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2)te ^al)l 3 umt im öolfemunbe 
unb im j$rcmd)tum-

23on Ojanä Ji o 6 r e r, ©f. ^3cfer am Ötfersbad;. 

33on ben 3^len, bie int 23oIfsmunbe red;f oft gebraucht werben, ift bie ^al)l 
Jteun bie am meifren öerwenbefe: 

22öill ber 23aner bas „3QIeiner ©jeel", bas faff fo Diel als ein ©d;wur gilt, 
ücttneiben, fo getrauert er bas ,,'JJteiner: brei"; fommf if>m bas §u fcfjwact) öor, 
fo fyat er „OKeiner fed;s". Olteinf er aber etwas fobernft, oann I;eißf es: „9Keiner 
fed;s nnb brei ift neun". '£)aö E>cî f ttid;fs anberes als: „2ln meinen 233orfen barf 
man ntd;f zweifeln." 

greilid; iff ftd; f>eufe fauttt eins, bas fo fprid;f, nod; über bie 23ebetttung biefer 
Dtebensarf im Haren. (§s i)l bas alte beuffd;e 23oIfsgerid;f mit feinen fedje 
©d;öffcn nnb ben brei 3 e u 3 e n (t>ielleid;f aud; bie (Erinnerung au bie brei £abungeu). 

Sie bäuerlid;e @prad;e liebf Silber. Sarum eerheißf ber 23auer, will er 
feiner £)rol;ung befonberen 9R:ad)brucf »erleiden, ohrfeigen, ba$ ber 23ebroI)fe öon 
nenn ftirdjen laufen börf ober, ba$ er fo weif fliegt, baß er bei neun üaib 23rof 
nod; „bal;umtnerf" (öerbungerf). 

5Haffd)6afen wiffen Iänblid;c ©fanbalgefd;id)fen öon neun Dörfern unb forgen 
für bie Verbreitung burd; neun Pfarren. 

5)as Äranf fpielf in ber Iänblid;en (Ernährung eine große 3toIIe. 'JXlan foll 
es nennmal aufwärmen unb ba%u jebesmal ein ,,^3a|I" ©cEjmalj geben, bamit es 
gut bleibe. 

£)er f;eilige 2lbenb »erlangt neunerlei „diid)t", aber fein #lcifd;. 53er ©peife= 
jeffcl für biefen Sag, ben alte £eufe nod) t>erein§elf „Tietmricbferltag" beigen, 
enfbälf: ©cbwammerlfuppe, ^cibenjterj, Älfommerl, Sobncnfuppenbrcm, &lef$en= 
brof, 23oI>nen, 2lpfel, O^üffe, 'jtyvetfälttt. 2In bie ©feile ber einen ober anberen 
©peife treten aud) anbere. 9T£if ber 3Scrfleineruttgsform „Oticbferl" will mau 
fagen, baß nid;f jebe biefer ©peifen jur ©äffignng bienfe, fonbern »on jeber efirad, 
bamit man eben bie 3a&I 'Jteun erreichte. 

3e r Gt)rijlfag »erlangt neunerlei ©uppen. 3 U Ö(teni werben neunerlei 
„233eibeu" erforberf. 22Ger biefe 3 a ^ erreicht, ben beißt in biefem 3af>r !eiu 
„wütiger" £>unb, 6er wirb nid)f franf; foHfe er aber flerben, bann fommf er 
fcbnurfjracfd in ben ^immel. 

2l~m beiligcn Stbenb foll man neunmal ben ©fubenboben febren, elfmal ums 
^anö geben unb beim jjwölffenmal in bie ©fube feben, bann fiebf man, wer 
nädiftes 3a& r flirBf. 

333er Srfolg beim „^ormfambofen" baBen will, barf fid) neun Sage nid;f 
wafd;en, cbenfo fooiel Sage uicbf bie Fingernagel fdmeiben unb neun Sage niebf 
Beten. 
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£>ae „tfotntfantbofen" ift eigentlich, etwas gan5 anberes alö ber 9Tame befagf, 
wörtlid; ^arttfamenftoßen1 (miftelbocbbeuffcb bojen == fcijlagen, ftogen). i)er 33or= 
gang be)tel;t barin, öaß man ficf> einen Äreugweg ausfudjf, auf bem nod; nie ein 
Priefter mit bem 2[Ueri;eiIig|lcn gegangen ober eine £eid;e getragen würbe. 2tuf ber 
5lren5ung0fteHe mad;f man ftd) in Der ^eiligen 9Ttad)f aus einjährigen ^afelrufen 
einen Äreiö unb ftcllf )1id; i>or Oltitternadjt f>inein. Um jwölf Ul;r fommf ber 
Seufel unb bann nod; jweimal, jebcsmal in einer anberen ©eftalf, aber immer 
glübenb. 5)as erftemal als glül;euber ^at>n, bann als glnl;enber 9Kül;lffein unb 
bad briftemal als glnl;eubc §ut)r ^eu. DQUit großer 333ud;f fommf er t;eran unb 
»erfud;f, ben DlTann aus bem Äreis ;u brängen. ©elingf es it;m, fo jerreißt er 
ben 9[Kenfd;en auf ber ©feile unb fäl>rf mit feiner ©eele ;ur ^ölle: I>af ]id) aber 
ber Seufel nmfonft geplagt, fo legt er ßor bem Äreis einen „Singel" ©elb nieber. 
— ^d) lannfe in metner 3 u 9 e n ö einen 3ICann, ber mid; allen SrnfteS öerfieberfe, 
einmal ,/5ormfarabofcn" gewefen ju fein. 3 r o « m a I fc' ö e r Seufel gefommeu. 23or 
feiner brtffett @rfd;cinung aber babe er bie jJfludjf ergriffen. 

dlad) biefer Heinen 2tbfd?toeifnng wieber ^ttrüd jur 3 a ^ S^eun. 33eim 
.̂ tnobIand;fef>en foll man auf jebe „3 e^ e" treten, bamit \ie ftd; neunfad; i>erme[;ren. 
3tegncf es beim ^aferanbauen, fo euffteben ans jebem Äorn neun fliegen ober, 
nad; anberer 3Heinuttg, neun ,,.5>i|en". 

