IWI er nlln Jahre, una rdllleOfld," 
kehrt cr, mit dcr .ll.lfln und tIIil' dem Sohne, den fie 111m gcboren hal, III dlc Wclt :urtldc. Nul' del' Komlk 
hal bel' wlrd dicfe ZwaJlgsche mit cineI' Jl. fffn III ~Inel' pernrd,cn Erzahlung gc rd,Udert, die <hIm!r das Milrdlcn 
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Ehenfo wie del' genotigte Mann der Barin entfIieht, entfIieht die geraubte Frau dem 
Baren: in einem Marchen von der BergftraBe z. B. <J. W. Wolf, Beltrage, II, 67 f.) ubt lich, 
wie in del' Erzahlung des KandjdJur, der Barenfohn, den die Hoh/e verfchlieBenden Stein zu 
heben, fo daB er mit feiner Mutter entrinnen kann. MeW: abel' muB der Bar, damit die Mutter 
mit ihrer Nachkommenfchafi: zuruckkehren kann, fein Leben laITen, manchmal fogar durch die 
Hand des eigenen Sohnes wie in einem avarifchen Marchen (Cosquin, I, 18); hierher gehort 
eineErzahlung einer linghalelifchen Atthaliathli, auf we'lcher Mahliva~nsa, VI, 1#33 <trans I. by 
W. Geiger, London, 1912,51 f.) und, leider die' fur uns wichtigften Zuge auBer acht laITend, 
Dipava1!1sa, IX, 1~4(transl. by H. Oldenburg, London, 1879, 160) beruhen (f. auch W. Geiger, 

Dipliva~nsa und Mahiiva/flSa, 1905, 126 etc.): 
EIne bengalifche K6nigstod,ter, die zur BetrObnis inrer Eltem !!in zuge(fofe Leben 

fUhfr, HUh lich, da prophezeit worden il1-, fie werde lidl mit dem Konig del' Tiere vcr
maillen, von einem Lowen in feine HoMe entfUhren I dort gebiert lie ihm ZwilIinge, einen 
Sohn und eineTochter. Semzehn Jahre alt gc\vorden, fragt lie del' Sohn, warum fein Vater 
andel'S fei a(s fie, und fie erzahlt ihm die Oefchichte. Er fragt: "Warum gehen wir nicht 
weg?«, und lie antwortet: »Deln Vater hat die Hohle mit einem Felfen verfchlo/fen.« Er 
uberzeugt lich, daB er den Fetfen heben kann, und eines Tages, als del' Lowe auf Beute 
ausgezogen ift, entfIieht er mit del' Mutter und del' Schwefter, die er lich auf die Schultern 
gefetzt hat. Die Fluchtlinge gelangen zu einem Vetter der Prinzeflin; diefer kehrt mit ihr 
und den Kindern in die Hauptftadt zuruck und vermahlt lich dort mit ihr. Auf der Suche 
nach feinen Kindern ftreifi: nun der Lowe im Lande umher, fo daB die Bauern ihre Dorfer 
verlaITen. Del' Konig [etzt immer honere 'PreiJe auf den Kopf des Lowen, als der Preis 
3000 GoldfiUcke betragt, meldet lich Sihabahu, der Lowenfohn, bei feinem Grollvater, und 
diefer verfpricht ihm, wenn ihm die Tar gelingc, das Reidt. Sihaba:hu gent xu def Hohle, 
und kaum lieht er den Lowen, fo fchieBt er einen Pfeil auf ihn abo Die Zartlichkeit des 
Lowen fUr [einen Sohn bewirkt, daB del' Pfeil zuruckprallt und zu FliBen des Sohnes nieder~ 
fallt, und das wiederholt lich noch zweimal. Als abel' dann del' Lowe el·grim.mt, wird er 
von dem Pfeile durchbohrt. Sihabahu nimmt den Kopf mit del' Mahne und kehrt in die 
Stadt zuruck, dort wird er, da inzwifchen fein GroBvater geftorben ifi, zum Konige aus~ 
gerufen. 

Neben zahlreichen Marchen gehoren hierher aum die Stammfagen del' Goten und der 
Schweden, wie lie bei Olaus Magnus und Saxo Grammaticus vorliegen, fmlieBlich abel' wohl 
auch Ge[chichten, wie die, die J. Han[en, QgelTen u. Unt/?lfuc6. Z. Ge(cli. do HexeJ1wahl1S, 
1901, 85f. nach einem Traktat des 15. Jahrhllnderts aus dner Schrifi: des lim zweihundert 
Jahre altem Wilhelm von Paris mitteilt: 

In Sach[en raubt ein Bar die Frau eines Ritters und fchleppt lie in feine HohIe, er zeugt 
mit ihr einige Sohne. Diefe bleiben dann, nachdem die Frau ihrem erfi:en Gatten zuruck~ 
gewonnell worden ifi: - wie, wird nicht gefagt - bei diefem und werden [pater ebenfalls 
Ritter I ihre Gelichtel' verraten die Abftammung. 
In diefer Gefchichte haben wir das Gegenfi:uck Zll del' von dem Kaifer lind del' Barin. 

* 
Zu dem Futtem des Menfmen durch das dankbare <odeI' verliebte) Tier vgl. Marx, 

GrledJ. M ., 23£., 57, 121, abel' auch Sulpicius Severus, d. I, C. 9 (Migne, Patro!' fat., XX, 
193), weiter Fr. Ruckert, Hamiisa, 1856, I, 52, Krifi:ian V. Troyes, Y:vain, V. 3438 f., Hart~ 
mann v. d. Aue, [weln, V. 3894f., die Sagen von Heinrich dem Lowen u[w., zu dem Zuge, 
daB der Lowe [einen Gonner aus dem Walde geleitet, Marx, 63f., 69. 

von Se.if al Muliil< del' 1001 Hamt (Chauvin, VII, 64f.) ausCmmtid<t; vgl. R. Levy, 46f. und <ausfuhrlimer) 
Aug. UricreDx, 270F. \V<!irer erCetzen manene Marchen den Ba.-enCohn durm einen Stutenrohn <C. Bo!te,Pollvka, 
11, 300,315), hltr [piefen aber woh! .Dinge mit, die bel Hirtenvolkern nient zu den Seftenheiten gehoren 
(C. Llcbredll, ZIIr VofisR., 22, n.). 
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58. Der G1ll:clistag des WoHes. Nach dem 36. Stude des Romulus Monacensis bei 
Hervieux, II, 284 f. mit T extverbdrerung nach den Varianten der Breslauer Pal'af(elhand~ 
fchrift, die Alf. Hillca in den Befit·. z. 'Fafjef~ fl. SpridJu:ifrkrfit. e/. Mitte!aft. <So A. a. d. 
91. Ja fj/'es fj . d. Sc6feJ GeJf vater!. CUftli/" 1914), 11 mitgeteilt hat, und nadl dem Drucke 
in H. Oefterleys Ausgabevon Steinhawels A/op, 1873,212 1); vgl. auch A. C. Robert, 'Falifes 
imfdites, I, XCVIII f., Grimm, Rein6art 'Fuc/js, 429 f., BI'. Herlet, Beftr. z. GeJdJ. e/. i(fop. 
'Fafje! (Progr. ), 1892, 92f. und die angezogene Schrjft Hilkas, 5. 

Lur Ganze ift das Marlein bearbeitet worden von H. Sachs, Goetze~Drefcher, II, 333f.· 
<f. IV, 263), und auf feiner FaOung bel'uht E uch. Eyering, Pl'ove/,bforulIl cop/a, I, 233 f.; ein~ 
ze!ne T eite kehren wiedel' bei Camel'arius, 373 f. <dec Wolf verfchmaht eingefalzenes Fleifch 
und Sped<, dann von einem Wanderer verlorenes Brot; hiel'auf ift die Fabel von dem Fifchen 
mit dem Schwanze eingefchoben, und zum SchiuB folgt die Epifode mit dem Yom Bauern 
herabgeworfenen Beil), weiter in del' zweiten Ausgabe von Fifcharts 'Ffif66az, 1577, V. 886 
bis 932, Sdmmt{ Dic6tzl11gen, hg. V. H. Kurz, II, 26 f. <Morgenfurz, totes Schaf und krankes 
Pferd verfchmaht, von den zwei Widdern getatet); eine Anfpielung auch fchon in Fifcharts 
V011 S. Dominici . .. 1fnd S. 'Francisci . . . Le/Je11, 1571, V. 1992, Kurz, I, 183. V gl. weiter 
F. S. KrauB, SageJ1 ll. A1d/'dJel1 d. Siid.ffaven, I, if. und v. Lawis, 'Prim. Voflism., 144f. 
(A. Aarne in den 'F'FComm, III, 6f., Nr. 122). 

* 
LU dem Luge des Verfchmahens von geringen Oingen vgl. die 39. Fabel des Abftemius 

<Neve{et, 550f.) mit de\' von Kurz zu Waldis, II, Nr. 71 angegebenen Literatur, Ferner die 
Nachweife Roberts und Regniel's zu La Fontaine, 1. VII, f.4. SchlieBlidl fei noch auf die 
46. Fabel des Abftemius <Nevelet, 553) verwiefen, die in befonders grotesker Weife die 
getaufchte Hoffnung und das ftch daraus ergebende Selbftbefcheiden darftellt: 

Auf dem W ege :zu einer Hochzeit nndet ein Priefter einen Haufen Birnen; trotz feinem 
Hunger iBt er nicilt von ihnen, jil, in feinem Obermute bepifit el' lie. Oas HochwaIfet· eines 

, Baches zwingt ibn ZUI' Rud(keJlr, und nun ill fe in HUllger [0 miichtig geworden, daB er die 
bepiBten Birneo a ufiBt, . . 

Oazu vgl. die Bemerkungen Kurzens zu Waldis, II, Nr. 77 und Ocfterleys zu Wendllll~ 

muth, VII, Nr. 123, weiter Stengelius, De lue/. div., t. IV, c. 14, § 13 = J. P. Langius, 
Democdtus l1oms, ed. II, Ulm, 1689, 68 f., Nr. 23 = Doctae 11l1gae Goude11fr'i JOCOSI: 
Sulzbach, 1710, 6f., M. Somma, Cellto raccol1tJ: 3a ed., Neapel, 1822, 322f., Ferner Ant/jro~ 

pOph;yt<!l'o, VIII,337 und 435 f. und Welfelski, Del' Hod.fc6a Nafteddiit, I, 15 f. und 212, Nr. 29. 
LU dem Ausziehen des Oorns und dem darauffolgenden Huffchlag ift auf die afopifche 

Fabel, Halm, Nr.334 zu verweifen (in der ihr bei Babrios entfpremenden Fabel 122 beltraft 
del' Efel den Wolf auf eine mindel' fd1lnerzhafte, abel' dafiir vie! befchamendere Weife), dann 
auf die F abeln in den verfchiedenen Romulus ~ Texten, Hervieux, II, 769, Nr. 160 (Le Lion 

medecin), weiter - urn allzu langatmige Aufzahlungen zu vermeiden - auf L. Sudre, Les ' 
sources du Romon de Rel1arf., Parjs, 1893, 332f., Bolte;Polivka, Ill, 77, Chauvin, III, 56, 

J. de Vi try, 197, Nr.l52. In derafopifmen Fabel ruft derWolf aus: »Recht gefdlieht mil': 
ich bin ein gelernter Fleifdler, und jetzt habe ich auf einmal den RoBarzt machen wollen! « 
<bd Babrios : » .. . warum habe ich, obwohl ich nichts gelernt habe als das Fleifcherhandwe~k, 
Hinkende beilen wollen ?«); in den Romulus.Faifungen macht ·l1ch der Wolf zum Vorwurf, 
daB el' clem Pferde, gegen feinen Charakter, <lIs Freund und Arzt genaht fei. Unfer Marchen 

') Ober die Oberfetzungen von Steinhowels Bum vgl. Bolte;Polfvka, Ill, 77. 
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hat die Klage edt zufammenfaITend nach del' ganzen Reihe von MHlgefchidcen, die del' Wolf 
erfahren hat; da abel' der Wolf hier Itets bedauert, etwas libernommen zu haben, was er nidlt 
gelernt hat, li:eht die Klage naher der alten Fabel als ihren Ableitung'en. 

