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Sittb mir «üb cid)
©ûrdjeï ffliunbovt.)

ajtip/gänb eë fjeitne, eifnc£) unb d^tt ;
Sog geimelig, lieb, roie«n»eë Ipeirne foU fi.
Unb rë HJiüeti roo für euë finnt unb bäntt
Unb euë ft groß, gans Siebt fgäntt.
Sie Eiebi bliebt fig atferait gtid^.
©inb mir nüb rig? s-mma Söget.

—o—
33oit einem 3*raueitlebett.

Suife 23Iaga, bie uttgatifege Diacgtigalf.
fjoegbetagt, umgeben oon igten ©nteln unb

Urenïeln, ftorb in 33ubape[t Suife SBlafja, bie
ungarifdje Dtad)tigall, twic fie 'genannt tourbe.
SJtit igr oerfdjieb bie legte 3nterpretin bes
ungarifegen JBoltsIiebes auf ber 33tigne, bie
legte unb and) bie erfte. Senn fie mar
eigentlich bie Sd)öpferin ber tppifgen 33auetn«
mäbgenfigur auf ber 33ügne, bes itinbes ber
roeltentlegeneit Ifhifjta, mit all feiner Waioität
unb Seb enstluggeit unb feinem mannen Sebetts«
milieu unb feinem übetfprubelnben Temperament.
Suife 23laga nagm alle bie rounberbareit 23olls»
gefäitge unb 33olfslieber, bie im SSolfe
fcglummern, in igte Äunft auf, uttb oerftanb
es, bie ganje Dtatürlidjteit unb bie teiege
©efüglslraft, bie in ignen fdjlummert, ju
roeden unb roieberçugeben. 3h" ftunft, mit ber
fie Taufenbe uttb Slbertaufenbe gitttig unb be=

geifterte, mar unjertrenttbar oont 23oltsftüd, bas
im 9tationaltgeater feine Stätte gattc, unb
beut niegt feiten politifege Tenbett3en jugrunbe
lagen. l£s feierte namentlich in bett 3«üsn
ber poütifdjen 23ebrängnis feine Triumphe, 311

einet 3«'t, ba aug bie ftunft ber Suife S3Iaga
auf bollfter Söge ftan'o. Suife 33laga mar
eine glügenbe ^Patriotin, bie igte Äunft ooll«
ftänbig in bett Sienft igres Söaterlanbes [teilte.
Unter bett oielett 3»9*"i 'g' reiches Sebett
cgaralterifieren, ift bejonbevs bas Sieb garaf«
teriftifeg, bas fie 3U ifer Soge bes ftaifets oon
Oefterreig ginauffang unb mit bem fie ©nabe
für 3toei roegen igtet politifegen Haltung 3U
Tobe oerurteilte uttgarifege Solbaten erfang —
roirllid) erfang unb erfcglucg3te, bettn fie mürben
beibe begnabigt.

CÊittc Seiegenfeier, mie 33ubapeft fie. nur beim
Jrjinfgieb gan3 groger fölänner fag, mar bie
ber Suife 33 lag a. 3gt Sarg mürbe offen in
ber überaus ftimmungsooll belorierten 23or«

galle bes Dtationaltgeatcrs 311t Scgau ge»

ftellt. Siuttbenlang befilierte oor ber Toten
eine unge3äglte DJtenfcgenmenge. Ser Sarg
mürbe fobann bürg DJtitglieber bes Dtational«
tgeaters auf bett Sgultevn hinausgetragen unb
oor bettt Tgeater abgeftellt. 3'" 33eifeitt einer
taufenblöpfigen ©tenge midelte fid) nun eine

gatt3 eigenartige Trauerfeier ab. 3roeiguttbevt
3igeutter mit ©eigen uttb glöten fpielten oon
bett Siebetn, bie Suife 33laga 31t fingen pflegte,
unb bie aus bent 33oIte [tantmenb, roieberum
3ttm Sßolle in gönn eines richtigen 3!o(fsliebes
3urüdlegrten uttb beffett Sieberfd)ag unoer«
gättglid) einoerleibt finb. Unter bett 33ielett,
bie ber Seid)enfeiet beimognten uttb bie ©nt«
fcglafene itt bewegten SUorteit feierten, umreit
ber Unterricgtsminifter, ein S3ertreter bes Uîeidjs»
oerroefers, ber 33ürgermeifter ber Stabt 23uba«

