
 

Germauistis(jhe Abhaudluugen 
begriindet 

von 

Karl Weinhold 

herausgegeben 

von 

Friedrich -v o g-t. 

XII. Heft. 

Beitrage zur V olkskunde. 
F estschrift 

Karl Weinhold zum 50jahrigen Ooktorjubilaum am 14. Januar 1896 dargebracht 
im Namen 

der 

Schlesischen Gesellschaft fiir V olkskunde. 

Breslau. 
Verlag von Wilhelm l{oebner. 

(Inhaber: M. & H. Marcns.) 

1896. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©  Reprint 

im Febr. 2013 
 

Ullrich Junker  
Mörikestr. 16  

D 88285 Bodnegg 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII. 

Etymologische 

Sagen aus dem Riesengebirge. 

Von 

Panl Regell, 
Hirschberg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W enn iiber das allmahliche Schwinden des al ten volks
tiimlichen Sagenschatzes in unserm Gebirge geklagt wird, 
so tnuss diese Klage vornehmlich auf die schopferische 
Gestaltungskraft der Volksdichtung eingeschrankt 
werden, die allerdings so gut wie erloscheu ist. N och 
immer wandern in den entlegeneren Gebirgsthalern die ebr
wiirdigen Gestalten des germanischen lVIythus unter leichter 
Verkleidung, wie in der Sage vom Nachtjager, 1) umher, 
und die alten Ueberlieferungen haben sich oft bis in die 
kleinsten Ziige mit be-wunderungswtirdiger Zahigkeit und 
'rreite fortgepflanzt. Aber der Quell, aus dem diese Dich
tungen einst in unerschopflicher Ifiille ernporsprudelten, 
ist nahezu versiegt, und Neubildungen vollziehen sich fast 
nur noch auf dem Gebiet der etymologischen Sage, 
in der sich a1te mythische Bestandteile nur ais fremde 
EinschlU.sse vorfinden. Das eigentliche Feld dieser Volks
dichtung bilden die unverstandlich gewordenen Orts
uamen, die en tweder durch UrnwandJung der Lautform 
von de m Sprachboden, au f dem sie erwuchsen, losgelost 
sind 2) oder ihre alte Bedeutung im Laufe der Zeit ein
gebil.sst haben 8) oder endlich ursprtinglich in einem be-

1) Die in allen wesentlichen Ziigen noch jetzt den alteu 1\Iytbus 
von W odan-Sturmgott wiederspiegelt. Sehr lehrreich sin d fiir diese 
Frage die Forschungen von Knotbe, der die Parallele bis ins Kleinste 
ohne jede Kiinstelei vollkommend schlagend und iiberzeugend durch
fiibrt. VgJ. das Riesengebirge in 'Vort nnd Bild 11. Heft, S. 20. 

2
) z. B. der Kutschenstein bei den Falkenbergen, s. unten S. 5. 

8) z. B. der :Mabdelstein auf dem Kamm des Riesengebirges, der 
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stimmten fachmannischen Sinne gebraucht wurden, der 
der ortsiiblichen Mundart fremd ist. In allen diesen Fallen 
ist die urspriingliche Bedeutung dem Volksbewusstsein 
verloren gegangen, und die Sage, die dem Bediirfnis neuer 
Deutung entspringt, ist nichts anderes, ais ein poetischer 
Versuch, den abgestorbenen N amen sinnvoll wieder 
zu beleben. Nur selten ist dabei die Dichtung rein aus 
dem N amen herausgesponnen, meist sind geschich tliche 
Erinnerungen, die urn die Ortlicbkeit schwebten, ais 
Einschlag beniitzt. Oft g·ehoren diese demsalben Vor
stellungskreise an, aus de m der N ame hervorgegangen ist, 
oft aber auch sind sie einem ganz fremden Gedankengang 
entlehnt, auf den nur der lautliche Gleichklang fiihrte. 

, Unter die merkwiirdigsten Felsbildungen in dem 
Hirschberger Thalkessel gehort der Doppelgipfel der 
F alken berge. bei Fischbach. Zu den sanft geschwungenen 
Linien der umgrenzenden Hohenziige bilden die kiihn und 
schlank aufstrebenden Spitzen des Falkensteins und des 
Forstberges einen hochst malerischen Gegensatz, und d urch 
ihre freie Lage lenken sie die Blicke des Beschauers von 
allen erhohteren Punkten des Thales auf sich. Diese 
Eigenscbaften machen es erkHirlich, dass sie auf die bild
nerische Phantasie des Volkes von jeher einen tiefen 
Eindruck machten und der freien Erfindung in Dichtung 
und Sage reichen Stoff bote~. 1) Im Siidosten der Falken-

nach alter Sage (Schickfuss 1625) seinen Namen von einem verinten 
und daselbst tot aufgefundenen Madchen erhalten haben soli. In vVirk
lichkeit aber steckt in dem Namen ein Diminutiv von Mahd (= Matte), 
das sich als selbstandiges Wort noch in der alten Bezeichnung: "Die 
~fehdel der Navorer Wiese" findet und ais Mahdi oder Mehdel in den 
bajnvarischen Alpen ofter wiederkehrt. Vgl. Wanderer im Riesen
gebirge. 1895 S. 26. 

1) Auf dem Gipfel des Falkenbergs weist man einen in Granit 
ausgetieften Sitz, auf dero in friiheren Zeiten die lieblicbe Hildegard, 
die einstige Burgberrin, um die Mittagsstunde zu sehen war. Die Er
zahlnng erinnert an die wendische Sage vom Jllittagsgespenst. Beim 
Aufstieg zuro Berggipfel komrot man auf felsigero 'Valdwege am 
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berge erhebt sich der Kittnerberg, in dem nach alter 
Sage ein gołdner Esel von so bohem Geldwerte liegen 
soli , dass da von Fisellbach reichiich zu einer Stad t um
gewandelt werden konnte; dem gliicklicben Finder b lei b t 
die Erbebung des Dorfes zur Stadt und die Stelle des 
ersten Blirgermeisters derselben vorbehalten. 1) Dieser 
letztere Zug ist offenbar eine spatere Ausschmlickung der 
urspriinglichen Sage und eine naive, echt volkstlimliche, 
urn nicht zu sagen, echt schlesische Veranschaulichung des 
lockenden Goldwertes. Den Kern des Sagenstoffes bildet 
also die Kunde von dem im Bergesinnern ruhenden goldnen 
Esel, und den Schliissel zum Verstandnis dieser "al ten" 
Sage giebt uns das uralte 2) Goldbergwerk bei Reichenstein, 
welches denselben N amen flihrt, 8) und dessenlErzreichtum 
den Schlesiern zu dem Spitznamen "Eselsfresser" ver
holfen zu haben scheint. 4) In der Sprache der alten Berg-

