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Blätter für Heimatkunde 10 (1932) 

X^otn ftemfdjen „)>almhuj&)en". 
23on S r . SSüfor £ b e i ß. 

Mjäbriid; werben am ©onnfage t>oc Sftecn, bem !}3almfonnfage, wie fajt in 
allen farl;oI»fd)en Äiccben ber 323elf fo aud; bei uns in ©feiermarf grünenöc 
3»ctge burcb ben ©egen bcc Äirche ju einem im QSoIEe weifDerbreifcfen <*cbtt$= 
unb .'öeittniffel gewcif;f. Jlad) ben ^Sorten ber Eircblirben SSenebiEfion wirb bnrd; 
tiefe 3 ree 'Se ^cr ©egsn ©c-ffes auf bie 3täume, in bcnen ft'e aufbewahrt werben, 
nnb auf beren 23ewol;ner überfragen. 

Sic Äircbe führt biefe 2?eibe unb bas bamif s>erbunbene .Svircbenfeft auf ben 
feicrlidien (Üttgüg ßbrifti in ^tufalem, bei bem baö SSoIE bem §errn mit 3̂alm= 
jweigcn in ben Rauben bulbigfe1, gurüd. £affäd;Iid; liegt aud; bereifd am bem 
3abre 390 n. (Sbc. ber 23erid;f2 oon einer feierlichen 3̂rogef(ton in 3'erufalem $>or, 
bei ber bie ©laubigen am ©onnfage bor öftern mit ^3almen unb ßljwcigen in 
ben ^)änben ibeem 23ifd;of, bec, auf einem Sfel reifenb, als 23crfrefec Gbrijti in 
bie ©fabf einjog, entgegengingen. Saö erfte QeuQniä fixt bie 2G3eibe ber bei biefen 
balb weitverbreiteten '-palmfonnfagsprojefftonen öerwenbefen ^n>eiQe bietet ba$ 
©aframemar t>on 25obbio, eine Sarftellung ber in ©aHien um bie 233cnbe bei 
7. jum 8. 3a^c^Bi»berf gebräud;Iid;en Sifurgie3. Sie bort angeführte 233eiheformeI 
enthält beeeifö bie S3iffe um ipeilswicEung fnc bie, bie bie „Halmen" in ihren 
Sßobnungcn aufbewahren ober ft'e genießen. Sic weitere (Sufwicflnng biefer fa!ra= 
mentalen Jeier weift im Dräsinen ber fafboIifd;en Sifurgie biö in unferc £agc feine 
wefcnflicben 23ecänberungen mehr auf, fo ba$ lange 3 e ' f hinburd; bie fird;licbe 
$eicr am Palmfonntagc unb bie Dcrfcbiebcnarfigen bamif oerbnnbenen X>o(Esbräud;c 
aU Grittucrungöfcier an ben ©njug Sbrifri in ^rufalem geuügenb crHärf fd;icnen. 
Sem bebeufenben Dicligiottsbiftocifcc 2Silbelm DTlannbacbf gelang cö nun aüec= 
bing« burcb feine bal;nbred>cnben ^orfdjungen, beren (Srgebniffe in feinem gwei= 
bänbigen, grunblegenbeu 23JerEe „233alb= nnb ^clbMfe" (1874)4 niebergclegf fütb, 
nacbjuwcifen, wie ben beufe aud; bei uns nod; in XSerbinbung mit ber ?ird;lid;en 
„^afmweibe" üblidjen 25raud;en unb Ie|fen (Snbce aud) biefec ficd;Iid;en 235eibe 
felbft, uralte, febon unferen iubogermanifeben iCorfahren fccrfraufe ©Iaubenät>oc= 
ftellungen gugrunbe liegen. (Sine DSeibe alfinbifcher, alfgried;ifd;er unb altrömifd;er, 
ja felbft alfjübifd;er 23räud;e legen 3e t JSn '0 alp f"r îe ^'ö " ' b 'e Urjctf ber 
Sftcnfchbeif jurüdfreichenbe rcligiöfe 2Sor|tcllmtg, bie in ber feimenben unb wad)fcn= 
ben ^flanjcmcelf befonbecö im ^Socfcübling unb ^cübling Präger ber Sebenefraft 
ficht unb bie glaubt, bafj burd) magifche, jauberbaffc .^anblungcn biefe £ebenö= unb 
©egensfraff aud) auf Sdteufcben unb Siere, ja auf bie ganje lebenbe unb fofe 
Statur überfragbar fei. Siefer uralte ©raube lebt befonberä in unfercr arferbau» 