LU del' Widder~Epi[ode hatten [chon Robert,'Fables 1m/d., I, CXXV und Grimm, R. 'F., 
CCLXXVI auf den Ka!1f'afj und das Paiits(hatantra verwiefen; Sudre, 337 iibernimmt die[e 
Angaben, weill Ihnen aber nichts hinzuzufUg'en als die falfchc Behauptung', die El'zahlung des 
Ka!1f'ah, wo es lich urn einenSchakal (Fudls) handelt, del' aus Blutgier zwifchen zwei kan:pfe~de 
Widder tritt und folchermallen umkommt, habe in Europa, nachdem der Schakal durch den 
Wolf und die Biutgier durch das Motiv des Schiedsrichteramtes erfetzt worden fd, "un grand 
nombre des variantes«. V gl. Oesterley zu Wendunmuth, VII, Nr. 34, Chauvin, II, 87, 
Nr. 22B undIII, 75, Hertel, Tantralih;ya;yilia, I, 129 zu II, 18, abel' auch einein das 481. Dscha~ 
taka eingefchachtelte Gefchichte (Dutoit, IV, 300 f., Liiders, 93) und das 324. Dschataka (Dutoit, 
III, 94.f., Liiders, 308f., Winternitz, II, 108) [amt fdner chinelifdlen FaITung bei Chavannes, 
II, 296, Nr. 346. 

LU dem MeITelingen des W olfes vgl. Sudre, 242 f., Bolte~Polivka, II, 206 f" Dahnhardt, 
IV, 233f, undAd. Graf, Die Gnll1dfagen des Reinelie 'Fuchs, He/linki, 1920(= 'F'FComm., 
Nr. 38) 89f, 

59. Brandftittung. Nach Konrad Derrers Gefchichtenbuch, Nr. 4, a. a. O. 102. 

LU del' Brandltiftung durch Tiere vgl. Dschataka 140 (I, 519f.), Dsdlataka 404 (III, 
384f., Chavannes II, 412f., Nr. 387, Schiefner~ Rallton, 350f., Nr. 43), Benfey, II, 346f. 
(1,.50lf., II, 549, Hertel, Tal1tralih;ya;yilia, I, 130), St. Julien, Les Avadanas, I, 135f. Nr. 33 
(= Chavannes, III, 145), W. S. Clouston, Booli 0./ SindiDad; 27 f. (222, Chauvin, VIII, 74), 
J. Hinton Knowles, A Dietiol1ar;y 0./ Kashmiri ProverDs and Sa;yil1gs, Bombay, 1885,37. 
Ais Nebenmotiv begegnet lie in dner Reihe von Schwankeri, iiber die Bolte in del' Z/}/}, 

XXVII, 135~141 gehandelt hat. 

Auch das klaflifche Altertum hatte abel' derartige Gefdlichten. So erzahlt die 11. Fabel 
von Babrios: 

E in M ann bindet einern p uchre, urn lim an ihm wegen des Schadens zu rachen, den er 
ihm in reinen W einberg-en Ulld Garten angetanhat, brennendes Werg an den Schwanz. 
E in G Olt abel' leiter den FudlS in die Felder [eines Peinigers, und delTen ganze Ernte 
verbrennt. »Und nich r befuch te Demeter fcine Tenne.« 

Ahnlich berichtet Ovid, 'Fastl~ IV, 680f.: 

Tn Carreoli in Latium hat ein Kind einem Fuchfe, um ihn zu firafen, brennendes Wer&' 
all den Sdlwanz gebunden, ufw. Die Erinnerung an die damalige Vernichnmg de.r E rnre 
wil'd alljah.rlim bei den Cerealien durch die Hatz von Fumfen &egangen, denen man 
Feuerbl'iind t; auf den Riideen bindet. 

V gl. den Thf! Com=spirit as a 'Fox betitelten Abfdlllitt in Feazers Gorden Bough, 
VII, 296 f., wo auch auf Samfons Rache an den Philili:ern (Richter, 15,4) hingewiefen wird, 

60. Abt und Schafer. Nadl Konrad Derrer, 104, Nr. 10 mit Beniitzung del' bei 
Bolte~PoHvka, III. 220 gegebenen Ubufetzung, 

V gl. Bolte=Polivka, III, 214~233 und Walter Anderfon, Kai{el' lind Ah ('F'FComm., 
Nt'. 42), Hellinki, 1923. 
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61. Das F1eifdtpfand.. Nam dem bei Th. Wright, A SefectioJ[ 0./ Lattil Stories, 
114f. gegebenen Texte, del' auf zwei HandCmriften del' Gesta Rom. (Cato./Rom, III, 214, 

Nr. 48 und205, Nr. 48) beruht; f. Weffelski, Monebsfatein, 172f. und 248f. und Chauvin, 

VIII,200f. 
Genau fo wie unfere FalTung el'zahlt Herrtage, Nr. 40 (Cato./Rom, III, 254), wahrend 

Did" Nr. 168 und Oesterley, Nr. 195 fiatt Virgil einen namenlofen Philofophen haben, del' 

ded: verliebten Jungling das Geheimnis feines Sdllafes verrat. Ganz ausgefallen ifi diefer 

Weife in del' Fallung des Dofopatnos (zit. Ausg. 63f.), wo dem Liebenden ein Zufall hilft, 

an das Ziel feiner Wunfme zu gelangen. Diefe Erzahlung Hi um etwa einhundertfUnfzig 

Jahre alter als del' bis jetzt altestbekannte Text del' Gesta, del' in dem Jahre 1342 nieder~ 

geCmrieben ifi; immerhin aber fmeinen diefe die Tradition treuer bewahrt zu haben als del' 

Monm von Haute~Seille, del' in jeder Zeile literarifme Ambitionen ven'at. Dazu fiimmt auch. 

daB er im Gegenfatze zu der Ubung des Marmens, das lim begnugt, die Bosheit eines MenCchen 
einfam feltzufiellen, ohne lange nam Grunden zu fumen, fUr den Geldgeber einen AnlaB 

konfiruiert, daB er das Fleifmpfand verlangt und auf ihm befieht: diefer Geldgeber ill: nam~ 

lim bei ihm ein reimer Leibeigener (servus), dem del' Jlingling einmal im Zorn einen Fur; 
abgehauen hat. 

DaB del' eigentlidle Kern del' Erzahlung eine Remtsfage Hi, die den Sieg del' Aequitas 
uber das Jus strictum, angewandt an dem Gefetze del' zwolf Tafeln, darll:ellt, ill: feit den 
Darlegungen Karl Simrod,s, 0Id{en des S5afiejpear<', 1831, III, 193f., 2. Auf!. 1872, 1,221 f., 

die lim auf die Autoritat Jacob Grimms filitzen konnten, ni~t mehr ernll:lim bell:ritten worden 

(G. Huet in del' RT~ XXIV, 310£.). Da ill: es nun merkwurdig, daB lim der Dofopatlios 
mit del' gluddimen, freiliffi dem Remtsll:andpunkt Gewalt antuenden Lofung, del' Glaubiger 

durfe bei dem Ausfmneiden des Fleifmes kein Blut vergiefien, nimt zufrieden gibt, fondern 

den Rimter die zweite Forderung Il:ellen laBt, es durfe aum nidlt mehr und nimt weniger 

als das vereinbarte Gewimt genommen werden, was dem Zwolftafelgefetze, das ausdruddim 

fagt, auf etwas mehr odeI' wenis'el' komme es nimt an, geradezu widerfprimt. Da aum die 

als eine del' Qgellen fUr den Merdiant 0./ f)el1ice geltende Novelle in dem PecoroJte Gio~ 
vanni Fiorentinos, die lim anfonften von del' FalTung des Dofopatnos wefentliffi unterfmeidet 

- lie fUhrt als Geldverleiher einen Juden ein -, diefes zwei Vorfchrifien aufftellende UrteH 

hat, fmeint an del' alten Erzahlung fruhzeitig Kritik geubt worden zu fein. DaB es lim abel' 

urfprunglim nur um d8S Vel' bot, Blut zu vergieBen, gehandelt hat, geht wohl aus einem Marlein 

hervor, in dem del' Smuldnel' VOl' del' Exekution fein Blut verkauft; es findet lim fchon in eine!" 

Handfmrift aus del' erfien Ha!fi:e des 14. Jahrhunderts (CatofR01Jl, III, 161, Nr. 63; f. Ferner 

ebendort, 168, Nr. 21 und Simrod" I, 240f.). 

In del' Form, wo dem Glaubiger verboten wird, audl nur ein Qgentdlen FleiCm mehr 

odeI' weniger als fiipuliert zu fmneiden, hat das Marlein Eingang gefunden in den 1493 

gedrumten Meiltergefang von Kaljer Karls Redit(K. Goedeke, Grtl11drijJ. 2. Auf!., I, 309f.; 

f. die Bearbeitung Fl'. Rumerts bei L. Hirfdlbel'g, RllcJielf.Nadife/e, 1910f., II, 4f.), und diefe 

Faffung, in del' die Same mit dem Fleifmpfand nul' einer von mehrern Remtshandeln Hi und 

die - in ihrer Gefamtheit - eine Pal'allele zu den Erzahlungen bildet, die oben zu unferm 

40. Marmen erwahnt worden lind, hat Benfey verleitet, flir einen orientalifmen (buddhHHfmen) 

Urfprung aum del' Teilgefmicilte von dem Fleifchpfand aufzutreten, die er freilim nur in einer 

ganz jungen mohammedanifm~indiCmen Faffung diefer kompilatorifmen Erzahfungen nam~ 
weifen konnte. Simrom hat (I, 227 f.) Benfeys Behauptungen entkraftet, und diefe Darlegungen 
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haben von ihrer Beweiskrafi: nimts verloren, obwohl feither nom zwei perlifche Varianten 
bekannt geworden lind, wo del' Remtsfall des Fleifmpfandes zufammen mit andern durch 
Urteile nam del' \Y/ eire Smemjakas entfmieden wird; lie ltehen bei Nosherwanji Kllka, 229 f. 

und nadl einem 1869 in Tiibris erfchienenen Blld1e bei G. L. Leszczynski, Hilia;yat, 1918, 

81 f. (hier ltimmt die Einleitllng zu J. Malcolm, Slief.Des o/Persia, I, 99f.). Dall die Smnul're 

i>n Gladwin's Persian Moonshee nidit als Beweis fUr die orienta!ifd1e Herkunit herangezogen 
werden kann, hat ebenfalls fchon Simrock (I, 319) dargetan; heute Hillt lim fefHiellen, dall eine 

grolle Zahl diefer 76 Gefmichten aus europaifmen ,Qyellen Itammt, und gerade diefe hat in 

Europa eine liattlime Anzahl von Vorgangerinnen. 