Ku t s c h e n s t e i n vorbei, in dessen gahnendem Abgrund die "schBnste 
der Jungfrauen", Uda von Falkenstein, auf der Flucht vor den Hussiten 
durch den Sturz ihrer Kutscbe einen schauerlichen Tod gefunden haben 
soli. So Bergroann in den Schles. Prov.-Bl. 1830 S. 151 ff. Indessen 
ist der volksti\mlicbe Charakter dieser Erzahlung alsbald, und zwar 
in demselben Bande S. 459 ff, vom Freiherrn von Stillfried angefochten 
worden. Dieser g·iebt auch die einzig richtige Ableitung des Namens 
(Kutschenstein aus Gotscbenstein) von Bernhard G o t s c h e vom Kynast. 
auf Rohrlach, dem die jetzt verschwundene Burg um die Mitte des 16. 
Jahrhunderts gehBrte. Ein anderer Kutschenberg, der wohl ebenso 
durch Entstellung aus Gotschenberg antstanden ist, geh~rt dem Zuge 
des Rabengebirges an. V gl. Wanderer i. R. 1890 S. 4. Vielleicht 
gehBrt hieber auch der Kutscherberg bei Stonsdorf. 

1
) Vgl. K. A. l\1tiller VaterHindische Bilder. Glogau 1837 S. 425. 

2
) V g l. Zeitschft. des Vereins fUr Gescb. und Alt. Schles. B d. 28 

S. 364. Der Name findet sich schon im 15. Jahrhundert. Steinbeck 
Gesch. d. schles. Bergbaus II. Bd. S. 75. 

8) "Der goldne Esel"; an seinem Os tabhang liegt das Stadtchen. 
Ma n unterscheidet zwei S c h a c h t e: den al ten und den nenen Esel. 
S. Berndt vVegweiser durch das Sudetengebirge S. 538. 

•) Nach der allein wahrscheinlichen, ilbrigens alten Deutung, dię 
schon Georg~ Tillenus giebt in ąen bekannten Verse~: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·136 

łeute be~ąichn:et n_amlich "Esel" .em~n blinden Schacht. 1) 

Die-.Sage vom Ifittnerberge ist łłłso: ans einer a~ten berg
I!lailnischen Be~i~bnu~g herausgewac~sen, die auch nach 

· dero V erschwinden·· der ·ftemden Bergle.ute, dię s.ie gebraucht 
batten·; ~i t dem .:Berge verknttpft bljeb. N och d~utlichei' 
ttitt diesei b~rgmańiiische trrsprung in einer ganz· abuliehen 
Sage a uf, di-e sich um die Kiensburg im W eisstritztha.l 
scłllit;igt-. · "Ais -i~ · J ahre 1476, die Ranber ,- wel~~e·: die 
Kiensbttrg beset~t hielteil, besonders. die bohmischen ·Hus
siten, die sie· in den hussitischen. Untnh.en eingenommen 
~tten, darans vertrie.ben wurden, sóllet;l.: sie einen· grossen 
Schatz in den Gemauern oder · an andęrer Stelle verborgen 
];la.ben, der von . den nachfolgenden Bewohnern ni_cht ent:.. 
de~kt werden konnte. · Im· drei~sigjahrigen Kriege, ais die 
Ęurg bald der einen, bąld ·der ·andern Abteilurig· dęt· ~eere 
~ngehorte, besetzteii sie_auch die Schweden im Jahre 1633, 

· und ein .Óbrist derselhen, Naso uennt ihn Devo_ut, soll in· 
eiriem·.Pfeiler ein goldnes, · andre sagen ein mit Goi<;l ge· 
futte~~es ·Eselsfftllen gefundeii haben mit der I!!schrift: 

Gol d ist ,mein · Futter, . 
Nicht · weit hiervon ~teĄt meine Mutter. 

Esores asini quon~ ąixere Silesos ; 
Causa: rei qua.e sit, quaestio n~ta 'fuit. . ... . . ' 

Mons prope Reiobsteinum-. eąt a.ut·o divesque fodinis, 
Aureus 'hinc asinus nomine dictus arat. 

Has quia Silesi sol~m tenuere fo_dinas, 
. Esores asi~i siut .quasi, nomen ha.bent; . 

· Vgl. Scbles.-Histqr. Labyi-inth. Breslau u .. Lpz. 1787 S. i271f. und,~inero-.. 
phiJus Freibergei:isis Neues Bergwerklexicon. Chemnitz 1780 s. v~ Esel. 

· 1) Bo na-ch Veith Deutsches Bergw(}rterbnch. Bresla.u. 187i. s. v. 
Indessen scheint dieser der Bedeutung des Wortes zu enge Grenzen 
z·u . zienen. Der Esel wurd~ ais ·zugtier bei Berg- und Htittenwerken . . 

frdher viel . benfitzt, im Grossaupatba.J nocb· in der Mi.tte ~eses . Jahr-
hunderts; Sehr . natUrlich mag das_ fremdartige Tier manchein Werk_e, 
.dem es ąiente; den .~amen gegeben bab en, wie znwei\en. wo41 a~ch · 
a.nde1·e Zl!gtie1·e. So erklart sich vielleicht die Sage vom -~goldnen 
Ochsen • im Rabeńgebh·ge. Vgl. W. Patschovsky:1)ie Sagen desKreises 
Landeshui·. Liebau i; Scbl: 1893. S. 24. · 
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Dieser u n g liickliche Rei m ha t am m eisten zur Zerstorung 
der Burg beigetragen . . . Noch zeigt man die Stelle der 
Burg, wo das Eselsfiillen gefnnden sein soli." 1) In enger 
Beziehung zu dieser Sage steht die folgende: 2) "Im sieben
jahrigen Kriege, al s die O sterreicher im 'Veisstritztbale 
und au f dessen Ho hen festen Fuss gefasst batten, kam 
eine Gesellschaft von Offizieren auf die Burg , urn das 
Innere des Schlosses genau zu besehen. Die Herrschaft 
war Hingst abgereist und hatte sich an einen sicheren Ort 
begeben, nur der Beamte mit seinen l~euten war zn Hause. 
Einer der Offiziere fragte den ilberraschten Amtmann: 
"w er seid ihr?" Stotternd erwiderte dieser: "Ihre Excellenz 
werden verzeihen, ich bin der Verwalter hier." "Gut -
sagt.e der Offizier - wir wollen das Innere der Bnrg be
sehen, a ber genau und alles; mach t uns daher alle, ich 
sage, alle rrhiiren auf." "Gern und willig soli dies ge
schehen - erwiderte der Verwalter - aber einige Ge
macher sind verschlossen und zwar schon seit vielen 
J ahren; ich l1abe zu ihnen nich t die Schliissel u ud sie 
sind langst vermisst worden." "A uch diese m lissen er
offnet werden - herrschte der Offizier -- Iasst den 
Schlosser dazu kommen." Der 'V achter musste eiligst den 
Bchlosser holen. Dieser kam bald mit einem Bund Haken 
und Nachschliissel. Unterdessen batten sich die Offiziere 
im andern Teil des Schlosses umgesehen, und dem Schlosser 
ward befohlen, er solle im hintern Teile der Burg die ver
schlossenen Thilren aufmachen. Er ging ans Werk und 
mit geschi ck ter Ha n d gelang es ibm, einige rasch aufzu
scbliessen. J etzt kam er an eine schmale eiserne Thiir; 
er versuchte einige Schliissel, und mit einem Schnapp 
spraug plOtzlich und ihm selbst unvermutet das Schloss 