peft. 9lls ber ©arg 3um 3eutralfriebgof ginaus»
getragen mürbe, buregbtaeg bie äJleitge bett
©orbott uttb feglog fid) bem Seidfensug au. Suife
33laga mürbe itt einer ©de bes griebgofes bei»
gefegt, bie bett ffirögteit ber Station fugemiefen
ift, itt ber Wäge bes ©rabes oon ©ïaurus 3"tat.
3ttt cjatt3en Sattbe gerutn murbett Trauerfeiettt
für bie Äünftlenn bes 33ol!sliebes abgegolten.

—o—
(Sttuas über 6cf)muckffetitc.

©intlaflt.
Sie ^Bearbeitung oott ©belfteinen, feiett es

eegte ober fpntgetifge, fpielt im fd)mei3erif(geit

©emerbe uttb itt ber 3tbiiftrie teilte unter«
georbitete Wolle. 3*1 ber fratt3öfifcgeu Sgroey,
in bett Ugrmad)ergebietett uttb bis über legtere
ginaus finbet tttatt allerorts 33etriebe, bie fiel)
mit ber 33earbeitung biefer. Steine befaffen.
gauptfäcglid) finb es grauen unb ©läbgett, bie
batnit befegäftigt roerben, fei es im 3utüd)Un
ber Steine ober im Sortieren, im 33erpaden
ufro. ©ine groge 3agl biefer Steine roirb itt
ber Ugrtttad)erei oerroeitbct, eine ebettfo groge
jebog in ber 58ijouterie. 33efonbers fÇrattlrcid)
ift ein quter Abnegmer 001t Sgmudfteineit.

©itter ber intereffanteften Steine, bie oon
©ruitb auf itt ber Sd)tuei3 oerarbeitet merben,
ift ber ©iarfafit. ©s ift bies fetter Stein, ber
gefd)liffett einen ©lan3 mie poliertes Silber
ober gar mie eitt meiger ©belftein oerbreitet,
bod) ift er oollftänbig unburcgfid)tig. Sein
©Iatt3 ift nidjt ein lid)tes, [ottbern gleicgfant eitt
[d)mat3 [djimmernbes 3Beig. §eute ift DJtarlafit
groge DJtobe, roesgalb bie 3ätid)tuttg biefes
Steines gegenmärtig oiele Sänbe befegäftigt.

Ser ©tarlafit roirb aus ben Säubern, .itt
betten er oorlomntt, birett bc3ogett, aus Äorea,
©gitta ufm. Wacg ber Scgmei3 gelaugt er itt
grogen, fegmeren 33loden, bie einer Iattgroierigen
pro3ebur unterworfen merben müffen, mit Oel
uttb Scginirgel, mobei bas Oel ftänbig über
©tafginen uttb Stein ginunter läuft. Sie
Steine, bie auf biefe 3Bei[e suftanbe lontmen,
tragen bie oerfcgiebcnartigfteu gormate, je nad)
ber 33erroenbuttgsart. Ser antile fladje Sdjliff,
ad)tedige, mugelige, rttnbe, ooale Steine, —
bie formen uttb ©eftaltungeu oariieren auf
utt3äglige SBeife. Sic merbett 00m SBijoutier,
ber fie 311 Sginudftüden oermenbet, oorge«
fegriebett. Sas 3"fcgicifeu ber Steine ift eine
ebettfo gcitle Strbcit mie bas Sortieren. Sic
Heilige Uuacgtfamteit unb Ungenauigleit räd)t
fieg. Sie Arbeiterin brauigt ein ungemein feines
Taftgefügl uttb gauptfäd)lid gute 3lttgen uttb
Weruett.