Die Reihe beginnt ' mit den Divel's propos memorab!es von Gilles Corrozet, Paris, 
1556,62a: 

In Konftall t inopel borg't ein Jude einem Chrill:f:n 500 Du(mtell unter del' Bedingung, 
daB el' ihm anfhltt der Zin[en (pourl'usure}amVerfa((ragezwei Unzen FfeJfebesaus irgend
einem Korperteile fdlneiden durfe. Der ehril! bezah(r pilnktlieb, weigert fieb abe!', das 
Fleifch herzugeben. Del' Jude ziciert ihn vor den Suttan, und diefer heillt den Juden, die 
zwei Unzcn hel'aU5ZUfchneiaen, bei Todesrtrafe abet· habe er lidl zu hilren, meltr odeI' 
:wenigel' zu fdllleiden. Daraofhin [pricht der Jude den Chrillen feiner VerpflidJtung fedig. 

Dide FalTung ift in eine ganze Reihe von Buebern del' verfeniedenlten Art unverandert 
oder in aberfetzung ubergegangen; beifpielsweife feien genannt: 'Facecies el motz su.6ti!z, 

Lyon, 1559, 38a, 7'firesordes recreations (1611), Douay, 1616,27, Favoral,Les conks ef 

discoul's ./acetieux, Paris, 1615, 90, L. Garon, Le Cfiasse~enl1u;y (1628), Paris, 1641,52 

Rogel' Bontemps, Cologne, 1670, 337, M. Baraton, Poesies divers, Paris, 1705, 109, Bi.6!io~ 

tfieque amusante, Paris, 1753, 286, Amusement curieux, Rouen, 1787, 155 f Th. Zwinger, 
Tfieatrum fiumal1ae vitae, Bafe1,1586, VII, 1913 (wohl auen febon in den fruhern Ausgaben); 

Zinkgref, Apopfilfiegmata, II, (1631), Amft'erdam, 1653,93, ChI'. Lehmann, Exifium mefal'l~ 

mofiae (1643), Strallburg, 1669,245, J. P. de Memel, Neu"verlJ1e6rt~ und Gugli'le Anmut61[;e 

!ufir[;e Gefe!!fmafi (1656), Zippel~Zerblt, 1701, 303, C. A. M. v. W., NeuaujIgebutzter, 

KurtzUJeTir[;er Zl?itverlrei.6eJ~ 1685, 107, an Jefuiten~Literatur lind zu nennen M. Delrius, 
Disquisitiones magicae (1573), Venedig, 1605, II, 106, Jac. Pontanus, Attica .6effaria (1615), 

Frankfurt, 1644, 368 (= Gauael'lfius Jocosus, 1710,22), Engelgrave, Lux eval1gefr'ca, I, 

651, Casalicmio, L' utlfe co! doke, c. II, d, 5, a. 9, zit. Ausg. 275, Scipio Glareano (= Angelico 

Aprosio), La Gr!ffaia, 1668, 206, M. Somma, Cento raccontJ: race. 91, zit. Ausg. 226 f. 

Ganz fUr lien Iteht W. Butner, Epitome HistoriaJ'Um, 1576, 411 a, wo die Gefeniente in Prag 

lokalifiert ilt und der Jude Ben Seblomo heiBt. 

abel' ein galifenes, ein bosnifebes und ein f10venifebes Mareben, in denen das ShylocK= 

Motiv famt dem Eintreten der Gattin fUr den Smuldner verarbeitet ilt, vgl. Kohler, I, 211 f.; 
hierher gehorige norwegifene Mareben erwahnt Reidar Th. ChrHHanfen in den 'F'FCoJ/tiJI., 

Nt'. 40, 31, Nr. 890. Des wei tern Lind duren Veroffentlichungen del' Wiener Akademie vier 

fUdarabifene Texte bekannt geworden (Z l/V, XVI, 458, XVII, 339, XXI, 195), und dies hat 

den AniaB geboten, die alte Frage, ob die Urerzahlung orientalifeber oder europaifener Her~ 

kunit ilt, neuerdings aufzuwerfen (N. Rhodokanalcis in del' ZDMG, LXI, 495), freilien ohne 

Erfolg. * 
Zu dem SdJlafzettel - in del' Verfion des Do!opatfios ift es die Feder einer Naenteufe, 

nocturne strigis penna, woraus del' alte deutfene aberfetzer (Aftd:Bf., I, 143~148) »vedern 

von den wylden rlldlen luten« und dnes »wylden mannes« gemadlt hat I) -, dem Seblafdorn, 

I) r. obell S. 217. 
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del' Sdllafnadel ufw" vg!. Kohler bei Oonzenbadl, 1I,209, Z[)f), VI, 62 und Kf. Sc6r" 
1,261, Bolte, Z[)f), XXI, 16Zf" Bolte~PoHvka, II, 346, n, 1 und vorher, weiter Celio Male~ 

spini, Ducento lIov?([e, Venetia, 1609, II, 9b, Beha1'y Day, 'Fofli~Tafes 0./ Bellga!; 81£., 
251 f. , Knowles, 'Fofli:Tafes o/Kashmir, 199. 

Zu clem Motiv des verfffi!afenen Liebesgenurfes vgl. auIlel' den eben zitiel'ten Nam~ 

weifen Boltes Chauvin, V, 145, n. 1, VI, 122, H. Morlini Nove([ae, Paris, 1855, 148 (in nov, 

76), Z[)f), XV, 325 (kurdifm), XVIII, 169 (in einem von Hertelubertl'agenen kafffimirifmen 

Volksroman), endliffi Chavannes, III, 29;H., Nr. 492 und eine Ballade in W. Scotts Min~ 

/tre!Jjt (Child, Nr. 43), dcutfdJ von WilfibaldA!exis, IV, 170, W. Gerhard, 146,H. Ludeke, 231. 

62. Bauernfd:i1aubeit. NadJ dem 19, Exemplum del' D/scipli'l1a cfericafisvon Petrus 

Alfonsi,hg. v.A. Hilka undW.Soderhje!m, 1911, Kl. Ausg. 29,01'. Ausg.27; Chauvin,IX, 28. 

Angefi<hts des riefigen Materials, das zu diefem M iirlein vorliegt, fei auf die Angabe 

von cinzelncn Fundortea verzidJtet; LiteraturzufGlmmenlteflungen geben auller den von 

Chauvin Oenannten Chr. Waas, Die (2ye([en der Be(/piefe BOf/ers, 1897 (DW'.), 55 f., 
S. Singer, Schweizer lvJci'rclien, l. FOl'tfetzung, 1906, 90r, A WeO'e!ski im Ellphol'ioll, XV, 
11. Erwiihnt fei nur nodJ eine Erzahlung des Tofdot/j Jifchu, die unmittelbar .der oben a!s 

Nr. 22 wiedergegeb nell folgt: 
So kamen fie denn in die Hel'l)erge, und ]efus fragte den Wirt: :tIft etwas zu elIen da 

fur diefe?« Del' Wirr anrwortete: liEs if[ nichts ubrig als ein gebratenes Gansdlen.« JeJus 
nallm die Gans und brachte lie Ihnen und fagte: . Diefe G ans if!: zu Ide!n, als daft Ge von 
dreien gegeITen werden follte, gehcn wir darull1 fd\!afen, lind weI' von llns den bellen 
Traum haben wird, del' wird die Galls a llein eWen. « Und lie leg-teo (jm nieder. 

Mitten in del' Nad\t abel' fl:and Judas auf {lnd vel'zehr te die Gans. Und am Morgen, 
als lie a ile auFrtanden, fagte Petl'us: ,,1m babe getriiumt, ich faBe auf dem Sitze desSohnes 
von Golt Schaddai.« Und Je[us faste: 1I 1c:b bin jener Soon des Goltes Sd\addal, unci idl 
triiuOlte, clu fitzert neben mil', und fo iibertrilft Olein TI'aum den deinigen, UJld deshafb 
winl es an mil' fein, dIe Gans zu verzehl'cn. « Schlie6fich fagte Judas: . lch habe im Traum 
die Gans felber gegelIen. 

Und Jefus fumte die Gans, abel' vergeblich,. denn Judas halte fie vel'zehrt. 

Vgl. dazu S. Krauf'l, Dos Lrrnqll Jtifil, 1902,162, der ebenfo wie R. Clemens, V,92 
die Qyelle nimt kennt und daher die Erzahlung als eine Nachahmung del' Oe[michte von der 

wunderbaren Speifung bei Matthaus, 14, 15 anfpridJt. 

63. Die T eHung. NadJ dem 43. Exempel Juan Manuels, Knuft, 188 f., Eichendorlf, 

143£./ vgl. Chauvin, II, 159. 

Eine umfaITende UnterfudJung des M armens geben Bolte und PoHvka, III, 355~363; 

daw waren nodI zu nennen North Indian Notes and Q;jeri(!s, Allahabad, 1891 f., II, 63 
lInd der 196. der BlIadem~SdJwanke von Mehmed Tevfiq (Th. Menze! in den Bdtr. z. J(enf/t~ 

11IS d. Oriellts, IX, 145 f.); zu den hierher gehorigen Tiermarchen vgl. Dahnhardt, III, 39f., 

69f., 229, n, 2" weiter v, Lowis 'F/ltl1. [)ofksm" 140, Nr. 43 und FrobeniLIs, Atfanfts, III, 

33, Nr. 13. 

64. Die fieben S<hwanc. NGlm del' Erzahlung des fiebenten Weifen imDo(opatnos, 
hg. v. Hilka, 80f., Affd. Bf, I, 128f,; r. Clouston, Booli oj'Sind/fiiie!; 372£. LInd Chauvin, 

VIII,206f. 
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V gf. Bolte#Pollvka, I, 432 f., weiter Tegethoff, I, 5U. und 308 f. und (wer Anhanger 
del' Freudfchen Schule ifi) O. Rank, Die Lohengril1.fage, 1911, 65 f. 

65. Lange Jahre - ein AugenbHm. Nam der 21. del' Nov.elTe aJzticbe in GlTal~ 
teruzzis Text; r. D'Ancona, Stlldj~ II, lOU. 