1 3"b- 12, 13. 
s 31. ! ? ran3 : Sie Eircf>[id)cn SenebiPfiotten im JRittelatter, I-, 4?1-
3 21. a. O., I, 480. 
4 2. Auflage, beforgt pon T>v. 2B. 5Scu\d)fel (33ertin, 25onifraeger, 1904). 
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frcibcnbcn, bäuerlid;en 23cvblfcrung in einer großen $abl vecfcbiebenarfiger 23räuchc 
noch bis beute fort. (Sine befonbcrc ©feile nehmen barunfcr aud) bie in ©feiermarf 
noch heute mif bem „Tjalmbufcben" verbunbenen Bräuche ein. Sie 23eanfworfung 
Per in ben Fragebogen bes Seuffd;en äMfsfuttbe=2Iflas enthaltenen bicäbqügftdicn 
fragen, beren (Ergebnis $nm Zeil aud) in biefem ätuffafje verwerfet wirb, gewahrt 
uns einen infereffanfen (Sinblicf in baö beute nod; erhaltene beimifd;e ,23raudifum 
unb in bie bamif verbunbene mt>jtifd)=religiöfe Vorjtellungswelf ber Dltuffcrfebichfe 
unferes VolfeS. 

3uerfi fei hier von ber an verfcEnebenen Orten unb in ben öerfebiedenen ©anett 
©feiermarfs off fehr verfdhiebeneu ^ufammenfei^una, ber 2Jalutbufd;ctt unb öon bem 
mannigfadicn an ihnen angebrachten ©dhuntcE unb ^ietat bie Jxebe. 

Scn ,'rjaupf=, ja nid>f felfen fogar ben einzigen 23eftaubfeil ber ^almbtifdicn 
bilbcn in ©feiermarf fajt immer bie mif ben eben erfd;Ioffenen 23lüfenfäfd;en ge= 
fd)mücffen 3n , e '9 c bet © a I K> e i b c (Salix caprea). Dttlanchenorfs werben attd> 
bie SneW ö e r Ä o r b w e i b e (Salix viminalis) ober and; bec Dt e i f w e i o c 
(Salix daphoides) bie^u verwenbef. S ie VScibe, beren aIft;od)beuffd;c 25e?eich= 
nung „felawa" in bem 2S5orfe „gelber", mif bem unfere 23auern ben ©frattd> 
heute nod; bezeichnen, enfl;alfen ift, war febon uufereu inbogcrmanifd)en Vorfahren 
hefannf unb fd)on im OTtiffelalfer waren mif ihr allerlei abecgläubifdic Voc|tcHttn= 
gen vccfntipff. 2Iber aud; fd;on im 3. 23udic DIToftd (23, 40) werben ^iveic^e der 
25ad;weibe aU öpfergaben beim israelififcfien Saubbüffenfejt erwähnt. ^ebenfalls 
trafen aud; hei und fd)on feht halb bie ftüh im 3a^ce blübeuben 2Seibcnjwcigc 
an bie ©feile bec in ben füblid;en Sänbecn hei ben ^rojefjTonen am Tjalmfonnfag 
ncfpcünglid; verwenbefeu ^3alm= unb .ölbattmjweigc. 3 R ntandien ©egenbeu ©feicr-
marfs fe|en ftd; bie T;almbufd;en aud) heute vielfad; nur ans ^Beibcnjwcigcn ;u= 
fammen. ©0 £. 2?. im oberen Gnnsfale, in mand;eu ©emeiuben bes Sttturanec 
25ejirfeö, »ereingelf aud) in ber nocböftIid;en ©feiermarf unb im Äoralpengebiefe. 