1) So el'zahlt Biisching (Sagen und Geschichten aus dem Schlesier
thal und von <ler Burg Kinsberg. Breslau 1824 S. 23. 24) nach J\Iartiny's 
Bandbuch fiir Reisende in dem schlesischen Riesengebirge und der 
Grafschaft Glatz. 2. Aufl. Breslau 1818 S. 384 f. 

2) von Biisching selbst gesammelt. A. O. S. 27, 28. 
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auf; da trat er in ein kleines dnukies Zimmer, aber welch 
ein Anblick Uberraschte den 1\Iann! Drei al te l\Ianner in 
łangen Kleidern, denen ihre weissen Barte die Brust be
deckteu, sassen an einem Tische, auf dem ein grosses Buch 
aufgeschlagen lag; ihr Blick war auf den Eintretenden 
gerichtet. Der SchlOsser, sonst ein beherzter Mann, er
schrak s o sehr, dass er sich an allen Gliedern gelahmt 
ffihlte; der stiere Blick von diesen drei Altvatern in 
diesem eisernen dunkeln Gemach war unmoglich noch einen 
Augen blick a uszuhalten ( so ha t der Bchlosser sich aus
gedrfickt, wenn er seine Begebenheit erzahlte). Indessen 
fasste er sich, kehrte urn ans dem Gemache, und krachend 
flog die Thfir in ihr Schloss zurilck. Da ergriff den 
Schlosser Gransen und Entsetzen, er lief was er konnte, 
und nichts vermochte ibn zu halten, ans der Burg hinaus 
den Berg hinunter und seiner Wohnung zu. Angekommen 
zu Hanse war er ganz durchnasst von Schweisse und war 
genotigt, geschwacht durch Entsetzen und fibermassiges 
Laufen, sich ins Bette zu lP.gen, welches er einige Wochen 
łan g buten musste, indem die fortdanerude Schwache ibn 
verhinderte, sich eher zu erheben. Er ist nachher oft 
aufgefordert worden, im Beisein mehrerer Menschen die 
Thiir zu zeigen, hat aber keine solche Thfir mehr gefunden 
nnd bat nur soviel behauptet, dass sie auf der Thalseite 
im hintern Teile des Schlosses gewesen." 

Diese beiden Erzahlungen in der Form: wie sie uns 
jetzt vorliegen, enthalten offenbar s ch on manche der ur
sprfinglichen Sage fremde Zusatze; "denn eine allmahliche 
Erweiterung durch Aufnahme anderer Sagen und Aus
breitung im einzelnen, sowie eine gewisse Verwirrung ist 
etwas ganz Natfirliches in dem Fortbewegen durch Jahr
hunderte." 1

) Zu diesen willkiirlichen, ffir das VersHindnis 
dos Sagenkernes nicht wesentlichen Bestandtoilen gehoren 
offenbar die Zeitangaben, wen n man nich t et w a ans der 

1) W. Grimm, Die Deutsche Heldensage. 2. Aufl. S. 2. 
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Zuri.ickdatierung der ersten Sage auf die Hussitenkriege 
auf das hohe Alter derselben schliessen will, was wenigstens 
zu den Tbatsachen, die ihr zu G run de liegen, nich t in 
Widerspruch stehen wiirde. 1) Ein anderer spaterer Zusatz 
lasst sich durch Vergleichung mit ahnlichen Sagen leicht 
ais solcher erkennen. Das ,Buch' spielt namlich auch in 
andern bergmannischen Sagen unsrer Reimat seine Rolle. 
Aus einem "schwarz eingebundenen Buche" liest der W eische 
die Zauberformel, die den "goldnen Stoilen" bei Lewi n offnet. 2

) 

Auch die drei l\1anner im Zobtenberge haben ein "schwarz
samtenes mit Gol d beschlagenesBuch" vorsich auf dem Tische, 
den liber obedientiae. "Ob nun obedientia spirituum, derNot
und Gewissenszwang der Geister od er was anderes darin be
griffen, ha t te Beer nich t vernommen." 8) Es liesse s ich a uch an 
Mutzettel oder ande1·e bergmannische Urkunden denken, die 
zum Aufsuchen alter Fundstellen oder in den zahlreichen 
Besitzstreitigkeiten ais Zeugnisse verwertet wurden. 4) 

Wenn wir diese allgemeinen Ziige ais unwesentlich aus
scheiden, so bleibt uns ais urspriinglicher Kern auf der 
eineu Seite clie Sage von dem goldnen EselsfiUlen, auf der 
andern die von den drei Al tv a tern. A uch dieser letztere 
ratselhafte Name erhaJt, wie die Bezeichnung: Gołdner 

Esel, Sinn und Bedeutung erst aus der Sprache der alten 
Bergleute, in der "V a ter" einen Fundort bezeichnet d. h, 
"die Stelle, wo ein nutzbares Minerał in seiner natUrlichen 

1) Die Anfange des geordneten Bergbaues in Schlesien reichen 
sicber bis in den Anfang des 13. Jahrhunderts zuriick. Vgl. Steinbeck, 
a. O. II. Bd. S. 125. Geschiirft wurde namentlich im 15. Jahrhundert 
an den verschiedensten Orten bis weit in die niederschlesische Ebene 
hinein, und die vagierenden Bergleute wurden zeitweise zu einer wabren 
Landplage. V gl. Steinbeck a. O. S. 196. 234. 