3u 23arf(mä (24. äluguft) fommf jebe fliege mit neun 3«n9 e n- S f l ö &&)* 
Ecitjd;en t)af neun „päufd;e2". @inc ^ornts fann ncunntal fled;en unb nenn .̂ jorniffe 
fted;en einen „Otoßreifet" fof. 

SrufE)ür;ner werben »ielfad) bei uns reif D t̂üffett getnäftet. 3ICan beginnt bei 
einer nnb ffcigf bis nenn an nnb I;örf wieber bei einer auf. 

2Q3irö ein 3Henfd; eon einem wüfenben ^nnb gebi|fen, fo fann bie ^ranfbetf 
nad; nenn Sagen, neun 233od;en, neun 3TRonafen ober gar erft nad; neun 3 a ^ r i ; n 

}tttn Jtttsbrud; fommen. Um „©erftcl" (©er|lenEorn, Hordeolum) wegzubringen, 
muß man neunmal, oI;ne ?u atmen, fpreeben: „©crflel aufn mietet, riet aufm 2[ug". 

3Ber beim „^eefen3" neun weiße Sdtaisftattben finbef, fommf im felben 3abr 
noeb auf bie ^odj^eif ober eielleidif gar nod; jum Öeirafen. 

25ringf einer beim 31faiöfd;alen neun rote ©frieret ^ufammen, fo barf er 
fcblafen geben. 

©in ©efränfter ftebf brein wie neun Sage cJtegenweffer: er läßt ben „^onfV' 
(Unterlippe) I;ängen, baß nenn ©d)ufter barauf fttjen fönnen. 

33?ie [;od; ber Sauer bie 3 '9 e u n c r «nfd^äff, befagf bie Olebensarf: „9Tetm 

3igenner friegf man um an Äreujer". 

3l^ ein ©ebufier auf ber ©för, ber immer aufjtet)f, fo fagf man, ber ©d>ufter= 

friibl foll um neun 3 ° ^ f>öt)er gemacht werben. 
1 ö c r Sacnfrautfamcri ift ein t)äufig Derrocnbetes Dolfetümlidjee 3auber= unb J^eilmitfet. 

2?flf. ^lanbroörterbucf) bes Bcutfd)en l^olfsabcrgtaubena, Sb . TI, 25erlin 1930, (Spalte 1215 ff. 
2 Raufet) = Tteft bes (?icbf)örnd)Cn8. 
3 T)erp£n i|l bas HebaiSen tei OTnifeö, Cocfern bc« 33oben8 unb (Snffernen tee. llnfraiite«. 
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fromme Seufe gel;en burd; neun 3Itonafe, jebesmal am erftcn 5 r c ' f a9 im 
'.JUonafe, jur Äommunion. früher gab es neun „Stabcrifreifage". 2lus manchen 
Sörfern gcl;en Meute an neun #reifagen nad; ©traben wallfal;ren. ßed;smal öor 
unb breimal nad; flftern; jebesmal eins aus einem anbern Sjaus. 

älucb bie Befannfen Äeffengebefe mü|"fctt neunmal abgefcbriebctt werben, (äs 
gefd;iebf and; auf bem üanbe. Seim Äegelfd;ieben öerwenbef man bei uns aud; 
ffaff fieben Äegel aud) beren nenn. 

3ur 3 a ^ 3^eun gibt es aud? öerfd îebcnc ©cberjfragen. (Sine ift: „233ie fann 
man ans brei neun machen?" 9Han macht mit Streibe auf bem Unterarm brei 
£ängsfttid)e, fcblägf brei Ringer barauf unb fpricbf: „Sret unb brei ift fecbs unb 
bret ifi neun" tmb trifft babei bie 233ange bes ©efragten. 

5)ies i|l eine flcinc ©ammlung aus uuferer ©egettb. Sie Vorliebe für bie 
3al;l 3Tetm ift inbes über bas ganje beuffd;c ©pradigebief öerbreifcf unb finbef 
ftd) fid;er auch bei anberen germanifd;en Völfern. Siefe Vorliebe ift aber aud; 
fd;ou uralt. 3 n °er S'bbafage finben fid) ;ablreid;e ©feilen, wo bie 3 a ^ 3^etm 
oorfommt: STcunfad; ift ber King, ben ÜSoban auf ben ©cbciferlaufen feines 
©o!;ned Salber legt; nad; neun 9~täcbfen wtH ©erba bem 9R'orb=©ol;n junt 23Jetbe 
werben; neun 2Gelfen bntd;wanbcrf 2Sabefruf; neun ©d)riffe weicht ^irgun öor 
ber ©d)Iange; nenn Jtädife hing ßbin am winbbewegfen Saum u. a. 

Sie ©ermanen baffen eine neunnädjfige 2S3od;e. Siefe beruhte wieber auf 
artfd;em föalenber» unb Dted;nuugsfr;ftem. Sies mußte fcbon längft ber fcmififcben 
©iebenerwocbe weichen; im Volfsmunb aber wirft jene uralte Einrichtung, bie 
fchon längft aufgegeben würbe, in ber Siebe ju einer Beftimmfen ^,al)l noch fort 
Bis auf ben heutigen Sag. 
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