ßff ftub bie 33almbufd;en mif ben immergrünen Qxveicdein beö in ben 23ancrn= 
gärten häufig an^ufreffeuben 23ud;feS (Buxus sempervirens) gej'dmtüdf. Siefe 
•pflanze verbauff aufer ihren immergrünen ^Blättern in erjter Sinie wohl ihrer 
bämoncnabwct;renben Äraff, bie ihr ber Volfsglaubc feif alfers $ufd)reibf, ihre 2bf-
nal;me in ben 235eil;bufd;en. @o finben wir in bem weitverbreiteten Äräuferbud^c 
bes .fneronnmus 23ocf aus bem 3ahre 1,546 auf bem jeifgenöfft'j*d;en .̂ jolsfchniffc, 
ber ben 23ud;sbaum abhübet, aud; ben bavoneilenbon Teufel batgeffeilf. 2Iud; in ber 
Volfsmcbtzin finbef ber 23ucbs als ©rmpaffucmiffel gegen ^iebec Verwenbnng. 
yRan finbef baljer feine 3n,eiglcin faß überall in ©feiermarf im T^altnbufcben Der 
unb cd läßt ftd; feine Verwenbung hei ber T^almweifje febwer örtlich begrenzen. 
9Tur im DlCürjfal unb in beffen 9Rad;bacgebicfen fd)einen ihm hiebei anbere !Pflan= 
jen vocgejogen gu werben. 

23Jeiföcrbreifef in ihrer Vecwcubung als 23e(tanbfeile ber ^almbufcben find 
in ©feiermarf jebenfaHs auch bie $weigc bei 335 a ch 0 I b e r (Jimiperns eom-
munis). Jtud; btefec weifveebeeifefe, immergrüne, bie fiebensfraff auch, während 
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ber 2K>infcrszeif bewahrende ©traud; fpielt im Volfsglanben und in Der Volfs-
ineOijin feit jeher eine große 3ioÜc. ©d>on bei .spotner werden feine 3weige als 
Jiäud;erwcrf verwenbef unb bis in bie Duuseif galt aud; bei uns bau Dtäuchern 
mif 235ad;oIberl;ol5 unb ber ©cnuß bec ^Coadwloecbeeren als bejles älbwcl;rtnittel 
gegen bie !}3eft unb gegen 5lranft;eifen aKer 2ltt. Se r >ÖoIfsgIaube fah unb ficht 
auch in iljm ein SfKiffel, ^ranfheifööämonen uno ^ejen abzuwehren. 2tud; bie 
Verbreitung bes 2God;olbcrS unter ben übrigen 3 ro«g«1 beö Palmbnfd)cn läßt 
lieh nur fd;wec gcograpbifdj abgrenjen. 3 m ©rajer Secfen unb in ber füööftlicbcn 
©feiermarf ift er jebcnfalls weniger off anzutreffen alö in Öbecfteiermarf. 

(5in naher XVerwanbfec bes 2£ad)olbec, ben et in ben ffeicifd;en „'Patm^efen" 
audi öfters oerfriff, il? bec © e f e n b a u m (Juniperus sabina), ben unfere 
Innern aud) fehr häufig als „fiebeusbaum'' bezeid;nen. 23ereifs im Oapitulare de 
villis imperialibus, einer ©arfenerbnung .ftarls bes ©roßen für die föniglidien 
Üiüter, wirb feine ^Inpflaujuug anbefohlen unb heute nod; finbef ftd; ber ©frattcb, 
cejfen 23Iäffer in ber OTCenfdien» und Sierheilfunbe mand)erlei 2[nwenbung fiuoen, 
in oielen Saucrugärfeu. 2iudi ihm fd>reibf ber 23oIfsgIaube bie Dlladif $u, .^eren 
abzuwehren unb gegen 3 a t , ^ c t ( ' ' U' fchüften. ©eine Xferwenbuug als „tyalm" ift 
ebenfalls fehr alt, berichtet bod̂  febon .p. röoef um bie Drifte bes 16. 3ä r̂f>iwfc*tf* 
in feinem früher erwähnten 5vräuferbud)c über bie 33erwenbung bes ©efenbauiucs 
anii anberer immergrüner ©cwädifc bei ber ^Paliuweifje. 2£oct) bie Ofömer fcheinen 
fein .§oIz bereits für goffesbienjtlicbc :)iäud>ernngcn verwenbef ju haben5. 21m 
@runbetfee, in Der 3 u ö c n ^ u r g e r ©egenb, befonoers im 9ITür<faI, aber aud; in der 
^ftffeierutarf unb im fnblid;en Seil ber heutigen ©feiermarf ft'nb bie S^^fl6 biefes 
23aumes noch häufig im ^almbufd^en anzutreffen. Vereinzelt werben bie 3w*'8e 

diefcs ©egen= ober Sebeusbanmes aud) burd; bie %xveia,e bes ebenfalls immergrünen 
L e b e n s b a u m e s (Thuja oecidentalis) vertreten, fo J. 23. in ber ©egenb von 
I>euffd>5eiflri<5 unb ©f. 23eif bei ©raz. 