2) Grasse, Sagenbuch des Preussischen Staates II. Bd. S. 211. 
8) a. O. II. 225. 
') Ais Beispiel, wie ein mit kiinstlerischem Bewusstsein schaffen· 

der Dicbter dasselbe Motiv verwertet bat, vergleicbe man die reizvolle 
Novelle von H. Noe "Auf der Goldzecbe" in seinem deutschen Alpen· 
buch. I. Bd. S. 83 ff. 
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Lagerstatte neu aufgedeckt wird". 1) In d i eser Bedeutung 
ist das Yorkommen des "Vaters" auf schlesischem Boden, 
wenigstens fiir friihere Zeiten verbUrgt, 2) und mit grosser 
'Vabrscheinlichkeit ist dieses Etymon auch fiir den N amen des 
Altvaters im mahrischen Gesenke anzusetzen. 3) 'Vie hi er, so 
mag sich der Name auch a,m Kiensberg iiber den Verfall des 

1) Veith a. O. s. v. 
2) Vor dem dreissigjahrigen Kriege gehorte die "Altvaterzeche" 

zu den ergiebigsten des Giehrener Betriebes. Vgl. Steinbeck a. O. II. 
S. 16. Ofter begeg11et der Name in siichsischen Bergwerken. "Den 
Namen Altviiter fiihren im 16. Jahrhundert zwei Berggebande im Frei
berger Revier: Altvater Erbstoilen sam t Eschich Fundgrube z u 
Sayda und Altviiter Fundgrube am Goldberge auf dem Brande." So 
C. Kretzschmar, Die Aitvater-Briicke bei Freiberg im Jahrbuch 
fiir das Berg- nnd Hiittenwesen im Konigreich Sachsen. 1894 S. 5. 
Ob der Ausdruck "l\f u t t er" in der vorigen Sage n e ben diesen berg
miinnischen "V a ter" zu stellen ist, ha be ich nich t ermitteln konnen. 
Doch , liegt der Gedanke nahe genug. 

8) Er gehort in dieselbe Sippe, wie die Namen der unweit ge
legenen uraiten, schon im 15. Jahl'lnmdert (14?7 und 1480) erwahnten 
Zechen: "Im Neufange" und "auf dem alten Berge". Vgl. Steinbeck 
a. O. II. S. 109 ff., 117, 152 f. Wanderer i. R. 1895 S. 26. Jakob 
Grimm hat freilich (Deutsche Mythologie I. S. 140) unsern schiesischen 
Altvater unter die alten Kultstatten Donars einreihen wolleu. "Ich 
muss aber hierbei Gewicht legen darauf, dass der dounernde Gott vor
zugsweise ais ein vaterlicher aufgefasst erscheint, ais Jupiter und Dies
piter, ais far und tatl. Denn es hiiugt darnit zusammen, dass auch 
die ibm geheiligten Berge die Benennungen Etzei, A I tv a t er, Gross
vater in me breren Gegenden empfingen." Allein wie s ich eine solche 
Bezeichnung aus der beidnisch-germanischen Vorzeit durch die Jahr
bnnderte rein slaviscber Siedelung in die Zeit der deutschen Neube
siedelung hiniiber gerettet ha ben soli te, ist schwer zu sagen; und n och 
mehr gilt dieser Einwand von dem si.id-ostlich von Grulich geiegenen 
Altvaterwalde. Beide Namen finden in der au Ueberresten aiter 
bergmannischer Bezeichnuugen reichen Gegend aus diesen ihre ebenso 
einfache wie nati.irliche ErkHi.rung. Moglicherweise ist auch der Name 
der auf dem Kammri.icken des Altvaters aufsitzenden Hochschar, 
hochst wahrscheinlich a ber der des U b er s c h ar gebirges in diese Gruppe 
zu ziehen. Vgl. Veith a. O. s. v. Wie in den Alpen, haben auch in 
Schlesien die Berglente ais die ersten Pioniere der Kultur manchem 
Ort seinen Namen gegeben, der sich unter der ansassigen Bevolkernng 
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ehemaligen schlesischen Bergbanes hinaus erhalten ha ben und 
gab dann der schopferischen Einbildung des Volkes, nach
dem die eigentliche Bedeutung seinem Bewusstsein ent
schwunden war, in seinem sinnvollen Klang Anlass zu 
naheliegenden Deuteversuchen. Aus der Verbindung mit 
dem G la u ben an vergrabene Schatze, der fas t immer als 
letzter Niederschlag von der Kunde alter Bergbaue zuriick· 
bleibt, erwuchs dann sehr natUrlich die Erzahlnng von den 
Schatze bUtenden drei Altvatern. Ob die Zahl auf ge
schichtliche 'rhatsachen zuriickzufiihren ist oder nur ihrer 
mystischen Bedeutuug wegen Aufnahme gefunden hat, muss 
dahingestell t bleiben. 

Mit dem Sagenkreise, mit dem wir uns hier be
schaftigen, steht die folgen de Sag e von der sogenannten 
A ben d bur g am Hochstein nur in loserem Zusammenhang. 
"Es soli, heisst es, ein verwiinschtes Schloss sein. Z u 
bestimmten Zeiten im Jahr steht es offen, besonders sagt 
man, zu Johannis oder am heiligen 'Veihnachtsabend (also 
zur Zeit der heidnischen Sommer- und Wintersonnenwende). 
Darinnen sitzen, wie einer sagte, Manner in tiefen Schlaf 
versunken u m einen Tisch." 1

) " Allgemeiner verbreitet 
ist a ber die Sage, wie es einer Frau ergangen, die d ort 
einmal eine Kuh gehtitet. Es war gerade Johannis und 
die 'J.lhfir stand offen; da sah sie, wie das Gołd ordentlich 
in Za p fen wie an den Tan n en Ilerabbing, und ein Kind, 
welches an einem Tische sass und einen Apfel in der 
Hand biel t, winkte ihr hineinzukommen; a ber es war 
d och zu gruselig, dass sie mach te, dass sie fortkam. 
Andere sagcn, mit dem Kin de das ware anders gewesen. 
Die Frau ware, ais sie die 'J.lhiir offen gefunden, hinein
gegangen; da batten Mulden von Gold gestanden. Wie 
sie davon hinausgeschleppt, vergisst sie ihr Kind, das sie 

Biirgerrecht erwarb und sich daber behauptete, auch ais die Bergleute 
Hingst wieder verzogen, ihre Baue verfallen waren. 