Sie DJiobe ber ©tartafitfteine mar in ber
33iebermeiet3eit grog. 5213er erinnert fiel) nidjt
ber Sgamlnabeln ber 33rofdjett, ber Stednabeln,
bie mit ©tartafitfteinen befegt marett. Sd)Ott
3ur 3«'l ber oerfegiebenett Souis trug matt fegr
oiel ©tartafitfgmud, gauptfäcglid) Winge, bettelt
man bie oielfältigften gormett oerlieg. Sie
elegante Saute begielt biefe ©tobe bttrd) bie
oerfdjiebcnett 3"gt3egnte bureg bei, gauptfäcglid)
in granlreid), uttb pflegte einen ©tarfafitring
neben ben mcrtoolleii anbettt Idingen ait bie
Jçjanb 3U fteden. Ser lange, fdjmale Warfafit«
ring biefer 3^'^» ift 311m tlaffifcgen Scgntud«
ftiid gemorbett. Sie Sliobertie reigt biefem
tlaffifcgen Stiict neue DJiobellc bei. Ser
Sbiartafit fpielt bei ignen gauptfäcglid) bie Wolle
einer ©ittfaffung eines roertoollen Steines, ber
burd) bett ffitan3 bes fülarlafit gegobett mirb.

©ine befonbers fdfötte Sermetibuitg finbet ber
Wtartafit bei ber ntobcrtteit 33rofcge. ©in groger,
bnrdjficgtiger Stein, 23ergtriftall, Ülquatttarin,
Wofettguars ufm. bilbet bie Unterlage 311 beut
feinen Sdhjeifcgett, bas mit ÜJiartafit ausgeführt
mürbe. Sulartafit ergibt aud) bie llntfaffung
bes Steines, ber nidjt mir als 33rofd)e, fottbern
aud) als 3lttgänger getragen merbett fanit. ©0113
mobertt finb bie 33rofgen, bie buregroegs aus
Wiarlafit beftegeu. Sauge Utabeln mit platten
ober langgefdjliffetten Steinen befegt, Sd)leifen,
Ooale, Wittgforntcu mit DJiartafit, gie uttb ba
aud) eine 23erbinbuitg oon Üliarfafit unb 3U
ober fd)mar3er ©mail -- eine oornegmete
3Birfung lägt fid) taunt beuten.

Sie lleitte ôutmobe, bie bie Sd)tnudttabel in
gogettt DJiage begünftigt, îoittutt bettt Wiartafit
3ugute. 2Ber nidit unegten Sdjtitud auf bett
§ut ftedett mag, uttb bettnod) nidjt 311

'

Siatuantcit uttb attberit foftbaren ©belfteinen
greifen tarnt, mäglt fig eines ber reijenbett
Stüde aus, bie im ©latt3e oon äßartafitfteinen j

ftraglen: roi^ige Söögelgen, Pfeile ufm.
213er bebentt, bag biefe fdjbnett Steine, betten

eine gati3 aparte 2Birtung intteroognt, bürg

uttfere fgmetjerifgen Arbeiterinnen erftellt
murbett? 53. ©.

—0—
Praktische Ratscbläae.