9TafürIicb fehlen, wenn ft'e and* nur felfen anzutreffen ßnb, bie 3 roe l9e ^ 
. 'Qa f e lnuß f i r auc f j e s (Corylus avellana) im ^3almbufchen nicht, ©alt boeb 
die £jafel febon bei unferen germauifeben Vorfahren als 3au6erpflan;c unb fehreibt 
ihr bod; aud; ber gegenwärtige 'Volfsglaubc noch apofropäifd^e (Sigenfdwffcn 5t». 
iludi als 5;rucb/fbarfcifsfr)mboI und als ©cbttftmiffel gegen ben 231iti (lebt fie in 
hohem 31nfchene. Sie großen 2'ifte bes 5afeljlranct)es werben aud; vielfad; als 
Jragftangen für bie 'Palmbufd>cn veriücubcf. 

Sie (§ i b e (Taxus baccata) verbanff wohl befonbecs ben ihr burd; ben VoIfs= 
glauben zugefebriebenen abwehreuben Gräften gegen gieren nnb ^auhetei7 ihre 
Aufnahme in ben jteirifdjen T;almbufcbcn (in bec ©egenb von Jtfleuz und bei 
Obbad;). 

1 Toid: gafti, I., 0. 343. 
6 £g(. J^andmörterbud) des iYutiiiu'ti Jlberglaiibenä (IVrd'n, 1931), III., 1527—1.542-
' Sgf. .̂ aiiBtriJrtcr[uid> des? £Vutichen Jlbcrglauben«, IL, 644—646-
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Ginen in ©feiermarf, befouders in der Sjtfteiecmacf îemltct; Verbreiteten 
©d;mucf ber ^3almbufd)en bilbett bas grüne £aub und bie roten beeren der 
<3 t e d) p a I tn c (Hex aquifolium). 2iud; btefec pflanze wohnt nad; dem ©tauben 
bes Volfes bie Äcaff inuc, ^epcn und bbfe ©eifiec 51t vecfceiben, bacan erinnert 
aud) ber DTame „©cbrabeltaub", unter bem fie in ©feiermarf befannf ift. 

©ehr veceinzelt fontmen unfec ben feigen, bie bei bec ficd;Iid;en ^3altnweihc 
geweiht wecben, wohl aud; noch £) t j w e t g e (olea europea), fo g. 23. in 3uden= 
bürg, in ber ©egenb von Seuffdj^eiltrifj unb in tferuif, vor. ©elbjt bas fd;Iicbfe 
©rün ber S a n n e n z w c i g e (Abies alba) und ber $ i cb f e (Picea excelsa) 
finbef ftd) bie unb ba unter ihnen, fo 5. 23. in ber ©egenb von Äniffelfeld unb in 
Älöcl). ©anz vereinzelt finb auch tyveige von 3 t n m e « r g r ü u (Viuca minor), 
}. 23. in tyid)l im Gnnsfal, in ßddabming und tn 23runnfce, und von der 
£ r a tt b e u f i r f d; e (Prunus padus), g. 23. in ^inferberg bei ßberwblz, fowie 
von 31 0 s m a c i n (Rosmarimis officinalis) als ©d;mticf bec 'palmbefen anzm 
treffen. 2lud) allen biefcn pflanzen wucbe im Volfsglattben feit jehec eine befendere 
tcbeneecbalfende unb bas 23öfe abwehrende Äraff zugefd)rieben. S a s in 211faufjec 
auch bei bic|er ©clegcnt;eif verwenbefe J r ü b l i n g s b e i b e f r a u t (Erica 
caraea) mag wohl nur zum ßebmuefe bienen. 

23efonbere 23ebeufung als ucalfes (̂ rucIitlBarFetfsfDrnBoI unb als vielbenüfifes 
©dhufjmiffel fommf aud; ben 21 p f c I n" gtt, bie befonbecs im ©feicijcben föaU= 
fammeeguf (3CÜifternbocf unb Sauplifj) und im Gunstale (©cbtabming, $am, 
3rbning, 2lbmonf, Tiefbau) fowie auch nod; f abliebet in Dtabmer, gifener;, ©ais= 
hörn, Srcgetwang, 9Itaufern unb ÄaEwang, ja fogar in Äainacb an ben Tßalm--
bufd)en angcbrad)f werben. Gin ähnlid;es Fricbroarfeifsfrmtbol finb aud) bie vcr= 
golbefen 3^ ü f f e9, bie in ©eblabming, ©aisborn unb 9TTaciaI;of, unb bie gefachten 
G i e c10, bie in 91?öbecbcngg, 2Seißftcd;en unb 23cucf an bec dJtut nod; vereinzelt 
Zum ©ebrnude bec „Valuten" vccwendef weebeu. 