Oher diefe Erzahlungsgruppe, die im Gegenfatze zu einer and ern, wo ein langeI' Zeit~ 
raum als eine kurze Spanne Zeit empfunden \Vird - z. B. die Marlein von dem Monme, del' 
dreihundert Jahre lang dem Sange eines Vogleins laufchte -, EreigniITe eines Menfchenalters 
in einen Augenblidc zufammendrlimt, haben auBer Chauvin (II, 151, IV, 144, VII, 105 f. 
und VIII, 113 f.) gehandelt A. WeITelowsky in fdner Ausgabe des Paraaiso aegfi' AfDerl1~ 
Bologna, 1867,1, p. 2, 263f., Kohler zu Isfenazli A£'velltd'rt~ II, 167 f., 20U., E. S. Hartland, 
Tile Scfl?J1ce o.f 'FiJiI'd' Tafes, London, 1891, 224f., A. Graf, Mift~ f£'gUl?J1de, II, 263 f., 285, 
Kohler, II, 21Of., Knuli:, Conae Lucanor, 331 f., A. Borgeld in del' Tijdfi6rift 1.Joor Jreaerf. 
taaf~ ell fetterli., XXVI, 145~203 . 

Nicht erwahnt lind nom F. M. Klinger, Ge.fchicbte Gia.fars, II, c. 1=19 (Siimmtf Werlie, 
1842, V, 51=120), asm Smirwalli, Na.f6at afjamaJ! bei Refmer, 256f., R. Levy, The Thl'{?£, 
Dervishes, 158£., bin Gorion, Born, V, 223 f. , weiter Cato.fRom, III, 83, Nr. 7 (Etienne de 
Bourbon), 94, Nr. 19, 416, Nr. 19, 536, Nr. 3, Haureau, IV, 245, Konr. Derrer, 108, Nr. 19 
Michel Menot bei J. Neve, 17 f. und Konrad Celtes, 'Fun.f Bucher Epigramme, hg. v. H. Hart: 
felder, 1881,32, Nr. 44 (die zwei letztgenannten von Albertus Magnus) und Oratio Tosca= 
nella, I Mottl~ fe .facelie, arglltie, Durie, Venetia, 1561, 65 a f. 

66. Der G1auDe verfetzt Berge. Nam einem bisher nimtveroffentlichten Marlein 
del' Handfchrift Haded' 3244 des Britifdlen Mllfeums (84a), die noch aus del' erli:en Halfi:e 

des 13. Jahrhunderts fiammt (f. Caio.fRom, III, 457 f.). 
Die bekannteli:e, weil am meili:en zitierte Pal'allele zu diefer Gefmimte, die, wie Edw. 

B. Tylor, wahl mit Remt, bemerkt (Primitive Culture, I, 368, Deutfche AlIsg., I, 401), eine 
Pragmatifation jener Metapher des Evangeliums darfiellt, die den Glauben Berge verfetzen 
lallt, ili: die bei Marco Polo (Ausg. des fogen. Mif/one, Venezia, 1829, I, 27 f., c. 19). Del' 
venezianifche Weltreifende, del' fein Werlc 1297 in dem Gefangnis von Genua einem Leidens= 
gefahrten in die Feder diktiert hat, erzahlt, fa wie unfer Text, von einem frommen SdlUlier, 
del' lim gemall dem Spruch des Evangeliums beide Augen 1) ausgeltochen hat; auch bei ihm 
folgt del' Herrfmer, indem el' die buchltablime Erfullung del' andern Evangeliumftelle ver# 
langt, fremdem Rate, abel' er ift leein farazenifchel' Flidi: fchlechthin mehr, fondern del' Chalif 

" von Bagdad, und er bekehrt lich nach diefem Wunder zum Chrili:englauben. Ubel'dies iii: die 
Gefmichte in dem Jahre 12£5 fixiert. 

Aum Vincentius von Beauvais, del' etwa 1264 verftorbene Berater Konig Ludwig IX., 
del' in grail em Malle arabifche Schl'iftlteller beniitzt hat, gibt in [einer FaITung im Specufum 
historiafe, 1II, 11 (Bi.6/i'otlieca mU1Idi~ Douai,1624, IV, 1808) das Jahr 1225 an: Del' Herrfmer 
ilt ein Konig del' Tataren, Caliphus mit Namen; der Schulter ili: einaugig, abel' daB er lich 
das eine Auge felbli: ausgeriITen oder ausgeltochen hatte, wird nicht behauptet. 

Zwifchen diefer Erzahlung des franzolifchen Polyhiftors und del' un[erigen Iiegen nod) 

') III alldern Handfchrilten von Marco Polos Reifebefef>reibung liicht er fief> nur ein Auge aus. 
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mehl'el'e Beal'beitungen. Die anfcheinend altelte Iteht in del' Handfmrifi: Al'undef 231 des 

Bl'itirchen lvIufeums, enthaltend eine Sammfung- von Pl'edigten, derm Vel'faITer allefamt Val' 

1250 verltorbcn lind (Cato./Rom, III, 57f.), fa daB lie, wcnn nimt andere Gr(inde dagegen 

fpradlen,altel' rein ki:innte, als die del' Handfmrifi: Harfe;y 3244. DieFaITungvon Anmdef231, 
I, 36a, die ebenfa11s nom nimt vel'i:iffenttimt iJ1, lautet in Ubel'fetzung: 

Ein Bifdlof wurde von Heiden gefan gen gCllOOllDen, und urn lid. zu llberzeugen, ob 
er in feinem Glauben voll!<ommen rei, befah!en Ii il1m, in dem Namen fcines Gottes einen 
Berg wegzubewegcn. Da el' zaude.·te und fagte: lI lm werde Gatt nlmt verfucbenc, fagten 
lie zu Ihm: ,. Du hart al[o einen geringen Glauben an deinen Gott, wenn du nidit einma! 
einen Glauhen von def GrOBe eines Senfl<orns hali. « Und fie bedrohten ihn mit dem Tode. 
wenn er das nlchl tue. Das horte ein Knabe, del' 111m dlente, lind del' fagte, von del' Kraft 
des Glaubens entOam mt: lO l.di werde ihn in dem Nalll,en Jefu Chrilii wegbewegen.c Und 
varden Augen alief he\vegte er den Berg weg, und voller V erwunderung nahmen lie 
den Glauben an. 

Wegen del' gleiebartigen Einleitung folge das Marlein del' Compifatio sinflufaris exem= 
pfol'uni (Tours, 162a f.): 

E in (andereI') Heide halte Cbriliell im Kerker lind eillen lIallen Berg, der [einem Lande 
ullbequem wal', und fa fagte er zu den Cl,rilien: »Eucr Glaube (agt, daB wenn ihr einen 
Glauben habr wie ein Senfkorll, und ihr faget diefem Berge: Begib dim ins Meer, fo 
wird er lim dorthin begeben. Sdialft ihr a[fo diefen Berg nimt weg, fa m!llh ihr allefamt 
fterben ... Da rief del' BiIdlof, der mit Ihnen war und Ihnen im Kerker die Beimte horte, 
einen einaugigen Smulier, einen reinen, heil igen und lungfraulidlCll Mann, und febidlte 
ihn mit dem Heiden zu dem Berge, und cler Sdlll.rter ragte, del' Berg folie lidl ins Meer 
heben, und del' Berg tat es. 

Niebt gar fang VOl' feinem 1261 erfolgten Tode fmeint Etienne de Bourbon feine Parallele 
niedergefdlrieben odeI' die letzte Hand an ihren Text gelegt zu haben; er hat die Gefebiebte 

(Anecdotes historiques, 282f., Nr. 332) von einem Grollen (a quod am magno) gehort. Del' 

Herrfeber iJ1 dureb einen rector odeI' judex del' Heiden erfetzt. Del' W undertater iii: ein Smmied, 

del' mit feinem Hammer an den Be\'g fmlagt, und diefer wandert, wie ihm befoh[ell, ins Meer. 

Etwa das g[eime erzahlt die alls dem Ende des 13. Jahrhunderts ftammende Handfmrifi: 

Ro;yaf 7 D. I des Britifmen Mufeums, 63 a, und didel' Text iii: in das John von Hoveden 

zugefebriebene Specufum faicorum iibergegangen (Cato./Ro1Jl, III, 479, Nr. 13 und 390, 
Nr. 290): in diefen zwei FaITungen ftehen de\' Sultan lind feine Hi:iflinge auf dem Berge, de\' 

ins Meer ftiirzt. 

Ein neues Moment ftihrt ein Predigtexempel eines fonlt unbekannten Magifters lind 

Monmes Gaudrin ein, das B. Haureau, IV, 48f. nam dem aum dem 13. Jahrhundert ange6 

horenden Mf. 14952 der Parlfer Bibliotheque nationale abgedl'umt hat mit dem Bemerken, 

dall in einer andern Parifer Handfmrifi: diefelbe Gefebiebte ein ebenfo unbekannter Prediger, 

Lukas mit Namell, fait mit demfelben W ortlaut el'ziihlt. Diefer Galldrin berurr lim auf eine 

fmrifi:lime Qgelle: 

»Man Heft, daB ein bei Babylon wohnender Jude, wei! er <{en Chrifien fmaden \Vollte, 
jenem Sultan erziih[t hat . . . " Es folgt die Stelle aus dem E valljeLium des Matthaus, 
dann del' Befehl des Sultans. Del' Patriarm VOn Jerufa lem ordnet Fali:en und Gebete an. 
Das Wunder tut wieder ein Sdmlier, der lim einft beide Augen ob des ArgernHres, aas 
lie ihm gaben, ausgerirren hat, und der Berg bewegt lidl auf die Stadt Babylon zu . In ihrer 
Angrt VOl' der Vernicbtullg der Stadt bitten oerSulran und die Sarazenen, den Bergzuruck
zurufen, und der Seburter willf\lhrt diefer Bitte. 

Wir haben alfo im 13. Jahrhundel't im Ganzen ncon Verlionen. Da lieb davon zwei als 
Naebahmungen von Etiennes FaITun&, (odeI' als Ableitungen einer allen dreien gemeinfamen 

Qgelle> herausgertellt haben, verbleiben nom lieben. Diere tarren lieb, indem man angelimts 
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<fer gemcinfam en Jahreszahl und des gemcinfanien Vorkommens des Chalifentitels bei 
Marco Polo und bei Vincenti us, obwohl inn die fer als Namen gebraucht, fur diefe beiden 
Vedionen elnen gemeinIalllen Urfprung annimmt, auf fechs vermindern. Fur diefe erhalten 

wir folgendes Sdlema: 
1. Unfere Erzahlung (Mf. HarfeJl 3244): Alexandrien. Einaugiger Schulter. 
2. Gaudrin: Babylon=Jerufalem. ]udifcher Ratgeber. Augenlofer Schulter. 

3. Vincenti us und Marco Polo: Chalif. Augenlofer Schulter. 

4. Etienne de Bourbon etc.: Heiden. Schmied. 

5. Mf. Arundd 231: Birchof in heidnifcher Gefangenfchafi. Knabe. 

6. C01llplfatio si1lD. gx. : Bifdlof in heidnifcher Gefangenfdlaft. Einiiugiger Schulter. 

Welche von diefen Gefdlidlten gibt nun die Urform wieder? odeI' wie hat diefe erziihlt? 