Sitte ©troggüte ju bertoenben.
SBcnn bie gute Qagrebjeit fommt, gält bie

.gauëfrau ©igt über bie berfegiebenen ©trog»
güte, bie fie fieg ittt ijjerbfte fcgttcfl aus ben
Augen geräumt gat, bieHeicgt in fparfamer
©rtoägung. Wun fegeint bie ©onnc fo gell auf
bie alte Jperrlicgteit, unb fie fiegt, bag baS Alter
bemerlbarer ift alë bie ©cgüttgeit. Alfo fort
bamitl Qn beut Slugcnblict aber, ba fie bie Aus»
gebienten beut g-etter ober bem ffegrigttübel
ausliefern toill, tun fie igt benttorg leib unb niegt
mit llurecgt. ©elbft eitt ©troggut bon frgauber»
gaftefter gorttt ift unci) 31t ettoaS rnige. DJiatt
trennt bie ©trogbänber genau rtag bett Düngen
auf uttb ttägt fie 31t flacgen, runbett ober obalen
Secfgcn 3ufamtiteit, bie als pragtbolle Unter»
feger für bie geigen Töpfe itt ber SÜügc bietten.
©inb fie niebliger, bürfen fie aug auf ben ®g»
tifg tummcit für bie eine ober bie anbere geige
Sgüffel. Unb bie SJlumentöpfe auf bem genfter»
gefiniS ftegen ebenfalls gan3 3ioecEtuägig barauf.
3ft bas ©troggeflegt nigt atl3U fteif, fo ergibt
cS bortrefflidge ©ittlegcfoglctt in baS ©cgugmert,
baS mir bei naffent äöetter tragen, unb eine
gefgiette §anb nägt aug gan3 fatttofe Singen»
foglen für §auS» ober Sîinberfguge babon. $ft
ber ausrangierte .^ut sicmlicg flag geformt, fo
ergibt er bürg blogeS Siegen ein tpängetörbgeu
in Tütenform; atlfäßig tann man ägnligc aug
aus ber sertrennteu ©ttogborbe fertigen, ©oleg
ein Äörbgen, baS 3ur Aufberoagrung beS ©taub»
tugeS unb ägnligetn bient, roirb mit Sige ein»
gefagt ober einem ©toff» unb löanbrüfcggcn
berfegen; eS tann berfrgiebcntlig anSgefcgtnüctt
roerben. ©egr gübfg ift es, roenn baS ©trog
borger mit einer 3arten Sactfarbe beftrtgen
roirb. — Slucg alte gil3giite tönnett berartige
33erroenbung finbett.

*

gettig geroorbene HJolftermöbcl (3.33.
bie Segnen beS 2ßogn3itnmerfofaS) uttb Teppige
roerben toieber fauber bürg Abreiben mittels
leinener Tiiger, bie in gatt3 ftartem ©algroaffcr
auS3ubrücten finb; mit reinem Tug, in reinem
Söaffer ausgerungen, roifgt man nag. ©elbft»
berftänblig mügen bie ©egenftänbe borger gut
getlopft uttb auSgebürftet roerben.

—o—
Rezepte.

9lnbiescl)en=Oemiife.
(DtuS „gtiencnbe Stocgfiiicgevcl", S)!t. 2, ®er(an

Orett SüBti, Uürict).)
Sflcinc rote DiabicSgeti (DJionatSretticge) roerben

gepugt, gcroafrgen, mit togenbem SBaffer über»
goffen ttnb in ©geibgen gefgnitten. Tie 3artcn,
innerften 33lättcgen roerben gleigfallS getilgt,
abgefeigt unb fein gegaett. 3" eine ffafferolle
gibt tttatt 33utter (auf 40 DtabieSgen ca. 40 g
Äutter), 2 ©ttiefgett fjuefer, legt bie DtabieSgen
unb geroiegten 33(ätter ginein unb lägt fie roeig
biinften. Wun legt tttatt bie DtabieSgen auf eine
©gilffel, betrüget in ben ©aft 1 Keinen ®g«
(öffet Aiegl unb einige Süffel gleifgbviige, rourjt
mit ©als, fßfeffer unb SRuSfat, gibt bie OtabiS-
gett sunt nogmaligcn Auffodgen ginein. ©ic
roerbe.t 311 ©groeine« ober ©gaffleifgbraten
ferbiert.

DlabieSgen finb aug fegr gut, rocnti fie,
naegbem ftc roeiggelogt finb, mit in 33utter
gebätupften 93rotbrüScgcn übergoffen roerben.

DtabieSgen geben in gefügtem guftemb
ein ausgiebiges, fegr rooglfgmectenbeS ©etttüfe.

&ICITROVIN ALS ESSIG
AERZTIICH EMPFOHLEN

DIE 5TET5 FERTIGE
SAIAT5AUCE U.MAYONNAISE

ClTROVINFABRlK ZOFINGEN
MATUSTA

Sind mir niid rich?
Mircher Mundart.!

Mir, händ es Heime, eifach und chli;
Doch heimelig, lieb, wie-n-es Heime soll si.

Und es Müeti wo für eus sinnt und dänkt
Und eus si groß, ganz Liebi schänkt.
Die Liebi bliebt sich allewil glich.
Sind Mir NÜd rich? Emma Vogel.

—o—
Bon einem Frauenleben.