1) W. Schwartz, Kulturhistoriscbe Studien im Isergebirge. Ansland 
1877. Vgl. Wanderer i. R. 1881 N. 2 und 3. 
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mit hineingenommen, und als sie es ha ben will, schHigt 
gerade die Thiir zu. Da bat ma n ihr den n geraten, iiber 
ein J ahr wiederurn zu derselben Zeit hinzugehen. Und 
als sie hinkommt, steht auch die Thiir wieder offen, und 
ihr Kind sitzt ganz gesund und frisch auf einem Tische 
und ha t einen goldncn A p fel in der Hand. " Der mythische 
Gebalt dieser Sage ist, wie schon Scbwartz bemerkt hat, 
uralt und reicht weit fiber die ersten Anfange berg
mannischen Anbaues hinaus in das graue Altertum heid
nischer Vorzeit zuriick. 1

) Aber die Lokalisierung der 
Sage dlirfte wohl anf die Erinnerung- an ehemalige berg
mannische Arbeiten zurlickzuflihren sein. Denn wie die 
mehrfach in nie besiedelten Gegenden auftretenden Schloss
berge 2) beweisen, hat sich die dunkle Kunde von den im 
Schosse der Erde verborgeneu Scbatzen ofter zu mehr oder 
weniger reich ausgeschmlickten Erzahlungen von alten 
Burgen und Schlossern verdichtet. An alten Bergbau in 
der Nahe des Hochsteins erinnert noch heute die unweit 
westlich gelegene ,Goldgrube' und wohl der Name der 
Abendburg selber, deren erster Bestandteil ursprlinglich 
wohl das Gangstreichen der aufgefundenen Erzader be-

1) Allewesentlichen Bestandteile kebren auch in andern schlesischen 
Sagen wieder. Vgl. Grasse a. O. II. S. 296 ff und Schwartz a. O. [Zwei 
V arianten dieser Sage, nach miindlicher Uberlieferung aus Katscher und 
aus Striegau aufgezeichnet, betinden sich in den Saromlungen unserer 
Gesellschaft. V.] 

li) Das "alte Schloss" bei Kar1sthal im Isergebirge, nach der 
Dannenberg'schen Karte ein Felsen siidlich vom Buchschachtfloss, der 
Schlosshiibel gegeniiber den Klapperflossen des Roten Wasser u. a. Da
gegen bat der Geldstein am Sabrich bei Hermsdorf u./K., an den 
sich ebenfalls eine Sage von verborgenen Schatzen kniipft (nach Cogho 
im Wanderer i. R. 1893 S. 20), schwerlicb etwas mit dieser Sippe zu 
thun, sondern ist wohl neben die G al t steine (am Fernpass u. a.) in 
den Alpen zu stellen. Auch in den Bober-Katzbachbergen beisst eine 
HBhe bei Kammerswaldau die b1elkgelte. Dergleichen Na.men finden 
sicb nattlrlich vorzugsweise in von Hirtenvolkern besiedelten Hoch
gebirgen. So fiihrt in den Kalkalpen der Sierra Nevada der zweit-
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stimmen sollte. 1) Diese Bedeutung musste dem Volks
bewusstsein, wenn sie ihm je verstandlich war. rasch wieder 
verloren geheu. Daher finden sich die Ansatze zu sagen
hafter Umdeutung des Etymons schon in der altesten uns 
bekannten Form der Sage. 2) "Am St. J ohannistag gehe 
zum Hirschberg in der :&littagstunde unter das. Galgenthor 
(also wohl in die Gegend des heutigen Cavalierbergs), be
sehe die Gebirge, da wirst du sehn die A bendrotburg 
(Abendburg) und gewisslich, wie sie gewesen, mit Fensteru 
und Tiirmen." Hi er ha ben wir den ersten, n och schftch
ternen Versuch, den unverstandlichen Namen mit poetischer 
Empfindung zu besee.len und zugleich aus der geographischen 
Anschauung heraus zu erklaren. Denn von dem beschrie
benen Standpunkt aus sieht man in der That urn J ohannis 
die Abendrote hinter der Abendburg verglimmen. Diese 
Deutung ergab sich also ungezwungen allen, die dem Ge-

hochste Gipfel den N amen: Dornaj o, fiber den 1\foritz Willkomm (Hocb
gebirge von Granada. Wien 1882. S. 67 Anm.) bemerkt: "Sein Name 
ist mir nicht recht verstandlich. Dornajo bedeutet Kubeł oder Gelte 
zum 1\Ielken. Vielleicht haben die Hirten dem Berge deshalb diesen 
Namen gegeben, weil die seinen Siidabhang durchfm·cbenden Grtinde 
von seiner westlichen Kuppe aus betrachtet gegen das Centrum diver
gieren uud hier eine weite 1\fulde bilden." Die Herbeiziahung dieser 
Ahnlichkeit ist zur ErkHi.rung des Namens nicht einmal notwendig. 

1) Vgl. A. v. Groddek, die Lehre von den Lagerstatten der Erze. 
Lpz. 1879 S. 40. Gewiss unrichtig ist die Deutung von Schwartz: "Wie 
die Hesperiden im W esten lokalisiert wurden, s o ist a uch vielleicht ge
rade in der Flinsberger Sagenform nocb charakteristisch der Name 
Abendburg." Wanderer i. R. 1881 N. 3. In diese Gruppe bergmannischer 
Namen ist wohl auch der Mittagstein zu ziehen, der seinen Namen 
von den Heuern im Schmiedeberger Thal erhalten haben soli, wetche 
die hinter dem llittagstein stehende Sonne als Zeicheu fiir die Mittags
pause betracbteten. Diese ErkHtrung scheitert an zahlreichen l\1ittags
bergen und JJiittagsteinen in den Alpen, wo eine solche Deutung nicht 
wohl zulassig ist. Hier wie dort bat man wohl meist an einen gegen 
Mittag streichenden Erz- oder Schiirfgang zu denken. 