Stammt fie aLlS elner del' Gcgendeo, wo die eine oder die andere Fanung tokalifiert ill:? Dicfe 

F ragen fmi ellen fdlon gelofr zu fein. 
1894 hat namlich ]a'~ub Actin Pafcha in del' Relllle d'EIlJ'pte, t 12.22 aus chler 

arabifdlcn Handfchrifi, einem »volume depareiHe ayant fair partie de l/histoil'e des Patriarches 
cr' Alex~ 1,drle, redjgee par Severe, eveqoc d' Achmoune1nc, cinen Abfdmitt iibcrfetzt, del' als 

eine Paralfele zu unfel'cr OefdlidHe angefproche~ werden kann. Da Viktor Chauvin in del' 

ZVv, XIV, 316.318 einen (bis allfwenige Punkte) voflfriindig entfprecbenden Auszug dieCer 

a1l6erordenrli~ weitfchweifigcn Erzahlung gegeben hat, gcniigt eine kurze FeftJlc[(ung del' 

we.fentfidlften Daten. 
art: ({ail'o. Herrfd\cr: al tl kim. AnJWter: fein V ezir, ein Jude, Bifmof: der (koptifme) 

Patriarm Abraham, "efidicNmd in Alexandrien (diefer Name, der auBerordentlich widltig ift, 
(chit in Chauvins Auszug). W underrater: del' aus dem bellannten Grunde einaugige SdlU/1;er 

Simeon. Tag des Wunders: Del' 6. des Monats Kiak. Jahr: allgenfc:heinfich das Todesjahr 

l:iaklms. Del' uewegte Berg: Moqana' odeI' Moqattam. 
Vertragen nun dide fo genauen Angaben eine hifi'orifche Priifung? Wir woHen diefe 

an der Hand von p, Wiirtenfe1ds Gl!!diidiro der 'Fal/inidim.Cliof(foll 1I0rb aen orofj(/o5oll 

Qge/Tell, II. Abr., 1881 (AM d. RI/!. Go/. d. Wiffonfmnfi. In Golf/itDm, XXVII) ~nd von 

Alfr. v. Gutfdlmids TJerzl!ldillis aer Pntrinr,rb(!l1 VO/l Afl'xallffni!ll (KfeJiJO're Smrljil'lI, 

1889f., 11, 395·525) vOrrlehmen. Das Ergcl>nis lit: 
Al J:lakim, gebo.ren 985, hat zwar die Ch.rifien verfo(gt, cuenfo abel' auch dic Juden. 

E.· hat von 996 bis 1021 regiert (lOll Degannen die Chrilienverfo(gllngen), aber in diden 

ganzen fUnfundzwanzig Jahren war nil'. ein Jude Vezir. Patriarchen Waren in dider Zeit 

I?hHotheos (979.1003) und Zacharias (1004.)032). Severus, del' Bifchof von Ufdlmllnain in 
Obcragypten, der noch ein Zeitgenorre von Philothcos \var, mag H kims Regierungsantritt 

noeb erlcbt haben/ feine Patdarc:hengefchichte abel' reicht nul' bis zu dem Tode des Patrlarchen 

Sanythios 1. (880), frhfieBt alfo etwa hundertundvierzig Jahre VOl' dem angel>Jidlen Ereignis, 

das Ja' ltab Artin Pafd\a ails aiefer kiner Patriarcheng"l!fchichte iioerfetzt lIahen will. 

Diefe.Erzaf1(ung l a' ~(]I> Pafmas iIT: a!fo apokryph, und es bleiben nul' zwei M6glim~ 

keiten ihrer Entfrehung: entweder "hat Ge ih .. uubekannter Verfalfer einfach erfunden, odeI' 
fie Hl: ein in Unkenntnis del' gerdl ichtlidlen TarIamen unternommener Ver[lIm, eine ubel'lieferte 

Legende an andere Perronen del' Gefchichte zu knllpfen. 

Nun hat Scverus Nadlfolger gefunden, die rein Gefmirhtswerk fortgefetzt habeu, und 

d.efe Fortrerzungen wurden [ciner Patri lll'dlengefdlidlte angehangt; die[es Sammelwerk hat 

' ufeb. Renaudot in feiner Historin Patriarrbn!'unt AfC?xandrinorum Jaco6itarum, Paris, 
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1713 un tel' ftetigem Vergleiche mit andern arabifchen Hirtorikern bearbeitet. SOWelt das Buch 

von Severus reichte, irt er, wie er fagt (332), diefem gefolgt; von da an, namlich von dem 

Amtsantritt des Patriarchen ChaillII., hielt er lich an die von dem Bifchof Michael von Tanis 

angefertigte Fortfetzung (322: loquitur jam Michael episeopus Tanis), die 1046 mit clem 

Tode des Patriarchen Sanythios II. abfmlieBt und 1051 beendet worden iii: (414), alfo auch 

al l;Iakim's Regierungszeit umfallt. Aus diefer erziihlt Bifmof Mimae1 natlirlim nimts, Was 

irgenciwie an die Gefdlimte Ja'~ab Pafmas erinnern wurde; ganz Ahnlimes abel' berimtet er 

aus der Zeit del' Regierung von al l;Iakims Grollvater, dem Eroberer Agyptens al Mu'izz. 

Diesmal wollen wir mit del' Prufung der gefmimtlimen Daten beginnen, wie lie Renaudot 

zumindeft zum Teil nach dem Bifchof von Tanis mitteilt: 

Renaudot, 353f.: In dem Jahre der Hidfmra 362 kam al Mu'izz ... nam Agypten, und 

Kairo ward der Sitz des F atimiden~Reimes. - Al Mu' izz ift am 25. Sma'ban 362 in Alexandrien 

angekommen und in den erli:en Tagen des Ramadhan Ouni 973), nicht in die Altli:adt Fostar, 

fondern in die vier Jahre zuvor neugegrundete Stadt Kairo eingezogen. 

Renaudot, 367: Bei al Mu' izz bekleidete die Stelle eines Ratgebers ein Jude, Abu yacoub 

Ebn Kalas, den er aus Afrika (fe. Marokko) mitgebramt hatte lind den er liebte, wei! er ~uf 
feine Ermahnung den mohammedanifmen Glauben angenommen hatte. - Es handelt lim 

urn den agyptifmen Juden Abu'l Farag Ja' ~ab ibn Jasuf ibn Killis, del', nom in Agypten 
Mohammedaner geworden, zu al Mu'izz nam Marokko entflohen und mit diefem zurud(~ 

gekommen war; 363 hatte ihn allVIu' izz zu dner Art Finanzminili:er ernannt, und Vezir war 

er aum nom UlIter al Mu'izzs Sohn, dem Chalifen al 'Aziz. - Der koptifme oderjakobitifme 

Patriarm war damals Ephraem, del' vom 19. September 975 bis 2. Dezember 978 regiert 

hat; al Mu'izz iii: am 23. November 975 geftorben: die zu erziihlenden Dinge miillten lim 

alfo zwifmen dem 19. September und dem 23. November 975 zugetragen haben. 

Namdem del' Bifmof von Tanis berimtet hat, wie Severus, del' Bifmof von Ufmmunain, 

eine Glaubensdisputation mit einem Freunde von ibn KilIis, einem Juden, Mofes mit Namen, 

die vor al Mu'izz vor lim gehen follte, abgelehnt hat, fahrt er fort: 

Man erzii(,lr aullerdem, daB aJ Mu' izz, angetrieben durdl geheime Machenfcharren jcner 
Judell, Ephraem zu fad! befdlieden und jhn gefragt hat, ob wirklidl jm Evangclillm 
gefdHieben rei, daB die, die einen Glaubcn hatten wie e!n SeJ1fllorll, durdl das \'</ort allein 
bewirlten wurden, ,fall cin Berg ins Meer geworfen werde. Ais ~phraem dies beJahte, 
befahl el' ihm, ein folmes Wunder in feiner Gegenwart zu tun, linter del' Drohung, er 
werde, wenn das nicht zutrelfe, den mrifl:limen Namen austilgen. In diefer argen Zwangs
lage forderte der Patr!arm eine Frilt von <lrei Tagen. 

Er berief die Geirtlid,en und audl etliche Mondle aus clem Wadi Habi(), die damals 
nadl Fost t gel(Qmmen waren, und befahl ihnen allenfamt,diefe drel Tage in der Kirdlc 
im Gebete zu verharren I er felberverbrachte die ganzen drei Tage faltend, fl:ehend, weinencl 
und Gott mit Gebeten befiurmend, fo daB er fich VOl' allzu groBer E rmattung I<aum vom 
Fledle rlihren Konnte. Zufamlllengel<ommell abel' waren aile in del' gemeinig(i,ch Mo'allaqa 
genannten Kirdle in Q.a r asdl Smal11'a. Bei Anbrudl des dritten Tages abel' fiel der 
Patriarch, gebromen durm die Fafl:en, die N amtwachen und d"s unausgeJetzte Betell, 
nieder und fchlief ein wenig ein. In einem Traume erfmien lIulI die Jungfrau und Gottes
lUutter und befl'agte ihn lim die Urfache feines Ktlmmers. Ais crJeantwortet und die 
Drohung des Sultans, dic Chrilten zu vernidlten, berimtet haue, hi .fae illn, gutes Mutes 
Ztl fein, aufzuli:ehen lind durm dic auf die HauptlhaBe fUhrende Tiir hinauszugehen I ihm 
werde ein Einaugiger begegnen, del' Gefafie trage, und diefe.r werde das Wunder, das der 
Furli: verlange, vollziehen. 

Sofort eilte del' Patriarm weg, und er mnd deJ1 ihm in dem Traumgefidlte be2: eidll1eten 
Mann, und el' hielt ihn an ,und als lich der eincn Sunder nannte, el'zlihlte er ihm die ihm 
gewordene Offenbarung, hicft ihm das Kreuz VOl' und befahllh~ bei Stra fe des [(jrdlen .. 
banns, zu fagen, weI' el' fei. Schliefilim geftand der Mann, <las Auge, das ilun fehle, habe 
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er um gemiiB clem Evangerium ausgerilfen, weil er die Augen gegen Gottes Gebot auf 
unerlaubte Dinge gewandt ha tt , und er habe es filr berrer gehalten, elnaugig ins Paradies 
einzugehen a ls mit beiden Augen in die Holie geworfeq zu werden, er babe lid) einem 
Farber verdungen und. arbeite den gauzen Tag, und licb behalte er nidtts als Brot, und 
den Refr verteile er an cliermen, und fOr dide fdtopfe r des Nadtts Wa!fer, lind die 
librige Zeit vel'wende 1'1' auf das Gebel. Und er bat den Patriarcilen, dies niemand mit= 
·zuteilen, und ftigte bei, er folie ruhig zu al Mu'izz R'ehen lind mit Kreuzen, EvangeJien 
und Rauchfa!fern zu dem Berge vorfmreiten, fo daB die Chrirten lUer, die Mufelmanen 
dort Il:finden, und er wel'de Itlnrer ihm in del' Schar fein, auf daB ihn niemand e&enne, 
dann millhen aile eine lange Zeit Kyrie ele1son rwen und lich zu Boden werfell. und 
nadldem lie dies dreimal getan hiitten, folie del' Patriarm gegen den Berg das Kreuzes. 
zeidlen machen, und er werde Gotte.s Glorie fehen. 