Luise Blaha, die ungarische Nachtigall.
Hochbetagt, umgeben von ihren Enkeln und

Urenkeln, starb in Budapest Luise Blaha, die
ungarische Nachtigall, wie sie genannt wurde.
Mit ihr verschied die letzte Interpretin des
ungarischen Volksliedes auf der Bühne, die
letzte und auch die erste. Denn sie war
eigentlich die Schöpferin der typischen Bauern-
mädchensigur auf der Bühne, des Kindes der
weltentlegenen Pußta, mit all seiner Naivität
und Lebensklugheit und seinem warmen Lebens-
willen und seinem übersprudelnden Temperament.
Luise Blaha nahm alle die wunderbaren Volks-
gesänge und Volkslieder, die im Volke
schlummern, in ihre Kunst auf, und verstand
es, die ganze Natürlichkeit und die reiche
Gefühlsirast, die in ihnen schlummert, zu
wecken und wiederzugeben. Ihre Kunst, mit der
sie Tausende und Abertausende hinriß und be-
geisterte, war unzertrennbar vom Volksstttck, das
im Nationaltheater seine Stätte hatte, und
dem nicht selten politische Tendenzen zugrunde
lagen. Es feierte namentlich in den Zeiten
der politischen Bedrängnis seine Triumphe, zu
einer Zeit, da auch die Kunst der Luise Blaha
aus vollster Höhe stand. Luise Blaha war
eine glühende Patriotin, die ihre Kunst voll-
ständig in den Dienst ihres Vaterlandes stellte.
Unter den vielen Zügen, die ihr reiches Leben
charakterisieren, ist bôonders das Lied charak-
teristisch, das sie zu der Loge des Kaisers von
Oesterreich hinaussang und mit dem sie Gnade
für zwei wegen ihrer politischen Haltung zu
Tode verurteilte ungarische Soldaten ersang —
wirklich ersang und erschluchzte, denn sie wurden
beide begnadigt.

Eine Leichenfeier, wie Budapest sie. nur beim
Hinschied ganz großer Männer sah, war die
der Luise Blaha. Ihr Sarg wurde offen in
der überaus stimmungsvoll dekorierten Vor-
Halle des Nationaltheaters zur Schau ge-
stellt. Stundenlang defilierte vor der Toten
eine ungezählte Menschenmenge. Der Sarg
wurde sodann durch Mitglieder des National-
theaters auf den Schultern hinausgetragen und
vor dem Theater abgestellt. Im Beisein einer
tausendiöpfigen Menge wickelte sich nun eine

ganz eigenartige Trauerfeier ab. Zweihundert
Zigeuner mit Geigen und Flöten spielten von
den Liedern, die Luise Blaha zu singen pflegte,
und die aus dem Volke stammend, wiederum
zum Volke in Form eines richtigen Volksliedes
zurückkehrten und dessen Liederschatz unver-
gänglich einverleibt sind. Unter den Vielen,
die der Leichenfeier beiwohnten und die Ent-
schlafene in bewegten Worten feierten, waren
der Unterrichtsminister, ein Vertreter des Reichs-
Verwesers, der Bürgermeister der Stadt Buda-
pest. Als der Sarg zum Zentralsriedhof hinaus-
getragen wurde, durchbrach die Menge den
Cordon und schloß sich dem Leichenzug an. Luise
Blaha wurde in einer Ecke des Friedhofes bei-
gesetzt, die den Größten der Nation zugewiesen
ist, in der Nähe des Grabes von Maurus Iokai.
Im ganzen Lande herum wurden Trauerfeiern
für die Künstlerin des Volksliedes abgehalten.

—0—
Etwas über Schmucksteme.

Markasit.
Die Bearbeitung von Edelsteinen, seien es

echte oder synthetische, spielt im schweizerischen

Gewerbe und in der Industrie keine unter-
geordnete Rolle. In der französischen Schweiz,
in den Uhrmachergebieten und bis über letztere
hinaus findet man allerorts Betriebe, die sich

mit der Bearbeitung dieser Steine befassen.
Hauptsächlich sind es Frauen und Mädchen, die
damit beschäftigt werden, sei es im Zurichten
der Steine oder im Sortieren, im Verpacken
usw. Eine große Zahl dieser Steine wird in
der Uhrmacherei verwendet, eine ebenso große
jedoch in der Bijouterie. Besonders Frankreich
ist ein guter Abnehmer von Schmucksteinen.