2
) von Cogho einem alten "Walenbiichlein" entnommen. Wan

derer i. R. 1893. S 82. 
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birge von Norden h er, ans · dem Hirschberger Thale naheń, 
und dieser .Zugang war in den Zeiten, in den en die. , W alen' 
ihr Wesen trieben, im 14.-16 .. Jahrh. der einzig mBg}lche, 
da die sfidliche Seite des Gebirges erst Ende des 16. Jahrh. 
dem Verkehr erschlossen worden ist. Daniit ist zugleic~ 
ein Anhalt zu ~ngefallrer Bestimmung der Entstebungszeit 
.der Sage gewonnen. Wenn wir ~ie ersten Versuche berg
manniscben Anbaus im Zackenthal um den Anfang des 
14. J abrh. 1) · ansetzen durfen und bis zur Bildung der 
Sage eine Zwischenzeit annehmen mt\ssen, in der der ur
spriingliche Sin n der Ortsbezeicbnung verloreu· g·ing, um 
fiir die Mogliehkeit einer neuen Peutung Raum zu _ge
winnen, so konnte die Sage von der Abendburg friiheste~s 
um 1400 antstanden sein. 2) Von da , ·a b lasst sieh dann 
die weitere A.usgestaltung der Sage, wie sie sich allmiihlicb 
teils durch A.usśpinnen des etymologischen Kern es . teils· 
du~ch l9kale Anknfipfung allgemeinen Sagengutes vollzogen 
bat: fast in chronologiacher Reihenfolg_e verfolgen. Das 
Trautenauer Walenbfichlein·, das nach seiner eigenen Angabe 

. auf_ das Jahr 1466 zuriickgeht, weiss fiber den · Wert der 
in der Burg verborgenen Schatze und die beste Zeit, sie 
zu heben, schon Naheręs z~ berich ten. 5) Zugleieh wird 

1) Die Glashutte zu Sclu:eiberhau wird zum ersten Ma.l i. J . .1366 
erwahnt. . -

11) Das erste "Walenbiicblein", in dem der "Venedige1;" .Antonius 
von Medicy aus Florenz die unterirdischen Scblttze ·des Zackenthales 
und ihre Fundorte bescill'eibt, befindet ·sioh in einer 1430 niederge
scbriebenen Handschi•ift del' Breslauer Stadtbibliotbek. 

8) W anderer i. R. 1893 S. 126: "Diese Mauer ist gar nahe bei 
der Abendburg, also genannt, aber wenig Leuten bekannt. Allda ist 
der Geist, walchen die gemeinen ·Leute den Riiben ZaJil nell!len. Ist 
dir das von Gott bescheert, dass du das finden sollst, was in dei· Abend
burg an Gold uńd Silber liegt, so wirst. du dein Lebl:m· lang da.vou 
wissen zu sagen. Denn es ist ein Schloss vol' Zeiten da gewesen, 
welches einen unbeschreibli~hen Scbatz. von Gol d und Silber barg, dass 
ich glauben kann, das die Menscben unmoglich wagtragen kon~en, . so 
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die Abendburg ais Sitz Riibezahls bezeichnet, den 'Vurzel
graber und Bergleute so oft ais Schreckbild benutzt haben. 
Zeller in seinen ,Hirschberger Denkwiirdigkoiten' (1720) 1

) 

weiss anzugeben, wie der Schliissel zur Abendburg zu 
finden ist, und erzahlt von einem Regensburger Kaufmann, 
der 1580 dreimal die Gegend urn die Abendburg besucht 
haben und jedesmal mit reichen Schatzen zuriickgekehrt 
sein soli. In diesem Bericht ist RUbezahl bereits zu einem 
Sa tan geworden, von dem allerlei gruselige Geschichten 
erzahlt werden. 

Nachdem so die Sage von der Abendburg die feste 
Gestalt gewonnen bat, die sich noch heute im Volksglauben 
allgemein behauptet, und zugleich zu der wahrscheinlieh 
erst im 16. J ahrh. eingebiirgerten RUbezahlssage in eine 
(rein ausserliche) Beziehung gesetzt war, zieht sie auch 
andre Sagenstoffe an sich, 2) bis sie schliesslich die reich 
ausgeschmlickte Form annimmt, in der wir sie in der obigen 
Wiedergabe bei Schwartz u. a. antreffen. -

E in anderer, ursprling·lich bergmanni::;cher Ausdruck 
fiihrt uns zu der zweiten Gruppe etymologischer Sagen 
fiber, denen hier einige Worte gewidmet sein sollen. Auf 
der Hohe des sogenannten Zackenkammes, zwischen Voigts
dorf und Gotsehdorf, wird eine grossenteils mit Wald be
wachsene Hohe vom Volke die "Kummerhoarte" ge
nannt. Der allgemeine Volksglaube bringt den N amen 
mit dem unweit gelegenen Pfarrstein 8) in Verbindung 

viel ich gesehen ha be." Darnach wird die beste Zeit des Besuches 
angegeben. 

1) Bd. II. S. 25 ff. 
11) wie den noch heute anzutreffenden Aberglauben von dero "kleinen 

g-ra u en ?rlii.nndel", dero roan bei der Abendburg nicht selten begegnet. 
(Nach Cogho Wanderer i. R. a. 0.) Derselbe erinnert anifallig an 
Schwenckfelds (Beschreibung d. Hirschbergiscben W arroen Bades. Hirsch
berg 1619 S. 158) "Bergroanlin", welche kauro drei Spannen lang sind. 

8) der seit einigen Jahren die Inscbrift tragt: "Pfarrstein. Hier 
bielten die Buscbprediger evangeliscben Gottesdienst. 1654-1741." 
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nannten Orte schon vorher bestanden ha ben, kann also 
wenigstens nicht von dem Auftreten der damaligen 
Busehprediger hergeleitet werden. Ob in friihern J ahren 
(zwisehen 1654 und 1698) an derselben Stelle ahnliehe 
gottesdienstliehe Versammlungen stattgefunden haben, die 
zu einer solehen Ortsbezeichnung Veranlassung gegeben 
ha ben konnten, wissen wir ni eh t. Der Verfasser des Patentes 
jedenfalls kann von einem solehen Zusammenhang nieht 
wohl eine Ahnung gehabt baben, sonst wiirde er, dem von 
seinem streng· katholisehen Standpunkt aus die evangelisehe 
Bezeiehnung ais "Ku m m er barte" wenig sympathiseh sein 
musste, dieser Empfindung wohl dureh einen Zusatz (etwa 
in der "sogen a n n te n" K.) 1