3 n Änoppeu bei 3Iuffee wirb aud; nod; eine feciseuube 23cezet, eine 2tcf ©efcild= 
beof, und in <Qaü und in 3S5eng bei Sldmonf, wie voc 30 3a£ren aud) in $idd im 
Gnnstal, ein ©äefeben mif ipufmcrfnffer am ^3almbnfd)eu befejtigf. 

9"tid;f uuerwäl;nf foE hier auch eine heute wohl fatmt mehr üblid;e 23cigabc 
jura 235eit;bufd;en bleiben, von ber uns eine alte 2Xufzeichnung aus bem ̂ abte 1688, 
bie ben bamaligcn Pfarrer von ©f. 23arft)oIomä an ber £iebod; zum Verfajfer hat, 
betid)fet. S ie befreffenbe ©feile laufet: „bie leif Pflegen lanbfröfd; in bie Salinen 
Zu binben, quod prius (2Xnmerfung bes 23erfaffers, woI;I vor ber fircblitfen 
2G5eibe!) inhibendum erit." 233enn uns ber urfprünglid;e ©tnn biefes eigenartigen 
,23raud;es beute auch nicht roeljr ganz f I « i|t, fo bürffc es ftd; bod; auch hier um 
eine 2tuswirfung bes alten 23olfsgIaubens bandeln, nad; bem ber (Vcofd̂ 11 vielfach 

8 33gl. aoanDiwrterbuifl des Detit|"(f)cii 2lberg[au&eii6, L, 510—522. 
9 2?g[. 21. 2 l u i f f f c : ©er Ocuffdje 23olfßaE>erglaube Der ©cgctiroarf, 3. 2lufL, €• no. 

10 23gf. .ftcmdwörferbud) bes Tkmtfäen 2(bcrglaubenS, IL, 595—642. 
11 23gl. ßanbivörferbuif) des ©euffdjen Aberglauben«, III., 124—142. 
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als GHücFsbrütger odec ilmuleff gilt, abec aud) bei volfsfümlicbem Üebcszauber und 
in der Volfsmedisin mandierlei Vcrwenbuug finbef. 

21bcr nicht nur mif allen ben bisher erwähnten verfd;iedcncn 23cftanbfcilcu ber 
ficirifdien T;almbufd;en aus bem Pflanzern unb Sierreicbe finb im Volfe bis in 
die jiingffc ©egenwaef nod; immer vorchriffIid;e, uralte ©laubensvorficEungcn ver= 
bunden. 2Iud) viele 3ngrebienzien 0 fö ^3almbufd;cus, bie uns l;eufe nur mehr als 
(?dnnticf ober 3 ' e r a f erfdieinen, ftauden ncfpcüuglirii im Sienftc derfclbcn uralten 
^dee unb ihre Verwendung bezweeffe nur, bie bem ^3almbufd;en nad; alfem Volfs= 
qlaubcn zufommendc abweljrenbe Äraff gegen aEe üblen Ginwicfnngcu böfer, ben 
:JTtcnfd>en feinblidi geftnnfer Sämonen zu vccffäcfen. $jiel)tt gehöcen z- 23. bie 
vielen bunten !]3apier= und ©eibenbäuder, bie mif wenigen 2lusnaf;men fajt im 
ganzen £anbe bie palmbufd;en $ieten. Sjente nod) bettfebt unter if;nen bie rote 
(\arbe vor und urfprüuglidi waren biefe 23änbcr wohl fajt burd;aus rof gefärbt 
niid n fatn ihnen, gleich rvie ben hei vielen anberen volfsfümlid^en 23räucben ver= 
wendeten rofen 23änbern unb ©d;Ieifen, nach altem Volfsglanben eine befonbere 
23irfung gegen 5»erenfünfte unb jebweben 3auk(:*: ?"12- Ginero ähulid;cu %weäe 
bienfe wohl audi bas gli|ernbe $ I i f f c r w e r F, mit bem bie T^almbufd;«;, ähnlich 
wie bie früher fo beliebten fünftlid;en 23raufbufd;cn nnb bie einfügen „9tefrufcw 
bufchen", geziert werben. Sicfelbc 5lraff fommf natürlich audi den mei|t geweihten 
fleincn .'oeiligenbilbchen gn, bie man befonbers in ÖberftctecmacF nod) öffecs als 
©dMuucf bec 2SSeibpalmen antrifft. 2ihnlicbc celigiöfc VorfieEungen liegen wohl 
au& vielen Grzeugniffen ed)fejier 23oIfsfunft, mif bcnen bie palmbnfcben off ge= 
fchmücff find, jugruube. S a finbef man mancherorts (g. 23. in 3 r b»'n9/ i n Sregeb 
wang, in ©fraßgang hei ©raz) aus 2Bcibenruten petlid) gefebniffe kreuze und 
A:or;rormen, bie mif bem „fußen Olamen 3ef"", mit bem SQtfarienmonograimn 
oder mif verfeinerten DTadwtldtmgen ber DTIarferwerfjeuge ber £eibensgcfcbid)fc 
und mif anberen religiöfen ©pmbolen ober auch mif 9^ad;bilbungen ber alten 
•Öandwccfszeicben (in 3cbntug) gefchmücff jtnb. Sie in gan? ©feicemarf gntn 
2Iufpuft ber ^almbufchen nod) vielfad; verwenbefen ^papierblumen bienen wof>l nur 
juni ©d;mucf. 