Einer der interessantesten Steine, die von
Grund auf in der Schweiz verarbeitet werden,
ist der Markasit. Es ist dies jener Stein, der
geschliffen einen Glanz wie poliertes Silber
oder gar wie ein weißer Edelstein verbreitet,
doch ist er vollständig undurchsichtig. Sein
Glanz ist nicht ein lichtes, sondern gleichsam ein
schwarz schimmerndes Weiß. Heute ist Markasit
große Mode, weshalb die Zurichtung dieses
Steines gegenwärtig viele Hände beschäftigt.

Der Markasit wird aus den Ländern, .in
denen er vorkommt, direkt bezogen, aus Korea,
China usw. Nach der Schweiz gelangt er in
großen, schweren Blöcken, die einer langwierigen
Prozedur unterworfen werden müssen, mit Oel
und Schmirgel, wobei das Oel ständig über
Maschinen und Stein hinunter läuft. Die
Steine, die auf diese Weise zustande kommen,
tragen die verschiedenartigsten Formate, je nach
der Verwendungsart. Der antike flache Schliff,
achteckige, mugelige, runde> ovale Steine, —
die Formen und Gestaltungen variieren auf
unzählige Weise. Sie werde» vom Bijoutier,
der sie zu Schmuckstücken verwendet, vorge-
schrieben. Das Zuschleifen der Steine ist eine
ebenso heikle Arbeit wie das Sortieren. Die
kleinste Unachtsamkeit und Ungenauigkeit rächt
sich. Die Arbeiterin braucht ein ungemein feines
Tastgefühl und hauptsächlicb gute Augen und
Nerven.

Die Mode der Markasitsteine war in der
Biedermeierzeit groß. Wer erinnert sich nicht
der Shawlnndeln der Broschen, der Stecknadeln,
die mit Markasitsteine» besetzt waren. Schon
zur Zeit der verschiedene» Louis trug man sehr
viel Markasitschmuck, hauptsächlich Ringe, denen
man die vielfältigsten Formen verlieh. Die
elegante Dame behielt diese Mode durch die
verschiedenen Jahrzehnte durch bei, hauptsächlich
in Frankreich, und pflegte einen Markasitring
neben den wertvollen andern Ringen an die
Hand zu stecken. Der lange, schmale Markasit-
ring dieser Zeiten ist zum klassischen Schmuck-
stück geworden. Die Moderne reiht diesem
klassischen Stück neue Modelle bei. Der
Markasit spielt bei ihnen hauptsächlich die Rolle
einer Einfassung eines wertvollen Steines, der
durch den Glanz des Markasit gehoben wird.

Eine besonders schöne Verwendung findet der
Markasit bei der modernen Brosche. Ein großer,
durchsichtiger Stein, Bergkristall, Aquamarin,
Nosenqnarz usw. bildet die Unterlage zu dem
feinen Schleifchen, das mit Markasit ausgeführt
wurde. Markasit ergibt auch die Umfassung
des Steines, der nicht nur als Brosche, sondern
auch als Anhänger getragen werden kann. Ganz
modern sind die Broschen, die durchwegs aus
Markasit bestehen. Lange Nadel» mit platten
oder langgeschlisfenen Steinen besetzt, Schleifen,
Ovale, Ringfvrmen mit Markasit, hie und da
auch eine Verbindung von Markasit und Jet
oder schwarzer Email — eine vornehmere
Wirkung läßt sich kaum denken.

Die kleine Hutmode, die die Schmucknadel in
hohem Maße begünstigt, kommt dem Markasit
zugute. Wer nicht unechten Schmuck auf den
Hut stecken mag, und dennoch nicht zu

^

Diamanten und andern kostbaren Edelsteinen
greifen kann, wählt sich eines der reizenden
Stücke aus, die im Glänze von Markasitsteine»
strahlen: winzige Vögelchen, Pfeile usw.