Alles dies wurde befolgt, und naehdem afMu'izz mit feinem Vezir und fcinen Hofleuten 
und einer graBen Menfdll:nmenge an den Ort gekoll1men und die Gebete famt dem Kreuzes. 
zeichen gefc:behen waren, begann fich del' Berg von felnem Orte zu bewegen, und in ihrem 
Sdtrecken darob begannen die Mohammedaner 2U rufen: "AIl:th akbar: es ift .ftein Gatt 
auBeJ' dir!« So wurde denn del' Patriardt entla!fen und yon fciner Furdtt entledi&'t, und 
der froml1le Mann, del' hinter ihm gewden war, wurde niemals wieder gefehen. 

Nun ftelfte a l Mu' izz dem Pa triarchen einen \'Q'unfch frei, und als diefer erklllrte, er 
,vunrdl nidlts fonfl: als das Wohlergehen des FUrllen und dall er feinen Feinden obfiege, 
befahl er ihm, trotzdem et\l:ras zu verlangen, und Io verlangte der Patriarch die Erlaubnis, 
die Kirche des hi. Merlmrius in Fos~ r wiedel'herzultellen, wei l es f~it ihrer Zerftorung
den Chrinen nieht mog/lch gewefe ll fei, lie wiedel' 2U erridlten, und die gleime Erlaubnis 
heifdlte er fUr die Ki rdte Mo'a llaqa, die zum Teile vernimtet, z um Tdle baufallig war. 
AJ Mu'izz gewabrte beide Wunlehe urid befahl, die Erlaubnis fchrifi'lidl auszufertlgen 
und das fill' die Ausgaben norige Geld aus clem Staatsfdlatze beizullellen. Die Schrllt nahm 
del' Patl'iarch an, das Geld aber weigerte er lim anzunehmen. 

Nun aber madlten die Mohammedaner.die groBten Anll:rengungen, die Wiederherltellung 
der Kinhe zu vereitein I deotl inr au~crer Teil war In einen Marla verwandelt worden, 
und fie erkl lirten, fie wurden nicht dulden, dall aUeD nur ein Stein geruckt wurde. Da befalll 
al Mu'izz feinen Soldaten, zu helfen und die Grundma.uern des I1Imen Oebaudes zu legen. 
Als die Erde ausgehoben wurde, rprang ein mohammedanirdler Monch in die Grube und 
fchwol', er werde lidl lieber unter der Erde und den Steinen begraben (a!fen, als dall der 
Bau erllehen follte. AI Mu'izz aber befahl, ihn an Ort und Stelle mit Steinen zu ver. 
rchOrten, und durch dIe Bemuhungen des Patriarchen wurde er halbtot herausgezogen. 
Seither \vagte niemand lOehr, geg'en das Verbot des Filrfl:ell zu fprechen odeI' zu bandeln. 

Dan aJ Mu' izz bei dell1 Neubau de.r Mo'allaqa, den einige Fan atiker verhindern wolltel1, 

fdber aufdem Platze erfchienen ill: und in feiner Oegenwart die Grundmauern hat les-ell (alfen, 

Iteht als hlltorlrme Tatfadlc ebenfo fcft, wie daB er die Erlaubnis zu dem Neubau diefer Kirche 

und del' des hI. Merkurius dem Patriardleo Ephraem gegeben hat (vgl. WOllenfeld, 35f. und 

CI. Huart, Gc>jdildjtl! tier A ralie", uberf. v. S. Beck und M . Farber, J 914 f., 1, 344). Was alfo 

del' Bifdlof vou TanIs berlmtet, fUgt lieh genau in die Oerdlimte ein. Die Wundererziih(ung, 

deren Legendendlarakter audl durm die Namenloligkelt fowohl des einiiugigen Frommen. 

als aum des Berges ZUII1 Ausdl'U<k kommt, leiter er mit den Wortcn ein: "Man erzahlt"" 
bezeichner fi e alfo felbel' oimt als GeCcf1ichte, fondern als Oberlleferung. Seine Darftellung 

gibt I.ITlS denn die Legende in ;eller Gell:alt, wie fie in der erllen }-jaHre des ellten Jahrhunderts 

wenn rchon nimr an dem Orte des Wunders felber, fo dom mindeftens in dem allerdings faft 
zweihund.ert Kilometer entfernten Alexandrien Iwendig war. 

Renaudor fagt (370), diefe GeCchidtte erziihle aum als durmaus bd(annt der Aurar des 

Clironicoll orientak. Diefes 1ft 1259 von Butrus .ibn ar Rl1llib, del' 1270 Dialmn all der 

Mo'allaqa war, verfaBt worden. Assemalli hat die lateinifche Oberfetzung, die ein fy'rifcher 

Maronit 1651 herausgegeben hat, nadl dem von diefem benutzten K.odex, del' aus dem 
Jallfe 1307 rtammr, revidiert, nam (liefer usgabe, Venedig, 1729,94 lautet die Dal'll:ef(ung 
ar Rahibs: . 

17* 
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AI Mu' izz zog den Patriardlen Ephraem oft in fein SddoB und uberbatlfte ibn mit 
Ehren und Verehr!lng. Aus Neid darob fagte einmai del' Oberne del' luden zu al Mu' izz: 
lOHi ein Ma~m, deOen Olaube nimt fo Hl: wie ein Senfl(orn wurdig, daB er in clem Rate 
des Chalifen fitze7" Darum befahl 31 Mu' izz clem Patriar~ell, entwecler nam dem Satze 
des Evangeliums eioen Berg zubewegen oder fdnell Olaullell zu lalTen, uod der Patriarch 
bat um eine Priti: von drel Tagen. Und r und alles Volk begaben fim in die «irdle 
Mo'allaqa und falteten allefamr In diefer Namt, lind der Patriardl [treute Afdle. Und es 
erfmien ilun di e Herrin Maria von del' SallIe und fagte zu Ihm: .. Oche in die Dremsler. 
galTe io Q:a~r a5m Smam'a, und wcr dort mit eincm Kruge Waffer auf del' multer vor. 
bdkommen wird, durm deJTen I-liinde wird euer Heil kOll1men.~ Wei! abel' dieferTeif del' 
Oefcbichte bekannt ill:, Jaffell wlr ihnJ'etzt weg. Und er fand ihn und nahm ihn mit, und 
die Mohammedaner, die luden lind ie Chrirten vel'fammelten Jich bei dem Berge bei der 
Elefantenrchwemme, und bei dem Oebere der Chrili:en wUl'de del' Berg abgerchnitten und 
tiel in Oegenwarr des Chalifen und all djder Volker. Und das ift ein Auszug dieferwohl~ 
bekanntcn Oermichte. 

Diefe VerJion, die,lcider mit erheblichenKurzungen, die Form darltellt, in der dieLegende 

urn die Mitte des 13. Jahrhunc1erts in Kairo erziihlt wurde, trifft lich in einem Punkte mit del' 

von Ja'~ab Artin Pafcha veroffentlichten Faffung; dart heillt es namlich (22): 

Was deo Berg betrilft, fo nann tell ibn die Agypter Mogatta', d. i. ahgerdlnitten, unci 
lie nennen ihn aum Moqattam, d. L z(.'rfmnitten, denn vorher war rein Olpfer io einem 
und ohne Riffe, aber (In clem Augenbficke des Wunders) teihe er lich in drei Abfmnitte, 
lind die fetzten lid! nameinandel' in Bewegung, fo daB zwlfchcn ihnen je ein Raum von 
etwa z\Vanzig Ellen blieb. Dergeli:alt Hr das Wunder bls heute den Chrlften augenfchein
lich und unleugbar geblieben. 

Aus dider Stelle, aus dem Schluffe von ar Rahibs Verlion, aber auch aus dem letzten 
Satze der oben iiberfetzten VerJion aus dem Mf. Htirfe;y 3244 fcheint lich zu ergeben, dall 

zu der urfpriinglich mit der Bildung del' Legende verfolgten Abficht, das Wort des Evangeliums 

von dem bergverfetzenden Olauben zu bewahren, fpater noch eine Art atiologifchen Moments 

gekommen ift: man wollte die Oeftalt des Berges erklaren. Auf dem Moqattam iii: iibrigens 

wahrfcheinlich al l;Iakim ermordet worden, und damit war wahl fiir den von Ja'~ab Pafcha 
iiberfetzten Erzahler der AnlaB gegeben, diefen in die Legende einzubeziehen, was er a((er~ 

dings auf die ungefmicktelte Weife getan hat. Der Patriarch Abraham namlich, der mit dem 

Schuli:er zufammen das Wunder bewirkt, ilt kein anderer, als der Patriarch Ephraem, der, 

nach Bi[d!ofMichael, aum Abraham hieB (Renaudot,,366: Ephraem, qui alia nomine Abra~ 

hamus appellatur), der aber bei l;Iakims Oebul't rchon zehn Jahre tot war. 
Ja'lsab Pafchas Darli:ellung fchliellt mit del' Behauptung, auch die Mufelmanen glaubten 

die Oefchichte; Renaudot hingegen fte[(t (370) feft, daB Jie Jich weder bei Elmacinus (Girgis 

ibn al Makin, t 1273, vgL Brod(elmann, I, 348), noch bei Makrizius (Aba 'I 'Abbas ibn al 

Maqrizi, t 1442; vgL Brod,e1mann, II, 38) findet, »woruber man Jich bel Mohammedanern 

nicht zu verwundern braucht«. Von chriltlichen Schrifi:en, die von einem folchen Wunder 

berichten, nennt er die Histaria Catba(icarum Nestadanarum, alfo wahl die von' Amr ibn 

Matta verfallte, die H. Gismondi mit andern neftorianifchen Oefmichtsquellen Rom, 1896f. 

herausgegeben hat (mir nicht zuganglich), weiter Marco Polos Reifebefchreibung und fchlieB. 

lich als einziges der den Oegenftand behande!nden jiingern griechifchen Biicher das 'EYXEtp{= 

O[Q~ TIEpl -r~c; xO!-rO!cr-rO!criwc; -rw~ Cl~f'-EpO" EOPlCl%Of'.EVW~ 'EAA~~W~ von Christophoros Angelos, 

Canterbury, 1619. Auch von dider Erzahlung (%Eq>dA. %Cl., 24~26) fei ein Auszug gegeben: 

.Vor etwa fedl2ig Jahren (al[o um die Mitre des 16. Iahrbunderts) haben die Juden von 
Kairo den "w:J('l~. den Parcha, ddTen Oe1dgler Ihnen bekaont war, nicht nul' auficne Stelle 
bei Matth5us, fondern auch auf Markus, 16, 18 aufmel'Ham gemachr, wo e ' heillr: »Wenn 
fie etwas TodIiches trinkell, \Vird es ihnen nimts fdlaclen .• Dlefe Probe befdl/ieBt del' Pafdla 
zuerli: zu machen, und zwar an de.tD (griemifchen) Patriarchen. Da ihm a.ber die Juden 
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fagen, das Kreuzeszeicllen habe m:lgifche Kraft, fo daB es dem Oine die. Wirkramkeit nehme, 
ve1'bie'tet el' ihl11, das Krcuz zu machen. Folgr auf Befehl des Patriardlen ein dreit3giges 
Fafi:en und Beten. Bevor er clann den Gifi:becher an den Mund ferzt, fragt er den Pardia, 
wo er trinken folic: hier, oder dort, oder da, odeI' an diefer Seite, und dabei beruhrt er den 
Bedler an vier 'tellen, m:;ldl t a lfo, ohoe daB es del' Parma me.rken wurde, das Kreuzes
zeimen. Namdem er den Bemer geleert, fdnvenkt el' ihn mit WaITer aus, dann bittet er 
dell Pardl3. er mage einem del' anwe(enden Juden befe.hlen, das 'W e.nigc W aO'er, das lich 
nun in dem Sedler befindet, :w trinken, D er Jude w'eigert lidl, wird aber gezwungen, 
!taum hat er getrunken, m er auch fcllOn tot l). 