Gs fei hier aud) erwähnt, baß es in öblarn ©iffe if!, faEs in einer gamilie 
ftrh ein SobesfaE eccignef hat, ben biefem .fjmtfe zugehbeigen T;almhufd)en mit einem 
Trauerflor zu verfeben. 

2lber nid)f nur bie 21usfcbmücfung unb bie 3ufammenfe|nng ber ^almbnf*en 
ift felbft innerhalb Heiner 23e?irfe off eine fehr verfebiebene, auch it;rc fterm und 
ihre ©rößcnverhälfui|i|e weifen off fehr große Unfcrfcbiebe anf. 

3n Sberfleiecmarf unb attdi in 3TtiffeIf?eiermarf bis ungefähr in der »̂bhe 
von ©ra; herrfebf faft burdtaus eine ^orm vor, bie baburch gefenuzeichnef ift, bafi 
ber ftraußförmige 23nfchen an ber ©ptfe eines mcf;c obec minbec langen ©foefes 
befeftigf i(i, Stefe 23nfcben fönnen babei nafüclicb ganj verfdE)iebene formen auf= 

12 JR. 2( n 6 r e cT (J- „ f n : öoIfefunWf^e« au« dnn lmnnid)-ö|tcrrcicbi)i)ni 21fpciigcWet, 
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weifen. DTtancbe von ihnen bilden fttufbollc «ipergformett, andere finb von 5vtäit;cn 
gefcönf, wdbeend mau in anbeceu ©egeuden wiebec bie ciufad;c 23ufd;enfocm vor 
zieht. 2Iucb bie Säuge ber Scagjtöcfc ift eine fet;c vccfcl;iebenc, ft'e j'd;wanff ven 
V2 bis 12 dltetet. ©anj befonders hol;e „Tjalmen" muffen off von mehreren 
(3 bis 6) 23ttrfd;cn getragen werben. 

Sie zweite, baupffäd;[id; füblid; von ©raj verbreifefe '^jotm ijt bie, bei ber bie 
^atmbufd;en in §orm einer 3tufe ol;ne Sragftocf, off aber mif Verwendung eines 
langen 'üTOffelffodes gebunben werben. 2lud; biefe [Rufen erreid;en nid;f feiten bie 
iööbe von 3 bis 6 dJletet. Veceinzelf finb aud; fie von 3'etformen ober von einem 
Äranz von 3 m t n ( > r S r u n ($• 23. in 5el;ring) gefrönt. 3 n 3)toöriad) ridifef jicb bie 
©röße bes T;almbufcbcns nod; nad; ber ©röße bes 23auecnhofcS, von bem ec flammt. 
2tuch fonft wieb wobT viclfad; bie ©cöße bes T;almbufd)ens vom ©efd;led;f, 2Ilter 
und ©faub feines Scägecs beeinflußt. Sod; bavon, tvie aud; Von ben vielen andecen 
uralten 23räud;en unb ©laubensvorficEungcn, bie mif bec Vecwenbung bec ge= 
weihten palmen als ©cbn| nnb 2tbmehctuiffel zufammcnl;dngcu, foE in einem 
Zweiten 2fuffafe ccjäftlf wecben. 
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