Wer bedenkt, daß diese schönen Steine, denen
eine ganz aparte Wirkung innewohnt, durch

unsere schweizerischen Arbeiterinnen erstellt
wurden? H. C.

—c>—

praktische tîatschiâge.
Alte Strohhüte zu verwenden.

Wenn die gute Jahreszeit kommt, hält die
Hausfrau Sicht über die verschiedenen Stroh-
hüte, die sie sich im Herbste schnell aus den
Augen geräumt hat, vielleicht in sparsamer
Erwägung. Nun scheint die Sonne so hell aus
die alte Herrlichkeit, und sie sieht, daß das Alter
bemerkbarer ist als die Schönheit. Also fort
damit I In dem Augenblick aber, da sie die Aus-
gedienten dem Feuer oder dem Kehrichtkübcl
ausliefern will, tun sie ihr dennoch leid und nicht
mit Unrecht. Selbst ein Strohhut von schände»
haftester Form ist noch zu etwas nütze. Man
trennt die Strohbänder genau nach den Ringen
auf und näht sie zu flachen, runden oder ovalen
Deckchen zusammen, die als prachtvolle Unter-
setzer für die heitzen Töpfe in der Küche dienen.
Sind sie niedlicher, dürfen sie auch aus den Eß-
tisch kommen für die eine oder die andere heiße
Schüssel. Und die Blumentöpfe ans dein Fenster-
gesinis stehen ebenfalls ganz zweckmäßig daraus.
Ist das Strohgeflecht nicht allzu steif, so ergibt
es vortreffliche Einlegesohlen in das Schuhwerk,
das wir bei nassem Wetter tragen, und eine
geschickte Hand näht auch ganz famose Außen-
fohlen für Haus- oder Kinderschuhe davon. Ist
der ausrangierte Hut ziemlich flach geformt, so

ergibt er durch bloßes Biegen ein Hängekörbchen
inTütenfvrm; allfällig kann man ähnliche auch
ans der zertrennten Strohborde fertigen. Solch
ein Körbchen, das zur Aufbewahrung des Staub«
tuches und ähnlichem dient, wird mit Litze ein-
gesaßt oder einem Stoss- und Bandrüschchcn
versehen; es kann verschiedentlich ausgeschmückt
werden. Sehr hübsch ist es, wenn das Stroh
vorher mit einer zarten Lackfarbe bestrichen
wird. — Auch alte Filzhüte können derartige
Verwendung finde».

Fettig gewordene Polstermöbcl (z.B.
die Lehnen des Wohnzimmersofas) und Teppiche
werden wieder sauber durch Abreiben mittels
leinener Tücher, die in ganz starkem Salzwasser
auszudrücken sind; mit reinem Tuch, in reinem
Wasser ausgerungen, wischt man nach. Selbst-
verständlich müßen die Gegenstände vorher gut
geklopft uud ausgebürstet werden.

«temple.
Radieschen-Gemüse.

tAlls „Fliegende Kochbücherei", Nr. s, Verlag
Orell Miß», Zürich.)

Kleine rote Radieschen sMonatsrettiche) werden
geputzt, gewaschen, mit kochendem Wasser über-
gössen und in Scheibchen geschnitten. Die zarten,
innersten Blättchen werden gleichfalls gekocht,
abgeseiht und fein gehackt. In eine Kasserolle
gibt man Butter (aus 4V Radieschen ca. 40 ß
Butter), 2 Stückchen Zucker, legt die Radieschen
und gewiegten Blätter hinein und läßt sie weich
dünsten. Nun legt mau die Radieschen auf eine
Schüssel, verrührt in den Saft 1 kleinen Eß-
löffel Mehl und einige Löffel Fleischbrühe, würzt
mit Salz, Pseffer und Muskat, gibt die Radis-
chen zum nochmaligen Auskochen hinein. Sie
werden zu Schweine- oder Schasfleischbraten
serviert.

Radieschen sind auch sehr gut, wenn sie,
nachdem sie weichgekocht sind, mit in Butter
gedämpften Brotbrllschen übergössen werden.

Radieschen geben in gekochtem Zustand
ein ausgiebiges, sehr wohlschmeckendes Gemüse.
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