) Ausdruck gegeben haben. 
Es seheint a bor, als wen n er den in den Cameralakten 
gebrauehliehen oder den damais allgemein landesubliehen 
Namen gebraneht habe. Will man also trotzdem den ge
sehiehtliehen Zusammenhang mit dem Pfarrstein festhalten, 
s o miisste man annehmen, dass der N ame ans der Zeit 
des frUhesten Auftretens der Busehprediger (bald nach 
1654) herriihre und sich bis z urn End e des J abrhunderts 
allgemeine Geltung versehafft habe, auch bei der anders
glaubigen Bevolkerung. Dazu erseheint uns aber der Zeit
raum von einigen 40 J ahren allzu kurz. Somit bleibt 
fUr eine andere ErkHi.rung die Bahn frei. Naeh Veiths 
deutsehem Worterbueh s. v. ist "Kummer" ein mundart
licher Ausdruek gleichbedeutend mit ,,Al ter Mann" d. h. 
ein verlassener B erg b au. Erinnern wir uns, dass n ach 
Schwenckfeld 2) im Au fang des J ahrhunderts, von dem hi er 

1) Wie dies in der That in einem ganz analogen Falle in der 
Erlauterung zu der alten Karte der Hauach'schen Herrschaft Starkan
bach v. J. 1762 geschehen ist: "Der sogenannte Lutherische Predigt
stein." V g l. J. Partsch, Eine Aufgabe der Kartographie im Riesen
gebirge. Wanderer i. R. 1887 S. 107. 

2) Selbst am Hausberg wurde geschtlrft. Steinbeck a. O. S. 179. Auf 
gleichen Ursprung habe ich auch denNamendes zwischan Kummerbarta 

lO* 
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und erzahlt, dass in den Zeiten der sogenannten religiosen 
Restitution, von 1654-1709, namentlich u n ter Kaiser 
Ferdinand III. die sogenannten "Buschprediger" an dieser 
einsamen Waldstatte die Glaubigen aus der Umgegend 
urn sich schaarten, um ihnen das reine Gotteswort zu ver
klinden und zugleich die Segnungen der evangelischen 
Kirche Kindern und Erwachsenen zu spenden. 1

) Die 
Thatsache selbst ist richtig·. 2) Ja der N ame : Kummer
harte begegnet uns zum ersten lVIale in einem gegen die 
Buschprediger gerichteten Patent vom J ahre 1698: 8) "Ich, 
Christoph Menzel, des H. R. R. Reichs Graf von Nostitz 
und Rheineck, vernehme mit Unwillen, dass sich die hochst 
verdachtigen Buschprediger ... zwischen Reibnitz, Vogts
dorf und Gotschdorf auf der Kummerharte . . . und 
vielen andern Orten mehr aufhalten. Verbiete bey bober 
Leib- und Lebensstraffe allen und jeden, diese gefahrliche 
Menschen standhaft zu verfolgen, verjagen, klindige mili
tairische Execution an etc. Actum am Konigl. Burglehn 
zu Jauer, d. 20. Oct. 1698. C. \V. G. v. Nostitz, Joh. ~1adeck 
v. Creutzenstein. " Allein gerade diese erste nr kundliche 
Erwahnung des Name11s spricht gegen die den spatern 
Geschlechtern ałlerdings nahe liegende Annahme eines ge
schichtlichen Zusammenhangs mit dem benachbarten Pfarr
stein. Denn nach dem 'Vortlaute des Patentes muss der 
Name der Kummerharte ebenso wie der der andern ge-

1) Vgl. Wuttke, Friedrichs des Grossen Besitzergreifung von 
Schlesien l Bd. S. 277 und "Etwas fur die evangelische Kirchfahrt zu 
Boberrohrsdorf bei dem ersten ftinfzigjahrigen Kirchenjubelfeste 1792. 
Hirschberg S. 45: "Die Prediger waren aus Sachsen (eigentlicb Lausitz) 
und kamen nach der erhaltenen und fortgepfłanzten Sage etwa in zwei 
oder drei Monaten einmal. Eine Sammlung in einem umgehenden Hute 
war ihr Lohn." 

11) Vgl. E. Lang, Jubelbiicblein fiir die evangelische Gemeinde zu 
Voigtsdorf 1892 S. 13. 

8) Abgedruckt in dero Boberrohrsdorfer Jubelbiichlein von 1792 
s. 39ff. 
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die Rede iRt, "in den kleinen Bachlein umb Hirschberg" 
viel "geseiffet" wurde, unter andern auch im Georgenbach 
bei Straupitz, so liegt es nahe genug, unsre Kummerharte 
mit diesen bergmannischen Arbeiten in Verbindung zu 
bringen 1) . Die Erinnerung an dieselben ist bis auf die 
letzte Spur vergangen; es darf daher nich t 'Vunder nehmeu, 
d as s man fiir die alten bergmannischen Bezeichnung·en, 
die ais Ietzte unverstandene Zeugen ilbrig blieben, nach 
andern ErkUirungen suchte und den diirftigen Gehalt, den 
der Wortsinn ergab, auch durch gewaltsame Umdeutung 
zu bereichern strebte. So wurde die gnte dentsche Harte 
( = Bergwald), die den zweiten Bestandteil unseres Orts
namens bildet, in eine Horde oder Heerde umgestaltet. In 
dieser weitern Ausbildung begegnen wir der Sage unter 
andern bei Berndt (Wegweiser durch das Sudetengebirge 
S. 443 s. v.): "Kummerbort . .. "Anf ibm ein Feisblock, 
bei dem sich in den Zeiten der Bedrlickung die Protestanten 
zum Gottesdienst versammelten. Die Katholiken nannten 
sie damais die "Kummerhorde oder - heerde" . 

An die heimliche Wirksamkeit der evangelischen Busch
prediger des 17. J ahrhunderts erinnern ansser dem in der 
Kummerharte gelegenen Pfarrstein noch manche ahnlich 
klingęnde Ortsnamen in unserm Gebirge, so das Pfarr-

und Hausberg liegenden O t t ił i e n b er g e s zuriickzufiihren gesuch t. V g l. 
Wanderer i. R. 1895 S. 27. Zu dem dort Gesagten sei hinzugefligt, dass bei 
Schwaz in Tirol, welches Iange Zeit ais die Hochschule des deutschen 
Bergbaus gaJt und auch in unser Gebirge im 16. Jahrh. Bergarbeiter 
entsandte, ein Ottilienstollen und ein St. Georgenberg nicht weiter aus
einander liegen, ais der Georgenbach und der Ottilienberg bei Hirsch
berg. Zweifelhaft ist, o b nicht a uch der P o p e l b er g bei Gotschdorf 
einem bergmaunischen Popel (Zeichen) seinen Nameu verdankt, wie 
dies von dem Giehrener Popelberg wahrscheiulicb ist. Vgl. Steinbeck 
a. O. ll. S. 16. Gewohnlich wird der Name von den im dreissigjahrigen 
K riege gebrauchlichen W arnungszeichen abgeleitet. V g l. Saga we, 
Jubelbiichlein fUr die evangeliscbe Gemeinde zn Seifershau 1892 S. 13. 