Nun veranlafTen die Juden den Pafdla zu del' andern Probe. Wieder dreitagiges Gebet; 
dann befiehlt der Patriarch dem Berge im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des 
heHigen G eifies, heranzulwmmell, der Berg w ! es, und der Pafma muB den Patriarchen 
bitten, dem Berge E inhalr zu tun, del' (onlt fiber die Volltsmenge hio\veggeuen wurde. 
Von die(ei' Zeit an ha r der Berg den Namen (J, Tj3t oro., StenDIJTp, odeI' in t il:rl<lfmer 
Spradle o'toujli),GlY (= OUT dog&). Dcr Parcha befiehl t clem Patriarmen, die Juden insgefamt 
clUl'dl feine Griedlen lImbringen zu la rren, aber del' Parriarm begnugt lim, Ihnen alsSrra.fe 
auFzllcrlegcn, daB lie das Walfer des nallen F lulle s Fonan auf ihre KoRen in die Stadt 
fdlaffeo mOrren, 

Von dem 'EYI.E[plalO~ iIt, beforgt von einem gewifTen Georgius Fhe!avius, 1655 in Frank~ 

furt eine lateinifme Oberfetzung' erfmienen unter dem Tite! Status et ritus eccles/ae graecae~ 

auf ihr beruht die deutfche Obertragung, die in das fmon zu unferm 37. Marmen zitierten 

Af"Koronu111 Maliu111edanum, 803=928 aufgenommen worden iii (unfere Erzah[ung lieht 

hier 864~868, in der lateinifmen Ausgabe 46=52). 

Renaudot fmlieBt fein Literaturverzeiennis mit den Worten: »Diefe vielen ZeugnifTe 

von Orthodoxen, Jakobiten und N eliorianern, die einunddasfelbe Mirakel, abel' mit verQ 

fmiedenen Zeit= und Ortsumlianden lich zu[mreiben, mufTen eher den Argwohn verliarken, 
als Glauben erwed,en.« Von den katholifchen FalTungen kannte er keine. 

IIi nun die altefte Verlion, als die wir die des Bifmofs von Tanis erkannt haben, geeignet, 

bei del' Unterfuenung del' im Eillgallge erwahnten europaifchen FafTungen einigermaBen zu 

helfen? Nun, da lie die alexandrinifme Legende von einem Wunder mitteilt, an dem ein 

Patriarm von Alexandrien beteiligt war, bezeugt lie cinmal die richtige Oberlieferung des 

um zwei Jahrhunderte jiingeren Mar/eins der Handfchrifi: Harfe;y 3244, das als einziges del' 

europaifmen in Alexandrien lokaliliert erfmeint, dann aber aum, von del' Ortlimkeit abge= 

fehen,die Qge((entreue des Predigtexempels des MagiIters Gaudrin, das denjudifmen AnliiIter 
ebenfo hat wie del' Bifmof von Tanis. Aber fUr diefes E xempel iIt aus dedigypti[men Tradition 

nom etwas zu holen. Fostat iii namlim an del' Stelle erbaut, wo einlimals das fogenannte 

agyptifme Babylon lag, und das Stadtviertel Qa~r afm Smam'a iIt he ute nom von Reften 

del' Mauern des alten r6mifmen Kaliells von Babylon umfmlolTen. Aum iIt del' Name Babylon 

keineswegs mit del' Grundung del' Stadt Fost~lt verfchwunden: Boccaccio nennt Saladin den 
Sultan von Babylon, gerade fo wie es der Infant Juan Manuel tut (f. un[er 16. Marmen), und 

nom zu Beginn des 1.6. Jahrhunderts nennt del' [pater .zu erwahnende Franziskaner Suriano 
als eine del' drei Stadte, die Kairo umfaBt, Babylon. Nun begreifen wir es, wiefo Gaudrin 

von einem Sultan von Babylon fprimt; durm diefe Feliftellung del' Ortlimkeit abel' haben 

wir, auch ohne die im iibrigen durmaus wahr[cheinlime Annahme eines Sml'eibfehlers, del' 

aus clem Patriarmen von Alexandrien einen von Jeru[alem gemamt hatte, in dem auch die 

jiidifme Anliifi:ung enthaltenden Predigtmarlein Gaudrins odeI' belTer gefagt, in feiner 

Vorlage ~ man erinnere lien, daB Gaudrin beginnt: Legitur de quodam Judaeo ~ jene 

1> D icfe Gefchichte beruht auf der Legende von dem Gifhrallke des Apofte!s JohanMs i r. Up Gus, Di~ 
oPQRr,),pfim Apojldg~/c6idjfeJ/, I, 479.481 <vgl. aum 484 f., 426, 428 f. etc,). 
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ellropaifme Verlion, die alls del' alexandrinifmen Tradition das meilte allfgenommen hat, ihr 
alfo am namften fteht. 

Wie ift abel' der Sdlllfter in die Legende gekommen, den in del' orientafifmen Tradition 

erft die limer ganz Junge Handfmrift anfUhrt, die Ja'lcub Pafma benutzt hat? 

Da fei die Aufmerkfamkeit auf die Tatfame gelenkt, das del' erfte, von dem Apoftel 

Marlms eingefetzte Patriarm von Alexandrien ein Smufter war, Anianus mit Namen, von 

delTen frommem Belcenntnis zu einem einzigen Gotte, wie es die Markus: Akten fmildel'11 

(Liplius, II, 2, 33Zf., 343 f.), kein alexandrinifmer Kirmenhiltoriker zu berimten verabfaumt; 

Severus und ar Rahib berimten dide Legende gerade fo wie Eufebius und Eutymius, lind 
urn jene Zeit hatte eben erlt Petrus Damiani wieder einmal von dem glaubigen Smuli:er in 

Alexandrien erzahlt. Dall hier die eine Uberlieferung in die andere eingedrungen ilt, kann 
niemand verwundern. 

Denn das ift erlt eine Etappe; es dauerte nimt lange, fo war der aus dem einaugigen 

Farber entftandene einaugige Smuli:er ohne Rtid,limt auf den argen Anamronismus - ein 

Jahrtaufend mullte uberfprungen werden - mit dem Smuli:el' AnianllS zllfammengefIolTen, 

del' der erfte Patriardl von Alexandrien war. In diefel' Geltalt fmeint die Legende zum erli:en 
Male in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts aufzutreten, ihl' vielleimt erlter Erzahler 
ift der Venezianer Pietro de' Natali (Petrus de Natalibus), Sifmof von Jefolo. In feinem 

Cata!ofJus sanetoruJII et fJes/arum earum handelt das 19. Kapitel des 4. Bumes (Vicentiae 
1493, F 7 a) De sancto Aniano episcopo et confessore; diefes fmildert, 

wie del' I'eirue Kaufmann Anianus durm eincn Smiftl>rum um rein Vermogcn f(ornmt, 
wie er in AIexandrien bei einem SdlUhAicker defTen Gewerbe er(ernt, wie er nadl defTen 
lod die Sorge fOr das hinteJ'bliebene Kindlein ilbel'llimmt und wie del' hI. Markus zu 
iflOl l(ornmt. Dann folgt das Ausllecbcn des Auges, das ihn geargert hat, weiter de.r Auf
trag des von den 'Juden angefiifteten Konigs von Babylon wegen des Berges. Ein Eogel 
enthOUt dem Bifmor, dazu fei nul' del' einaugige Anianl1s imriande ufw. Uer Konig liifh 
ftch mit aU feinem Vofl<e taufcn und baut die Hauptl<irme Babylons zu E hren del'
l1I. Maria und fonlt noch mehl'ere Balilif<en. A ls del' hI. Markus wiederftommt, gibt et· dem 
SmuhAidier das Augenlimt wieder und belte((t ihn zu feinem Namfolger. 

Nacft Pietro dc' Natali, der ubrigens feine Angaben Vie((e.idlt aus den nodl ungedruckten 

l-Ieiligenbiographien des Dominif(3ners Pietro. Calo gefmopli hat, crzahlt Johannes Gellet
(von Keifersberg) im E vallgefiDudj, Srrafiburg, 1515, 70b f. (Evallge//a, Stran!:>urg. J517, 

73 hr.) und nam Geiler Pauli, Nr. 683, UIlmittelbar auf N atali bel'uft lim Abraham a Sta 

Clara, Juaas, Salzburg, 1710, I, 88f. Auf dem Specu!u!1f lilsforiafe bel'uhen Joll. Herolt, 
ProlllplllarlulII eXU1IIpforulll, fit. F, ex. 6 (VenediS', 1613, 711), Pelbart (Katona, 82), 

Mag1luIJI SpUCUftll1l exelllp!Ortl1ll, vo Fides, ex. 1, Douai, 1614, 354, auf Marco Polo gehen 
zUl'lick Olov. Vilfani, I. Vll, c. 46 (Cl'ollidie, Triefi:, 1857, I, 131f.), Bel'llal'dlnlls de Bustis, 

RosariulJI, 1,98 (f. Bolte zu Pauli, Nr, 683) und Abraham a Sea Clara, Juaas, rII, 39U. 
(nadJ. Joan. Bapt. Rulius), ham del' PafTung Etlelllles de Bourbon erzahlt del' Ill. Bernhardin 

v. Siena in sermo IV de QgoffroOl!sllllo!1' d'e refioiOlle mristinllo, Opera olllllia, Leiden, 
1650, 1, 19 (Text arg verdorbell, das Wort faber ill allsgefallcll, abel' dec Hammel' ill geblieben), 

Olivier Maillard, in denen QgaffrofJl!sli'tafe, sermo 7, Serlllollus, Leiden, 1503, 102a ein 
bonus vir simplex irgendwo das. \'Vunder wirkt, gibt als Qyelle die Historio smo!asticaan, 

abel' bei Petrus Comeltor ift nimts Ahnlimes zu finden. 

Diefes Mariein mit del' ur[prtinglim agyptifchen Lokaliliel'ung iii: nattirlich nimt das 

einzige, das die Evangeliumltelle von dem bergvel'fetzendell Glauben verwertet. Einiger= 
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mallen rational ift eine jungere Erzahlung in dem Mf. Q.59 del' Bibliothek del' Kathedrale 
von Worcefter, das J. Th. Welter, Speculum (aicorum, Paris, 1914, 134 abdrumt: 

E in Prediger begegnete einlllal einem Juden, und del' fagte zu ihm: »Herr, euer Glaube 
Hi ulln'utzi denn wenn ihr Glauben haben und diefem Berge fagen werdet: Hebe dich 
von hier und fiiil'ze dim ins Meer, (0 wird el' es tun, und ich bitte dich, f'lge diefem Berge 
in unferer Nahe: Stul'ze dim ins Meerl q; Antwortete del' Prediger: »Sicherlim, du 
fprimrt die Wahrheit: der Glaube hat eine folche Kraft: in lich, abel', du liehli:, auf dem 
Berge lind die Weingarten del' Annen, und lturzte er lim ins Meer, fo ware das zu dem 
Schadell jener, <lenell die Weingarten gehoren, und darum durfen wir es nimt fagen.« 

Junger iii: auch das Exempel Bromyards (F, 4, 25) von den funf Gefangenen, die lich 
einem farazenifchen GroBen erbatig mamen, einen Berg zu bewegen, del' de~n auch famt 
den Unglaubigen, die auf ihm rei ten wollen, ins Meer fturzt - nach diefem und dem un
mittelbar folgenden Exempei erzahlt Pauli in Nr. 684 und in dem erften Satze von Nr. 685-, 
jilngel' aum die Farrung des 99. Stiims (nach del' Zahlung von Gayangos) in dem LIDro 
de [os Enxemp(os (Escrr'tores en prosa ant. a( siOfo XP. 471), alter abel' die Legenden 
von Gregorius dem Wundertater, dem hI. Patrim u[w. (f. P. Toldo in den Studi'en z. vuf. 
Lr'tUej'ch., VIII, 63, 66, H. Gunter, Dz'e chr(/if. Leu. des Abend!., 1910, 79, Bolte zu Pauli, 
Nr.685). Keine von ihnen abel' hat es weiter als zu gelegentlimen Erwahnungen inLegenden~ 
fammlungen gebracht, wahrend die kairinifch~alexandrini[me Tradition bis in die letzten 
Jahrhunderte lebendig geblieben ift, hat lie dom nom Friedrim Bodenftedt, in dem Gedichte 
Harun und Habaliu/i. verarbeitet (G4 Schrijien, 1865, f., X, 31R52). 

Aum die Mohammedaner haben dne ahnlime UbeHieferung: zu feinem Auszug aus 
Ja' I,ob Artin Pafmas Text zitiert Chauvin eine El'zahlung aus al Absmihis Mos/a/raj' (Ausg. 
v. Rat, II, 705), und Herbelot giht in feiner BIDIi'otJjeque odentafe, Paris, 1697, 316, augen~ 
[meinHm nam as Sag'awendi (t 1165), 'Ain af ma Q'nifolgende Mahnung des l;!adrtwieder: 

Wenn ihr erzahlen horet, ein Berg hahe feinen Ort gewemfelt, fo maget ihr das glauben; 
fagt man eum abel', ein Menfm habe feine Sitten geandert, [0 glaubt es nimt, weil er immer 
wieder zu [einem Weren zurumkehren wi rd. 

Oh bei del' Entfi:ehung del' Erzahlung des Mosta/raj' und del' Lehre des l;!adrt die 
mrifi:Hche Legende odeI' aum nul' jenel' Vel's des EvangeHums mitgewirkt hat, hleibe dahin: 
geftellt, wohl limer abel' befi:eht eine [olme Einwirkung bei del' bekannten Gefmimte von 
Mohammed, del' wir das geflugelte Wort verdanken: »W enn del' Berg nimt zum Propheten 
kommen will, [0 muB del' Prophet zum Berge gehen,., Diefes habe id1 (Der I-lodscba Nafr~ 
eddr'n, II, 19Of.) auf das Mobammed hetitelte Stum in Hebels Schatzlidjifein des Rliein(fche1t 
Hausfreundl?s (1819) zurud,gefiihrt, fur das ich als Qgelle Hagedorns Gedimt Maliomet 

und der Huuefannahm. Jetzt fehe im, dall das Wort fmon fruher als geflugelt gelten kann: 
in den Impromptiis, die Jean Paul 1812 im Ta/chenfjuch ji'ir Damen veraffentlicht hat, fprimt 
er von den »verfmiedenen Arten von Bergen, die zum Propheten Muhammed kommen«, 
anderer[eits halt es H. Heine noch 1833, in del' allerdings zuerft fur franzolifme Lefer fran~ 
zolifd1 gefmriebenen Romant(fchen Schufe (II, 1), fur notwendig, die »mohammedanifmeSage« 
zu erzahlen. W oher aber hatte Hagedorn die Legende odeI', wenn man wiIl, die Smnurre? 
hat lie eine mohammedanifme Qgelle? 

Die Biographen Mohammeds ver[agen aile miteinander, aum D'Anconas Auf[atz 
La Leouenda di Maometto in Occidente (Studj~ II, 165-308) gedenkt ihrer nimt mit einem 
Wartlein, und AI. Sprenger geht iiber lie mit einem Hinweis auf einen hier limerlim 
bedeutungslofen Koran=Vers rafm hinweg. Hertslet (und nam ihm der Bummann) fuhrt ein 

fpanifmes Sprichwort und einen Satz aus einem Briefe von Antonio Perez an, dann abel' aum 
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eine Stelle in Bacons Essay OJ Bofditesse, wo das Apophthegma wir/clim erzahlt wird; diefer 

Essay fmeint, da es lim urn einen hill handelt, Hagedorns QueUe gewefen zu fein. Als folme 

kommt ;edenfaUs nimt in Betradlt die kuru Erwahnung in Stephan Gerlams Tiirc/i((c/jeJJt 

TafjeDllo5 VOIl 1573 Dis 1578, Frankfurt, 1674,214, auf die J. H . Mordtmann, !ffam, XII, 

225 als einen fruhen Beleg aufmerkfam gemadn hat (St. Gerladl iii: 1612 geli:orben, fein Bum 

abel' erli: von den Erben [eines Enkels herausgebr2dlt worden); die Stelle lautet: 

es fey del' Mahomet mit feinen Jungern auff eine Zeit fpatziren gangen, da hab Er zu 
einem Berg gefaget: Berg, Iwmme zu mir, oder im wi! zu dir kommen. Als del' Berg nimt 
kommen wollen, fey Er zu ihme gegangen. 

Eine Anfpielung nlln, die beweifi:, dall das Apophtheg'ma in Italien fmon zumindeli: in 

del' erfi:en Halfie des 17. Jahrhunderts als bekannt gelten kann, findet lim in dem komifchen 

Epos If Mafmalttife racqllistato des MaIers Lorenzo Lippi (1. Ausg. 1676, zwolf Jahre nam 

clem Tode des Verfaffers)i dort heiflt es, cant, 10, st. 26 (Ausg. Venezia, 1748,720): 

. , . me sara ben, ch'ei vada a trovar lei, 
come faceva Macometto a'monti . , .. , 

und des Dimters Freund und feines \'Verkes Kommentator Paolo Minucci f[rgt folgende 
Erklarung bei: 

Es heiIlt, Mohammed habe, um ein Wunder zu zeigen, den Bergen ge/agt, lie foHten zu 
ihm kommen, lind als el' fah, dall lie nimt kamen, habe er gefagt: »W ohlan, gehen wir 
zu ihnen!« 

W eiter erzahlt das Gefmimtmen von Maometto Imperadore de'Turmi und dner Mehra 

zahl von Bergen das zuerll: etwa 1650 erfdlienene Smwankbum Barca di' Paaova (Venetia, 
1689, 6), das, eine Ausl~ahme unter den damalig'en Erzeugniffen diefer Art, nicht ein ein: 

fachel' Abdl'lIck alterer F azetien # Sammlungen iIi:. Nadlforfchung'en in den i talienifchen 

Smwankfammlungen VOl' 1650 lind denn auch erfolglos gebliebeni hingegen hat MOl'dtmann 

cin fruhel'es Vorkommen des Gefchimtmens namgewiefen in den Costumi ea Iltoaiparticofari 

ae fa vita ae' Tlfl'c;j/~ Roma, 1545 (abgedrud{t bei Franc. Sansovino, lstoria umvel'safe 

aef{' origine, fjuer,.e, e imperio ae' TUI'c/jf~ Venezia, 1564 u. 5.), und dort iii: es, wie bei Bacon, 

Gerlach ufw. wieder nur Ein Berg. In dem Bume Luigi Ball'anos lieht nun Mordtmann 

die Quelle des geflugelten Wortes; aber man kann noch urn ein paar Jahrzehnte zurud{gehen. 
Ball'ano erzahlt namlim nidlts andres, als was fchon in dem Trattoto ai Terra Santa e 

aef{' Od;;'ll!'!! fi:eht, der 1524 in Venedig gedruckt worden iii:, aber auch noch in Handfchriften 

von 1485 und 1514 vorliegt; fein Verfaffer ifi: ein Frate Francesco Suriano, del', wie er felbli: 

fagt, zumindeli: fechzehnmal im Heiligen Lande gewefen iii: und amt Jahre dort als Monm 

verbramt hat. Das betreffende Kapitel (Tratta!'o ... , ed, P. Girolamo Golubovidl, Mailand, 

1900, 193f,) handelt von den MYl'acoli de Mamometo, die die Sarazencn olfentlich pl'cdigen, 

und als femll:es wird ang-efuhrt, 
che una volta havendo commandato ad una montagna che andasse al lui, e quella non 
se movendo, lui se humilio et an do allei. 

LInd Suriano fahrt fort: »Viele andere, viehifche Dinge konnte ich dir nom erziihlen 

und dir fo feine (Mohanuneds) viehifmell Sitten dar/egen, wenn das nicht die Ehl'bal'keit 

verb5te.« 

Man lieht, der Franziskaner hat den Stitter des Islams gehaflt, wie es ein Monch tun 

!connte; trotzdem verzimtet er, das fog-enannte Wunder, was fo leimt gewefen ware, mit 

einem Mohammed hohnenden \'Vortlaut zu erzahlen: anli:att den MiBerfolg des an den Berg 

g'erichteten Befehles zu betonen, unterfi:reicht er nach dem Beifpiel der [arazenifchen Prediger 
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die Demut des Propheten. Und merkwul'dig: wie fehr lim aum mrifilimer Glaubenseifer fonll: 
bemiihte, Mohammed liimerlim zu mamen - diefe Legende, von deren Umlauf unter 
Mohammedanern zuerfi Surianos Bum erziihlt, ifi verfmont geblieben, und frets erfmeint in 
ihl' Mohammed als der Gutige, der del' Unvernunfi: mit Demut begegnet. 
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