1) Schwenkfeld a. O. S. 162, 163. 
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bilschel,t) in dem der 1654 amtsentsetzte Pastor Sieber 
gepredigt haben soli, und der Pfaffenstein zwischen 
Reibnitz und Boberullersdorf, wo eine Versammlung der 
Evangelischen durch kaiserliche Klirassiere auseinander 
gesprengt wurde und wahrscheinlich auch der bekannte 
Bnschprediger Neumann gefangen genommen wurde, 2) wahr
scheinlich auch der Predigerstein zwischen Arnsdorf 
und Briickenberg (Berndt a. O. s. v.), sowie der "Luthe
rische Predigtstein" bei Harrachsdorf. 8) In den Kreis 
dieser ihrem geschichtlichen Ursprung nach mehr oder 
weniger gut verbiirgten Benennungen wurden nun aber 
a uch and er e Ortsnamen nur des eigentlichen W ortsin n es 
wegen hinein gezogen, die sicber mit jenen nicht das Ge
ringste zu thun haben. Ein lehrreiches Beispiel hierfiir 
ist der Grab erberg zwischen Arnsdorf und Seidorf; an 
diesem Namen ist von Berufenen und Unberufenen viel 
herumgedeutelt worden; man wusste allerlei bewegliche 
Geschichten zu erzahlen von verfolgten Seelsorgern, die 
ans de m Wasser der naturlichen Taufsteine, we l che die 
Graber d. h. die Felsblenden des Berges bilden, die Neu
geborenen ihrer treuen GH.tubigen tauften oder die in 
den "Grabern" versteckten Gaben in Empfang nahmen, 
bis endlich die ans Licht gezogene alteste Namensform 
"Krem er b er g" 4) alle jen e riihrenden Erzahlungen ais 
etymologische Gespinnste aufdeckte. Ahnlich ist es auch 
manchen andern Ortsnamen ergangen, die in ihrem Wort
sinn alte Erinnerungen an jene der evangelischen Bevol
kerung unvergesslichen Zeiten der V erfolgung zu bergen 

1) in demjetzt "Neugriifłich" genannten vValde. Sagawe a. O. S.17. 
2) E. Lang, a. O. S. 13. 
8) "auf welchem urn 1651 einige Lutberische Pastores aus Schlesien 

herainkommend denen hiebey ans Bobmen gesamieten Lutheranern ge
prediget nnd das Abendmahl gereichet haben." - Wauderer i. R. 
1887 s. 107. 

4) Vgl. P. Scholz im \Vanderer i. R. 1890 S. 4. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

schienen. Hieher gehoren wenigstens zu einem Teil die 
in den Sudeten wie in den Alpen 1) zahlreichen Kanzeln, 
Predigersteine , Predigtstiihle 2) u. s. w. Hier wie 
d ort bezeichnen sie vereinzelte, wenigstens nach einer 
Seite hochaufragende Felsmassen, welche eine mit geriugem 
W ort- und Anschauungsschatz arbeitende Phantasie leicht an 
eine wirkliche Kanzel erinnern m ochten; so die hinter der 
Schneegrubenbaude aufstrebende Riibezahls- oder Teufels
kanzel, s o die Kanzel am Raubschloss, "e in e burgahnliche, 
ho he Steinmasse", 8) der Predigtstuhl am J auersberg, "eine 
hohe nackte Klippe", ') der Predigtstubl bei den Baber
hausern u. a. Auch diese hat die Sage, wenn sie in der 
Nahe wirklicher oder vermeintlicher Wirkuugsstatten der 
. al ten Buschprediger lagen, zu erreichen gewusst 5) u n d mit 
einem mehr oder weniger dichten Rankwerk umschlungen. 
In solehen Fa.Ilen, wo sich ein friihm·es Vorkommen des 
Ortsnamens nicht nachweisen lasst, ist es meist unmoglich, 
die enge Verschlingung von W ahrheit und Dichtung zu 
losen, und in diesen mag man der Sage ihr Recht lassen. 
In einem Falle aber lasst sich die alte volksttimliche Be
nennung in ihrer ursprtinglichen Bedeutung leicht und sicher 
losmachen. "Eine andere sehr merkwtirdige Stelle, berichtet 
1\tiosch, 6) fiir die Freunde des Altertums ist eine Stein
gruppe vor der ostlichen Vorstadt von Hirschberg, am so
genannten Rennhiibel, im Munde der Landleute mit dem 
Namen der Teufelskanzel bezeichnet. Den Bewohnern der 

• 
1) z. B. der Predigtstubl im Gaistbal, Predigtberg im obern Paz-

naunertbale und viele andere. 
2) vgl. Mosch, die alten heidnischen Opferstatten und Steinalter-

thiimer. 
8) Miiller, Vaterlandische Bilder S. 418. 
•) Berndt a. O. S. 399. 
6) so den PredigtRtein bei Kauffung im Katzbachthal. Vgl. Stock

mann, Geschichte des Dorfes Kauffung. Festscbrift 1892 S. 77. 
6) a. O. S. 284. 
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Stadt ist der F'els eine Stelle, welche den verfolgten Evan
gelischen zum Gottesdienst gedient bat, was die NahE 
der Gruppe an der stets dort befahrenen Land
strasse geradezu unmoglich macht." Dieser Ein
wurf ist unwiderleglich. Rat die Steingrnppe je den 
N amen: Kanzel oder Predigtstuhl gefiihrt, so kann er nur 
im bildlichen, nicht in1 eigentlichen Sinne gemeint gewesen 
sein. 2) Wahrscheinlicher aber ist die Legende erst durcb 
eine bewusste Umdrehuug und Umdeutung des alten, volks
tiimlichen N amens "Teufelskanzel" entstanden. Derartige 
Kunststiicke sind von Halbgebildeten, die ihre Lesefriichte 
an den l\1ann bringen wollten, zu allen Zeiten veriibt 
worden und sind dann als gangbare Miinze trotz ihres 
leichten Geprages auch in vveitere Kreise gedrungen. -

· 1) Dasselbe gilt wohl wegen der Nachbarschaft des Dorfes auch 
von tlem Kanzelstein bei Agnetendorf. 


